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Prolog,
gesprocken bei der Sckulfeier anlasslick des 25j!ihrigeii Bestandes der 

k. k. Staats-Oberrealschule in Tesclien.

Yoreinst, nocli in der Menscldieit Jugendtagen,
Ais nock die Gotter- und Heroenwelt,
Unsterblicli lebend in der Yiilker Sagen,
In Yolkes Mitte prangend ivar gestellt;
Aus dem GewBlk im Groll der DonnertOne 
Die Stimme des erziirnten Gottes sclioll,
Und aus der lichtverklarten Himmelssckbne 
Des Góttervaters Milde segnend quoll:

Da woknten traulicli, die unsterblicli waren,
Noeli bei dem Volk in seiner Vater Haus 
Und zogen mit den wanderfroken Scharen 
In die noch unbekannte Welt hinaus;
Den kulmen Mutli im kanipfesfrolien Busen,
Beseelt von koker Almen Tkatendrang,
Begleitet von dem Saitenspiel der Musen,
Das Heldenlied aus Yolkes Seele klang.

Docli die nock unbewusst in Geistes Tiefen,
In kindlick ungestorter Harmonie,
Die liolden Krafte, die noch traumend sckliefen,
Sie wuclisen, sank die Maclit der Boesie.
Es trennte sieli die Walirkeit von dem Scliunen,
Yom lorsckenden Verstand das Ideał,
Es sang das Lied in weicliern Herzenstonen.
Zum Blluge ward der Waffen liarter Stalli.

Dor M e n s c k  mit seinem Fiililen und Ersinnen,
Er trat in der Gesckickte Hallen ein,
Mit seinem Denken, Forscken und Beginnen 
Und wollte seines Scliicksals Lenker sein.
Erkenntnistriebes macktiges Yerlangen,
Es drangte sieli lieryor aus banger Yackt,
Natur mit keitrer Seele zu umfangen,
Was sie so unbegreiflick schon erdackt.

Und neben der geweikten Tempelhalle 
Erkob sieli eines neuen Geistes Liclit.
Nicht rief’s zum Opferdienst mit weitem Sclialle,
Docli desto stiirker war es an Gewickt.
Der Erdenkrafte Walten zu ergriinden,
Der Sonne unbewiilkte Himmelsbalm,
Zerstorte, eine neue  Welt zu kiinden,
Der Mensck sieli manchen alten, lieben Wakn.
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So ward, was niclit die alten Sanger kannten,
Zu neuem Leben in erneuter Kraft,
Was nicht die Giitter von dem Himmel sandten,
So ward die Selmie und die Wissenscliaft.
Allein, aus seines Geistes eignen KrSften 
Gewann der Mensch sieli das e r w o r b n e  Gut 
Bei Stiller Arbeit emsigen Geschaften 
Sieli zu erhiihtem, neuem Lebensmuth.

Jalirlmnderte des unverdrossnen Strebens,
In ungetriibter, frolier Jugendkraft
Und siegreieb scbrcitend durcli den Kampf des Lebens,
Besteliet sclion das Reich der Wissenscliaft.
Den Trotz des Ueindes brauebt sie nieht zu sebeuen, 
Niclit drohender Gewitter Sturm und Wind,
Ernabret sie in miitterlicben Treuen 
Die freie Selmie, das geliebte Kind.

Gewogen aucli des Geistes Maclit und Sthrke, 
Erhielt erlauchter Fursten edler Sinn 
Die freie Wissenscliaft bei ilirem Werke 
In Ifulden sieli zu herrliclistem Gewinn;
Erliob sie in den Stand yerdienter Wttrde 
Vom Thron des Herrschers segensreiclie Hand, 
Entlastete die Freie ihrer Biirde,
Der sclionen Zuknnft reiebes Unterpfand 5

Erstanden des Gemeinsinns rege Hiinde,
Des Volkes aufgeklilrter Biirgersinn,
Dass aucli der Eortscliritt eine Stiitte fiłnde,
Der freien Scliule eine Helferin;
Erbeben wir bei diesem dubelfeste 
Der Freude bocherbobnen frohen Blick 
Und griifien die verebrten, liohen Gaste 
Zu neuen Wirkens giinstigem Gescbick;

Und griiCen sie aus unsres Herzens G rundę,
Die hocbwillkommen hier ersehienen sind:
Die Maclit der Ordnung mit der Kraft im Bundę 
Der Woblfabrt buebste Ziele aucli gewinnt.
Nocli in den spatern, den ergrauten Tagen
Forttbne dieses Festes Jubelklang
Und mische, von des Liedes Geist getragen,
Sieli mit des Yaterlandes Ilocbgesang!

Friedrich .lenkncr.
k. k. Professor.



Geschichtliches iiber die Realschule.

i.
Auf Grund Allerhochster EutschlieCung Sr. Majestat des Kaisers vom 

2<>. September 1873 (ErI. d. h. k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht 
vom 29. September 1873, Z. 12953) ertolgte die Ubernahme der vierclassigen 
Communal-Unterrealschule zu Teschen in die Staatsverwaltung und dereń 
Erweiterung zur Oberrealschule. Alit dem laufenden Schuljahre beendet 
somit die Anstalt das fiinfundzwanzigste Jahr ilires Bestandes ais Staatsanstalt.

Ein Yierteljahrbundert ist schon ftir das Leben eines einzelnen Menscben 
von grober Bedeutung: ein Vierteljahrhundert walirt die Entwicklung, die 
Friihlingszeit, die sorgenlose freudige Jugend; ein Yiertcljahrhundert erfor- 
dert dann die mannliclie Kraft zu segenbringender Arbeit, und ein Viertcl- 
jalirliundert triigt die Friichte ein fur milhevolles Eingen und bringt endlicli 
Euhe und Erliolung. Ebenso wichtig ist der genannte Zeitraum fur das 
Leben der Familie, der Gesellscliaft und des Staates; und deslialb werden 
zurn Scblusse desselben Hochzeits-, Regierungs- und andere Jubilaen festlich 
begangen.

Aucb die R e a l s c h u l e  ist eine Anstalt, an der einzelne Personen, die 
Gesellschaft und der Staat ein Interesse liaben: Tausende Familien vertraucn 
derselben ihr tlieuerstes Kleinod, ihre Kinder zur geistigen Ausbildung an, 
und der Staat will hier seine kiinftigen Fiihrer auf dem Gebiete der Technik, 
der Industrie und des Handels erziehen. Es diirfte demnach wohl gerecht- 
iertigt erscbeinen, dass an einer solchen Anstalt nach funfundzwanzigjilhrigem 
Bestande ein Riickblick auf die Vergangenheit geworfen werde, und dass fur 
ihre Angehórigen und ihre Freunde die Frage beantwortet werde: Erfiillt 
die Realschule auch ihren Zweck? Ist sie geeignet, den ganzen Menschen 
zu bilden, Kćirper und Geist, Yerstand und Gemiith?

Eine genauere Betraehtung der Lagę der Realschule ist gegenwilrtig 
aber aucb selir zeitgemiib, denn die Meinungen iiber den Wert der Eeal- 
sclmle gegeniiber anderen hiiheren Bildungsanstalten gehen weit auseinander. 
Von der Ansicht, dass sie eine Schule des Barbarenthums und des rohen 
Matcrialismus sei, bis zu jener, dass sie die wahre, einzig berechtigte Stiitte
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fur allgemeine liohere Bildung sei, finden alle Grade der Wertschatzung 
derselben ihre Yerfecliter. Die Meinungsunterschiede itubern sich in privaten 
und offentlichen Kundgebungen, in den gesetzlichen Bestimmungen uber die 
Berechtigungen der Schiiler u. dgl.

Es ist thatsachlich vorgekommen, dass Vcrtreter der Realschule von 
bolien weltlicben und geistliclien Bersonlicbkeiten durch geringschatzende 
Auflerungen verletzt wurden; dagegen liaben liocbste Ilerrschaften der Real- 
schule die groCte Anerkennung gezollt.

In den meisten Staaten Europas stelit den Realscliulabiturienten aufier 
dem Eisenbahn-, Post- und Reclmungsdienste auch der Zutritt zu der teeli- 
niscben Ilochschule, der Bergakademie und der Ilochschule fUr Bodencultur 
oflen, wahrend ihnen ais ordentlichen Horern das Studium der Universitat 
verscblossen ist. In ter re i cli ist ilinen aucli die tbierarztlicbe Hocli- 
schule und die Officierslaufbahn geliffnet, was im de ut s c l i e n  Re i  che  nitdit 
der Fali ist. In Unnfarn werden die Realschiiler nacli einer Maturitats- 
priifung aus Latein zum Studium der Medicin und der naturwissenschaftlichen 
Fiicher an der Universitat zugelassen; in H o l l a n d  wird hiezu die Kenntnis 
des Lateinisclien und Griechischen nicbt gefordert. In N o r w e g  en, dem 
Lande mit den wenigsten Analphabeten, ist durch AusschlieCung des La- 
teinischen und Griechischen aus dem Normallehrplan das Realschulprincip in 
allen Mittelschulen vollends zum Siege gelangt. In W i i r t t e m b e r g  genieben 
die Oberrealschiiler an der technischen Ilochschule den Yorzug, dass sie die- 
selbe in sieben Semestern absolvieren ; die Realgymnasiasten haben dort zur 
YollendungihrerStudienacht, dieGymnasiastenneunSemesternOthig. In Baden 
tinden die Realschiiler nacli den technischen Studien im staatlichen Bau- und 
Forstdienste keine Yerwendung, und ein „ G u t a c h t e n “ des Professoren- 
Collegiums der Technik in Karlsruhe erkhlrt neuerdings Schiiler und Lehrer 
der Realschule gegeniiber dem Gymnasium ais minderwertig und die ersteren 
auch fernerhin ais ungeeignet fur staatliche Bau- und Forstdienste. Dieses 
sogenannte Gutachten ist seitens der betroffenen Schulen durch Profossor 
Dr. S cli u m an n-Stuttgart (Ztsch. deutscher Ing., Bd. 41) und durch Pro- 
fessor Dr. \Y e r n i c ke - Braunschweig (Piidag. Archiy, 1897, Nr. G'1 ciner 
genauen Erortcrung unterzogen worden, und Professor Dr. S c h o 111 e r- 
Braunschweig (Piidag. Archiy, 1897, Nr. 5) hat vom Standpunkte der technischen 
llochschulcn eine yernichtende Kritik desselben gegeben. Auch der \'erein 
zur Forderung des lateinlosen hoheren Schulwesens (Obmann: Director Dr. 
G. Holzmiiller-Ilagen') und der Verein der Realsclmlmanner(Obmann: Director 
Dr. Steinbart-Duisburg) im deutsclien Reiche haben Stellung genommcn zur 
cnergischen Abwehr jener unbegriindeten Anwiirfe. Im d e ut s c l i e n  Reiche 
haben die R e a l s c h u l c n  eine unregelmaCigere Entwicklung gcnommen ais 
in U s t e r r e i ch ,  und sie sind auch spater zu iliren lieutigen Rechten gelangt; 
deshalb besteht dort seit langer Zeit eine lieili umstrittene Realschulfrage, 
die von mehreren selir bedeutenden Yereinen wacker yertreten wird.
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Um unter solchen Umstanden iiber tlie Lagę der Realschule zu einiger 
Klarheit zu gelangen, ist es nothwendig, sie im Lich te der Gescliichte und 
der padagogisclien Wissenschafc etwas genauer zu betrachten.

II.
Unsere Schuleinriclitungen stelien im historischen Zusammenhange mit 

denen des classischen Alterthums, und der Realschule werden namentlicli die 
Abweicliungen vom altclassischen Erziehungsideal zum Nacitheile angerechnet. 
Es soli deslialb der beziiglichen Yerhaltnisse mit einigdn Worten gedacht 
werden.

In Gr i e ch  en land bestanden private Schulen zur geistigen Aus- 
bildung; die staatliclien Gymnasien waren ursprimglich nur fiir die Gymna- 
stik, fiir korperliche Ubungen bestimmt. Spater wurden beiderlei Anstalten 
miteinander verbunden. Rerechtigungen gewahrten die Schulen keine; aber 
es war selbstverstandlich, dass die Sohne yornehmer Burger, die im Staate 
zu einer Bedeutung gelangen sollten, sich zu S t a a t s m a n n er n und Iied - 
nern vorbilden mussten. Demgemafi war airch der Schulbetrieb eingerichtet. 
Es wmrde an Sagen und Werken der Dichter die Denktbiitigkeit und die 
Sprache geiibt und die Sittenlehre erlernt. In der alesandrinischen Schule, 
dereń Einrichtungen fiir das ganze Mittelalter bestimmend waren, war das 
Triyium: Grammatik, Rhetorik und Dialektik yerbindlicli, und das Quadri- 
vium: Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik walilfrei. Uie Bildung 
war eine durchaus nationale, eine einheitliche fiir das ganze Volk; ein Fort- 
schreiten bestand in Bereicherung und Vertiefung derselben vom einheitlichen 
Gesichtspunkte aus, und es gieng so weit, dass darin auch Keime unserer 
Hochschule zu linden sind. Charakteristisch und noch heute anregend sind 
der Geist des Patriotismus und die Ideale des Schonen, Wahren und Guten, 
die in der Literatur zum Ausdrucke gelangten und in der Erziehung ange- 
strebt wurden. Die Belebung der Natur mit Gottheiten und die Pflege des 
Kunstgenusses fiihrten zu einer poesievollen, verfeinerten Lebensauffassung, 
die in Verbindung mit den von den Griechen ebenfalls betriebenen Wissen- 
schaften, der Mathematik, Astronomie und Philosophie, zu Ende des Mittel- 
alters die engen Schranken der Scholastik iiberwanden und den Geist der 
Neuzeit freie Bahn schufen. IJnter Perikles (444—429 v. Chr.) erreichtc 
Griechenland in der Plastik, der Baukunst, der Beredsamkeit und dem Drama 
eine Holie, welche nie zuvor erklommen wurde und der Gegenstand der 
Bewunderung fiir alle folgenden Jahrhunderte war und heute noch ist. Die 
Errungenschaften jener Culturstufe werden immer und fiir jede hohere Bildung 
eingehende Beriicksichtigung finden miissen, und die Originalwerke werden 
fiir das Fach- und Quellcnstudium auch in aller Zukunft hOchst wertvoll 
bleiben.

In der Realschule wird heute die griechische Gescliichte in zwei con- 
centrischen Kreisen gelehrt, die Kenntnis der griechischen Literatur wird aus 
Fbersetzungen geschbpft, die griechische Kunst wird im Freihandzeichnen
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an Modellen von idealen Gcttergestalten, Saulen, Tempeln und anderen stil- 
gerechten Kunstgegenstanden, ferner an Bildwerken durcli kunstgeschichtliche 
Betrachtungen und Rachzeichnen studiert, und dte Geometrie Euklids wird 
in der Mathematik erlernt.

Die von den Griechen erreichte Stufe ist jedoch kein Endglied der 
allgemeinen Culturentwicklung; die Menschheit steht heute uaturgemafi bereits 
auf einem hbheren Standpunkte.

In der griechischen Tragodie werden die Yerhaltnisse, unter welchen 
sieli die Ilelden mit Schuld belader., nicht in natiirlicher Weise dargestellt; 
es kommen nicht die Seelenkrilfte in Conflict, sondern das Verhangnis, das 
Schicksal und der Wille der Gotter maclien die Helden zu Verbrechern, 
und das Drama zeigt nur die Folgen der gestórten sittlichen Ordnung, niclit 
aber das Entstehen dieser Storung. Die Tragodie hat F u r  elit und Mitleid 
zu erwecken. Die Poesie beniitzt zur Erreichung ihrer Ziele beute weniger 
das Mittel der Furcht, sie sucht vielmehr anzuregen, zu erbeben und zu 
schSnen Zieleń hinanzuziehen.

Die grofie Verschiedenheit der alten und der neuen Auffassungsweise geht 
auch ans dem in unseren Schulen angewandten Yergleiehe der Gedichte: 
,,Der King des Polvkratesu von Schiller und „Das Gliick von Edenhallu von 
Uliland und aus dem Yergleiehe der Dramen iiber [ p h i g e n i e  von Euripides 
und Gothe hervor. Uns erscheinen Gliick und Ungliick ais Folgen mensch- 
licher Verdienste und menschlicher Schuld, und indem der Dichter die Schick- 
sale in diesem Sinne zur Darstellung bringt, yermag er tiefes Mitgefiihl zu er- 
regen, schlieBlieh aber auch yersohnlich zu stimmeu und zu erziehen. —  Wenn 
Sophokles in der „Antigonel! die groBe Idee veranschaulicht, dass das biirger- 
liche Reclit nur im Einklange mit dem góttlichen gedeihen kann, so kónnen 
daraus doch nicht unsere heutigen Begriffe von Gesetz und Reclit gewonnen 
werden, nachdem die griechischen Gotter nicht bloli durcli die Missethat, 
sondern auch durch das Gliick derx Menschen infolge ihres Neides erziirnt 
wurden und Rache ausiibten. Auch der Glaube an das Orakcl ist mit 
unserer Religion und Wissenschaft unvereinbar. — Unter den heutigen 
schwierigen Lebensverhaltnissen ist es nicht angiingig, bei der Lehre stehen 
zu bleiben, dass im Blitze Zeus seine Donnerkeile schleudere, dass beim Erd- 
beben Ilephastos im Innern der Erde hammere, und dass bei einer Epidemie 
der erziirnte Apollo seine Pfeile schieBe; sondern es miissen den Schiilern in 
der Elektricitatslehre, in der Geologie und durch hygienische Unterweisungen 
genaue und niitzliche Aufklaruugen gegeben werden.

In wissenschaftlicher Beziehung sind wolil viele Keime unserer heutigen 
Lehren in der griechischen Literatur zu linden; aber die fast ausschliefilich 
abstracte Methode lasst keine fruchtbaren Resultate erzielen; ja es ist be- 
zeichnend, dass der Weg der exacten Forschung in der Neuzeit von Bacon v. 
Yerulam durch Begriindung der induc'tiven Methode und dann von G a l i l e i  
anlasslich der Losung des Bewegungsproblemes durch Uberwindung der



pliilosopliisclien Postulate des Aristoteles erst freigemacht werden musste. Wegen 
der allzu abstracten Behandlung ilires Gegenstandes ist audi die Euklidische 
Geometrie im Unterrichte nicht olineweiters vervvendbar. Aus der Zeit ilires 
unmittelbaren Gebrauches stammt aucb die unhaltbare Ansicht von der 
Nothwendigkeit eines besonderen Talentes, um Matliematik studieren zu 
luinnen. Wenn die geometrischen Begriffe erst psychologisch ricbtig aus der 
Anschauung entwickelt werden, dann stofit der Unterricht in der Geometrie 
auf keine weiteren Scbwierigkeiten; und in diesem Sinne muss die Geometrie 
Euklids ergiinzt werden.

In der Malerei verstanden die Griechen keine Perspeetive und Schatten- 
gebung, und es kamen nur wenige Farben zur Anwendung; fiir die blaue 
und violette Farbę scheiuen die Grieclien keine besondere Emptindung geliabt 
zuhaben; H o m e r  gebrauchte die Bezeichnung „ b l a u “ niemals, der Himmel 
wurde ais d u n k e l  geschildert. Und ebenso wis die F a r b e n e m p f i n  
d ung en  waren aucb die T o n e m p f i n d u n g e n  noch wenig entwickelt: 
Ton- und Farbenharmonien, Chore und Orchesterwerke im lieutigen Sinne 
gab es nicht.

AYesentlich ist schlieClich die W e l t a n s c h a u u n g ,  welche die Erde 
ais das Centrum der AYelt darstellte und dem Stolze der Griechen Yor- 
schub leistete. AYie die Erde im Himmelsraum, so wurde Griechenland 
auf der Erde ais Mittelpunkt und ais wesentlicher Inlialt gedacht. Nur 
der Griechc galt ais Men.sch; er war der Herr im Staate; jeder 
Fremde galt ais Barbar und wurde im griechischen Uienste ais Sclave 
behandelt. Auf dieser Grundlage ruht .der hellenisehe Humanismus. Im 
alten Griechenland waren also die Phantasien des inodernen Philosoplien 
Nietzsche von den H er ren- und H e r d e n - M e n s c h e n  verwirklicht. 
Gott behiite, dass solche Lehren ais eiu Mahnruf zur Umkehr aufgefasst 
werden! Sie waren das siclierste Mittel, um unsere Jugend zur Uber- 
liebung und AnmaOung, zur Bucksichtslosigkeit und Gewaltthatigkeit anzu- 
leiten und dadurch im schlechtesten Sinne die sociale Kevolution anzu- 
fachen. lndessen die Culturentwicklung ist ein fortschreitender Ditferen- 
zierungsprocess, und unsere Zeit hat die geocentrische AYeltanschauung iiber- 
wunden. Zudem ist unser Begriff der Humanitiit auf christlicher Grundlage 
fest begriindet; es darf deshalb wrohl angenommen werden, dass sich Nietzsches 
Philosophie auf eine frtihere Phase, auf einen iiberwundenen Standpunkt der 
Cultur beziehe.

In den ersten Zeiten des r o m i s c h e n S t a a t e s  Yerbreiteten gr i echische 
Privatlehrer die griechische Sprache und Literatur: darin gebildet zu sein, 
galt fiir vornehm. Naeli der Entwicklung der l a t e i n i s c h e n  Literatur 
begann aucli der schulmaCige l a t e i n i s c h e  Unterricht, und spiiter wurden 
die lateinischen llhetorenschulen eingerichtet; dazu kamen Fachschulen fiir 
Rechtswissenschaft und technische Yorbildungsanstalten fiir Architekten, 
Ingenieure und Mediciner. Die Literatur, das hochentwickelte Staatswesen,
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das rómische Reclit, die Kriegskunst und die Technik boten reichlich Stoffe 
fiir eingehende Studien.

Die Lehrer der Wissenschaften und die Arzte waren Sclaven oder 
Freigelassene; erst von Ciisar (100—44 v. Chr.) erliielten sie das Biirgerrecht.

Bis in die Kaiserzeit galt hohere Bildung ais selbstverstandlicher Besitz 
der vornehmen Stiinde; dann aber wurde die Schulbildung eine nothwendige 
Vorbedingung fiir die Beamten- und Ofiicierslaufbahn.

Der Schulunterricht blieb aber niclit bloC auf die romischen Stadte 
beschrankt; der lateinische Schulmeister gieng auch nach Spanien und 
Gallien und verbreitete dort die lateinische Literatur; und dadurch, dass der 
hohere Unterricht in den europiiischen Landem fortgesetzt sieli der lateinischen 
Spraclie bediente, dass sich die rómische Cultur immer mehr ausbreitete, 
und dass das Lateinische die Sprache der Gelehrten und der Kirche wurde, 
gelangte Rom und seine Sprache zu einer auCerordentlichen Bedeutung.

Die Frtichte der Cultur kamen in Rom sowie in Griechenland nur den 
Biirgern zugutc und dort insbesondere zunachst den Biirgern der Stadt Rom. 
Alle anderen waren rechtlos. Man kann deshalb, wenn man die C u l t u r  
nach dem MaCst abe  J o s e f  L i p p e r t s  (Culturgeschichte) nach der raurn- 
lichen und zeitlichen Ausdehnung der L e b e n s f  u r s o r g e, welcher entsprochen 
wird, beurtheilt, zu keinem selir bewunderungswiirdigen Ergebnisse gelangen. 
In Rom wie in Griechenland herrschten eben heidnische Sitten, die Sclaverei 
und das Hetarenunwesen. DerBiirger war der unumschrankte Herr der Sclaven, 
Weiber und Kinder; die Lebensfiirsorge fiir diese war seiner Willkiir anheim- 
gestellt. Solche Fmstande, mancherlei Erscheinungen der Unsittlichkeit, das 
Aussetzen der Kinder und die Gladiatorenkampfe sind Merkmale eines nie- 
drigen moralischen Standpunktes.

Auf der iiberwiogenden Mehrzahl der Bewohner der griechischen und 
romischen Reiche lastete daher ein schwerer Druck, der durch die damalige 
Religion noch verstilrkt wurde; denn auch nach dem Tode in der Unterwelt 
sollten nur irdische Verdienste, an denen aber nur wenige theilnehmen konnten, 
belohnt werden. Von diesem Drucke wurde die Menschheit durch das Christen- 
thum erlost, durch die Leliren von der Nachstenliebe, von der vollen Wert- 
sclmtzung der Arbeit und von der gerechten Yergeltung.

III.
Das ganze Mittelalter stand unter dem Einfluss der Kirche. Diese 

wurde die Erbin der romischen Kaiser, sie ubernahm auch die lateinischen 
Schulen, an dereń Erhaltung sie selbst und der Staat Interesse hatten. Im 
heiligen romischen Reiche deutscher Kation dienten die Dom- und Stifts- 
schulen zur Ausbildung der Cleriker und der Adeligen; es wurden Latein, 
Gcsehaftsaufsatze, Musik, Gesang, seltener Geometrie, Arithmetik, Geographie 
und Naturkunde gelehrt. In der Lectiire traten die Classiker immer mehr 
zuriick, und es wurden die Kirchenvater aufgenommen. Der wissenschaftliche
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Geist, der in der Sc hol cis t ik  (9.— 15. Jahrhundert) zum Ausdrucke gelangte, 
ist durch die dogmatische Methode charakterisiert. Es wurden die ais góttlich 
geoffenbarten, iiber jede Kritik erhabenen Kirchenlebren zu systematisieren 
und zu beweisen gesucht; die Philosophie war „die Magd der Tbeologie“ . 
Die cliristliche Erziehung des Volkes wurde nicht in Schulen, sondern in 
der Familie besorgt.

Durch Yerbindung der Kathedralschulen mit Fachschulen cntstanden 
nach italienischen und franzOsischen Mustern die deutschen ITni v e r s i t ii t e n. 
Die erste solche Universitat wurde 1848 in P r a g  erriclitet. Die Griindung 
der Universitat in Wi e n  fiillt in das Jahr 1365. Die vier Facultatcn hatten 
eine zunftmabige Einrichtung. Ilire Leistungen konnten zu keiner besondercn 
Hohe gelangen, da die Scholastik in zu enge Gedankenkreise gebannt war. 
Es ist diesbeziiglich bezeichnend, dass am Ende des 15. Jahrhunderts auf der 
Unirersitilt in W i t t e n b e r g  tlber die K u n s t  d es M u 11 i p li ci  er en s und 
D i v i d i e r e n s  gelesen wurde. Die L a t e i n s  cli u l en  waren von mm an 
die V o r b e r e i t u n g s a n s t a l t e n  fur die Universitaten.

IV.
Die mittelalterliche Denkrichtung war weltabgewandt. Man hatte nur 

die himmlische Bestimmung des Menschen im Auge, die Abtodtung irdischer 
Bediirfnisse wurde ais Tugend gepriesen. Es fehlte daher jede Anregung zum 
Fortschritt. Eine Anderung in diesen Verhaltnissen trat nach den Kreuzziigen 
(11.— 13. Jahrhundert) ein, welche die Hebung des Handels und einen wirt- 
schaftliehen Aufschwung zur Folgę hatten. In geistiger Bezielmng war zu- 
niichst die Verbindung mit den A r a b e m  bedeutungsvoll, welche in Unter- 
italien und in Castilien die Schatze des griechischen Geistes hiiteten; durch 
die Araber und auch durch gelehrte Griechen, welche nach der Eroberung 
Constantinopels durch die Tiirken sich nach Italien Hiichteten, wurde die 
Einfiihrung der griechischen Classiker vermittelt. In Deutschland wurden 
zuerst die lateinischen Classiker in den Unterricht eingefiihrt und spiiter auch 
die griechischen. Die Lectiire der Classiker, ferner Grammatik, Rhetorik
und Dialektik sollten alle Seelenkriifte in Bewegung setzen und die Grund- 
lage bilden zu allcn Fachstudien. Das in diesem Sinne ausgestaltete Unter- 
richtssystem heifit der Humani s mus .  Die Kirche und insbesondere die
protestantische schloss sich der neucn Richtung an und forderte sie im
hohen Maile.

Unsere deutschen Classiker im vorigen Jahrhundert bildeten sich an 
der lateinischen, besonders an der griechischen Literatur; man sah 
in dieser ein unerreichbares Ideał und zugleich die Quelle der geistigen 
Bildung, des sittlichen Menschenthums und der formalen Geisteskriifte; man 
yerkannte ganz, dass die eigentlichen classischen Werke doch auf nationalem 
Boden erwuchsen wie bei den Griechen. So kam der Humanismus ais
„Neul i i imanismus“ in unserem Jahrhundert zu neuer Blute. Die Pflegc
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desselben iibernahm das Gymnasium; dasselbe stelit somit im innigen Zu- 
sammenbange mit den griecbiseben und romischen Solnilen, die seinerzeit nur 
fur die vornehmen Kreise bestimmt waren.

Ihre Abstammung yerleiht noch heute unserer Schwesteranstalt einen 
aristokratisclien Charakter, der ihr gewiss gerue gegonnt ist. Die Yertreter 
der Realschulen baben dagegen nichts einzuwenden, im Gegentheile sie er- 
liennen es ais eine Unterstiitzung ihrer Bestrebungen an, wenn Friedrich 
August W olf (17T>9— 1824), ein Begriinder des Neuhumanismus, die Mediciner 
von dem Unterrichte in den alten Sprachen befreit sehen mochte, und die 
Yerpflichtung zum Studium des Griecbiseben nur auf die kiinftigen Philologen 
und Tbeologen besebrankt wiinscbte, um diesen ein tieferes Eindringen in 
den Geist der alten Classiker zu ermogliclien. Der Wunscb entsprach der 
Auffassung des Neuhumanismus, dass die altclassischen Sprachen niclit ihrer 
praktiseben Bedeutung wegen zu leliren seien.

Eine andere Seite des nv o r n e l i m e n “ Cbarakters zeigte sich aber, ais 
der lateinlosen O b e r r e a l s c b u l e  in P r e u Be n  (1886,) die Berecbtigung 
zum hoheren Bau- und Mascbinenfacbe entzogen wurde, „weil sie die 
S t a n d e s e h r e  der hoheren Baubeamten verletze“ . Die Verfiigung ist der- 
artig, ais wiire sie im alten Hellas gegen die fremden Barbaren erlassen 
worden. Solcbe AuCerungen miissen mnsomehr auf iliren Gebalt gepriift 
werden, ais sie von einer maCigebenden Stelle herruhren. Hier sei jedoch nur 
bemerkt, dass den betrotfenen Oberrealschulen nacli der vom deutschen Kaiser 
yeranlassten SchuleiKjuete ihre Berecbtigung (1891) wieder ertbeilt wurde.

V.
Der l a t e i n i s c h e n  Scbul- und Gelehrtensprache stand die Yo lks -  

s p r ae be  gegenuber. Die G e r m a n e n  liatten urspriinglicb eine Abneigung 
gegen wissenschaftliche Tlmtigkeit. La i en ,  yornehme und geringe, besaCen 
bis ins 11. Jahrhundert keine gelebrte Bildung. Nichtsdestoweniger war 
aucb der Yolksgeist rege; er scliuf seine yolksthiimlicbe Oultur, Sitten, Ge- 
brauebe und Lieder. Nacli der Volkertvanderung entstanden die Nibelungen-, 
Amelungen- undGudrunsagen, die im 12. Jahrhunderte alsYolksepen in mittel- 
liocbdeutscber Spracbe niedergesebrieben wurden. Der Biscbof ETl f i l as  
(611— 881) schrieb eine g o t b i s e b e  B i b  el i i ber  se t zung.  K a r l  der  
Gr o C e  (768—814" sammelte die im Yolke verbreiteten Ileldenlieder und 
yersucbte selbst eine deutsche Grammatik zu sebreiben. Er grundete aucb 
Yolkssclnilen, die sieli aber niebt erbielten.

Die mittelhochdeutsche Dicbtung erreicbte mit dem l iof i s  cli en K un st
ępo s und dem M i n n e g e s a n g  iliren Hobepunkt.p^s t er r ei c b stand an 
der Spitze des literarischen Lebens. Hier entstand das grófite Volksepos 
(das Nibelungenlied), liier entfaltete sieli die reichste und yollendetste Lyrik 
(Walther yon der Yogelweide), und selbst die spiitesten Nacbklange der 
ritterlichen Dicbtungen giengen yon (Jsterreicb ans.
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Mit dem Niedergange des Rittertliums und der Zerriittung des Reicbes 
(1300— 1900) gieng der Verfall der Poesie parallel. Sie erhielt sieli ais liand- 
werksmaGige, burgerliche Dichtung-im Me i ste r ge sa ng. Kur im V olks l i ed.  
welcbes bei Bauera, wandernden Gesellen und Jffgern seiue Pflege faud, 
sprudelte ein frischer Quell ecliter Poesie.

VI.
Die uns aus dem nationalen Lebeu entgęgentretenden Ersclieinuugen 

zeigen deutlicli die Befahigung und das Bediirfnis des Yolkes nacli einer 
Entfaltung des Geisteslebens. Diesbeziiglich geschali aber, auGer in religioser 
Beziebung, niclits. Die Gelebrten und die Schulen standen dem Lebeu und 
dem Geiste des Yolkes fremd und ablęhnend gegentiber. Es mussten die yorlian- 
denen Keime unter geeigneten Umstanden aus eigener Kraft zur Entwicklung 
kommen. Das erstemal trateu solche giinstige Umstande infolge der Kreuzziige 
(11.— 13. Jabrbundert) ein. Die Kreuzfahrer verpilanzten verschiedene Kunst- 
liandwerke, wie Holzsclinitzerei, Goldsclimiedearbeiten, Teppicliweberei u. a. 
aus dem Morgenlande nacli Europa, und durcli den Handel wurden Seide, 
Teppiclie, Wein, Ul, Siidfriicbte, Specereien u. s. w. liieher gebraclit. Die 
boheren Anforderungen an die Leistungsfahigkeit der Handel- und Gewerbe- 
treibenden, namentlich aber der Yerkelir zwischen entfernten Landem scliufen 
ein groGercs Bildungsbedurfnis des Biirgerstandes. Der Befriedigung desselben 
dienten zuerst die ,,d e u t s c li e n S c li u 1- u n d It e c h e n m e i s t e r“ , welohe iliren 
Zoglingen den Elementarunterriclit ertlieilten. Sodann grtindeten viele Stadt- 
riithe mit Genelnnigung der Bischofe „S tad t sc bu 1 en“ , in denen Lesen, 
Scbreiben, Recbncn, ferner Geograpliie und Gescbicbte durcli Lectiire und 
Erzablungeu, zuweilen aucli Gesang und Anfangsgriinde des Lateiniscben 
unterricbtet wurden. Aus den Stadtscbulen liaben sieli spater die R e a 1- 
s cbul en  entwickelt; namentlieb war dies in Osterreicb der Fali.

Die geistige Regsamkeit kam bald auf allen Gebieten zur Geltung und 
stapelte allmahlicb einen reieben, modernen Bildungsscbatz auf, der durcli 
moderne Scbulen zu erbalten und weiter zu vermitteln war. Es wurden 
Stadtcbr  o n i k e n  in deutseber Spracbe yerfasst; dieselben bilden den 
Anfang der deutseben G e s clii c li t s p r o sa. Aus dem Herkommen, der 
Gewobnlicit und den Reiclisgesetzen wurden die d e u t s e b e n  R e cb ts b ii c h e r, 
der „S a c li s e n s p i e g e l£i, und der ,,S cli w a b e ns p ie g e 1“ zusammengestellt, 
w&hrend an der Uniyersit&t ausscblieGlicb das c a n o n i s c b e  und das romische 
Recht gelelirt wurde. Im 14. Jabrbundert wurden die lateinischen Kircben- 
lieder durcli deutsebe ersetzt, und die Scbriftsprache der deutseben Reichs- 
kauzlei in Wien wurde durcli L u t  ber ,  der sie fur seine B i b e 1 u b e r- 
s e t z u n g  (1534) beniitzte, zur d e u t s e b e n  L i t e r a t u r s p r a c b e  erlioben; 
dieselbe fand durcli Predigten und Kircbenlieder allgemeine Yerbreitung.

Das steigende Bildungsbedurfnis im yolkstbumlicben Sinne vei'anlasste 
R a c l i i t i u s  (1012), im Reicbstage zu Frankfurt den Antrag zu stellen,
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durch Einrichtung deutselier Schulen eine eintriichtige Sprachc cinzufiihren, 
ferner J u n g ę  und II e 11 w i g zur Abfassung deutselier Lelirbticlier (Gram- 
matik, Logik, Metaphysik u. s. w.). Der Rechtsgelehrte Ch r i s t i a n  Tho-  
masius  und der Theoioge A. II. F r a n k e  begannen an der UniversitSt in 
Leipzig (1700) Vorlesungen in deutscher Sprache zu halten und setzten, von 
dort ausgeschlossen, ihre Bestrebungen in Halle fort.

Auch die B a u k u n s t ,  die von Biirgern zunftmafiig betrieben wurde, 
lieferte herrliche deutsche Werke, wie die gothischen Dome zu Koln, Strah- 
burg, Regensburg und Wien.

Der Entwicklung des nationalen Geistes kam audi die Renaissance 
zugute, welche der Humanismus im Gefolge liatte. Die Kiinstler erhielten 
machtige Anregungen durch die alten Kunstdenkmalc; sie blieben aber nicht 
bei schulmaBiger Nachahmung stehen, sondern brachten ihre eigenen An- 
scliauungen und Emptindungen zum Ausdruck und schufen damit unver- 
gitngliche nationale Werke; solche Kiinstler waren: der ErzgieCer P e t e r  
V is cli er in Niirnberg, ferner die Maler A lb re c h t D ur er, Hans  H o l b e i n ,  
L u c a s  K r a n a c h  u. a. Auch die vielen prachtigen Renaissancebauten 
mussten den Zeitverhaltnissen angepasst, gewissermaBen modernisiert werden. 
Der Fortschritt in dieser Richtung ist deutlich durch die Eintheilung in die 
Frtili-, Hocli- und Spatrenaissance zutage getreten.

VII.
Einen weiteren machtigen AnstoC zur Entwicklung der Vulker gaben 

die Vorboten der Neuzeit: die Erfindung des Sc hi e  Bp u 1 ver  s (urn 1330), 
welches allmahlich dem Ritterwesen ei'n Ende machte und eine volIig geiin- 
derte Kriegfiihrung zur Folgę liatte; die Beniitzung der M a g n e t n a d e l  
bei der Schiffahrt, wodurch die Entdeckungsreisen der Portugiesen und 
Spanier ermoglicht und der Verkehr aufierordentlich gefordert wurde; und 
die B uch  d r u ck er kun st (Gutenberg 1455), welche die geistige Bildung 
auch den Volksmassen zuganglich machte. Diese Erfindungen und Ent- 
deckungen brachten gro tle Yeranderungen in d-en Verkehrs- und Lebens- 
verhaltnissen hervor und die umfassenden Kenntnisse, die man in fernen 
Landem, auf liolier See, in kalten und warmen Zonen und iiber die ver- 
schiedensten Volkerschaften gewann, mussten auch eine tiefgreifende Wirkung 
auf das geistige Leben ausiiben und groBe Umgestaltungen anregen.

Auf w i s s e n s c h a f t l i c h e m  und padagogisebem Gebiete machte sich 
eine Anderung in der Met hode  geltend, und es wurde ein neues W  e 1 1- 
system aufgestellt.

Den bisherigen wissenschaftlichen Methoden, der Deduction und Dog- 
matik, gegenuber brachte Bacon von Yerulam (1561— 1626) d i e i nduc t i v e  
M e t h o d e, welche die Gesetze aus der Erfahrung ableitet, zur Geltung. 
Fur die genannten Methoden und den Zeitgeist bezeichnend ist folgender 
Ausspruch Bacons: „W ir btifien die Siinden der ersten Eltern und selien
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sie nicljt: sie wollten Gott gleicli sein. Wir, ihre Nachkommen, wollen das 
noch im hóheren Grade; denn wir scliaffen Welten, schreiben der Natur 
vor und verlangen, dass sieli alles so rerhalte, wie es mit unserer Thorheit, 
nicht wie es mit Gottes Weisheit harmoniert und in Wirklichkeit ist. Den 
Gescbopfenund WerkenGottes driieken wir ohneweiters das SiegelunseresEben- 
bildes aut', statt das Siegel des Schopfers sorgfilltig zu betrackten und anzuer- 
kennen.'1 Die i n d u e t i v e  Metliode erwies sieli fur die Wissenschaft aufier- 
ordentlich fruchtbar: durch sie wurde die exacte Forschung und der im 
selben Sinne zu leitende rationelle Unterricht begriindet. Sie bereiehert die 
AVissenschaft mit einem ins Unendliche gehenden Materiał, indem sie alle 
Erscheinungen in der Natur, in der Literatur und in der menschliche'n Gesell- 
schaft einer wissenscbaftlicben Behandlung fur faliig erkennen lasst, und sie 
fiihrt durch Auflindung der inneren Zusammenhange zu den Gesetzen und 
damit zur tiefsten Erkenntnis der natiirlicben und sittlichen Ordnung.

Die Metliode wurde durch die Construction sinnreicher Instrumente 
gefordert, welclie die Naturerscheinungen durch Experimente und Messungen 
sorgfilltig zu studieren gestatten. Solche Instrumente, welche zu Beginn der 
Neuzeit construiert wurden, sind: das Fernrohr, das Thermometer, das Baro- 
meter und die Pendeluhr. AVie bedeutungsvoll diese Errindungen nicht blofi 
fiir die Wissenschaft, sondern audi fur die Praxis und das gesellschaftliche 
Leben waren, beweist der Umstand, dass sie lieute iiberall in Fabriken, 
Werkstiitten und AVohnungen, selbst in den Wohnungen der Armsten Ver- 
wendung tinden.

D e s c a r t e s  (1590— 1650) begriindete die rationalistisehe Philosophie, 
welche alles ErfahrungsmaOige der Vernunft unterworfen wissen will. Er 
gelangte zu seinem Standpunkte durch den Vergleich der Sitten und der An- 
schauungen verschiedener Volker und wieś auch auf die grofie Bedeutung 
des N a t u r s i n n e s  und der G e s c h i c h t e  fiir den Jugendunterricht hin. 
Entjreeen den S c h o l a s t i k e r n  und H u m a n i s t e n  erkennt er den 
Wert der alten Sprachen nur soweit an, ais sie das Yerstiindnis der alten 
Literatur erschlieCcn; er bestreitet ihre Brauchbarkeit fiir die weitere geistige 
Entwicklung und weist auf die Gefahr hin, dass sie eine Scholastik der 
Worte und Rhetorik mit sich bringen, welche das logische SchlicCen ersetzen 
soli. Bei aller Beredsamkeit komme doch dem G e d a n k e n  der groOte 
Wert zu. — Descartes bentttzte fiir seine wissenschaftlichen Arbeiten auch 
seine Muttersprache.

Im U n t e r r i c h t e  emptiehlt Comenius (geb. zu Prerau 1592) ais den 
einzigen Weg zur Besserung den der Natur; er fordert die inductive Methode, 
namlich dass die Schiller selbst sehen, denken und arbeiten lernen, ferner 
die dialosische Form und die Concentration.

Ein classisches Beispiel fiir die Methode der Induction ist die A u f -^  
stellung des li e li oc ent r i  sch en Weltsystems und des G r a v i t  at i ons -  
g ese t zes  durch C o p e r n i c u s  (1543), K e p l e r  (1571 — 1030) ^ und



N e w t o n  (1643— 1727). Alle Yerbesserungsversucbe und Complicationen des 
Ptolomaischen Systemes hatten keine Ubereinstimmung der angenommenen 
epicyklischen Planetenbahnen mit den wirklich beobachteten Pewegungen 
zu erzielen vermocht. Um der Erfahrung zu entsprechen, nabm Copernicus 
an, dass die Sonne im Mittelpunkte ilires Systemes ruliig stebe und die 
Planeten sieli um dieselbe bewegen. Damit waren die merkwtirdigen Con- 
junctions- und Oppositionsstellungen der „inneren44 und „iiufieren44 Planeten 
und der Zusammenliang der Zeit ilirer Schleifenbildung am Himmel mit 
dem irdischen Jahr erklart. Die noch bestebenden Abweichungen zwisclien 
der Theorie und den Ersclieinungen veranlassten K e p 1 e r zu zahlenmafiigen 
Pestimmungen der Ma r s b a b n ,  wozu i hm seine eigenen und T y c h o  
B r a h e s  Messungen dienten, und er fand die nacli ihm benannten Gesetze. 
aus denen N e w t o n  jenes bedeutungsvolle G r a v i t a t i o n s g e s e t z  ableitete, 
das die ganze Ilimmelsmechanik beherrseht.

Es mag kier auf das Yerhaltnis hingewiesen werden, in weleliem die 
Induction zur Deduction steht, weil der modernen Naturwissenschaft eine 
Yernachliissigung dieser und der abstracten Denkweise iiberhaupt hautig 
zuni Vorwurfe gemacht wird. Die Dienste, welclie das Newton sche Gravita- 
tionsgesetz geleistet bat, widerlegen unzweifelhaft die erbobene Anscbuldigung. 
Bekanntlieh bat es L e v e r r i e r  (1846) dazu verholfen, aus den Stbrungen, 
die der Planet Uranus in seiner Pewegung erlitt, die Stellung eines unbe- 
kannten Planeten zu berechnen, der nacbtraglieb von G a l i e  aufgefunden 
und N e p t u n  genannt wurde. Diese Errungenschaft muss ais ein Triumpb 
der Wissenschaft anerkannt werden.

In ahnlicher Weise ist es in neuester Zeit gelungen, das Vorbandensein 
von Kriiften und von Flachen mit bestimmten Eigenschaften im elektriscben 
und magnetischen Felde experimentell nachzuweisen, die lange yorher in der 
Tbeorie des Potentials matbematiscb ermittelt worden waren; und es ist 
bemerkenswert, dass die betretfenden Forscbungen die Identitat der Elek- 
tricitiits-, Licbt- und Warmestrahlen aufdeckten.

Andere grofie Fortscbritte im Geiste der Neuzeit fuDen gleicbfalls aut 
realem Podeń und zeigen die Unhaltbarkeit der alten pbilosopbiscben Postu- 
late. So wieś G a l i l e i  (1638) durch seine Fallversuclie nacli, dass die Leliren 
des Aristoteles in der Mechanik unricl^tig sind, und begriindete die exacte 
Bewegungslelire. T o r r i c e l l i ,  Galileis Schiller, beseitigte den horror vacui 
aus der Pbysik und bestimmte d,ie Grofie des L u f t d r u c k e s .  Yesal ius  
schrieb sein fiir die Anatomie cpochemackendes Werk (lb43), Harvey  ent- 
deckte den Plutkreislauf (1628) und begriindete die Physiologie. L e i b n i t z  
und N e w t o n  lebrten die Metboden der hoheren Matbematik und Descartes 
die analytiscbe Geometrie.

VII f.
Das zu Peginn der Neuzeit aufgebende wissenschaftliche Licbt erbellte 

ein furchtbares Dunkel. Die geistigen Yerbiiltnisse der damaligen Zeit wer-
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den charakterisiert durch die Verfolgungen der vermeintlichen Ketzer, Zau- 
berer und IIexen. Die von der Inquisition und den Gerichten angewandten 
Mittel waren: die Tortur, das GeiGeln mit Ruthen, Gefangnishaft in engen 
Ihiumen ohne Fensteroffnung, Fesselung in Ketten, Yersengen mit Stroh- 
feuer und die Yerbrennung. Ein Gesetzbuch in Hexensaclien war der 
, H e x e n h a m m e r “ von S p r e n g e r  (1487). Der Verfasser selbst lieC in 
kurzer Zeit 48 Weiber verbrennen. Der Glaube an Teufelswerk war ein 
allgemeiner und die Vert’olgung der Hexerei wurde in so grobem Umfange 
betrieben, dass ganze Gegenden durch Morden und Brennen entvolkert wurden.

Man sollte glauben, dass unter solclien Umstanden die Anregung zu 
o b j e c t i v  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Untersuchungen wie eine Erlosung hatte 
ersebeinen mii.ssen. Es .war aber das Gegentheil der Fali. R o g e r  R a c o n  
(im 13. Jabrbunderte) war wegen chemischer und pbysikaliscber Versuche 
der Zauberei angeklagt und zweimal eingekerkert. G a l i l e i  musste vor 
einem Incjuisitionstribunal seine Meinung tiber die Bewegung der Erde 
abschworen; D e s c a r t e s  getraute sich nicbt, sieli ais Anhanger des 
Copernikanischen Weltsystems zu bekennen; Vesa l i us  wurde ais Zauberer 
zum Tode werurtheilt; und der pantheistische Philosoph G i o r d a n o  
Bruno wurde na cli zweijahriger Kerkerhaft ais Ketzer verbrannt (1G00). 
Um die Abschatfung der Hexenprocesse bat sich Christian T h o m a s i u s  
die groGten Verdienste erworben. Wegen der Aufklarung, die er zu ver- 
breiten suchte, wurde er von seinen Gegnern angefeindet und von der 
Universitat L e i p z i g  ausgeschlossen. Es ist bereits oben bemerkt worden, 
dass Thomasius die er s ten Vorlesungen in d e u t s c h e r  Sprache hielt; 
er soli audi den Gedanken geliegt haben, eine Realschule zu erriebten.

IX.
Von weltgeschiclitlicher Bedeutung war der Kampf zwischen der lierr- 

schenden geistigen Cultur einerseits und dem Leben und der Natur anderer- 
seits aut' religiosem Gebiete. Die Lehre von der N i c h t i g k e i t  der irdischen 
Giiter und die weltliclie Mac l i t  der Kirche im Mittelalter waren schon an 
und fur sich imstande, in und auGer der Kirche Gegensiitze zu erzeugen. 
Dazu kamen der Huinanismus und die moderne Aufklarung. Die alten und 
die neuen Anschauungen brachten in ihrer Gegenwirkung die gewaltige 
Bewegung der l i e f o r m a t i o n  lieiwor, die im 14. Jahrhundert in England 
zur Ausrottung der Anhanger W ic  li fs mit Feuer und Schwert, im 15. Jahr- 
lmndert zum I l u s s i t e n k r i e g e ,  im IG. Jahrhundert zu den H u g e n o t t e n -  
kr i egen  und im 17- Jahrhundert zum d r e ifiig  j śilir i g e n K r i e g e  
fuhrte.

In s o c i a 1 e r Beziehung ist der Aufstand und der Krieg der siid- 
deutschen Bauern (1525), die sich von dem liarten Drucke der Leibeigen- 
scliaft befreien wollten, bemerkenswert.
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Das Ergebnis des Krieges in Deutschland war wolil einerseits der reli- 
gicise Friede, andererseits aber eine aufierordentlicbe Herabrainderung der 
Bevólkerangszalil, die politisclie Zertriimmerung des deutschen Reiclies und 
die Xiederwerfung des Volksthums. Durcli Brandscliatzung und Pliinderung 
waren die Lander verwiistet; die Bauera sclnnacliteten unter hiirterem Drucke 
ais fruher; das Handwerk lag darnieder; der Verkehr stockte wegen der 
Unsicherheit der Strafien und wegen der Falschmunzerei. Unwissenlieit und 
Unsittlichkeit traten tiberall zutage. Das deutsche Volk trat wirtscbafllich 
und geistig in vollstandige Abhangigkeit von Erankreicli.

Die geistige Fiihrung ubernahm von den Theologen und den Gelelirten 
der Adel, der sein Bildungsideal auf dem glanzschimmernden Hofe Ludwiga 
XIV. suebte und seine Schulbildung in den Ritterakademien genoss. In 
diesem wurde Latein nur im geringen Umfange, anstatt Griechisch Fran- 
ziisiscli und sonst Mathematik, Physik, Baukunst, Politik, Reiten, Fecliten 
und Tanzen unterriclitet; die Gegenstande waren fiir kiinftige Generale und 
Staatsmanner erforderlich. Der Absolutismus war zur unumschrankten Herr- 
scliaft gelangt, und es scliien, ais ob in dem Kampfe der Geister des Mittel- 
alters und der Neuzeit der letztere rollig vernichtet worden ware. Es war 
aber thatsiichlicli niebt der Fali.

X.
Die neuen Ideen fanden Zufluchts- und Pflegestatten in der constitu- 

tionellen Monarchie England und in der Republik Holland. Die Pliilosoplien 
S p i n o z a  in Amsterdam und L o c k e  in England (1(372— 17041 wandten 
sieli gegen den Dogmatismus in Religion und Wissenscliaft, gegen die \Vill- 
kiir im Staate und gegen den Zauber- und Wunderglauben, der im Yolke 
allgemein verbreitet war. L o c k e  leugnete die angeborenen Begriffe und 
suebte die Guelle aller Erkenntnis in der Erialirung; die iibersinnlichen 
I orstellungen seien durcli Reflextliatigkeit bervorgerufen; der Staat sei ein 
\ erein freier Menscben, entstanden durcli einen Vertrag zur Sicberung ilires 
Lebens und Eigentliums; dio liocliste Gewalt komme dem Yolke zu, der 
Konig sei der erste Beamte im Staate. Bayle, Voltaire, Montesąuieu und 
Rousseau (y 1778) bearbeiteten die philcsopbisclien Leliren nocli weiter und 
verbreiteten sie durcli zablreiche Schriften niclit blofi in Erankreicli, sondern 
in der ganzen gebildeten lYelt.

Von groBer Bedeutung, ja  geradezu gruridlegend fiir die Aufklarung 
waren dio Fortschritte und der waclisende Einfluss der Naturwissenscliaften. 
Die betreffenden Studien lieBen 'keinen Zweifel dariiber ubrig, dass alle 
lebenden und leblosen Dinge miteinander in Wecliselwirkung stelien, dass 
alle Erscbeinungen nacli naturlichen Gesetzen verlaufen, und dass wir diese 
Gesetze beacbten mtissen. naclidem sie fiir unsere Existenz entsebeidend 
sind. Diese Einsiclit iibte auf allen Gebieten des Denkens die tiefste 
W  iikung aus.



Zuniichst zeitigte die Naiurwissenscbaft selbst glanzende Erfolge: Kant 
und Laplace erklarten in ibren Weltbildungstbeorien die Entstehung der 
Sonnensysteme aus Centripetal- und Centrifugalkraften eines rotierenden 
Urnebels; L i n n e  stellte sein Pflanzensystem auf; L a v o i s i e r  begrilndete 
durcli seine Oxydationstbeorie die moderne C h e m i e ;  Wat t  baute (.1768) 
seine erste Dampfmaschine, die er selbst bis zu grofier Vollkommenbeit ver- 
besserte; und Vo l t a  erzeugte, durcli die Yersuche Galyanis angeregt, den 
e 1 c k tri scli en Stroni  durcli cbemiscbe Kriifte und tvies dessen Wirkun- 
gen nacli. Die letztercn Erfindungen und Entdeckungen batten in den Ver- 
kelirs- und Lebensverlialtnissen, ja  selbst in der Denkweise Umgestaltungen 
zur Folgę, die lieute nocli niclit abgescblossen sind.

Auf dem Gebiete der Elementarscbule begrundet P e s t a l o z z i  
(1746— 1827) nacli Kousseaus Ideen eine neue Metliode. In seinen „Abend-  
s t und e n  e i nes  E i n s ie d l er  s“ fordert er „die Entwicklung aller mensch- 
liclien Anlagen und Kriifte, allgemeine Menschenbildung ais Grundlage der 
Standes- und Berufsbildung, Ausgang aller Unterweisung und Ubung von 
Umgang und Erfalirung, anscliauliche Entwicklung, wirkliclie Einsiclit im 
Gegensatze zu liloCer Wortkenntnis, Begriindung eines tugendliaften Clia- 
rakters und religiosen Sinnes ais liocbstes Erziehungsziel“ .

Durcli seine Pestrebungen fiir die Hebung der Volksbildung entspracli 
er auch ciner Forderung des Mailiinder Reclitslehrers Cesare Beccaria, der 
durcli die Erziehung den Verbreclien vorbeugen wollte. Beccaria verlangte 
in seinem Werke „Uber die Yergehen und Strafen" Abschaffung der Folter, 
( )tfentliclikeit der Gericbte, Aufhebung der Todesstrafe und beeinflusste 
damit die Gesetzgebung aller Culturstaaten.

Diese Ersdieinungen lassen deutlich den Kern der Ilumanitat in der 
„Auf  k 1 iirun g “ erltennen. Um denselben zur Entwicklung gelangen zu 
lassen, ist eine allgemeine Aufklarung notliwendig, die aber niclit bloC dem 
augenblickliclien Zwecke einzelner Individuen dienen, sondern das Wolil des 
gcsammten Volkcs und der Menscliheit im Sinne der gescbiclitlicben Cultur- 
entwicklung fordem soli. Es muss die Intelligenz des Volkes geboben wer- 
den, und die leitenden Personliclikeiten miissen einen tiefen Einblick in die 
bestehenden Yerbaltnisse besitzen und von den wirkenden Kraften genaue 
Kenntnisse liaben, uni in allen Fiillen mit Ratb und Tbat zweckentsprecbend 
eingreifen zu kiinnen.

XI.
In diesem Sinne maclite sieli der Fortschritt in Usterreicli und Deutsch- 

land geltend. In O ster  rei  cli ersebien unter L e o p o l d  I. ein Buch „Ust  er- 
re i c l i  u b e r  al l cs ,  wenn  es nur  w i l l “ , in welchem auf den Reiclitbum 
an Naturproducten hingewiesen und zu ilirer Yerwertung durcli Industrie 
und Handel aufgemuntert wurde. Infolge dieser Anregung bob sieli die Glas-, 
Tucli- und Leinenindustrie in Bobnien, Mabren, Sclilesien und Niederoster-
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reich. K a r l  VI. (1711— 1710) lieB eine StraBe von Wien nach Triest und 
Prag bauen und furderte die Schiftahrt und Baukunst. M a r i a  T h e r e s i a  
(1740— 1780) unterstiitzte Handel und Gewerbe, regelte die Verwaltung, die 
Reclitspflege und die Besteuerung im volksfreundlichen Sinne, scliaffte die 
Folter ab und milderte die Frohndienste. In der Musik stand Osterreich 
durch die Leistungen von Gluck, Haydn und Mozart an erster Stelle. Die 
Naturwissenschaften fanden eifrige Pflege; fur C h e mi e  wurde eine Lehr- 
kanzel eingerichtet. Der Pramonstratenser P r o k o p  D i v i s c h  erfand v o r  
F r a n k l i n  den B l i t z a b l e i t e r .  Maria Theresia war auch die Griinderin 
der Volksschule, des Theresianums und der orientalischen Akademie. Unter 
ilirer Regierung entstand im Jahre 1770 die Re a l  a k a d e mi e ,  die erste 
Schnie dieser Art, in Wien.

Kaiser J o s e f  II. erwies sieli ais wahrer „Schatzer  der  Mensc hhe i t 11 
und erwarb sich die Liebe des Volkes in solchem Mafio, dass ihm noch 
100 dahre nach seiner Regierung unzahlige Denkmale errichtet wurden.

Auch in Preufien wurde die Yolkswohlfahrt von F r i e d r i c h  W i l 
he l m I. und F r i e d r i c h  II. durch Hebung des Gewerbes, des Ackerbaues, 
des Bergbaues und des Handels gefórdert. Auf die Anregung L e i b n i t z’s 
wurde die Akademie der Wissenschaften zu Berlin gegriindet. Leibnitz wieś 
auch in einem Aufsatze „Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausiibung 
und Verbesserung der deutschen Sprache“ den richtigen Weg zur kiinftigen 
Entwicklung derselben und gab die Grundziige einer waliren Sprach- 
wissenschaft; er war einer der ersten, welcher die Brauchbarkeit der deutschen 
Sprache fiir wissenschaftliche Darstellungen nachwies und sie zu philosophi- 
schen Abhandlungen verwendete. In der wissenschaftlichen Literatur entsagte 
man seitdem immer mehr und mehr der lateinischen Sprache und bediente 
sich der deutschen.

Im Jahre 1717 wurde in Preufien die allgemeine Schulpflicht eingefiihrt. 
S e m l e r  (1705) in Halle und H e c k e r  (1747) in Berlin richteten die ersten  
R e a l a n s t a l t e n  ein.

So wurde in den d e u t s c h e n  L a n d e m  der Culturfortschritt und die 
Volksbildung in Einklang zu bringen gesucht. Ein anderes Bild zeigten 
die Verhaltnisse in F r a n k r e i c h .  Hier nahm der Adel die gutbezahlten 
Amter und Officiersstellen in Anspruch; der Adel und die Geistlichkeit waren 
von der Steuerzahlung befreit; die Staatslasten und die groBen Summen, 
welclie die Verschwendung des Hofes yerschlang, hatten die Burger und 
Bauera zu tragen und die Bauera iiberdies den Gutsherren und der Geist
lichkeit Frohndienste zu leisten und den Zehent zu zalilen. GroBe Erbitterung 
riefen die Erpressungen durch Steuerpachter und die zahlreichen willkiirlichen 
Verhaftungen mittelst der lettres de cachets hervor. Die allgemeine Schul- 
bildung war eine schlechte ; die Lateinschulen nahmen auf das Volk keine 
Rucksicht; sie waren zumeist in den Hiinden der Jesuiten und betrieben 
fast ausschlieBlich humanistische Studien.



Infolge der Weigerung der bevorzugten Stiinde geschah zur Besserung 
der Lago des Volkes nichts. Unter solchen Umstiinden wir kle die Aufkhirung 
wie eine Brandfackel auf eine grolic Menge aufgelniuften Ziindstoffes und 
fiihrte zur E e v o l u t i o n .  Durch dieselbe wurden die Hindernisse des Yolks- 
lebens und die uniibersteiglichen Sckeidewiinde zwischen den verschiedenen 
Standen gewaltsam niedergerissen.

XII.
Auf die Griindung der ersten Realanstalten ist im Vorhergehenden 

bereits hingewiesen worden. Sie war nothwendig, da das Gymnasium die 
Culturfortschritte und die Bildungselemente der Neuzeit nicht gentigend 
beriicksichtigte. Es machte sieli bei den Kaufleuten, Industriellen und 
Gewerbetreibendcn das Bedurfnis geltend, der Jugend eine bessere Vor- 
bildung zu vermitteln, ais die Ziinfte es vermocbten. Um diesem Zwecke 
zu dienen, richtete Pfarrer C h r i s t o p h  S e m l e r  (1705) in Halle eine 
„ m a t h e m a t i s c h e  und m e c h a n i s c b e  R e a l s c h u l e "  ein; dort wurde 
zweimal in der Woche an der Hand von Modellen, wie Ukren, mecbanischen 
und optisclien Instrumenten, ferner an Holz-, Leder- und Tuchsorten 
praktiscli Unterricht ertbcilt. Die Selmie bestand nur 2 ’/2 Jahre.

Jo l i ann  J u l i u s  H e c k e r ,  der ais Prediger nacli Berlin berufen 
worden war, errichtete eine Anzalil von Facliclassen, welclie an die deutsche 
Elementarscliule ankniipfen sollten. Der Unterricht wurde da vorwiegend 
praktisch, nicht wissenschaftlich ertheilt: Okonomie lehrte ein Yerwalter, 
Botanik ein Gmrtncr, Astronomie ein Elementarlehrer. Die Schiller wurden 
zu Handwerkern und Kiinstlern gefiihrt und erhielten dort Erklarungen. 
Der Unterricht in der Politik wurde nach der Berliner Zeitung ertheilt. 
Die Anstalt ziihlte bald iiber 1000 Schiller; sie erhielt von F r i e d r i c h  II. 
den Namen „ K o n i g l i c h e  R e a l s c h u l e “ . (II. Schiller, Gesch. d. Padagogik.) 
Audere Versuche mit R e a l s c h u l e n  wurden in K o n i g s l u t t e r  (1745), 
B r a u n s c l i w e i g  (1751), Wittenberg, Stargard u. a. O. unternommen.

Die den Yersuehen zugrunde liegenden Ideen waren noch nicht klar 
genug; es sollten die praktisch wichtigen Kenntnisse iiber Natur und Leben, 
aus der Wissenschaft und Kunst den Schiilern vermittelt werden. Der Stoff 
war aber zu iiberwaltigend, und es felilte noch die Methode des Unterrichtes. 
Weiterhin entwickelten sich die Ansatze zu den Realschulen nach drei 
Richtungen hin, niimlich zu Biirgerschulen, Gewerbesclmlen und Realschulen. 
Die genannten Anstalten in Konigslutter und Braunscliweig giengen schon 
nach wenigen Jahrzehnten in Biirgerschulen Iiber.

XIII.
Sehr klar zeigt sich die Entstehung der R e a l s c h u l e  in Wien aus 

culturellen Bediirfnissen. Aus Anlass der zahlreichen sich wiederholenden 
Fallimente in der Handelswelt suchte der Kaufmannsstand in Wien (1769)
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bei dera niederosterreichischen Commercien-Consess an, seine Solinę auber 
Landes scliicken zu diirfen, damit sie auf fremden Handlungspliitzen dienen 
und sich geniigende Kenntnisse und Erfahrungen im llandelsfache aneignen 
konnten. Dieses yorgeschlagene Mittel hielt der Commercienratli weder fur 
rathlich nocli ausreichend, bcfiirwortete aber in einer Eingabe an die Kaiserin 
die Errichtung einer eigenen Selmie, in welcher die Jugend des Ilaudels-, 
Kiinstler- und Handwerkerstandes tbeoretiscbe und praktisclic Bildung erhalten 
sollte. Der Yorschlag wurde daliin genehmigt, dass man die Probe mit einer 
K e a l h a n  d 1 ungssc l i u  1 e maclien sollte. Diese wurde unter der Leitung 
von J o h a n n  G e o r g  W o l f  am 1 1 . Juni 1770 mit 22 Schillera eroifnet. 
Mit Hofdecret vom 19. November 1770 wurde der Schnie der Titel 
„ Re a l h  an d lun gsa k a d e m i e “ ertlieilt. Die Anstalt bestand aus zwei 
Jahrgangen; gelehrt wurden Deutsch, Franzosiscli, Italienisch, Geographie, 
Correspondenz, Rechnen (Buchfuhrung), Geometrie, Mechanik, Naturgeschichte 
(Warenkunde), Physik und Zeiclmen. < )bwohl der Anstalt (1772) vom Ilofe 
die Unterstlitzung entzogen wurde und die Gehalte der Lelirer herabgemindert 
werden mussten, so hielt sich dieselbe doch und wurde 1807 ais k. k. Real -  
a k a d e m i e  auf drei Jahrgange erweitert. Den ersten Jahrgang besueliten 
sammtliche eintretenden Schiller; die zweite und dritte Classe war in je 
zwei Abtheilungen getheilt und zwar eine fur Fabrikanten, Kiinstler, Gewerbs- 
und Kaufleute und die andere fur Okonomen, Forster und Cameralisten.

Von Paris aus genchmigte K a i s e r  F r a n z  (1815) die Grtindung des 
j i o l y t e c h n i s c h e n  I n s t i t u t e s  in Wien ais Centralbildungsanstalt fur 
Handel und Gewerbe; es sollte ein Sammelpunkt sein fiir die von den 
Wissenschaften ausgehenden Beforderungsmittel der nationalen Industrie, ein 
Yerein zur Emporhebung des inlandischen GewerbeileiCcs. Das Institut sollte 
aus zwei Abtheilungen, einer kaufmannischen und einer technischen bestehen. 
Die nothwendige Yorbereitung fiir beide Abtheilungen liatte die Re a is cli u le 
zu besorgen. Zn diesem Zwecke wurde die Realakademie reorganisiert; sie 
wurde am 19. October 1815 dem polytechnischen Institutc zugewiesen und 
beliielt zwei Jahrgange. Gegenstiinde waren: Religion, Deutsch, Geographie, 
Geschichte, Mathematik, Naturgeschichte, Kailigraphie, Zeiclmen, Italienisch 
und Franzosiscli. iProgr. der k. k. Oberrealscliule in Wien, VII, 1.851.)

Realanstalten entstandcn ferner in Briinn (1811), Brody (1815) und 
Lemberg (1817). In Triest liildete die Realschule den Yorbcreitungscurs fiir 
die nautische Akademie. Das Połytechnicum in Prag wurde 1806, das in 
Graz 1811 gegriindet.

In Deutschland entstanden spater solclie Institute: in PreuCen 1825, 
Baden 1827, Bayern 1828, Sachsen 1829, Wiirttemberg 1831.

XIY.
Einige Stiidte in Westdeutschland errichteten unter N a p o l c o n s  Herr- 

schaft R e a l a n s t a l t e n ,  so Koln, Bonu. Koblenz, Aachen, Trier u. a.
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Indem Napoleon diese Anstaiten begiinstigte, suclite er fur sein Land und 
seine Zwecke leistungsfahige Manner lieranzuziehen und tuchtige Candidaten 
fur die staatlichen Faclischulen zu gewinnen. Sicherlich lag ihm dabei ferne, 
ungebiirlich freie und revolutionare Ideen zu fordem; sank docli der in 
Frankreich und seinen Vasallenstaaten eingefiihrte Constitutionalismus gar 
bald zur Scheinverfassung lierab.

Wie damals thatsilchlich der biirgerliche Sinn rege wurde, scliildert 
Kotteck in seiner Weltgesehichte: „Es kam in alle Zweige der Administration 
ein reges, den Fortschritten der Staatswissenschaft, zugleicli den Interessen 
der Nationalwirtscbaft entsprecliendes Leben. Ac.kerbau, Industrie und Handel 
empfanden die ebenso umsichtige ais kriiftige und unermudliche Fiirsorge 
einer Regierung, welche ihren eigenen Gewinn und Rulim in der Wohlfalirt 
des Reiches erkannte. Es wurden StraDen angelegt, Canale gegraben, Hafen, 
Damme, Briicken gebaut, allenthalben die Wege des Yerkehrs gebahnt oder 
erleiclitert, der Erlindungsgeist durch Ehren und Belohnung ermuntert, der 
Unterricht in allen der Staatswirtschaft dienenden Kiinsten und Wissenschaften 
befurdert und selbst das Genie des Auslandes dem franzosischen Interesse 
dienstbar gemacht.“

In Bayern wurden Realanstalten durcli das „Al lgemei ne  Normativ 
der o f fent l i chen Unterric l i tsanstal ten im Koni gre i che  Bayern* staat- 
lieli eingefiihrt. Die Realanstalten waren mit denGymnasien inVerbindung. Diese 
bestanden aus drei Gymnasialclassen und einem Progymnasium mit zwei Classen. 
Realschule und Progymnasien waren gleichlaufend fur die Lebensalter von 
12— 14 Jahren bestimmt; aus beiden konnte der Ubertritt in das viercursige 
Real i  n s t itut, das dem Gymnasium parallel lief, erfolgen. Die Unterrichts- 
gegenstunde derRealschule waren: Mathematik (6Std.), Kosmographie undPliysio- 
grapliie d. h. Einleitung in die Naturgeschichte, Pliysik und Chemie (3 Std.), lleli- 
gion (3 Std.), Geograpbie und Geschiclite (4 Std.), Deutseli (6 Std.), Franzosisch 
(4 Std.), Zeichnen (4 Std.) und Kalligraphie (2 Std.). Rea l sc l i u l en  wurden 
in 18 Stiidten eingerichtet. V o 1 ls t i indig e R e a l s t u d i e n - A n s t a l t e n  
bestanden in A u g s b u r g  und N ur nb e r g .  In dem Institute in Nurnberg 
wurde die Mathematik weitergefiihrt ais auf den heutigen Oberrealschulen; 
aucn Pliysik, Chemie und Deutseli wurden ausfuhrlich behandelt, logische 
Untersuchungcn und freie Vortr;tge fanden biiufig statt. Die late in i sche 
Sprache war vom Realinstitute ausgeschlossen, weil es fur den kiinftigen 
Naturforscher, Arzt und Kiinstler weit wichtiger sei, den Naturgegenstand 
selbst genau zu kennen, ais fremde Worte zu lernen, mit wclchen er benannt 
wird. — Diejenigen, welche die Anstaiten absolyierten, giengen meist zum 
Universitatsstudium iiber, und z war besonders zur Cameralistik und zur 
Medicin. In den Jahren 1812— 1816, in denen das Institut vollstandig war, 
meldctcn sich 20 Schiller fiir die Medicin, 34 fiir Cameralwissenschaft und 
Jurispi udenz, ferner 9 fiir Baukunst, 8 fiir das Forstwesen u. s. w. Beriihmte 
Arzte, Uuiversilatsprofessoren und Kiinstler, sowie tuchtige Ingenieurc und

2*
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Beamte sind aus dieser Selmie hervorgegangen. Die lieutigen Berechtigungen 
der Oberrealsclmlen sind dagegen sehr beselirankt. Die Anstalt war vor- 
trefflich eingerichtet und kam einem Bediirfnisse entgegen; sie wurde im 
Schuljalire 1812/13 in sechs Classen von 185 Schillera besucht. Am 24. August 
181(5 wurde die Aufhebung des Realinstitutes durcli Allerhóchste EntschlieCung 
verfiigt, wobl bauptsilchlieh deshalb, weil die Geistlichkeit an der Forderung 
festhielt, die Kirclie habe das gesammte Unterrichtswesen zu leiten. (Knabe, 
Progr. d. Oberrealscbule zu Cassel. 1895.)

XV.
Aus den Umstanden, unter welchen die Realschulen entstanden sind, 

ergibt sieb deutlieb, dass sie durcli den Culturfortschritt bedingt waren; sie 
sollten die modernen Bildungselemente aus der Wissensebaft, der Kunst und 
dem praktischen Leben sammeln und iliren Schillera verroitteln; sie sollten um- 
fassende, zeitgermifie Kenntnisse yerbreiten und behilflich sein, neue Mittel 
der Volkswohlfahrt zu erschlieGen und das allgemeine Bildungsniveau zu 
beben. In Osterreich und Deutsebland baben sie, den Verhaltnissen ange- 
messen, ibre Aufgabe immer mehr und mebr erfiillt. In Frankreicb fallen 
die ersten realistiseben Bestrebungen mit der RevoIution zusammen. Gestiitzt 
auf dieses Zeitverhaltnis, bat man die Realscbule mit allerlei Umsturzideen 
in Zusammenhang gebracht und sie besebuldigt, dass sie auf den Trummern 
der Revolution emporgewachsen sei (Gunther: „Die Realscbule und der 
Materialismusu 1839.)

Da die Realscbule vor der franzosiseben Revolution erst in kleinen, 
unsieberen Anfilngen — in Deutsebland unternommen von G e i s t li c b e n (!) — 
vorbanden war, ist es selbstverstandlich ausgeseblossen, dass sie in irgend 
einer Weisc mit der Veranlassung der Revolution in Verbindung stand. 
Um aber zu zeigen, dass sie niebt zerstorend, sondern unter allen Umstiln- 
den culturfordernd wirkte, und dadureb die angegebene Anscbuldigung ins 
recbte Licbt zu setzen, sollen einige auf die realistiseben AVissenschaften 
und die Padagogik beziigliche Daten aus der franzosiseben Revolution ange- 
merkt werdeu.

In der Geschichte der C h e mi e  (II. Kopp) wird der Xacbweis geliefert, 
dass ohne diese Wissensebaft der franzdsische Staat nacb der Scbreckens- 
herrschaft (1793) im Kriege mit ganz Europa sieli niclit batte erbalten 
kiinnen. Bis dabin hatte man immer die nothwendigen Kriegsmaterialien 
aus dem Auslande gekauft; und nun war man von jeder Zufuhr abge- 
schnitten. Damals galt es, der franzosiseben Industrie einen raschen Auf- 
schwung zu verleiben; es galt, die rohen Naturproducte, welelie man aus 
dem Auslande bezogen batte, in Frankreich selbst ausfindig zu maclien und 
ibre Gewinnung zu leliren; neue Fabrikszweigc mussten selbstandig be- 
arbeitet, und die Verfahrungsweisen zum Theile neu entdeckt werden, um 
die Anfertigung von Munition, Waffen und anderen Kriegsbediirfnissen
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moglich zu machen. Hier konnte die empirischc Verfahrungsweise keine 
Ililfc bringen, welche bisher alle derartigen Gewerbszweige beberrscht 
hatte; denn zum Tasten und Probieren mangelte es an Zeit. Eine solche 
Zwangslage veranlasste die Naturforscher Frankreichs, ihre Kriifte zur 
Yertheidigung des Vaterlandes anzustrengen, und durcb die Wissen- 
Bchaft die Betreibung der nothwendigen Gewerbe zu ermogliehen. Zwei 
Gelehrle, der Cheiniker B er  tli o 11 et und der Matbematiker Mońce ,  waren 
es insbesondcre, welche damals zur llettung des Vaterlandes aiu meisten 
beitrugen. Es wurden neue Vertbeidigungsmittel zur Kriegfuhrung gefunden, 
aufierdem wurden die materiellen Krafte des Landes so gestiirkt, dass es in 
seiner ungiinstigsten Lagę leistungsfahiger war, ais jemals zuvor. Dieses 
Resultat wurde durcb die Anwendung der Naturwissenschaft erzielt.

Unter den bestandenen schwierigen Yerhaltnissen hatte sieli also die 
Kenntnis der Naturgesetze fur die Existenz des Staates ais notbwendig er- 
wiesen. Daher war es nur eine nattirliche Folgę, dass mail darnacb den 
Eaturwissenschaften im Unterricbte einen griiCeren Baum gewahrte, ais es 
friiber der Fali war. Die wicbtigste diesbeziiglicbe Einrichtung war das 
p o l y t e c h n i s c l i e  I ns t i tut  in Paris (1794). Die Grilndung erfolgte auf 
die Veranlassung von Monge .  Derselbe ist auch der Begriinder der dar-  
s t e 11 e n d e n G e o me t r i e .

Die technischen Hochscbulen sind also eine Frucht der franzOsischen 
Rcvolution; desbalb bat sie aber noch niemand verd3chtigt; sie werden stets 
ais eine Errungenscliaft anerkannt, ebenso wie die Einfulirung des dekadischen 
Mali- und Gewiclitssystems, das gleichfalls aus der Zeit der franzosiseken 
Revolution stammt. Und wie fur die Technik ist aucli fur die Realschule 
kein Grund zu einer Anschuldigung vorlianden. Auch die Unterrichtsver- 
ludtnisse wilhrend der Revolution bieten liiezu keinen Anhaltspunkt.

Die franzosische gesetzgebende Versammlung (1791/92) gedachte aller- 
dings der ablehnenden Haltung der Universit;iten im 16., 17. und 18. Jahr- 
hunderte gegen jede fortsclirittliche Entwicklung und der nichts weniger ais 
volksfreundlicheu Privilegien der lateinischen Bildung, und im Condorcefschen 
Erziehungsplane vom 20. April 1792 sind lateinlose Realschulen vorgesehen. 
Der Pian gelangte aber gleich den (ibrigen vor dem Jalire 1795 verfassten 
Projecten niclit zur Ausfiihrung. Welche Ansicht iiber die Scliule die Manner 
des Umsturzes vertraten, ist im franzosischen Convente zum Ausdruck ge- 
kommen; die Mehrzalil seiner Mitglicder hatte am liebsten alle hoheren Schulen 
abgeschalft, um die vollige Gleichheit im Yolke herzustellen. Diese Ansicht 
steht im geraden Gegensatze zu den Bealschulbestrebungen, die von den 
gegebenen Yerhaltnissen ausgehend, in concentrischen Kreisen in die Gesetze 
der Katur und des Menschengeistes mbglichst tief zu dringen suclien.

Nacli dem schliefilich angenommenen Gesetze von Daunou und Lacanal 
wurden die vorhandenen Schuleinrichtungen von der Kirclie unabhangig und 
die alten Sprachen, namentlich Griechisch eingeschrankt, aber docli beibehalten.



22

Die Errichtung von Realanstalten wurde den ,>tadten iiberlassen, unter 
Napoleon aber sehr gefiirdert. Auf die damit erzielten Erfolge, namentlich 
aucb in Westdeutschland, wurde bereits im yorhergehenden Absc-hnitte 
hingewiesen.

XVI.
Zu den wesentlichen Merkmalen des Realschulunterricbtes gehoren aucb 

die methodischen Ei-rungenscliaften der P b i l a n t h r o p e n ,  die aus dereń rea- 
listischen Bestrebungen hervorgiengen. Die Hauptvertreter des 1’ hi lan-  
t h r o p i s m u s  waren Basedow (1723—1790) und Trapp (f  1818). Nacli iliren 
Lebren hat die Erziehung den Zweck, die Schiller zu einem gemeinniitzigen, 
patriotisclien und gliicklichen Leben vorzubereiten. Es sollen Leib und Seele 
gleichmaCig entwickelt und die IndividualiUit im Strome des Lebens voll 
ausgestaltet werden.

In den philanthropischen Anstalten wurde der E r z i e h u n g  die grobte 
Sorgfalt zugewendet; auf eine zielbewusste Handliabung der „ R e g i e r u n g  
und Z u c h t “ wurde groGes Gewicht gelegt. Die finstere, pedantische Er- 
ziebungsweise wurde durcli eine freundlichere und liebreichere zu ersetzcn 
gesucht. Im Unterriclite wurden alle Mittel angewandt, um das Interesse zu 
wecken und die Schiller fur eine freudige Arbeit zu gewinnen. Das Drillen 
lateinischer Vocabeln, Phrasen und Regeln sollte aufhoren. Die Sprachen, 
Latein und Franzosiscli, wurden wie die Muttersprache in Rede und Schrift 
gelernt und dann erst grammatiscb behandelt. Der Unterricht in Geographie 
und Naturwissenschaftcn, dem eine groGe Beriicksichtigung zutheil wurde, 
gieng von der Anschauung aus.

Latein sollte nacli Basedow die allgemeine Scliulspraclie werden. Aucb 
der Wert des Griechischen wurde wegen seines Reichthums an vortrefflicben 
Scliriften anerkannt; aber die darauf verwendete Zeit gegeniiber dem erzielten 
Nutzen wurde fur niclit entsprechend gelialten, um alle Schiller des Gym- 
nasiums dazu zu zwingen, und zur allseitigen Ausbildung des Verstandes 
wurden die alten Sprachen ais unzureichend erkannt.

Es ist kein Zweifel, dass die Pbilanthropen von der Erreichung ihres 
Zieles weit entfernt blieben; wir baben es heute aucb nocli niclit erreicht; 
aber die vielen Kritiken, die man iibte, waren melir oder mindcr unbereclitigt. 
Denn es gebiiren ibnen unyergangliche Yerdienste. Sie gaben die Anregung 
zur Beriicksichtigung der S c h u l g e s u n d l i e i t s p f l e g e ;  namentlich brachte 
Guts Muths die Jugendspiele zur Geltung und bildete die Gymnastik zu 
einem Unterrichtszweige aus; und durch ihre Bemilhungen, leichte, natur- 
gemaCe Lelir- und Leimmethoden zu tinden, begriindeten sie die w i s s e n- 
s c h a f t l i c h e  P a d a g o g i k .

Allerdings diirfen wir heute niclit melir so, wie es geschah, die Sitten- 
lehre an Spiele ankniipfen, die Staatsvert'assung aus Zeitungen erklaren und 
denselben mangelhaften, ungeordneten Unterriclit in den naturwissenscliaft- 
lichen Fiichern ertlieilen; aber es bleibt aucb fiir uns richtig, dass der b n-
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terricht auf die Erfahrung des Sclńilers gegriindet sein, dass er in stetiger 
Beziehung zur Natur und zum Leben bleiben muss, und dass eine Unter- 
richtsmetbode nur dann riclitig ist, wenn sie den Scliiilern eine Befriedigung 
gewahrt, wenn sie ibnen Lust und Freude bereitet.

XVII.
Der N i i t z l i c h k e i t s s t a n d p u n k t  der Pliilanthropen wurde von den 

Humanisten abgewiesen und noch lieute wird unser Betrieb der Realien ais 
praktischer Fiicher geringsehiitzig betrachtet. Dem realistiscli N ii tz li cli en 
wurde das I d e a l e  gegeniibergestellt, das nacli P l a t o  durch die Erziehung 
zum Sc honen ,  Wal i  ren und G u t e n  erreicht wird. Es ware unschwer 
zu zeigen, dass selir viele Stellen der beniitzten alten Classiker nicht geeignet 
sind, iisthetische, wissenscbaftlicbe und sittliche Gefuhle und Bestrebungen 
der studierenden Jugend zu entwickeln. Es soli jedocb vom Iiealschulstand- 
punkte nicht abgewiclien, sondern nur darauf bingewiesen werden, dass die 
Ideale, olme ibnen einen Abbruch zu thun, auch realistiscb erfasst werden 
konnen, und dass das N i i t z l i c h e  in seinetn v o l l e n  U m f a n g ę  aucli die 
I d e a l e  einschlielit.

Die Entscbeidung des bestelienden Conflictes ware leiclit, wenn die 
Nutzlichkeit und die genannten Ideale bereits durch strenge B e g r i f f e  
definiert wiiren; dies ist aber keineswegs der Fali. Es konnen dalier nur der 
Sprachgebrauch und einige anerkannte Thatsachen zu Hilfe genommen werden.

Zwoi extreme Anschauungen sollen im vorhinein von der Betrachtung 
ausgesehlossen bleiben, jene nanilich, auf welclie S c h i l l e r  in den Xenien 
hinweist, indem er die Wissenschaft folgendermaBen charakterisiert: „Dem 
einen ist sie die liehre, himmlische Gcittin, dem anderen eine tuchtige Kuli, 
die ihn mit Buttcr versorgt.“ Es darf wohl nicht angenommen werden, dass 
die Ansicht Platos, die Idea l e  seien wirkliche griechische Gć i t t innen,  die 
den Menschen entziicken, erleuchten und fiihren, heute noch ernstlieh ver- 
treten werde; wilre es wirklieh so, dann bliebe allerdings nichts anderes 
iibrig, ais in den altclassischen Cult mit einzustimmen ; dann hiltte eine andere 
Er z i ehung ,  aber ebenso auch die F o r s c h u n g  keinen Zweck. Wir werden 
deshalb einerseits die I d e a l e  nicht ais besondere geistige Wesenheiten in 
Betracht ziehen, andererseits weisen wir aber auch die Gleichstellung des 
Re a l i s mu s  mit dem grobsinnlichen M a t e r i a l i s m u s  ab.

Im ubrigen soli jede philosophische Speculation beiseite gelassen werden. 
Die Ideenmijgen ais geistige Krafte der Seele, welclie durch ihre Bethiitigung 
gestiirkt werden, oder ais abstracte Begriffe, die der Erfahrung entnommen 
sind, betrachtet werden; in der Scliule kommt nur der praktische Idealismus 
zur Geltung und nur auf diesen soli Bczug genommen werden.

Dass im Leben ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Ni i t z l i c he n  
und dem I d e a ł  en nicht besteht, lelirt schon die tagliche Erfahrung: eine 
Waldpartie und ein Ausblick von einem liohen Berge auf eine duftige, farben-
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prachtige Landschaft sind angenehm und s c li o n, zugleich aucli n ii t z 1 i c li 
fur die Gesundkeit; Almosengeben ist g u t und gereicht dem Armen zum 
Yor t he i l .  So kann leicht eine Keihe von Beispielen aufgezaklt werden, in 
denen das N i i t z l i c h e  zugleich schon, walir oder gut ist. Eine genauere 
Betrachtung fiihrt nocli zu weitercr Ubereinstimmung.

Die Lekre voni S c h o n  en lieiCt die A s t h e t i k ;  dieselbe bekandelt 
vorwiegend Kunstgegenstiinde, die von dem A u g e  oder dem Olire walir- 
genommen werden. Ohne Zweifel lassen sieli kier aucli die anderen Sinnes- 
organe in Betraclit zielien, denn aucli sie yermitteln angenekme Eindriicke; 
und gerade diese zeigen, dass bei einheitlich deutbaren Erscheinungcn das 
Nutzliche und das Angenekme ubereinstimmen: Gesunde, reine, friseke Luft, 
Blumen- und Waldesduft werden angenelim empfunden; in ubelriechender 
Luft dagegen verkalten sieli Hals und Lunge wie zugeschnlirt. Schmackkafte 
Speisen sind in der Kegel aucli dem Magen zutraglick; unappetitlick er- 
sekeinende Speisen iiben keinen lleiz auf die Speichelabsonderung aus und 
werden mangelkaft verdaut. Die Sckadlickkeit der SiiCigkeiten wird meist 
iibersckatzt; dieselben sind dem Organismus dienlick bei ausgiebiger Be- 
wegung, wie sie gewohnlich von Kindern und dann von Touristcn ausgefiikrt 
wird ; letztere haben nacli anstrengenden Partien kaufig ein Bedurfnis nacli 
SiiCigkeiten, wahreiul sie sonst keine Keigung dazu verspuren.

In aknliclier AYeise wirken die Malerei, die Plastik, die Dichtkunst und 
die Musik; schóne und angenekme Wakrnekmungen erhohen nachweisbar 
die Lungen- und die Herztliatigkeit und beleben den ganzen Menscken. Es ist 
eine Thatsache, dass Kunstgentisse allentkalben zur Erholung und Erkeiterung 
dienen und sieli kaufig geradezu ais Hilfsmittel gegen nervose Leiden be- 
wilkren. Dass dagegen Eurcht und Schnmken Laliniungen und andere Ge- 
sundkeitsstorungen liervorrufen konnen, ist bekannt. Yersucke mit Thieren 
baben gezeigt, dass diese im Falle einer Infection mit Krankkcitsstoifen 
widerstandsunfahig waren, wenn sie dureh Scklagen und Liirmen in Angst 
und Aufregung gekalten wurden ; dagegen erkrankten ebenso inlicierte Tliiere 
niclit, oder sic wurden docli bald wieder gesund, wenn sie entsprechende 
Bukę und Pflege liatten.

Und wie in den einzelnen Fa1 llen. so kann aucli im allgemeinen eine 
kannonisebe Wechselwirkung zwiseken den Kunstgegenstanden und Be- 
obacktern, sozusagen eine in den letzteren geweckte Kesonanz, festgestellt 
werden : der Beobackter muss den Gegenstand auffassen, es muss die Pliantasie, 
d. i. ein freies Spiel der A'orstellungen geweckt werden, und die erzeugten 
Geniutkskewegungen mtissen zu einer tikereinstimmenden Wirkung gelangen. 
Yerursackt ein Gegenstand eine H e m m u n g  im Yerlaufe der Yorstellungen, 
so wird Unlust erzeugt.

Daraus gekt min ohneweiters ein tiefer Einfluss der Kunst auf den 
Menscken hervor. Da bei der keutigen Arbeitstkeilung die nienschlichen 
Thatigkeiten zumeist einseitig sind, so findet aucli eine einseitige lnan-
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spruclinabme der mensclilichen Krafte statt, und es ist zur Erlialtung des 
AYohlbeiindens notliwendig, dass ermiidete Organe ausruhen, und vernach- 
lassigte angeregt werden, damit sSmmtliche Krafte zur Ubereinstimmung 
gebracht werden. I)ie Antbeilnahme der K i i r p e r k r a f t e tritt in den nr- 
s p r u ng l i c h e n  K u n s t f o r m e n  des Tanzes und der Gymnastik nocb reclit 
deutlicli bervor. liei fortsclireitender, geistiger Entwicklung ziebt sieli die 
astbetische Wirkung immer mehr aut’ das g e i s t i g e  G e b i e t  zuriick, so dass 
das Kunstbedilrfnis je nacli der Ausbildung der Individuen yerscliieden ist; 
es ist aber allgemein vorhanden und seine Befriedigung notliwendig. That- 
sacblicb gibt es keine Menscben auf der Erde, welche ganz obne Ftlege der 
astbetiscben Gefiihle waren : der Schmuck, der Tanz, gymnastische Cbungen, 
Spiele, Musik und Gesang sind iiberall verbreitet. Die Kunst- und Sportvereincj 
die bei fortsclireitender Arbeitstbeilung immer baufiger werden, suehen das 
allgemcine Bediirfnis nacli barmonisclier Kraftebetliatigung zu befriedigcn.

Unliingst gab T o l s t o i  einer mit den vorstehenden Daten ganz iiber- 
cinstimmenden Ansicbt iiber die K u n s t  Ausdruck. Nacli ihm bestelit die 
Thatigkeit des Kiinstlers darin, das einmal empfundene Gefiibl in sieli neuer- 
dings waclizurufen und es mittelst Bewegung, Linien, Farben, Tiinen oder 
durch A\ orte ausgedriickten Bildern dergestalt wiederzugeben, dass auch andere 
dasselbe Gefiibl emptinden. Die Kunst sei ein Mittel des Yerkehrs unter den 
Menscben, ebenso n o t l i w e n d i g  wie die Sprache. Ibr Zweck und ilire 
Bestimmung bestelie nicht in dcm von ibr ausgehenden Genuss, ebensowenig, 
wie der Zweck der Nahrung der blolie Gesclimack ist. Tolstois Ansicbt gebt 
weit iiber das specielle astbetische Gebiet liinaus, sie trifft aber mit dem 
obigen darin zusammen, dass die Kunst sieli an das S u b j e c t  wendet, dass sie 
eine tiefgreifende, alle Krafte anregende, harmoniach ausklingende Wirkung 
auf den Menscben ausiibt. Es wird nur auDerdem nocb auf ilire Iiedeutung 
fiir den menscbliclien Yerkebr hingewiesen und damit nocb mehr ilire N ot h- 
w e n d i g k e i t  festgestellt.

Das griechisehe S cli d nbe i t  si d eal  wird daher jedenfalls aucb von 
der im re al ist isc  b en Sinne gepfiegten Kunst angestrebt.

Die K u n s t  und speciell die S c h o n l i e i t  iiben ilire Wirkung vor- 
wiegend auf das Gemiitb ; biebei ist das subj  e c t i ve  Moment yorberrsebend. 
Ganz andors verbitlt es sieli mit der W a h r h e i t ,  dem Gegenstande der 
AAGssenscbaft.  Ilier bandelt es sieli urn die Kenntnis der Erscbeinungen, 
wie sie unabbangig von uns iliren Yerlauf nebmen, also ausschliefilicli um 
das o b j e c t i v e  Moment. Und dass nur .dieses maCgebend sein kann, zeigt 
der iliiclitigste Blick auf die Wissenscbaft. Ein und dasselbe lauwarme Wasscr 
ersebeint unserer Hand kalt oder warm, je naclidem wir die Hand vorber 
in heilies oder kaltes AVasser getaucht liatten ; ein Holz- und ein Eisensttick, 
die bei strenger Winterkalte dieselbe Lufttemperatur angenommen baben, 
erscbeincn uns docli ganz verscbieden kalt, u. zw. wegen ihrer verschiedenen 
AYarmeleitungsfahigkeit. Die Empfindung gibt uns also keinen waliren Auf-
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schluss iiber den Wiirmezustand. Unsere Empfindung hiitte uns niemals zur 
Kenntnis des Luftdruckes gefuhrt, und die Kenntnis der elektrischen Er- 
scłieinungen wilre uns oline Experimcnte fur immer versclilossen geblieben, 
weil wir kein besonderes Sinnesorgan zur Wahrnehmung der Elektrieitat 
besitzen. Erst das Thermometer, Baronieter, die verschiedenen Elektroujeter 
u. s. w. macbten eine objoctiv wi3senscbaftliche Behandlung zalilreicher 
Naturerscheinungen und yiele darauf beruhende culturelle Einrichtungen 
mciglich. Im letzten Jahrhunderte werden nach den Methoden der Natur- 
wissenschaften auch die Geisteswissenschaften bebandelt; die Geschiclite und 
Literatur bieten hiezu das Erscheinungsmaterial; Sprachforschung und Psycho
logie stiitzen sich yielfach auf die Physiologie, und aucli das Experiment 
leistet seine Dienste.

Die Geschiclite der Erfindungen und der exacten Eorscliung lehrt, dass 
alle zur Ausfuhrung gelangten Ideen durch die Erfahrung angeregt wurden 
und allmahlich sich bis zur Vollkommenheit entwickelt liaben. Die aus um- 
fassender Erfahrung abstrahierten Principien gestatteten dann allerdings eine 
selbst auf neue Gebiete iibergreifende deductive Behandlung, wie es bereits 
in einem friiheren Abschnitte von dem Newton’schen Gravitationsgesetze und 
dem ihm analogen Coulomb’schen Gesetze der Elektrieitat und des Mag- 
netismus dargelegt wurde. Die rein idealistische Auffassung, dass die Ideen 
zutage treten, wie Athene dem Haupte Jupiters entspringt, bat bislier keine 
Erfolge aufzuweisen. Die W i s s e n s c h a f t  ist daher durchwegs r e a l i s t i s c h  
und sie ist eben deshalb fur die Erziehung und fiir die Menschheit vom 
hochsten Werte.

Indem die Wissenschaft die Natur und den Menschen vom objectiyen 
Standpunkte kennen lehrt, die Gesetze der Natur und des Mcnschengeistes 
nachweist, gibt sie die Mittel an die Iland, den Lebensbedingungen nach 
jeder Richtung hin in bester Weise zu entsprechen; sie dient so den einzelnen 
Menschen und der ganzen Menschheit. Bei dichter Bevdlkerung unter schwie- 
rigen Culturverhaltnissen erhalten wir von ihr die Weisungen zur Beschatfung 
der Wohnung, Kleidung und Nahrung; sie gestattet uns, die finsteren Itaume 
zu erleuchten, die kalten zu erwarmen; auf ihren Lehren ruht die Industrie 
und der Verkchr; von ihr erfahrt die Kunst eine sehr wertvolle Ilnterstiitzung, 
indem sie dieser die erforderlichen technischen Ililfsmittel liefert; und in sitt- 
licher Beziehung bietet sie alle Mittel zur Ausiibung der Humanitat (Jledicin 
llygiene, Wohlfahrtseinrichtung). Die Wissenschaft veranlasst den Menschen, 
wenn er seine Kriifte uuter dem Drucke unnatiirlicher Verhaltnisse erlahmen 
fiihlt, hinaus in Flur und Wald zu eilen, und im engsten Anschluss an die 
Natur sein Heil zu suchen; und die Natur wird auf ihn eine umso tiefere 
Wirkung iiben, je  yertrauter er mit ihr ist.

Der auf den Kenntnissen beruhende Yerkehr des Menschen mit der 
Natur und der Menschen untereinander hat nothwendig eine Verstarkung der 
gegenseitigen Beziehungen und gewissermafien die Ausbildung freundschaft-
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im Gegensatz, die Wissenschaft kniipft ein einigendes Band um die Menschen 
und die Natur.

Die innige Beziehung der Wahrheit zur Sittliclikeit geht schon hieraus 
deutlich hervor; und dazu muss noch bemerkt werden, dass ungerechte Ur- 
tlieile und unheilvolle Ausfiihrungen derselben, wie sie O r a k e 1 s p r ii e h e 
und H e x e n g l a u b e n  im furchtbaren Mafie zur Folgę hatten, durch eine 
objectiv wissenscliaftliche Beliandlung unmóglich gemackt werden.

Wenn nun audi die Wissenschaft objectiv sein muss, so ist 
ihre Bedeutung filr das Subject doch auch nicht gering. Sie hat an und fur 
sieli idealen Wert, denn eine Yertiefung in den wissenschaftlichen Geist bringt 
eine Belebung und Vertiefung der intellectuellen Gefiihle hervor, die an und 
fiir sieli einen grofien Genuss bieten; und durch die Wechselbeziehungen zu 
den asthetischen und sittlichen Gefiihlen wird derselbe nocli yerstarkt.

So steht denn die W i ss enscl i  af t  auf realem Boden und ihre realistische 
Beliandlung schliefit nothwendig auch ihre ideale Bedeutung ein.

Kunst und Wissenschaft sind die Grundpfeiler der Et h i k ,  der Lehre 
vom G ut en oder von der S i t t l i c l i k e i t .  Hermann Schiller steli t in seinem 
Handbuche der Padagogik ais Aufgabe der Ethik fest, die Harmonie sowolil 
in der individuellen Pei siinlichkeit, ais auch zwischen den einzelnen Personen 
der menschlichen Gesellschaft zu entwickeln; die Idee des Menschengeschlechtes 
ais eines Reiches von Personlichkeiten, ais einer Einheit indiyidueller Krafte 
sei das hochste sittliche Ideał. Erscheint damach nicht die menschliche Ge
sellschaft wie die Sternensysteme im Himmelsraume nacli unserer modernen 
Weltanschauung? Die Betrachtung kann vom kilnstlerischen und wissenschaft
lichen Standpunkte erfolgen, u ni den s i t t l i c h e n  W i l l e n  anzuregen und 
zu festigen. Ist doch auch im Leben ein gemiitbvolles Erfassen der Yer
haltnisse und Kenntnis der objectiven Bezielmngen zwischen den wirkenden 
Factoren nothwendig, um zu einem sittlichen Werke einen sicheren Entschluss 
zu fassen.

Dass der gute Wille n u t z i i c l i e  Werke anstrebt, ist eine Thatsache; 
und indem man diese fordert, oder in der Erziehung die Ausubung derselben 
anregt, wird auch der g u t e  W i l l e  gestarkt und das s i t t l i c h e  Gef i i l i l  
entwickelt.

Es besteht deshalb nacli keiner Richtung liin ein Grund, das Ni i t z -  
l i c h k e i t s p r i n c i p  der P h i l a n t h r o p e n  zu bekkmpfen ; denn dereń Be- 
streben, sieli selbst und andere gliicklich zu machen, ist auch zugleich nach 
den menschlichen Idealen gerichtet; ihr Princip stimmt mit den Worten des 
Dichters: „Was Friichte tragt allein ist wahr!“ und dem Bibelspruch: „An 
ihren Friichten werdet ihr sie erkennen11 vollkommen iiberein. Schliefilich 
sei noch darauf hingewiesen, dass nach Spencers Entwicklungslehre das 
Niitzlichkeitsprincip in seiner vollstiindigen raumlichen und zeitlichen Aus- 
dehnung, niimlich in entsprechender Anwendung auf den einzelnen Menschen
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und auf die menscldiche Gesellscliaft, auf die Yergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, alle bisherigen Bestrebungen auf dem Gebiete der Kunst, der 
Wissenschaft und der Ethik in sieli sehliebt.

Aus diesen Griinden und im ferneren Hinblick darauf, dass die Schulen 
aller Zeiten gewissen Zweeken dienten, und dass aucb die humanistisebe 
Sekule sicberlich niebt nutzlos sein will, diirfen die Rea l s c l i u  1 en aucli 
l i eute obne Sclieu iliren N ii t z l i c h k e i t s s t a n d  p u n k t  festlialten. llire 
Unterricbtssgegenstande geben genug Gelegenheit, um die Schiller zum Yer- 
stilndnis und zur Ausiibung des Scbdnen, AYahren und Guten auszubilden, 
liamlich dureb die darstellende Geometrie und das Freiliandzeichnen die 
raumliebe Auffassung und den Farbensinn zu entwiekeln, dureb die solidne 
Literatur in den modernen Spracben die Phantasie, die Empfanglichkeit des Ge- 
miitbes und das Mitgefiibl zu beleben und in der Gescbicbte, Mathematik und 
den Naturwissenscbaften die Erscbeinungen und die Gesetze der Aubenwelt 
zu lebren.

Sowobl die Wichtigkeit des wissenscbaftlicben Momentes, sowie aueli 
der Cmstand, dass die Ideale des Schonen und Guten eine H a r m o n i e  im 
Innern des einzelnen Menschen und zwiseben ilirn und der Aubenwelt 
erheischen, spreeben zugunsten des m o d e r n e n  Standpunktes und fiir die 
ErsprieCliclikeit des unmittelbaren Anschlusses der Schnie an die Natur und 
das Leben, da ja eine Yertrautheit mit den Dingen, mit denen der Menscb 
in Ubereiiistimmung gebracbt werden soli, unbedingt notbwendig ist.

Aucb diese Forderung der Pliilantbropen entspricbt sonach den Erzieluings- 
idealen, und sie wird ebenfalls von der Realscbule erfiillt.

NYIII.
Der Erreicbung eines hoheren Bildungszieles mit Hilfe der IMutter- 

spraebe waren die elassiseben Leistungen in der schonen Literatur in der 
zweiten Hiilfte des vorigen und ain Anfang des laufenden Jabrbundertes 
sebr forderlieb. Nacbdem die deutschen Dicbter an franzosiseben und alt- 
classiscben Mustern sieb vorgebildet hatten, begannen sie selbstandige Werke 
zu sebaffen und boben unsere Literatur auf eine Ilobe, die von keiner 
anderen Nation iiberragt wird. Dem nationalen Dammeilicbte der deutschen 
Sprachvereine und der sehlesischen Dicbterscliulen folgte die Morgenrbthe, 
die in Ha l l e r ,  G o t t s e h e d  und 13 o diner  aufleuchtete, und dann stiegen 
K l o p s  to ck,  "Wie land,  L e s s i n g ,  H e r d e r ,  S c h i l l e r  und Go t h e  ais 
jene Stenie am literariseben Hinimel empor, welclie das Gemiitb zu erwar- 
men und den Geist zu erleucliten yermochten. Zugleicb wurde ein Spracli- 
reicbtbum gewonnen, der mm vollig binreicbtc, um alle culturellen Errungen- 
sebaften gut und genau d e u t s c li ausdriicken zu konnen. Yorziigliche 
Cbersetzungen der besten Werke aus dem Griechischen, Lateiniscben, 
Engliscben, Franzosiseben, Alt- und Mittellioehdeutschen macliten aucb 
die Literatur anderer Yolker und friiherer Zeiten leiebt zuganglieb.



Und tur den Wert der Ubersetzungen ist es bezeichnend, dass Schiller beim 
Studium der Werke von Aschylos und Sophokles wiederholt dereń Uber
setzungen von Stolbei'g las, uui die Wirkung auf das Gemiith zu gewinnen, 
urn sich in die entsprechende Stimmung zu versetzen. S c h i l l e r  besafi nur 
mangelhafte Kenntnisse im Griechischen; dies hinderte ihn aber nicht, ein 
Schonheitsideal auf deutschen Boden zu pflanzen und es zu herrlicher Bltite 
zu bringen.

Die iiber dem geistigen Ilorizonte emporgestiegenen Leuchten des 
deutschen Volkes waren aber nicht imstande, die Rcalschule ais die deutsche 
hiihere Schnie zur raschen Entwicklung zu bringen. Das schwere Gewitter 
der franzosischen Revolution und die schwarzen Wolken der Napoleonischen 
Gewaltherrschaft, der unbeschrankt monarchischen Regierungen und dereń 
Bureaukratismus in den deutschen Landem hinderten das Licht, bis ins 
Thal zum Volke zu dringen. Es bestand ein gesellschaftliches Kastenwesen 
und auf dem Volke lastete ein schwerer Druck. Deutschland war zer- 
trummert, und fiir seine volksthiimliche Entwicklung gab es kaum eine 
lloffnung. l l e r  bar t  sagte: „Wiewohl ich nur ein Deutscher bin — und 
Deutsche liaben, was sie aucli sprechen mogen, kein Yaterland — so aehtc 
und schiitze ich den Patriotismus hocli genug, um tiefe Ehrfurcht vor dem 
eines Schweizers zu fiihlen" und Gi i the mahnte: „Zur Kation eucli zu bilden, 
ihr hotft es, Deutsche, vergebens; bildet, ihr konnt es, daftir freier zu Menschen 
cuch ans!" Unter solchen Umstanden suchten sich die Gelehrten in bessere 
Zeiten zu yersenken, sie fliichteten zu den Griechen und erklarten ais das 
Bildungsideal den l l uma n i smu s .

Die Yerhaltnisse iibten aucli auf die Schnie eine grofie Rtickwirkung 
aus. Eine Anregung der Thatkraft war nicht am Platze, deshalb verlangt 
11 er bar t  bloC eiu Handeln in der Phantasie, ein yielseitiges und gleich- 
schwebendes Interesse; er liisst die Sittlichkcit mit besonnener Yielseitigkeit 
zusammenfallen. Patriotische Ideale gab es kaum mehr, die religiusen achtete 
man gering, so griff man auch fur den Unterricht zu den kiinstlerischen und 
belebte den N e u h u m a n i s mu s .  (Ohlert: „Die deutsche hiihere Selmie", 
Dębo u. a.l.

Die vaterlandische Begeisterung, die in den Befreiungskriegen (1813) 
aufHammte, und die besonders durch die Dichter und die studierende Jugend 
ihren Ausdruck fand, wurde bald ertodtet, nachdem der Student K a r 1 Sand 
den ehemaligen russischen Staatsrath Iv o tz e b ue, welcher der russischen Re- 
gierung Berichte Uber die deutschen Zustande zugesandt, in Mannheim er- 
mordet hatte. Infolge der Beschltisse der K a r l s b a d  er Conferenz (1819) 
wurde die P r e s s f r e i h e i t  aufgehoben und eine allgemeine p o l i z e i l i c h e  
Uberwachung der p o l i t i s c h e n  G e s i n n u n g  gehandhabt; der Turnvater 
Jahn wurde verhaftet, der Dichter A r n d t  seiner Lehrthatigkeit ais Professor 
in Bonn enthoben und viele S t u d e n t e n  ais Demagogen eingekerkert. Durch 
den Einfluss des Fursten M e t t e r n i c h  setzte eine Conferenz in Wien (1820)
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nicht nur fur U st er re i eh, sondern auch fiir Pr euBen die absolute Herr- 
scliaft der Regenten fest, und es wurde kiinftighin jede Regung zugunsten 
einer constitutionellen Regierung gewaltsam unterdriickt.

Eine solclie Lagę war nicht blofi dem Yolke, sondern auch den Schulen, 
welclie dem Yolkswohle dienen sollten, sehr ungunstig. So macht sich denn 
auch eine Stimmung g e g e n  die Re a Iscli  u l e  bemerkbar, die Friedrich 
Thiersch (1784— 1860), der Begrtinder der deutschen Philologen-Versamm- 
luugen, mit folgenden Worten ausdriickt: „blin gebildeter Mcnsch, der den 
Kamen verdient, wird nie aus der Realschule hervorgelien, keiner, der eine 
hohere ideale Gleistesbildung nimmt und iiber das Niitzliehkeitsprincip hinaus- 
gelit; wahre Kinder der Zeit, U mwalzungsmenschen, die alles bessern wollen, 
nur nicht sich selbst, zielit man heran.“

Aber trotz aller Yerdachtigungen und gehiissiger Angriffe liefi sich die 
naturgemafle Entwicklung auf die Dauer nicht hemmen. Uie fortschreitende 
moderne Kunst und die Wissenschaft und dereń Anwendungen im Leben 
machten auch eine moderne hohere Selmie nothwendig.

XIX.
Die Realschule suclite anfangs un mi 11e 1 b ar e n Kutzen zu gewahren, 

indem Gegenstande unterriclitet wurden, die von Kaufleuten, Industriellen 
und Kiinstlern ohneweiters angewendet werden konnten. August Gottlob 
S p i l l e k e ,  Director der H ec  k er s cli en Realschule war bestrebt (1822), 
seine Anstalt zu einem w i ssen soli a f 11 i c li e n Erziehuugsinstitute auszu- 
gestalten, und K a r l  M a g e r  (1810— 1858) fulirte die Realschule der Her-  
b a r  tsclien Richtung zu, die auf die Ausbildung des Genhitbes, des Yerstandes, 
des Willens und des Charakters uberhaupt hinzielt. Zur Begrundung der 
Kotbwendigkeit der Realschule wieś Mager auf die groDen Unterschiede bin, 
die zwisehen den alten griechischen und den gegenwartigen heimischen Yer- 
lialtnissen bestelien. Wie der Staat, so miisse auch die heutigc Bildung 
auf anderen Grundlagen ruhen; die antike Selaverei, die mittelalterliche Leib- 
eigensehatt seien vernichtet, die Bewohner des Staates scien alle Burger. 
Die Griechen waren vortretflich gebildete Menschen, sie seien bcute fiir uns 
nocli gute Muster: wir miissten es ihnen aber in zeitgemafier Wcise nachthim, 
nicht nachsprechen. Sie machten sich den Bildungsinhalt der Cultur i n i hr er  
Sprache zu eigen, obwohl ein enger Zusammenhang ibrer Cultur mit jener 
in Agypten und im Orientc bestand. Es sei klar, dass unscrc Gebildeten 
sich heutzutage auf demselben Wege in unsere Sittlichkcit und Cultur hinein- 
leben konnten, auf wclcliem die Zeitgenossen des Miltiades sich in die ilirige 
hineingelebt liaben. Es sei klar, dass unsere lieutige Sittliclikeit und Cultur, 
unsere religiosen, cthischen, intellectuellen, politischen und socialen Yor- 
stellungen und Einriehtungen nicht nur andere, sondern auch yollkommenere 
ais die des Altertliums und des Mittelalters seien.
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Nebst anderen Verhaltnissen bat eine Einrichtung Spillekes, die auf 
einem padagogiscben Irrthume beruhte, eine theilweise Verquickung der 
Iiealscbule mit dem Gymnasium, eine unstete Entwicklung der ersteren ver- 
nrsaebt und dereń Wertsciiatznng ungiinstig beeinflusst. Spilleke liielt namlicli 
die Ma tli em a tik  fiir eine Saehe des Talentes und meinte, die Grammatik 
sei tur ieden geeignet, den Yerstand zu bilden. Deshalb wurde damals in 
sciner Realschule Lat e i n  gelehrt; und seit jener Zeit ist von philologischer 
Seite oft wiederbolt worden, dass die grammatiscben Studien in den a lt en 
Spracben eine besondere l ogi scbe ,  f o r ma l  b i l d e n d e  K r a f t  besafien. 
Die Ansiclit ist relativ ricbtig, wenn die modernen und realistiscben Gegen- 
stiinde psychologiach und logisch in c o r r e c t  behandelt werden; dies ist aber 
unter normalen Umstanden nicht mehr der Fali, seitdem wir eine wissen-  
s c h a f t l i c h e  P a d a g o g i k  haben. Sclion I l erb a r t und S c h 1 e i e r m a c h e r 
bekampften die Ansiclit von dem besonderen formalen Bildungswerte der 
alten Spraeben. He r ma n n  Sc h i l l e r  fuhrt in scinem Handbucb der Pada
gogik aus: „Eine allgemeine Gedachtnis- und Yerstandesbildung gibt es niclit, 
sondern jcde formale Bildung ist an die AYirkung des einzelnen Lehrgegen- 
standes gebunden; so tibt die Grammatik die Urtlieilskraft zunachst nur fiir 
die spraclilicben, die Matliematik nur fur die mathematischen Verhaltnisse 
u. s. w.11; und derselbe Autor sagt in seiner Gescliichte der Padagogik : 
„Die formal spracliliclie Bildung kann man in jeder Spraclie herbeifiibren.“ 
In neuerer Zeit sind iibcr denselben Gegenstand eingebende wissenschaftliche 
Untersucbungen von Ne u d e c k e r ,  V o l c k e r ,  E. Lentz,  Sc hmed i ng  
(„Zur Frage der formalen Bildung11) u. a. angestellt worden. A. O li 1 e r t 
(„Die deutsclie hobere Sekule11 S. 73) fasst die beziiglichen Ergebnisse in 
folgende Siitze zusammen:

„1. Das Studium jeder G r a m m a t i k  gibt immer nur zu psychologischen 
Yerkniipfungen, aber niemals zu logisclien Scbliissen Yeranlassung. Denn 
alle Spracbformen berulien ilirer Entsteliung nacli auf dem rein psycholo- 
gisclien Gedankenverlauf, sie sind das Ergebnis launenbafter Analogie, 
niclit logiseher Eberlegungen und leonnen dalier uberbaupt niclit, weder 
in ilirer Erklarung, nocli in ilirer Erlernung aus logisclien Gesetzen 
begriffen werden.

2. Die lateinischen B e g r i f f e ,  welelie an sieli einer logisclien Yer- 
arbeitung fttliig wiiren, sind ais Cnterlage zu logisclien Ubuugen niclit zu ver- 
wenden, weil ilir Inlialt gegeniiber den heutigen Forderungen unzuliinglicb 
ist. Denn die geistige Arbcit von melir ais 15 Jabrbunderten bat der spracli- 
liclien Begriilswelt der Oulturvolker eine ungebcure Menge von Merkmalen 
binzugcfiigt, welelie in den iibnlicben lateinischen Begriffen niclit entlialten sind.

Die von dem Studium der lateinischen Spraclie erwartete sjiracbbcb 
logiscbe Ausbildung ist also ein haltloser Trug. Allerdings liangt das logiscbe 
Denken (Ycrknupfen der Begriffe zu Scbliissen) von dem Studium und der 
Kcnntnis der Spracbbegritfe ab. Das Bewusstsein der logisclien Nothwendigkeit
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erwachst aus dcm Verstandnis tur den Inhalt der den Urtheilen zugrunde 
liegenden Begriffe nnd aus seiner logischen Verarbeitung. Gegenstand solcher 
logischen Arbeit kiinnen aber nur die Begriffe der Muttersprache sein, denn 
nur sie entbalten die volle Summę der in ihnen vereinigten Merkmale. 
Indem die Sekule das grundliche Studium der Muttersprache und ihrer Be
griffe yernachlassigt, maebt sie die wissenscliaftliche Ausbildung ihrer Scliiiler 
unmoglich. Denn diese beruht auf dem logischen Denken, d. h. aut'der F&hig- 
keit, die mannigfaltigen Erscheinungen nach dem Gesetze der Nothwendigkeit 
zu verknttpfen und sie so auf allgemeine Gesetze zuruckzufiiliren.11

Die Realschule yermag demnach durch eingehende Studien in der 
Muttersprache eine umfassende Bildung zu gewiihren, die in formaler Be- 
ziehung umso wertvoller sein wird, je  intensiver die wissenscliaftliche Seite 
derselben hervortritt. Und die neben den yorstehenden Punkten etwa noch 
zu beriicksichtigende Verstandesiibung durch die grammatisclie Analyse wird 
durch die modernen fremden Spraehen besorgt.

X X .
In einigen grofien Stadten Preufiens wurden voll ausgestaltete Real- 

schulen eingerichtet. Vielfach begniigte man sieli aber mit sogenannten 
Biirgerclassen oder Realabthcilungen an den Gymnasien. Eine einheitliche 
Gestaltung der Realschulen sollte durch die Instruction iiber die Entlassungs- 
priifungen (1832) erreicht werden, die sich im wesentlichen dem Muster der 
Berliner Realschule unter Spilleke anschloss. Die Anstalten erfuhren durch 
den Minister yon B e t li mann II o l i w  eg eine bedeutende Forderung, indem 
dieser yor der Kammer erkliirte, die Aufgabe der Regicrung kiinne keine 
andere sein, ais das W achsthum der Realschule zu fordem, da einerseits 
bestimmten Lebensberufen, die von den Realien erzeugt seien, durch die 
Fachschulen nicht geniigt werden konne, und andererseits die Forderungen 
ebensowenig durch die Gymnasien zu erfiillen seien. Die Folgę dieser Erkla- 
lung war die Unterrichts- und Priifungsordnung der Realschulen und hókeren 
Burgerschulen in PrcuBen vom 6. October 1859. Damach erliiclt die Real
schule I. ( )rdnung gleich dem Gymnasium neun Jalirescurse in seclis Classen. 
Latcinisch war obligatorisch und erhielt nach der Mathematik (47 St.) die 
meisten Stunden (44). Diejenigen Realschulen, welche Latein, aber nicht die 
oberste Classe hatten, hiefien h ó h e r e  B u r g e r s c h u l e n ,  die ohne Latein 
R e a l s c h u l e n  II. Ordnung.

Die Vcrordnung yom Jahre 1859 wurde 1882 insoferne geandert, ais das 
Latein um zehn Stunden und die Mathematik um drei Stunden mebr erhielten, 
wahrend die Xaturwissenschaften vier Stunden verIoren; aucli Schreiben und 
Zeichnen wurden um drei, beziehungsweise zwoi Stunden reduciert. Nach dem 
Lehrplane yom Jahre 1892 wurden dem Latein wieder elf. Stunden entzogen. 
Die Realschulen I. Ordnung von 1859 heiOen jetzt R e a l g y m n a s i e n  und die 
friiheren hćiheren Burgerschulen R e a l p r o g y m n a s i e n  (seclis Jahrgange).



Im Jahre 1879 wurden die friiheren Gewerheschulen zu lateinlosen 
Realscliulen I. Ordnung umgewandelt und heifien seit 1882 O b e r r e a l 
schulen.  Der Name der h o h e r e n  Bt i r ger s chu l en  gieng auf die latein
losen Realanstalten tiber, dereń Lehrplan sechs JahJgUnge umfasst; seit 1892 
haben dieselben den Namen Rea l s c l i u l en .  Auf der O ber r eal  s c li u 1 e 
wird gelelirt: Deutscli (34 St.), Franzosisch (47), Engliscli (251, Geschichte 
und Geographie (28), Matliematik (47), Physik (13), Naturgescliiclite (12), 
Chemie (11), Zeiclinen (16), Schreiben (6) und darstellende Geometrie wahl- 
frei (10).

Es zeigt sieli in diesen Erselieinungen ein mannigfaches Ineinander- 
greifen der Bcstrebungen der Latein- und Realscbule und schliefilich die 
Ausbildung der O b e r r e a l s c h u l e  aus der Gewerbescliule. Die Ursaclien 
der unsteten Entwicklung sind die erste Einrichtung der Realschule von 
Spilleke, der hautige Anscbluss der Realanstalten an Gymnasien und beson- 
ders aucli das Eestbalten des Protestantismus an dem Humanismus, der jenem 
seinerzeit eine miichtige Stiitze gewesen ist.

Fiu- die Realscliulen war stets das nationale Moment von AVicłitigkeit. 
Theilweise ankniipfend an die nationale Erhebung im Jahre 1870 bildete sieli 
im deutschen Reiche eine Partei, welche der Realschule ais der eigentlichen 
deutschen hoheren Scliule die Gleichbereehtigung mit dem Gymnasium zu 
erwirken suclite. Besonders bat der am 12. December 1875 gegriindete 
Vere in der Real  scli  u l inanner  die Forderung der vollen Gleichberech- 
t.igung vertreten und manches unbegriindete Vorurtheil gegen die Realschul- 
bildung durcli Aufklarung und statistische Nacliweise siegreich bekiimpft. Seit 
sechs Jaliren wirkt auch der V er e in  fi ir l a t e i n l o s e n  U n t e r r i c h t  selir 
erfolgreich. Die wiederholten Scliritte, den Abiturienten der vollstandigen 
Realanstalten die Zulassung zum Studium der Medicin zu erwirken, ftihrten 
allerdings nocli nicht zum Ziele. Der Grund hievon ist die ablelinende 
Haltung yieler Professoren an der Universitat. Die im Jahre 1873 vom Mi
nister Falk nacli Berlin einberufene Versammlung Sachverstandiger in der 
Realschulfrage liatte sieli wohl fiir die Realscliulen im allgemeinen giinstig 
geaufiert; dennoch blieb damach alles beim Alten. Trotzdem den Realschiilern 
manclie Rechte der Gymnasiasten vorenthalten werden, so wtichst docli fort- 
gesetzt die Zalil der Realscliulen und dereń Schiiler. In PreuCen bestanden 
im Sommer 1887 2G4 Gymnasien mit 80.983 Schtilern und 11 Oberreal- 
schulen mit 4692 Schtilern, und im Winter 1893/94 274 Gymnasien mit 
75.266 Schtilern und 20 Oberrealschulen mit 8664 Schtilern. Am 24. Juni 1895 
gab es im deutschen Reiche 434 Gymnasien, 58 Progymnasien, 130 Real- 
gymnasien, 33 Oberrealschulen, 109 Realprogymnasien und 171 Realschulen. 
Das Vcrhilltnis stellt sich fiir die Realanstalten dadurch noch giinstiger, dass 
eine groOere Anzahl von landwirtschaftlichen und anderen Fachschulen (33) 
in ihren Lehrpliinen die wcsentlichen Merkmale der Realschule aufweist, und 
sammtliche Cadettenanstalten dem Lehrplane des Realgymnasiums folgen.
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Audi die 60 von reichswegen ais berechtigt anerkannten lioheren Privat- 
schulen sind fast ausnalimslos Re a l an  s tal ten.  (Meyers Conv.-Lexikon.)

XXI.
In O s t e r r e i c h  erfolgte die Entwicklung der Realschule ganz selbst- 

stiindig und unabgewandt in derselben Riditung. Bis zur Alitte dieses 
Jalirliundertes dienten den industriellen, okonomisclien und kaufmannischen 
Bediirfnissen die beiden Jabrgiinge der vierten Classen an den stildtischen Ilaupt- 
scbulen und die zwei Realscliulclassen, welclie mit den teclinischen Instituten 
in Verbindung standen. Mit Allerhdchster EntschlieGung vom 6. September 1849 
wurde ein Organisationsentwurf fur die Realscbulen genelimigt, nach welchem 
dieselben von den tedinischen Instituten getrennt und den localen Bediirf- 
nissen entsprecheud ais O b e r  r e a l s c b u l e n  mit drei Jahrgangen und ais 
Un t er r eal scli u l en mit vier, drei oder zwei Jabrgangen gegliedc-rt wurden. 
Zufolge einer kaiserlichen Yerordnung vom 2. Marz 1851 wurden an den 
Orten mit techniseben Anstalten, namlicb in Wien, Prag, Briinn, Graz und 
Lemberg yollstandige, d. h. mit Unterrealsclmlen vereinigte Oberrealschulen 
(zusammen secbs Jabrgiinge) erricbtet.

Nacli $ 1 der allgemcinen Bestinnnungen des Organisationsentwurfes 
stelien die Realscbulen zwischen den Volksschulen und techniseben Lebr- 
anstalten: „Sie bezwecken aufier einer allgemeinen Bildung, welclie sie obne 
wesentlielie Beniitzung der alten classischen Spracben und Literatur zu geben 
suclien, sowobl einen mittleren Grad der Yorbildung fur die gewerblicben 
Beschiiftigungen, ais auch die Vorbereitung zu den teclinischen Leliranstalten. 
§ 4. Die Unterreal- oder Burgerschule bereitet auf die Oberrealschule vor 
und bezweckt zugleich eine selbstandige Bildung fur die niederen Kreise der 
stadtischen und landliclien Gewerbe. Sie behandelt die Lelirgegenstitnde vor- 
berrscbend in popularer Weise und bestebt ais YollstSndige Unterrealscliule 
aus drei theoretischen und einem praktiscben Jabrescurse. Dieser ist bestimmt 
liir das Bedtirfnis solcber Schiller, welclie aus der Unterrealscliule unmittelbar 
ins praktiscbe Leben iibergehen; der Ubertritt in die Oberrcalscliule erfolgt 
ani zweckmaliigsten mit Ubergehung des praktiscben Jabrganges unmittelbar 
aus der dritten Classe der Unterrealscliule. § 7. Die Obcrrealscliule setzt 
den an der Burgerschule begonnenen Unterricht in melir wisscnschaftlichcr 
Weise fort. Sie vollendet das auf der Grundlage der modernen Bildung zu 
gebende MaB der allgemeinen humanen Bildung, und sie gibt die specielle 
Yorbereitung fur die techniseben Studiem"

Die Unterricbtsflfcber warcn : Religion (12 Std.), Mutterspracbe (27), 
zweite lebende Sprache (26), Geograpliie und Gescbicbte (19), Mathematik 
(25), Katurgescbichte und Physik (24), Zeiclinen (36) und Kalligrapliie (8). 
Um gewissen Anforderungen auch an den vollstSndigen Rcalanstalten mit 
secbs Jabrgangen zu geniigen, wurde in der Mathematik auch das kauf- 
mannisclie Recbnen, die Yerbucbungslelire und Wecliselkunde, in der
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Geometrie auch Baukuncle und Mascliinenlehre betrieben; in der Naturkunde 
waren namentlicli die in gewerblicber Beziehung wiclitigsten Gegenstande 
aus den drei Keiclien der Natur zu bebandeln. Das Durcbscbnittsalter der in 
die erste Classe eintretenden Scbiiler betrug ca. zwulf Jalire.

In T es cli en wurde im Jahre 1850 eine zweiclassige unselbstiindige 
k. k. Unterrealscliule mit der seit 1778 bestehenden k. k. Kreishauptschule 
verbunden; es wurde namlich durch Ministerialvcrordnung die vierte Classe 
ais Unterrealscliule eingericbtet. Diese Classe hatte scbon seit ihrem Bestande 
reale Facher eingehend betrieben; Baukunst und Zeiclmen wurden bereits 
im vorigen Jabrbunderte gelebrt. Im Jalire 1870 gieng die genannte Unter- 
realscbule in die Verwaltung der Stadtgemeinde Tescben iiber und wurde 
zu einer vierclassigen C o m m u n a l - U n t e r r e a l s c b u l e  erweitert. Im Jalire 
1873 gelang es den Bemiihungen des lioclwerdienten Biirgermeisters Dr. 
Johann Demel Ritter von Elswebr die Ubernahme der Kealscbule in die 
Staatsverwaltung und dereń Erweiterung zu einer O b er rea 1 s c bu  1 e zu 
erwirken. Wie bereits eingangs bemerkt wurde, erfolgte die Ubernahme und 
Erweiterung der Anstalt infolge Allerhochstcr Entschliefiung Sr. k. u. k. Apo- 
stoliscben Majestat, Kaiser Eranz Josef I. vom 26. September 1873 (Erl. d. 
li. k. k. Ministeriums v. 29. September 1873, Z. 12953).

Inzwischen war die Entwicklung der Realschulen in Osterreich weiter 
fortgescbritten. Die Anleitung zu den praktiscben Facbern, welclie die 
Scliiiler der Unterrealscliule erbielten, geniigten den modernen Anforderungen 
nicbt, wie sie von grbfieren Handlungshausern, Fabriken, Baumeistern u. a. 
gestellt werden mussten. Zur Erzielung einer mittleren facblichen Ausbildung 
wurden hiihere Ilandelsschulen und Staatsgewerbescbulen eingericbtet; die- 
selben stellen sieli ais eine Weiterbildung der seinerzeitigen 4. Classe der 
Unterrealscliule dar, in welcber zumeist praktische Faelier unterricbtet wurden.

Das fortwilbrende Anwacbsen der Naturwissenscbaften, die Fortscbritte 
in der Technik, die stete Hebung des Verkebrs und die Complicationen des 
socialen Lebens bracbten die techniscb gebildeten Miinner immer melir zur 
Geltung; es wurden aber aucb an die betreflenden Beamten und selbstiindi- 
gen Leiter im Staats-, Landes- und Communaldienste ebenso wie bei grofien 
Brivatnnternebmungcn, bei Eisenbaknen, Kolilen- und Eisenwerken, Mascbinen-, 
Zucker-, Tucli-, Mobelfabriken u. s. w. immer hiihere Anforderungen gestellt. 
Um diesen in wissenscbaftlicber und namentlicli aucli in sprachlicher und 
socialer Beziehung zu geniigen, wurde im Jalire 1869 ein neues R e a l s c h u l -  
g e s e t z  entivorfen, nach welcbem die Realschulen auf sieben Jahrgange erwei
tert, die praktiscben Lehrfacher ausgescliieden und an den deutschen An- 
stalten F r a n z  os i ach  und E n g l i s c b  obligat eingefiibrt wurden. Das 
Gesetz wurde nach Vornalime geringer Anderungen in den einzelnen Pro- 
vinzen, in Scblesien speciell nach dem Gesetze vom 15. Februar 1870, aus- 
gefulirt. Der noch auf demselben Gesetze beruhende Normallehrplan vom 
Jalire 1879 entlialt folgende Unterriclitsfacher: Religion (11 Std.), Deutscb

3*
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(23), Franzosisch (25), Englisch (9), Geographie und Gesehiclite (24), Ma- 
thematik (28), Naturgeschichte (14), Physik (14), Cliemie (9), darstellende 
Geometrie (18), Freihandzeiclinen (28), Schonschreiben (2), Tum en (14), zu- 
sammen 219 wfichentliche Stunden.*) Das Realsclmlgesetz ordnet auch die 
Maturitatspriifung an, und im Anschluss darau erhielt (1872) das technisclie 
Institut den Charakter einer II o chs cli ule.  Neben der Technik bildeten 
sieli auch andere Fachinstitute, namlich die fur B o d e n c u l t u r ,  B e r g b a u  
und T h i e r a r z n e i  zu H o c h s c h u l e n  aus. In diesen An.stalten werden 
die auf den Naturwissenschaften ruhenden, modernen geistigen Errungen- 
schaften gelehrt; fiir sie ist die Realschule die eigentliche Vorbildungsstatte. 
Im gleichen Mafie wiire sie es auch fiir die Naturwissenschaften und die 
medicinisehe Facultat an der Universitat, nacbdem die m e d i ci n i sc li e 
W i s s e n s c h a f t  im Laufe unseres Jalirliunderts vollends au f natur- 
w i s s e n s c b a f t l i c h e  Basis gestellt wurde.

An der Realschule werden wochentlich einschliefilich des Zeiclinens in 
111 Stunden mathematiseh naturwissenschaftliche FJtcher unterrichtet, dagegen 
am Gymnasium nur in 43 Stunden. Trotzdem ist es dem Realschulabitu- 
rienten nicht gestattet, ohneweiters Medicin zu studieren. Er miisste vorher 
aus den alten Sprachen und der philosophischen Propadeutik eine Erganzungs- 
maturitiitspriifung ablegen. Sicherlich wiirden ihm die Kenntnisse aus diesen 
Gegenstiinden weit weniger niitzen, ais sein KOnnen aus der Naturgeschichte, 
Chemie und dem Zeichnen. Auch die griechischen und lateinisclien Facli- 
ausdrilcke wiirden ihm keine Schwierigkeiten hereiten, da ihm selir viele 
hereits hekannt sind und die anderen leicht gemerkt werden konnen, wie 
dies jene Eealschiiler beweisen, welclie Thierarzneikunde studieren.

lladurch, dass dem Realschulabiturienten die Universitat versperrt ist, 
erscheint derselbe im Nachtheile gegeniiber dem Gymnasiasten; die Ungleich- 
lieit der Rechte tritt noch mehr zutage, da der letztere auf Grund einer 
zumeist helanglosen Aufnahmsprtifung aus der darstellenden Geometrie und 
dem Freihandzeichnen in die technisclie Ilochschule aufgenommen wird.

Trotz der ungleichen Berechtigung — welche nacli der bereits notli- 
wendigen Erweiterung der Realschulen auf acht Jahrgange von der Gcrechtig- 
keit des Staates hoffentlicli hałd wird ausgeglichen werden — geniefien die 
Realschulen docli in immer hoherem Grade das Vertrauen der vorurtheils- 
losen Bevolkerung. In den letzten zehn Jahren, namlich vom Sclmljahre 
1886/87— 1896/97 stieg die Zahl der Realschulen, unter welchen sich 19 Unter- 
realschulen befinden, von 85 auf 87 (hievou sind 57 Staatsanstalten). Einige 
Unterrealschulen in Galizien, der Bukowina und Istrien sind in der Zwischen-

* ) N a c h  d er s o e b e n  e rs c liie n e n e n  h . M in is te r ia ly e r o rd n u n g 1 y . 2 3 . A p r i l  1 8 9 8 , Z . 1 0 3 3 1 , 
k o ra m t k u n ft ig li in  fo lg e n d e s  S tu n d e n a u s m a d  z u r  G e ltu n g  : K e l ig io n  1 3 , D e u ts c h  2 0 , F r a n z o s is c h  

2 8 , E n g l is c h  9 , G e o g r a p h ie  u n d  G e s c h ic h te  2 1 , M a th e m a t ik  2 0 , N a tu r g e s c h ic h te  1 1 , C h e m ie  8 , 
P h y s ik  1 3 , g e o m e tr is c h e s  Z e ic h n e n  u n d  d a rs te lle n d e  G e o m e tr ie  1 6 , F re ih a n d z e ic h n e n  2 1 , S ch re ib e n  
2 , T u r n e n  1 4 , z u sa m m en  w o c h e n t l ic h  2 1 4  S tu n d en .
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zeit aufgelost worden; dafilr wurden arulere gegriindet. Die Schiilerzahl 
wuclis von 18.474 auf 27.410, somit um 48'3°/0- In Teschen betrug die 
Scliiilerzabl 1881 '82 141 und 1897/98 333. — Die Zahl der G y m n a s i e n  stieg 
von 173 auf 187 — darunter 20 Untergymnasien. Von den neu errichteten 
Anstalten entfallen 4 auf Galizien. Die Schiilerzahl der Gymnasien wuclis von 
55-879 auf 61.279, somit nur um 9‘70/0. Die rclativ meisten R e a l s c h u l e n  
sind in Niederosterreich u. zw. 16 (Gymn. 26), in Bohmen 22 (56), Mahren 22 
(22) und Schlesien 4 (5); diese Lander sind die industriereichsten und steuei-- 
kraftigsten Provinzen (Jsterreichs. Die relatiy wenigsten Realschulen hat 
Galizien, namlich 4 gegeniiber 30 Gymnasien.

Nebenbei mag bemerkt werden, dass in letzterer Zeit mehrere Priyat- 
gymnasien nicbt infolge eines Bediirfnisses der Bevulkerung, sondern aus 
politischen Griinden und zur Starkung bedauerliclier nationaler Stromungen 
errichtet wurden.

Das Verbaltnis der Realanstalten uberhaupt zu den Gymnasien gestaltet 
sieli nocli weit gunstiger, ais es in den yorstehenden Żabien ausgedriickt 
erscheint, da auch die Cadettenschulen und die Militarschulen sieli dem Real- 
scliullehrplane anschlieben und alle mittleren und hoheren Fachschulen naturge- 
mah auf realistischer Basis aufgebaut sind.

XXII.
Der gegenwiirtige Stand der Realschule in Usterreich wurde durch 

eine dem Culturfortschritte entsprechende conseipiente Entwicklung derselben 
erreicht. Dic obwaltenden Umstande, namlich dass die Realschule von feind- 
lielien Eingrilfen verschont blieb, dass sich ihrer die liohe Regierung stets 
in wolilwollender Weise annahm und ihr die verdienten Berechtigungen zu 
gewiihren geneigt war, und dass sio wenigstens offentlich nicbt geschmaht 
wurde, alle diese Umstande waren fur sie giinstig und verhuteten einen 
heftigen Karnpf, wie er anderwarts gefiihrt werden musste. Es ware bedauer- 
licli, wenn diese Yerhaltnisse kiinftighin sich anders gestalten sollten, wenn 
Ansichten maCgebend wurden, wie sie Freiherr von Dumreicher in einem 
Vortrage „tJber die Aufgabe der Unterrichtspolitik im Industriestaate 
<)sterreich“ (1881) zum Ausdrucke brachte. Ilier wird folgender Anwurf 
Ro c h e r s  (Nationalokonomie, Stuttgart) gegen die Realschule importiert: 
,.Zur hijclisteu Geistesbildung ist der Weg durch ein classisches Gymnasium 
nocli imaier der normalste, fur jeden Mensclien uberhaupt die sittlich reli- 
giiise Tiichtigkeit das Wichtigste. Darum haben sich die Realschulen, wenn 
sie die Yolksseele nicht mehr beschadigen sollen, ais den Volksreichthum 
fordem, vor zwei ilauptgefahren zu hiiten, woran die naive Uberscbatzung 
der jeweiligen Gegenwart und die blinde Generalisierung der exacten Wissen- 
schaften, zumal bei unreifen Kbpfen, so leiclit scheitert: Yerachtung der 
classischen Idealitiit und der sittlich religiosen Lebenswahrheit . . .  L i e b i g ’s 
Walirnelnnung, dass in seinem Laboratorium die friiheren Gymnasiasten
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z war im Anfang ungescliickter waren, ais die sckon unmittelbar vorgeiibten 
Realisten, bald aber diese regelmiiCig iiberholten, weil sie mehr denken 
gelernt, ist umso beweisender, ais Liebig selbst keinen yollstandigen Gym- 
nasialcurs durchgemacht hatte.“ Freiherr von Dumreicher beklagt die letzte 
Reorganisation der Realseliule, durch welche diese vollstiindig auf den all- 
gemeinen Bildungsstandpunkt gestellt wurde, und erklilrt sic fiir ungeeignet, 
eine liohere, allgemeine Bilduug zu gewiihren: „So viel muss grundsStzlich 
ausgesprochen werden, dass eine Unterrichtspolitik, welche die Lagę der 
modernen Gesellschaft und Wirtschaft yersteht, an die allgemeine Bildung 
der Industriellen und Techniker liochster Stufe keine geringeren Anfor- 
derungen stellen wird, ais an die der Juristen, Yerwaltungsbeamten, Arzte 
und Priester. Niemand, der unter diesem Gcsichtspunkte das tagliche Leben 
unbefangen beobachtet, diirfte sich aber der Zweifel erwebren konnen, ob 
die osterreichische Realseliule durchsclmittlicli die Erfiillung jener Anfor- 
derungen erzielt. Solche Zweifel bestehen tibrigens auch hinsiclitlich der 
Realschulen anderer Lauder.®

Diese Ausspriiche entlialten eine Zusammenfassung dessen, was bereits 
fiulwr gegen die Realschulen im Auslande angefuhrt wurde, angewendet auf 
unsere o s ter r e i ch i s c h e Selmie, namlieh den Vorwurf der Minderwertigkeit 
(Abschnitte I, IV) und des Mangels an IdealitRt (Abschnitte 11, XV, X V II); 
es gelten deshalb auch hier die an den betreffenden Stellen angefuhrten und 
aufierdem sammtliche ges ch i elit l i che  Daten tiber die Realseliule (Ab
schnitte VIII, XIII, X IV  etc.) ais G-egengriinde. Nur die Warnung, die 
Realseliule mogę sich vor der „Verachtung der s i t t l i c h  r e l i g i o s e n  
L eb e n s wahrl iei  t hiiten“ , mag besonders hcrvorgehoben werden. Eine 
Widcrlegung diesbezdgliclier Bedenken ist eigentlich niclit zu geben, weil 
fur die Begehung eines Fehlers kein Grund yorhanden ist. Welche Unter- 
richtsstoffe der Realseliule kónnten der Religion oder der Sittlichkeit gefahr- 
licli werden? Die Wiss  ensc l i a f t  ist es gewiss niclit, sie ist es umso 
weniger, je exacter und umfassender sie betrieben wird. Ein sorgtaltiger 
Unterricht, wie ihn die Realseliule anstrebt, der bis zur vollen Klarheit der 
Gesetze dringt, kann unmoglicli der Religion oder der Sittlichkeit gefahrlicli 
sein, es muss im Gegentheile e i ne  W a h r h e i t  der anderen ais machtige 
Stiitze dienen. Auch der geringere Betrieb der altclassischen Literatur 
in der Realseliule kann diesbezuglich keinen Mangel bedeuten, weil jeno 
Literatur mit unserer christlichen Sittlichkeit iiberhaupt nichts zu tliun hat.

Von grobter Wichtigkeit fiir eine Sekule sind die an derselben zu ge- 
winnenden Fa h i g k e i t e n .  Nach der Torstehenden Ansicht soli zu dereń 
Ausbildung die Realseliule wenig geeignet sein. Diese Behauptung ist eine 
so schwerwiegende, dass es im Interesse der studiorenden Jugcnd gelegen 
ware, alle Realschulen aufzulassen, wenn sie auf Wahrheit beruhte. Em den 
Nachweis zu liefern, dass dies aber nicht der Fali ist, mogen folgende zuver- 
liissige statistische Daten angegeben werden.



Gymnasial- und Realscliulabiturienten befinden sicb bei dem ein- 
jiihrigen Priisenzdienste im Heere unter gleiclien Verbiiltnissen und erweisen 
ilire Leistungsfabigkeit durcb dic Reserveofiiciers-Priifung. Hieriiber gelten 
nun folgende von den betreffenden Corps-Commanden giitigst zur Verfiigung 
gestellten Daten: Bei den zugehorigen Truppengattungen haben die Reserve- 
officiers-Priifung im

Gymnasiasten : Realscbiiler:
bestanden, nicht bestd.; bestanden, nieht bestd.

89 —

I. Corps (Krakau) 1897 68, 7; 30. 4;
11. Corps (Wien) 1896 222, 31; 140, u  ;

„ r 1897 265, 31; 157, 27;
III. Corps (Graz) 1897 75, 15; 50, 8;

zusammen 630, 84; 377, 50.
Darnacb haben von 714 Gymnasiasten 11 ’76% und von 427 Real-

schiilern 11 -7 1 °/0 die Officierspriifung n i c ht  b e s t a n d en. Das Verhaltnis
erscbeint fiir die Realscbuler noch giinstiger, wenn berttcksicbtigt wird, dass 
die „Einjiihrigen" bei der C a v a l l e r i e  fast ausschliefilich Gy mn a s i a s t e n  
waren und dereń Priifungsergebnisse durchaus giinstig lauteten, wabrend bei 
einer A r t i l l e r i e p r i l f u n g  von 18 Gymnasiasten 7 und von 12 Real- 
scbillern nur e i ner  nicbt bestanden.

Gegeniiber den angegebenen Procentsiitzen ist es nicbt unwicbtig zu 
bemerken, dass von 232 „Einjshrigen“ , die keine Mittelschule absolviert, 
sondern die Befabigungspriifung abgelegt batten, iiber 18% 4ie Officiers- 
priifung nicbt bestanden. Demgegentiber sprecben die 11*7 %  der absohderten 
Mittelschtiler fiir dereń groCere Leistungsfabigkeit. Gleichzeitig diirfte die 
Zulassigkeit ersicbtlicb sein, die angegebenen Daten ais ein Mali fiir die 
geistige Reife der Studierenden anzuseben.

In den vier Jahrgangen der Infanter i e - Cadet tenscbul e  z u kobzo w 
cntiielen in der Zeit von 1893 94 bis 189(1/97 von den 5G9 Rangnummern die 
erste Ilalfte auf 100 ebemalige Gymnasiasten und 184 Realscbiiler und die 
z w e i t e  lliilfte auf 138 Gymnasiasten und 147 Realscbuler. Durcbschnittlicb 
batten somit die Realscbiiler gegeniiber den Gymnasiasten einen bedeutenden 
Yorsprung.

Audi im w i s s e n s cli a ft  li cli e n E a c b s t u d i u m  leisten die Real- 
schulabiturienten nicbt weniger, sondern melir ais die Gymnasiasten. So baben 
an der I l o c b s c b u l e  fiir B ode ń  cul  tur in W i en aus den drei ers ten  
.Tabrgangen (1894— 1897) von 111 immatriculierten Realscliiilern die erste 
Staatspriifung 30% Auszeicbnung und 50% einfacb bestanden, und von 
200 immatriculierten Gymnasiasten 15’5%  mit Auszeicbnung und 40’7% 
einfacb bestanden. Die Ergebnisse von je  drei ersten, zweiten und dritten 
Staatspriifungen setzen sich in folgendem Resultate zusammen. Von 199 ebe- 
maligen Realscliiilern, welcbe die Prtifung bestanden, legten 42'7%  dieselbo
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mit Auszeiclmung ab, und von 264 Gymnasiasten, welcbe sieli mit Erfolg 
der Priifung unterzogen, bestanden bloO 34'4°/u diesellie mit Auszeiclmung.

Diese Żabien, welclie sieli auf mebr ais 2000 Studierende beziebeu und 
von jedem Yorurtbeil und jeder Befangenbeit in der Meinung frei sind, 
widerlegen unzweifelbaft das irnmer nocli sieli wiederbolende Gerede 
von der minderen Denk- und Leistungsfahigkeit der Realscliuler. (Yergl. S. 19.)

XXIII.
Dass eine vor\viegend auf moderner Grundlage aufgebaute Bildung auf 

allen Gebieten auch auCerordentlicb tiicbtige Leistungen ermogliebt, beweist 
die Geschiclite durcli eine Reibe bertibmter Miinner, von welcben folgende 
aufgeziiblt werden mdgen:

W. S l i ak esp  eare,  der groBte dramatisebe Dicliter Englands und 
einer der gróBten Dramatiker aller Zeiten, verstand nacli Ben Jonson wenig 
Latein und nocli weniger Griecbiscb; er scbopfte seine alten bistoriseben 
Stoffe aus Lbersetzungen.

J. J. Rous s eau ,  der elassisebe Prosaist und Pbilosopb, bat eine 
metbodisebe Gymnasialbildung niemals genossen.

B e r a ng e r ,  ein beriilimter franzosisclier Liederdichter, entnabni seine 
Bildung nur der franzosiseben Literatur.

R o s e g g e r ,  der bekannte Yerfasser vieler btibscber Erzablungen aus 
dem Volksleben, besucbte die Volksschule und die Handelsakademie in Graz.

N a p o l e o n  I. und eine Reibe hervorragender Beamten und Staats- 
miinner unter ibm besafien eine wesentlicb matbematisebe Vorbildung.

M. F a r ad a y ,  der beriibmte Entdecker der elektrischen Iiiductions- 
strćime und anderer Erscheinungen und Gesetze auf dem Gebiete der 
ElektricitSt und des Magnetismus, der Begriiuder der Lebre vom Kraftfelde, 
beschaftigte sieli bis zmn 22. Jahre mit der Buchdruckerei, studierte daneben 
jibysikalisebe und ebemisebe Werke und bortę spater Davys englisebe 
Vorlesungen.

H e r b e r t  S p e n c e r ,  der bedeutendste englisebe Pbilosopb der Gcgen- 
wart und Begrunder der Entwicklungsphilosopbie, war in der Selmie ein 
scbwacber Sebiiler und lernte nur ungern etwas Latein und Griecbiscb; seine 
geistige Entwicklung erfolgte zu Hause durcli Zcicbnen nacli der Natur. 
Sammeln von Naturkorpern und durcli ebemisebe und pbysikalisebe Ex- 
perimente.

ScblieBlich sei nocli der geniale amerikanisclie Erlinder Tb. E d i s o n  
genannt, der seine Laufbabn ais Zeitungsjunge begann und ais Telcgrapbist 
Kenntnisse aus der Elektricitatslebre sieli erwarb.

Ge gen die Anfiibrung so beiworrageuder Miinner zugunsten cines 
realistiseben Bildungsganges kann allerdings geltend gemaclit werden, dass 
groCe Talente ibre eigenen A\ ege tinden, und dass fiir sie die Selmie niclit 
bestimmt ist. Es muss aber zugegeben werden, dass aucli von solcben Mannern
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alle Stufen der geistigen Bildung iiberschritten werden mussten, welche zu 
ilirer geistigen Ilolie ftihrten, und dass diese Stufen, naturgemaG aus modemem 
Materiale zusammengesetzt, uns immerhin einen Fingerzeig fiir einen pilda- 
gogisch richtigen Unterriclitsgang abgeben konnen. E o u s s e a u s  „ E m i l e “ 
gibt hieriiber unmittelbar wertvolIe Aufschliisse, die sich die Piidagogik 
bereits nutzbar gemacbt bat; aber auch Spencers Erziehungslelire enthalt 
viele Anregungen, die sehr zeitgemab sind, aber noch der Ausfiilirung harren.

Audi von grofien Mannern, die auf wesentlicli anderem Standpunkte 
standen, wurde die realistische Bildung im Principe ais zeitgemuC anerkannt. 
So sagte Gbtlie:  „Schon fast seit einem Jahrhunderte wirken Humaniora 
niclit melir auf das Gemiith dessen, der sie treibt, und es ist ein rechtes 
Gliick, dass die Natur dazwisclien getreten, das Interesse an sich gezogen 
und uns von ihrer Seite den W eg zur Humanitat geoffnet hat.“ M o m m s e n  
nannte (1889) die Realschule die Schule der Zukunft; er iibersah aber, dass 
ilire Entwicklung bereits sehr weit fortgeschritten ist. Im Jahre 1895 erklarte 
er, dass unsere an das Alterthum gelehnte Jugendbildung zu Ende gelie, 
und dass in der Gegenwart Lessing, Schiller, Gótlie u. s. w. die alten 
Schriftsteller zu yertreten hiitten.

X XIV .
Schliefilich mag einer modernen Auffassung des H u m a n i s m u s  gedacht 

werden, welche der verdienstvolle Schulhistoriker P a u l s e n  in Reins Hand- 
buch der Piidagogik vertritt. Paulsen erkliirt, der H u m a n i s m u s  lege das 
Hauptgewicht auf den sprachlich-literarischen, der R e a l i s mu s  auf den 
matliematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht; jenem erscheine die Befiihi- 
gung zur verstandnisvollen Auffassung der geistig gesckichtlichen Welt ais 
das Hauptziel des allgemein bildenden Unterrichtes, dieser sehe in der tlieo- 
retischen und praktischen llerrschaft iiber die Natur die wichtigste Aufgabe 
des Verstandes und in der Anleitung liiezu die erste und bedeutendste Lei- 
stung des Unterrichtes. Spraclien, Literatur und Gescliichte seien ein so 
unentbehrlichcr Schmuck der Bildung, dass man sic geradezu die Substanz 
des geistigen Lebens nennen kann. Es gebe kein geistiges Leben ohne Ge- 
schichte, und es gebe keine Gescliichte ohne Literatur und Sprachen. Sie 
bilden die sich forterbende Substanz des geistigen Lebens, durch dereń Auf- 
nalime der Einzelne erst Mensch d. h. ein Glied der groCen geistigen Ge- 
meinschaft der Menschheit wird. Die Fortpflanzung aber des Geistes geschieht 
nur auf geistige Weise. Das leibliclie Leben werde ohne Kunst und Wissen- 
schaft durch den Naturgang fortgepflanzt, und seine Erhaltung sei zunachst 
animalisclien Instincten anvertraut; die Fortptlanzung und Erhaltung des 
geistigen Typus geschehe allein durch bewusste Thatigkeit, durch Lehren 
und Lernen. Darum fanden wir auch, dass alle Volker fiir die Fortpflanzung 
des geistigen Lebens Sorge getragen hiitten, und dass die erste Aufgabe aller 
Schulen wtlrc und noch sei, niclit Belehrung iiber die auGere Natur, sondern
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die Erhaltung des geistig geschichtlichen Lebens und die Einifbung der Fer- 
tigkeiten, woran dieses hiingt. In den Lebensbesclireibungen eines Menschen 
bilde das geistige Leben den Gegenstand; dieses aber sei bestimmt durcli 
Beziehungen des Einzelnen zum geschichtliclien Leben, seinen Inhalten und 
Formen: Staat, Kirclie, Gesellscliaft, Familie u. s. w.

Paulsens Ausfiihrungen sind gegen den groCen engliscben Philosoplien 
H e r b e r t  S p e n c e r  u. zw. gegen dessen Er z i e h  un gs l ehre  gericlitet, in 
welcher die Frage: „Welches Wissen hat den groCten W ert?“ in folgender 
Weise beantwortet wird: „Das der Wissenschaft, in erster Linie das der 
Mathematik und der Naturwissenschaften. Sie zeigen, was immer und iiberall 
gilt. Dagegen gehalten, erscheint das Wissen singuliirer Thatsaclien, wie es 
die Geschichte bietet, minderwertig; und ebenso haben aucli grammatiscbes 
und lexikalisches Wissen nur in engen Kreisen Geltung.u Spencer findet 
dafiir in einer antbropologiscben Betrachtung die Erklarung. Bei den Natur- 
volkern geht der Kleidung der Putz und die Bemalung voran; die Befric- 
digung der Eitelkeit kommt vor der Befriedigung der natiirlichen Bediirfnisse. 
Ganz ebenso stelit es mit der Erziehung der europaischen Yolker noch heute: 
Has Gliinzende und Schmiickende geht dem Nothwendigen und Niitzlichen 
vor. Eine vernunft- und naturgemiiCe Erziehung, wie sie allmahlich an der 
Zeit ist, wird freilich anders urtheilen. Fiir sie wird der Wertmesser der 
Kenntnis sein: was sie beitragen zu einem „vollkommenen Leben“ . Die erste 
Voraussetzung eines vollkommenen Lebens ist die Erhaltung des Lebens und 
der Gesundheit, dann kommt die Beschaffung der Mittel zum Leben; die 
betreffenden Lehren geben die Naturwissenschaften und die Geometrie. Wei- 
tere Yoraussetzung eines vollkommenen Lebens ist die Erfiillung der Aufgabe 
des Familienlebens und der biirgerlichen Gesellscliaft; die beziiglichen Wissen- 
schaften sind die Physiologie, Psychologie, Sitten- und Erziehuugslehre, 
Sociologie und Politik. Und nun erst kommt, was zur Ausschmiickung der 
Mufie dient: Kunst, Literatur und Sprachen.

S p e n c e r s  klare und tiefgehende Darlegung erscheint durcli Paulsen 
durchaus nicht widerlegt. Eine genaue Abwagung der beiden Ansichten gegen 
einander ist scliwer durchfHhrbar, weil Paulsens und Spencers Eintheilung 
der Unterrichtsstoffe nicht iibereinstimmen. Vor allem anderen ist zu bemer- 
ken, dass Paulsens g e i s t i g  g e s c h i c h t l i c h e  Welt, sein Gebiet des Ilum a- 
nismus,  zugleich auch den ganzen R e a l i s m u s  in sich schlieCt. Selbst 
wenn man nur die Naturwissenschaft und die Mathematik ais die realistischen 
Gegenstande betrachtet, so muss doch zugestanden werden, dass die Pllege 
dieser Wissenschaften eine Geistesthatigkeit ist, die ihre geschichtliche Ent- 
wicklung, ihre Literatur hat, dass das Studium dieser Wissenschaften zum 
S p r a c hs t ud i u m im weitesten Sinne des Wortes gehiirt. Die G e i s t e s 
t h a t i g k e i t  ais solche und die Art derselben kann zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften keinen Unterschied begriinden. Beide bilden aus Vor- 
stellungen ihre Begriffe und verkntipfen dieselben nach logischen, objectiv
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Geisteswissenschaften lassen sieli nicht vollstiindig trennen. Wenn aucli 
gesagt werden kann, dass die Producte der Natur der einen und die 
der Geistesthiitigkeit der andereń "Wissenschaft zugehiiren, so ist doch er- 
siehtlich, dass die Natur und der Mensch in so inniger Wechselbeziehung 
zueinander stelien, dass keines von beiden ganz allein betraclitet werden 
kann. Welche tiefgreifende Verilnderung bat docli die Culturarbeit auf der 
Erde und selbst in den Klimaten bervorgebraclit! Andererseits tindet ja aucb 
die Begeisterung fur die N a t u r  in D i c b t e r w e r k e n  ibren Ausdruck, und 
die g e s c h i c b t l i c h e n  Ereignisse und die so c i a ł  en Verhaltnisse stchcn 
in groGer Abbiingigkeit von der N a t u r  und den l e i b l i c h e n  L e b e n s -  
b e d i n g u n g e n ,  von der Beschaffenheit und den Ertragnissen des Bodens, 
yon der Industrie und dem Verkehr. Eine erbobte Pflege der K u n s t  hatte 
stets die Ilebung des Woblstandes durcli zweckmafiige C u 11 u r ar b ei t en 
zur Voraussetzung. — Ais die Arbeit von Sclaven und Leibeigenen ver- 
richtet wurde, da war sie veracbtet und selbstverstandlicb nicht literaturfahig. 
In der neuen Literatur tindet aber auch die Thatigkeit des Burgers und 
Arbeiters Beacbtung. — Der bedeutende Einfluss der Naturwissenscbaften 
auf die gescllschaftlichen Verluiltnisse zeigt sieli deutlich in der lieute beste- 
benden socialen Frage, die zum groGen Tbeile durch die Anwendung der 
D a m p f m a s c b i n  en zum Fabriksbetriebe veranlasst wurde. Die Beniitzung 
der e 1 e k t r i s c h e n Maschinen, die in jeder Werkstatt moglieb ist, wird die 
Yerhaltnisse frtiher oder spilter wesentlich andern. Nicht zu iiberselien ist, 
dass die Na t u r w i ss e n s c h a f  t e n ja alle Mittel zur Ausiibung der Huma- 
nitiit bieten, und endlieb, dass sie auch in den Lebensbeschreibungen 
der Menschen eine Kolie spielen, wenn sie auf dereń Lebenslauf von 
Einfluss waren, und insbesondere, wenn sie durch dereń Forschungen ge- 
fdrdert wurden.

Paulsens schroffe Gegeniiberstellung des Ilumanismus dem Realisnms 
ist also nicht begriindet, und dies umso weniger gegen Spencer, nachdem 
dieser die Psychologie, Sociologie und Sittenlehre nicht zu dem Schmucko 
zahlt, der den Menschen bloG zur Zierde dient, sondern zu den nothwendigen 
Kenntnissen der Menschheit. In w i s s e n s cli a f 11 i c b er Beziehung besteht 
demnacb uberbaupt keine so groBe Ditferenz zwischen beiden Standpunkten, 
ais sie auf den ersten Blick erscheinen mochte.

S p e n c e r  stellt die Sprachen und die Literatur fur den Unterricht an 
letzter Stelle; er beabsichtigt damit vielleicbt gegen die bestehenden grofien 
Vorrecbte, welche die philologischen Gegenstiinde in E n g l a n d  genieCen, 
ein Gegengewicbt zu bieten. Yom pildagogiseben Standpunkte diirfen Sprache 
und Literatur — diese selbst im engeren Sinne genommen — keine Zuriick- 
setzung erfabren, weil sie zur Bildung des Gemiltlies und der Phantasie 
notbwendig sind und durch die Sprachlehre aucb die wissenschaftliche Aus- 
drucksweisc unterstutzen.
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P a u l se n s  Argumente fur die Wertschatzung des humanistischen und 
realistischen Unterrichtes sind ab er sicherlich unr i c l i t i g .  Die animalisclien 
Instincte reichen zur Erhaltung des leibliclien Lebens nur im Naturzustande 
des Meuscben vollig aus. Wenn die Bewolinerschaft sebr zunimmt, dann ist 
eine weitere Existenz obne Bodencultur, oline geistigcs Zuthun der Menschen 
unmoglich. Wie oline okonomische Umsicbt ein Land unfruchtbar werden 
kann, zeigen die kahlen Gebirge des Karstes und Griecbenlands, dereń Frucht- 
barkeit durcb die Scbaf- und Ziegenwirtscbaft yernicbtet wurde und noch 
wird. Die beutige Bevólkerung Europas wurde ibre Lebensbedingungen nicht 
bnden, Avenn die Ertragsfahigkeit des Bodens nicbt kiinstlicli gesteigert, wenn 
die Krankheiten im Tbier- und Pflanzenreicli und unter den Menscben nicbt 
wirksam bekampft, und wenn durch die Gewinnung und Yerarbeitung der 
Naturproducte den Menscben nicht entsprecbende Tbatigkeit und Yerdienst 
verschafft werden konnte. Wie die wacbsenden Scbwierigkeiten in den 
Lebensbedingungen das Bedtirfnis nacb ciner w i s s e n s c h a f t l i c h  en Ililfe 
erzeugen, ist an der gegenwartig in der Entsteliung begritfenen G es und- 
l i e i t s l e b r e  recbt deutlich zu ersehen. Aucb die Leistungen der wissen- 
scbaftlicben Chemi e ,  welclie wabrend der franzosischen Bevolution die Er
haltung Frankreiclis ais Staat ermOglichten, bieten liiefiir ein in die Augen 
springendes Beispiel (Abschnitt XV). SchlieBlich beweist das Aussterben der 
Naturvolker (z. B. der nordamerikanischen Indianer) an der Culturgrenze 
direct, dass „der  N a t u r g a n g 11 und „die  a n i ma l i s c l i e n  I n s t i n c t e 11 
zur Erhaltung des leibliclien Lebens nicbt liinreicheu.

Fiir die r e a l i s t i s c h e n  Wissenschaften gilt genau dasselbe, was von 
den h u m a n i s t i s c h e n  gesagt werden kann. Wie die Bodencultur, so wurde 
aucb die Sprache von den Menschen in vorbistoriscber Zeit erlernt; die 
menschlicben Schicksale wurden erziiblt und besungen, lange bevor von einer 
Literatur die Bede sein konnte. Erst wenn diese eine grofie Bereicherung 
erfabren bat, maclit dereń Erhaltung und Yerbreitung eine schulmaGige Be- 
bandlung notbwendig. Heute ist eine geistige Verbindung mit der Yergangen- 
lieit und unter allen lebenden Culturvolkern zur Erhaltung und Forderung 
der Menscblicbkeit notbwendig, und diesem Zwecke dicnen die Geschichte, 
die Literatur und die fremden Spracben.

Fiir die boberen Schulen, welclie di'e zukiinftigen mafigebenden und 
leitenden Personlicbkeiten fiir die Gesellschaft und den Staat erzieben und 
denselben ein tieferes YerstStadnis fiir alle Lebensbedingungen und ent
sprecbende sociale Umsicbt vermitteln sollen, sind dalier die naturwissen- 
scbaftlicben und die bumanistiseben Faclier von gleicher Wicbtigkeit. Ein so 
grober Yorrang der Spracben, namentlieb der lateiniscben, wie ilm die prcuBi- 
sclien Gymnasien einraumen, und fiir den aucb Paulsen eintritt, ist ganz 
unberecbtigt. Daselbst steben 169 Avocbentlicbe Stunden fiir Spracben 
und Geschichte 64 Stunden fiir Matbematik und Katurwisscnscbaften 
gegcniiber.
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An unseren Bealschulen entfielen bisher 92 Stunden auf humanistische 
und mit Einschluss des Freihandzeichnens 113 Stunden auf realistische Fiicher. 
Nach dem eben herabgelangten neuen Lebrplane sind beide Fachgruppen, 
olme Bucksicht auf das Turnen, mit je 100 Woclienstunden bedacht; damit ist 
eine vollst;indige Gleichstellung beider Fachgruppen hergestellt. Eine wei- 
teie Anderung des Verh;iltnisses zu ungunsten der Uealien wiirde den 
wissenschaftlichen Leistungen der Realschule uberhaupt sehr zum Schaden 
gereichen.

Von humanistisclier Seite wird noch eine weitere Yermehrung ihrer Stun- 
denzalil gewiinscht; da aber die immer rasch fortsclireitenden Naturwissen- 
scluiften ein Zuriickbleiben ihres Unterrichtes niclit zulassen und der hiius- 
Iiclie FleiC der Sclniler niclit noch mehr ais gegenwilrtig in Anspruch genommen 
werden kann, so diirfte sieh bald die Nothwendigkeit einer Erweiterung der 
Realschule auf acht Jahrgilnge geltend machen.

XXV.
Alle bisherigeu Reschuldigungen gegen die Realschule erwiesen sieli 

bei nilherer Betrachtung ais unbegriindet. Die osterreichische Realschule 
ist ans den stadtischen Ilauptschulen hervorgegangen; ihre Errichtung ent- 
sprach einem dringenden (lulturbedurfnisse; sie sollte die modernen Bil- 
dungselemento sammeln und ihren Schillera verinitteln. Sie losto die ihr 
gestellte Aufgabe, die mit den Culturfortschritten immer gruber und schwie- 
riger wurde, zeitgemaB und nach entsprechenden Jlethoden. Dieselben 
liaben stets dem E n t w i c k l u n g s g e s e t z e  entsprochen, das von Herbert 
Spencer in elassiseker Weise dargestellt wurde. Da bei Betrachtung dieses 
(lesetzes das h i s t o r i s c h e  M o me n t ,  das die Realschule angeblich ver- 
naciiliissigt, ins rechte Lieht tritt, so mag zum Schluss noch mit einigen 
Worten darauf eingegangen werden. Nach Spencer besteht jede E n t w i c k -  
l ung  aus einer D i f  fe r  enz i e r u n g  eines entwickelbaren Stoffes, in einer 
Zergliederung und einem Ordnen nach ahnlichen Theilen, die in grofiere 
Abhiingigkeit zueinander treten und dann zu einem Ganzen zusammenhalten. 
Solche 1'rocesse tinden statt bei der Bildung von Sternensystemen (Kant-La- 
place’s Thcorie) und den geologischen Formationen, dei der Entwicklung der 
organischen Individuen und der Gesellschaft. Durch den U n t e r r i c h t  
wird eine g e i s t i g e  E n t w i c k l u n g  bezweckt, und auch fur ihn lasst sich 
das Ditfeienzierungsgesetz geltend machen. Der P i i d a g o g e  erkennt schon 
in den angegebenen Sclilagworten die F o r m a l s t u f e n  H e r b a r t s ,  speciell 
der Z e  ich  ner bemerkt, dass seine methodische Ausftilirung der Figuren, 
die vom Ganzen ins Einzelne iibergeht, durchaus einer Differenzierung des 
Gesammtbildes entspricht; und wie fur die methodischen Einheiten in ein- 
zelnen Unterrichtsstunden, so gilt das Gesetz auch fiir ganze Lehrfacher 
und ftir den gesammten Unterricht; stets sind die durch sinnliche Anschau- 
ungen gewonnenen Yorstellungen begritflich zu ordnen, die Begrilfe zu ver-
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gleicken und in gesetznnifiigen Zusammenliang zu bringen. Es findet hiebei 
ein ahnlicher Yorgang statt, wie bei der Entwicklung eincs Kuclileins aus 
einem Ei; der Stoff durchlauft alle Entwicklungsphasen. In friiheren geolo- 
gischen Epochen waren fur ein Hulm niclit die nothwendigen Existenz- 
bedingungen vorhanden; es bestanden andere Tliiergattungen, aus denen sich 
allmablich erst das Hulm entwickelte. Alle die betreffenden charakteristischen 
Entwicklungsphasen bat auch das Ei zu durchlaufen, bis seine Eonu zu der 
des Kiichleins umgestaltet ist. Walirend einer solchen Bildung wird z. B, 
die Phase durchlaufen, die charakteristische Merkmale der Reptilien zeigt; 
eine Ausbildung der Zwischenform findet aber niemals statt.

Ebenso werden bei richtiger psychologischer Behandlung des geistigen 
Bildungsstoffes a l l e  n o t h w e n d i g e n  h i s t o r i s c h e n  S t u f e n  d e r  
E n t w i c k l u n g  passiert, sei es m i t oder o li n e ausdrttcklichen Ilinweis 
auf die geschichtlichen Thatsachen, in welchen die betrelfcnden Culturyer- 
lialtnisse zum Ausdrucke gelangt sind. Da die Anfuhrung concreter geschicht- 
licher Fiille jedem Unterrichte eine anziehende Form zu verleihen vermag 
und zur Heryorhebung besonders bedeutungsvoller Momente sehr geeignet 
ist, so muss davon ausgiebig Gebrauch gemacht werden. In jiingster Zeit 
geschieht dies auch in den Naturwissenschaften. Ein regelrecliter Unterricht 
schlieCt daher immer auch die erforderlichen historischen Momente ein. 
(Vergl. mein Buch: ,,Das Energieprincip in der Naturlehre." Teubner. 
1897.) Die Yorstellungsmassen, welche anfiinglich in der Seele unserer 
Schiller ungegliedert aufgestapelt sind, tragen die Fiihigkeit der Entwicklung 
bis zu dem Grade der heutigen geistigen Cultur in sich; die Realschule 
suclit sie zu differenzieren und den Leliren der Wissenschaft und der 
Kunst gemaC zu bilden und entspricht damit den Bedingungen einer natur- 
gemiifien und vollkommenen Entwicklung umsomehr, je besser der Unter
richt dem Yorstellungskreise der Schiller angepasst und den modernen 
Verhaltnissen gemafi ist.

Der moderne Unterricht hat methodiscli und inhaltlich grobe Yor- 
ziige. Da er sich auf Bekanntes stiitzt, ist er verstiindlich und bietet keine 
Schwierigkeiten; durch den steten Zusammenliang mit dem Ganzen und die 
fortwahrende Aussicht auf erstrebenswerte Ziele vermag er aucli das Interesso 
der Schiller anzuregen und diese zu erfreuen, wie es sclion die Bhilanthropen 
wollten. Dem Inhalte nacli bietet der FTnterricht die Grundlage zu allen 
Wissenszweigen und Tugenden der hochsten Culturstufe, weil er alle zeit- 
gemaljen Bildungselemente entliiilt. Es wird die Entwicklung des Natur- 
zum Culturzustande gelehrt; aus der Erfahrung und der l5raxis werden 
die Daten fiir die wissenschaftlichen Gesetze und Theorien und damit ein 
weiter Blick auf die betreffenden Erscheinungsgebiete gewonnen; schlieblich 
wird in der Gescliichte (im weitercn Sinne genommen), Geologie und Astro
nomie aus den einzelnen Kenntnissen eine umfassende, ideale Weltanschauung 
aufgebaut. Dabei erscheint die Wissenscliaft von dem gewiihnlichen Wissen
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nur dem Grade nacli verschicden. Die Entwieklungslehren beseitigen dalier 
den w e s e nt l i c h e n  Unterschied zwischen Tlieorie und Praxis und damit 
auch die Ursache groGer geistiger Gegensatze zwischen verschiedenen 
Standen. —  Pie Erkenntnis, dass gesetzliche Beziehungen der einzelnen 
Erscheinungen in der Natur und in der Gesellscliaft zueinander und ein 
Zusammenhang zu einem Ganzen bestehen, ferner die Uberzeugung. dass 
die Gesetze unbedingt giltig sind, iiben eine groGe sittliclie Kraft aus. Sie 
werden einem gesunden Fortschritt forderlich sein, aber Ideen der Zerstorung 
und des Umsturzes unterdriicken. Der Unterricht wird das Leben niclit 
ais eincn K a m p f  ums Dasein, sondern ais eine A n p a s s u n g  an die 
bestehenden Yerhaltnisse zum Zwecke seiner Erhaltung erscheinen lassen. 
Und mit der Vermittlung griindlicher Kenntnisse dieser Yerhaltnisse und 
der Beseitigung geistiger Condicte erfiillt die Schule auch die Bedingungen 
fur ein ktinftiges segensreiches Wirken ihrer Zoglinge.

Freunde des Gymnasiums empfahlen demselben dringend eine Reform 
im modernen Sinne (v. Massow: „Reform oder Revolution“), weil sie die 
Rettung vor der drohenden Socialdemokratie in der Kenntnis der Gegen- 
wart und ihrer Institutioncn sehen. Die Realschule stand seit jelier principiell 
auf modemem Standpunkte, und sie liat heute umsomehr Grund, auf dem
selben unbeirrt zu verharren und ihn zur Geltung zu bringen, soweit ais 
es ihr Wirkungskreis nur immer gestattet; sie wird damit in bester Weise 
ilire Aufgabe losen zum Wohle ihrer Schiiler und zum Ileile des Yaterlandes.





Riickblick auf die ersten 25 Jahre der k. k. Staats- 
realschule in Teschen.

V o n  P r o f .  D r . K a r l  K  1 a  I o  v  s k  y .

I. Lehrverfassung.
A. O b l i g a t e  L e h r g e g e n s t i i n d e .

Der Lehrplan der k. k. Teschner Staatsrealschule stimmte, weil diese 
bei ilirer Obernałnne in die Slaatsobsorge ais Oberrealschule eingerichtet 
wurde, sowolil in Bezug auf Yertbeilung und Abgrenzung der Lehr- 
gegenstande nacli den verschiedenen Classen, ais aucli in Betreff der Stunden- 
anzahl mit dem einer jeden andereń Anstalt gleicher Kategorie in Schlesien 
tiberein und war der fur die Bealscliulen durcli das Landesgesetz vom 
15. Februar 1870, Verordnungsblatt Nr. 44 vorgeschriebenen Lehrverfassung 
angepasst. Nur jene Veranderungen nahm die Anstalt in ihrem Lebrplane 
vor, welche durcb die liolie Ministerialverordnung vom 15. April 1879, 
Z. 5G07 angeoranet wurden. Diesem Erlasse zufolge wird seit dem Jahre 1880/81 
der Unterricht nach dem vorgeschriebenen Normallehrplane mit den fiir die 
schlesischen Realschulen liohen Ortes bewilligten Abweichungen ertheilt. Diese 
wurden durcli die holie Ministerialverordnung vom 24. Juli 1879, Z. 9573 
bezieliungsweise vom 3. Mai 1880, Z. 6759 nachstehend vorgeschrieben:

„1. Religion ist nach §. 8. A. a) des Landesgesetzes vom 15. Februar 1870, 
Z. 44 auck in den Oberclassen und zwar in je  einer Stunde der Woclie zu 
lehren;

2. der Unterricht in der Chemie ist zum Zwecke der AViederholung 
der wichtigsten Partien des in der V. und VI. Classe behandelten Lehr- 
stoffes noch in der VII. Classe mit einer Stunde der Woclie fortzusetzen;

3. der Unterricht im Freihandzeichnen ist in der VII. Classe auf 3 Stunden 
der Woclie zu beschranken." —

Durcli den Normallehrplan vom Jahre 1879 wurden die Unterriclits- 
ziele fiir einzelne Lehrfacher herabgedriickt und, wie aus der beigegebenen 
Tabelle sub b) ersichtlicli ist, hinsichtlich anderer ein etwas hbheres Stunden- 
mali festgestellt, ohne welches sich ein der Aufgabe der Schule ent-

i
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sprechender Erfolg nicht crreichen liefie. Dies gilt in erster Linie beziiglicli 
der philologischen Filcher in den beiden obersten Classen. Die nun folgende 
Tabelle gibt sub a) das wócbentliche StundenausmaO, wie es den ein- 
zelnen Lehrgegenstanden durch das Landesgesetz vom 15. Februar 1870. 
sub b) nach dem Normallehrplane fur Eealschulen yom Jahre 1879 ein- 
geraumt wurde.

1 C  1 a  s s  e

L e l i r g e g e n s t a n d e i . i I. I I I . I V . V . V I . V I I .
h n m m e

a  u . 
b

a b a b a b a b a ii a b a
b

l t e l i g i o n .......................................... 2 2 2 2 2 2 2 i 1 i i i 1 11 11
D e u ts c h e  S p r a c h e  . . . . 4 4 3 4 4 3 3 3 •H 3 3 2 3 23 2 3
F r a n z o s .  „  . . . . 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 O 3 2 3 25
E n g l is c h e  „ . . . . 3 3 2 3 2 3 7 9
G e o g r a p h ie  u . G e s c h ic li t e  . 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 29 28
M a t h e m a t i k ................................... 3 3 3 3 3 4 4 6 5 5 5 5 5 29 28
N a tu r g e s c h ic h te  . . . . 3 3 3 — — — — 3 3 2 2 3 3 14 14
P l i y s i k .......................................... — — — 4 3 2 d — — 4 3 4 4 11 13
C h e m i e .......................................... •--- — — 3 3 3 3 3 3 2 1 11 10
G e o m e tr is c h e s  Z e ie h n e n (D a r -  

s te ll . G e o m e tr ie )  . . 6 3 3 3 3 3 3 3 3 «> 3 3 O 24 24
F r e ih a u d z e ic h n e n  . . . . — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 22
S c h ó n s c h r e ib e n  . . . . . 1 1 1 — O 2
T u r n e n ................................... 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14

S u m m ę  . . . 2 9 3 0 29 30 29 3 0 31 3 4 38 3 4 34 3 4 3 4 (221 2 1 9

Uieser Normallehrplan erfuhr nun beziiglicli des Freihandzeichnens durcli 
den liolien Ministerialerlass vom 17. Juni 1891, Z. 9l9b eine Abiinderung; 
die Stundenvertlieilung blieb jedoch dieselbe. Der Inhalt ist im X IX . Jalires- 
berichte, S. 33 enthalten.

Von den kleineren, vortibergehend eingefiihrten Abweicbungen von dem 
vorgeschriebenen Lehrplane sind folgende zu erwalinen:

Gleich im ersten Schuljahre musste, da es an einer geeigneten Lehrkraft 
fehlte, von der Ertheilung des Unterriclites in der englischen Sprache in der 
V. Classe abgesehen werden.

Im Scbuljabre 1874/75 wurde es yersuchsweise gestattet, die Physik- 
stunden in der III. und IV. Classe so zu vertheilen, dass jede dieser Classen 
wochentlich drei Stunden erhielt, bei welclier Anderung des Lehrplanes es 
aucli im folgenden Schuljahre verblieb.

Wahrend des ganzen Schuljahres 1875/76 konnte kein Turnunterricbt 
ertneilt werden, weil das bisherige AYinterturnlocale durch die Eroffnung der 
VII. Classe anderweitig verwendet werden musste, und weil der Sommer- 
turnplatz beim Baue der neuen Turnlialle zu Bauzwecken benbthigt wurde.

Durch den Erlass des liolien k. k. schlesiscben Landesscbulrathes vom 
9. September 1877, Z. 2571 wurden vom Schuljahre 1877/78 an folgende 
Modificationen vorgeschrieben: „Beim Unterrichte aus dem Englischen in
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der VII. Classe hat die cursorisclie AFiederholung der englischen Grammatik 
nieht in englischer, sondern in deutscher Sprache zu geschehen uud liat die 
Verpflichtung, in jedem Semester ein abgeschlossenes Werk von grofierer 
Bedeutung durchzunehmen, zu entfallen. — Beim Unterriclit in der dar- 
stellenden Geometrie ist die Sehattenlehre nicht erst am Scldusse der 
VI. Classe iiber allo Gattungen von Raumgebilden aut' einmal, sondern scbon 
von der V. Classe an und zwar im Anscblusse an jede einzelne Gattung von 
Raumgebilden zu behandeln. “ —

Anlasslich der bereits erwahnten Einfiihrung des Normallehrplanes filr 
Realscbulen wurden fur das Schuljahr 1879/80 durcli den liohen k. k. 
Landesscliulratbserlass vom 28. August 1879, Z. 2438 folgende Ubergangs- 
bestimmungen normiert:

„1. Uas Mittelhochdeutscbe in der VI. Classe hat zu entfallen, da es 
bereits in der V. Classe bebandelt worden ist;

2. das Englisclie in der VII. Classe ist mit wdchentlich zwei Stunden 
nach dem alten Lelirplane vorzunehmen;

3. der Unterriclit in der Matliematik hat in der VI. Classe auck die 
Logaritlimen, und in der VII. Classe aucli die Kettenbruehe zu umfassen;

4. beim geometrischen Zeiebnen ist in der III Classe nacli dem alten 
Lelirplane vorzugeben;

5. die Pliysik in der IV. Classe ist mit woclientlieh drei Stunden nacli 
dem alten Lelirplan zu behandeln;

G. die Chemie in der VII. Classe hat den alten Lelirplan bei wiickentlich 
zwei Stunden einzuhalten;

7. im Schuljahre 1880/81 ist der fur schlesische Realscbulen geltende 
neue Lelirplan bereits vollstandig durchzufuhren.“ —

Fiir den i srae 1 i t i s oh e n Unterriclit ist an unserer Anstalt seit Beginn 
gesorgt gewesen und fur denselben ais Nebenlehrer der Kreisrabbiner Simon 
Friedmann bestellt worden. Fiir die Schiller der Unterrealschule bestanden 
zwei Abtheilungen zu zwei, fiir die Oberrealschiiler eine Abtheilung zu einer 
Stunde in der Woclie. Die wiichentliche Stundenzahl blieb in der Folgę 
unverandert.

Mit dem e v a n g e l i s c h e n  Religionsunterrichte ist zwar gleichfalls im 
ersten Schuljahre begonnen und ais erster Religionslehrer der Pastor Leopold 
von Otto bestellt worden, aber gleich im niichsten Sclmljaiire trat eine 
Unterbrechung ein, desgleichen im vierten. Erst seit October 1877 wurde 
der Unterriclit ununterbrochen fortgefulirt, bald in einer Abtheilung zu einer, 
bald in zwei Abtheilungen zu drei eventuell vier, oder in drei Abtheilungen 
zu vier Stunden (1884/85). Seit dem Schuljahre 1890/91 geniefien die Schiller 
unserer Anstalt diesen Unterriclit in drei Abtheilungen mit fiinf wóchent- 
lichen Stunden. Denselben besorgt vom Jahre 1875 76 an der k. k. Gym- 
nasialprofessor Richard Fritsche.

4 *
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B. F r e i e  G e g e n s t a n d e . * )
Die Reihe derselben ertiffnet gleich im ersten Schuljahre der Unterricht 

in der p o l n i s c l i e n  Sp r ac he ,  der in vier Abtheilungen, nach den Schul- 
classen getheilt, zu je  zwei wochentlichen Stunden von den Gymnasial- 
professoren Vincenz Bienert und Armand Karell ertheilt wird. Im zweiten 
Schuljabre wird dieser Unterricht von dem Hauptlebrer an der Lehrer- 
bildungsanstalt in Teschen, Johann Pospischill in gleicber Weise fortgefiibrt. 
Vom Schuljahre 1877/78— 1879/80 wurde die polniscbe Sprache in drei Ab- 
tlieilungen mit sechs wochentlichen Stunden, vom Jalire 1880/81 bis zum 
Scblusse des laufenden Scbuljahres in zwei Abtheilungen viermal wóchent- 
lieli gelehrt.

Der Unterricht im G e s a n g e  beginnt mit dem zweiten Semester des 
zweiten Scbuljahres und wurde im Jahre 1874/75 in drei Abtheilungen mit 
vier, in den beiden folgenden Jaliren mit sechs Stunden wochentlich vom Ober- 
lelirer Alfons Metzner ertheilt. Vom Jahre 1878— 1885 bestanden an der 
Anstalt blofi zwei Abtheilungen mit vier, von 1886— 1889 zwei Abtheilungen 
mit sechs, seit 1890 aber wiederum mit blofi vier wochentlichen Stunden. 
Beziiglich der Lehrer dieses Freigegenstandes gil>t die oberwiihnte Tabclle 
Nr. XI. Auskunft.

Das B o h m i s c h e  wird vom Schuljahre 1880/81 — 1884/85 ais freier 
Gegenstand in zwei Abtheilungen zu je zwei wochentlichen Stunden vom 
Bealschulprofessor Dr. Karl Zabradnicek ertheilt. Nach mehrjahriger llnter- 
brechung wird dieser Freicurs im Schuljahre 1893/94 vom Rcalschulprofessor 
Johann Kralik wieder aufgenommen und auch in den ftflchsten Jaliren 
fortgesetzt.

Seit dem dritten Schuljahre bestehen an der Anstalt auch Stenographie- 
curse, meist zwei, gewohnlicli zu je  zwei Stunden, nur in den Jaliren 1875/76, 
1884/85, 1886/87, 1893/94 und 1894/95 ein einziger zu zwei wochentlichen 
Stunden. Mit dem hohen Landesschulrathserlasse vom 16. November 1887, 
Z. 3112 wurde angeordnet, dass womoglich alternierend eine Abtheilung 
fur Anfiinger und eine solche ftir Vorgeschrittene zu eroffnen sei. wenn fttr 
den Unterricht in diesem freien Gegenstande die nothige Schiilerzahl fiir zwei 
Abtheilungen nicht zustande kommen sollte. Der liohe Ministerialerlass vom 
25. October 1893, Z. 23424 setzte sodann die Minimalzahl der Theilnehmer 
ftir die Fortbildungscurse mit 20 fest. Ertheilt wurde dieser Unterricht die 
ersten 19 Jahre vom Rcalschulprofessor Franz John, hernach durch zwei 
Jahre vom Gymnasialprofessor D. J. Giinter und gegenwiirtig Vom wirklichen 
Realschullehrer Edmund Mader.

Die praktischen Ubungen in der analyt ischen Chemie beginnen im 
Jahre 1875/76 unter der Leitung des Directors L. Rothe in einer Abtheilung mit

* )  E in e  i ib e r s ic l it l ic h e  Z u sa n im e n s te lh in g  d er A n z a h l d e r  A b th e i lu n g e n , d e r  w o c h e n t l ic h e n  
U n te rr ich ts s tu n d e n  u n d  d e r  L e h r e r  d er F re ig e g e n s t iin d e  in  d e n  e in ze ln e n  S ch u lja h re n  b ie te t  d ie  
T a b e lle  N r. X I ,  S. 1 02 .
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einer wbchentlichen Stunde, werden hernach in den niichsten Jaliren unter 
Professor M. Rosenfeld meistens in zwei Abtheilungen zu zwei wochentlichen 
Stunden fortgesetzt. Nur ausnahmsweise wird — wie die oberwahnte Tabelle 
zeigt — die wochentliche Stundenzahl sowie die Anzahl der Abtheilungen 
restringiert.

Schliefilich darf nicht unerwiibnt bleiben, dass die Chronik im zweiten 
Schuljahre unter den Freigegenstanden auch den S cb wi m m u nterr i  cht  
anfiihrt, welclier zwblf Schillera der I. Classe gegen Zalilung eines Honorars 
von je vier Gulden in der k. u. k. Tescbner Militiir-Bade- und Schwimm- 
anstalt erlheilt wurde.

II. Die Lehrmittelsammlungen.
Den Grundstock der wissenschaftlichen Sammlungen der k. k. Staats- 

Realscliule in Teschen bilden die von der ehemaligen Communal-Unterreal- 
scbule iibernommenen Lebrmittel. Wenn man nun in Betracbt zieht, dass 
dieselben bei der Ubernahme iiufierst sparsam ausgestattet waren, dann wird 
man die Lehrmittelsammlungen einer Anstalt, die erst 25 Jabre bestelit, reich- 
lialtig nennen kbnnen. Und dies yerdankt die Realscliule in erster Linie der 
Muniticenz der liolien Regierung, welclie gleich im ersten Jabre zur Erganzung 
der Lehrmittelsammlungen und der Bibliothek den Betrag per 4500 fi. derart 
zu bcwilligen befunden bat, dass 1500 fl. im Jabre 1874, und 3000 fl. im 
niichsten Schuljahre (1875) zur Auszahlung gelangen sollten. Dazu kamen 
gleich zu Beginn 300 11. ais Dotation der Stadtcommune Teschen und 410 fl. 
80 kr. ais Einnahme der von den einzelnen Schiilern geleisteten vorschrifts- 
mabigen Aufnahmstaxen und Lehrmittelbeitrage, sowie fur aclit Stiick Zeugnis- 
Duplicate. Von dem Gesammtbetrage wurden sofort Anschalfungen fur die 
Bibliothek und fur die anderen wissenschaftlichen Sammlungen der Anstalt 
gemacht. Zu den durcli Ankauf erworbenen Objecten kam sclion im ersten 
Jabre eine Anzahl nicht unbedeutender Geschenke fur die Bibliothek und die 
naturhistorische Sammlung hinzu; auflerdem wurden auch der Anstalt aus 
den Bestanden des Yormaligen k. k. I. Staatsgymnasiums in Teschen mehrere 
physikalisehe Instrumente iiberwiesen. In der Folgezeit erbielt die Anstalt 
auch noch hie und da eine auCerordentlicbe Dotation zur Beschaffung von 
Lehrmitteln, so z. B. im Schuljahre 1875,76 450 fl., 1876/77 835 fl. 51 kr., 
1877/78 i50 fl., 187879 450 fl. und im Jahre 1883/84 240 fl.; in erster Linie 
aber war die Anstalt auf die yertragsmafiig zu leistende Subvention der 
Commune per jahrlieh 300 fl., sowie auf die von den Schiilern zu zahlenden 
Lehrmittelbeitrdge und Aufnahmstaxen, sowie auf etwaige Taxen von Zeugnis- 
duplicaten angewiesen.

Zur Bereicherung unserer Sammlungen hat aber ferner auch, und das 
nicht in letzter Linie, die Opferwilligkeit von Schiilern und dereń Eltern, 
sowie insbesondere von Behorden, Instituten, Bucbhandlungen und Freunden 
der Anstalt durcli dankenswerte, mitunter sogar selir wertyolle Spenden bei-



getragen. Die von den Behorden, Instituten und Bucldiandlungen gemachten 
Schenkungen bestanden grofitentheils aus Biichern und naturhistoriscben 
Objecten. Die detaillierte Angabe der einzelnen Schenkungen, sowie der 
P. T. Herren Spender wiirde den Bahmen dieser Abhandlung z u selir iiber- 
scbreiten, wesbalb wir uns diesbeziiglich auf die einzelnen Jahresberichte zn 
verweisen erlauben und n o c h m a l s  a l l e r  s c h u l f r e u n d l i c l i c n  D o n  ner 
an d i e s e r  S t e l l e  d a n k e n d  und e h r e n d  g e d e n k c n .

Seit einigen Jahren erreiclit die Schiileranzabl stets eine solclie I Iol?e, 
dass die Aufnakmstaxen und Lehrmittelbeitnige soweit binreiclien, um den 
Bedarf an den dringendsten Unterrichtsbediirfnissen zu decken und um die 
wichtigsten zur Weiterbildung der Lehrer geeigneten wissenscliaftliclien und 
didaktischen Zeitscliriften und Werke anschaffen zu kónnen. Leider vcrfiigt 
die Anstalt noch lieute nicht iiber entsprechende Raumlichkeiten zur Auf- 
stellung und Anordnung der Lehrmittel. Dadurcb, dass die Anstalt sieli 
von Jabr zu Jahr vergr6fiert, und dass zu den urspriingliclien sieben Classen 
nocb drei Parallelabtheilungen zuwuebsen, mussten die Baume, die ais Cabinette 
beniitzt wurden, in Lehrzimmer umgewandelt werdon, und das Conferenz- 
zimmer sowie die einzelnen Classenzimmer, ja sogar die Corridore miissen 
herlialten, um die Lehrmittel aufzubewahren.

Die L e b r e r b i b l i o t l i e k ,  welche bei der Ubernahme der Teschner 
Communalunterrealschule in die Staatsverwaltung im Jalire 1873 zusammen 
617 Werke in 318 Biinden, 602 Heften und 920 Stticken umfasste, verfiigt 
mit Schluss des 25. Sehuljahres iiber 3181 Werke in 2144 Biinden und 1037 
Heften im Gesammtwerte von 5775 fl. 30 kr. 66 Werke hievon fallen in das 
Gebiet der Padagogik, 58 sind philosopliisehen und astlietischen Inbaltes, 
105 Werke gehoren der Beligionswissenscbaft an, 639 sind philologisehe Ab- 
handlungen und Werke, 492 geographische und etlmograpliisclie Bueher; die 
Gescbiclite nebst Ililfswissenschaften erscheint in der Lebrerbibliotliek mit 
428 Werken, die Matliematik mit 105, die Naturwissenschaften mit 665, das 
Zeichnen und die darstellende Geometrie mit 42 Werken vertreten. Ausser- 
dem verfiigt die Bibliothek iiber 514 Zeitscliriften und 10 Werke diversen 
Inbaltes.

Die S c h i l l e r  b i b l i o t h e k  gieng der ehemaligen Communalunterreal
schule so gut wie ganzlicb ab, denn sie enthielt bei der Ejiernahme im 
Jalire 1873 nur 70 Hefte theils belehrenden, tbeils unterbaltenden Inbaltes. 
Durcli Kauf und Geschenke stieg nun diese wahrend der 25 Jalire auf 1092 
Nummern, resp. 1502 Nummern, wenn man auf die 410 nach und nacli aus- 
gesebiedenen Bueher ebenfalls Rticksicbt nelimen will. Der Gesammtwert 
der Schiilerbibliotbek betrug Ende 1897 441 11. 66 kr.

D ie  P r o g r a m m s a m m l u n g  unserer Anstalt enthiilt gegenwitrtig 5691 
osterreichiscbe und ungarische, 4954 preufiisebe, 513 bairisebe und 1837 aus 
dem iibrigen Deutschland, somit im ganzen 12995 Stiick Programme gegen 105 
im Jalire 1873.

r>4 -
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Die Sammlung unserer h i s t o r i s c h e n  Ka r  ten sowie der fiir die 
physikalisclie und politische G e o g r a p h i e ,  ferner der Tafeln, welche im 
geschichtliehen und geographischen Unterricht beniitzt werden, tragt den 
erweitertcn BedUrfnissen gleichfalls im ganzen ausreichend Reclinung. Von 
der Communal-Unterrealscliule wurden iibernommen: eine Kartę fur die 
mathematisclic Geographie, sieben physikalisclie Karten, zehn politische und 
eine historische, ferner ein Globus, ein Tellurium und eine Sonnenuhr. Ge- 
genwiirtig aber verfiigt die geographisch-historische Lehrmittelsammlung iiber 
283 Stiick im Gesammtwerte von 404 fl. 86 kr., und zwar entfallen hievon 
auf die mathematische Geographie zwei, auf die physikalisclie 58, auf die 
politische 27 Stiick; historische Karten enthiilt die Sammlung 34, ferner zwei 
Atlanten, 104 sonstige geographische und 61 historisch-geographische Lehr- 
mittel. Die historischen, geographischen und culturhistorischen Tafeln sind 
in den einzelnen Classenzimmern sowie in den Corridoren angebracht, um 
eine leichtere und stetige Anschauung zu vermitteln.

In dem p h y s i k a l i s c h e n  C a b i n e t t e  stehen neben mehreren grofien 
Apparaten aclit mit guten Instrumenten aller Art gefiillte Schrilnke. Bei 
der Ubernahme zabite das physikalisclie Cabinet 204 Nummern; heuer, nach 
25 Jahren, weist es 426 Inventarnummern auf, welche einen Wert von 
2959 fl. 75 kr. reprasentieren. Hievon entfallen auf:

I. Einleitung und allgemeine Eigenschaften der Korper . . 21 Stiick
II. W arm eleh re ....................................................................................44 „

III. M e ch a n ik .........................................................................................39 „
IV. Hydromechanik........................................................................... 30 „
V. A erom ech an ik ................................................................................ 44 „

VI. A k u stik ............................................................................................. 28 „
VII. Magnetismus.................................................................................... 13 „

VIII. Elektricitiit.....................................................................................104 „
IX. O p t ik .................................................................................................Ó7 „
X. W erkzeuge........................................................................................18 „

XI. Verschiedenes....................................................................................28 „
Audi die n a t u r g e s c h i c k t l i c h e  Sammlung bat wiihrend des Viertel- 

jahrhunderts des Bestandes der Realschule Schritt gehalten mit der Ver- 
besserung der Methodik, sowolil hinsichtlich der Mineralogie wie der Botanik 
und der Zoologie und weist einen bedeutenden Zuwachs auf. Die zoologische 
Sammlung, welche urspriinglich nur wenige Stiicke umfasste, verfiigt gegen- 
wiirtig iiber 588 Inventarnummern; die botanische Sammlung, die anfangs 
nur ein Herbarium mit aclit Mappen enthielt, zahlt nunmehr 216 Objecte, 
und die Mineraliensammlung erliohte sieli auf 1466 Inventarnummern; auCer 
dem besitzt die Sammlung viele Bildertafeln, zusammen 2270 Stiick im 
Gesammtwerte von 2155 fl. 18 kr.

Das c h e m i s c h e  L a b o r a t o r i u m  wurde bereits in den ersten Jahren 
mit den niithigsten Apparaten versehen, welche nicht nur alle beim Unter-
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richte nothwendig anzustellenden Versuche ermóglichten, sondern welche 
aucli dem Fachlehrer bei der Ausfiihrung selbstandiger Untersuclnmgen 
geniigten. l)as Inventar desselben zahlt gegenwartig 256 Stiick und 660 Pra- 
parate im Schatzungswerte von 1219 fl. 71 kr. Es enthiilt:

I. Instrumente und A p p a ra te ........................................................111 Stiick
II. Gerathe zu Messungen...................................................................12 „

III. Glasgerathe........................................................................................22 „
IV. Porzellan und Thongerathe......................................................  11 „
V. Koch- und Gliihvorrichtungen..................................................... 38 „

VI. Metallgerathe (W erkzeuge)..........................................................32 „
VII. H o lz g e ia th e ...............................................................................  7 „

VIII. D iverses.............................................................................................23 „
Die Lehrmittelsammlung ftir das g e o m e t r i s c h e  Z e i c h n e n  verfiigt 

gegenwartig iiber sechs Stiick geodatische Instrumente, iiber 30 Zeichen- 
rerpiisiten, 202 Holz- und Blechmodelle und 43 Nacbsclilagewerke, zusammen 
also iiber 281 Stiick im Schatzungswerte von 242 fl. 80 kr.

lleichhaltig ist auch unser Z e i c h e n s a a l  ausgestattet mit Gipskdrpern 
und Ilolzmodellen, sowie mit Wandtafeln und Vorlageblattern. Das Zeichen- 
cabinet verfugt gegenwartig iiber 2531 Stiick VorIagen, 220 Gipsmodelle, 
68 Drabt- und 43 Holzmodelle, 17 Modelle aus Pappe und 228 Kalimen, 
zusammen iiber 3107 Stiick im Werte von 665 fl. 21 kr.

Feiner besitzen wir aucli an unserer Anstalt eine M ii n z e n s a m m- 
1 u n g, die, seit 1873 durch Geschenke zusammengebracht, gegenwiirtig 
187 Nummern enthiilt.

Unsere T u r n h a l l e  verfiigt iiber 65 Inventarstiicke im Gesammt- 
betrage von 2057 fl. 11 kr.

Bei dieser Gelegenheit darf auch nicht unerwahnt bleiben, dass wir 
momentan daran sind, eine Sammlung von S p i e l g e r a t h e n  fiir den Betrieb 
der Jugendspiele einzurichten; die Kosten hiefiir werden aus den diesbezug- 
liclien Schiilerbeitragen bestritten. Sie umfasst gegenwartig 77 Stiick im 
Gesammtwerte von 127 fl. 53 kr.

Zum Sclilusse sei es uns gestattet, die stetige und planmaCige Ver- 
mehrung der Sammlungen, sowie den Stand derselben ani Schlusse eines 
jeden Schuljahres der grbCeren Ubersichtlichkeit halber in der nachfolgenden 
Tabelle I, die der Anstalt fiir Lehrmittel jeweilig zur Veifiigung stehenden 
Beitriige in der Tabelle H, und die Vertheilung derselben auf die einzeluen 
Sammlungen in der Tabelle III folgen zu lassen.
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Tabelle I.

a) Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlusse eines jeden Jahres:

P o s t -

N r.
.) a li r

L e h re r-
S ch il

ler-
i  b o
p  s 
i  'c

G e o g r .- P h y s i -
k a -

l is c l ie

N a tu r-

h is to r .

C h e m i-

s ch e

G e o -
m etr i

s ch e

F r e i -
h a n d -
z e ic h -

r .M i j t h c k
bo q o  fi n en
£  W L e h r m i t t e  1

i. 1 8 7 3 55G 6 6 2 11 4 8 2 2 9 12  55 8 3 3 7 3 2 7 4 1

2 . 1 8 7 4 731 148 6 3 8 5 4 2 5 5 1301 1 27 3 7 5 2 7 6 2

3 . 1 8 7 5 9 4 2 271 8 8 9 6 6 2 6 8 . 1 3 1 7 141 3 8 0 2 7 7 9

4. 1876 1 1 1 6 3 8 3 1 11 0 73 2 7 7 1 3 8 3 1 54 381 2 4 7 4

5. 1 8 7 7 1 1 8 6 4 82 1 3 5 2 86 2 8 5 1 4 6 3 1 74 381 2 5 5 3

(i. 1 8 7 8 1 27 7 5 3 5 1 99 2 86 2 9 3 1 46 7 1 85 3 8 9 2 6 2 7

7. 1,8711 1 3 8 5 5 78 2 7 6 5 90 3 01 1 4 8 3 2 0 6 3 8 9 2 6 7 5

8. 1 8 8 0 1 4 2 7 6 01 3 2 9 2 91 3 0 4 1 48 7 2 19 3 8 9 2 5 7 0

*1. 1881 1 4 6 4 6 3 2 4 0 8 9 9 5 3 0 5 1521 2 2 5 3 8 9 2 5 8 9

10. 1 88 2 1 5 0 3 6 5 6 4 5 0 3 103 3 1 0 1 52 7 2 47 3 8 1 '1 2 3 4 2 6 1 7

u. 1 8 8 3 1 5 5 5 6 82 5 0 8 4 1 14 3 1 9 1532 2 53 3 9 4 2 6 3 6

12. 1 8 3 4 1 6 2 1 731 5 0 0 7 1 3 0 3 2 2 15.35 2 5 8 3 9 4 2 7 5 7

13. 1 8 8 5 1 6 9 5 757 6 3 1 7 1 3 8 33G 1 78 5 2 6 0 3 9 6 2 7 6 8

14. 1 8 8 0 1 73 1 7 8 4 6 9 3 7 1 49 3 4 4 1 9 0 3 2 6 0 3 9 6 2 7 6 8

15. 1 88 7 1 7 7 3 8 1 4 7 5 9 2 161 3 5 0 1 90 6 2 6 2 3 9 7 2 7 7 3

IG. 1 8 8 8 1 8 1 3 8 6 4 8 24 1 1 66 3 51 2 2 0 6 262 3 9 7 2 7 7 9

17. 1 8 8 9 1 8 6 8 8 9 3 8 7 3 9 172 301 2 2 1 2 2 6 5 3 9 9 2 7 8 1

18. 1 8 9 0 1 9 1 3 9 2 5 9 3 6 2 1 63 3 7 2 2 2 2 8 2 6 5 3 9 9 2 7 8 1

19. 1891 1 9 6 9 9 4 8 9 8 3 5 168 3 3 9 ') 2 2 4 8 2 65 2 5 3 ’ ) 2 7 8 1

20. 1 8 9 2 2 0 1 0 9 0 6 1 0 3 0 3 173 3 4 4 2 2 5 5 2 67 2 5 8 2 7 9 1

2 1 . 1 8 9 3 2 0 5 9 1 0 0 0 1 0 7 8 5 1 77 3 4 5 2 2 6 3 2 71 2 5 3 ’ 2811

22. 1894 2 1 0 8 1 03 7 1 1 4 4 1 191 3 5 4 2 2 6 4 271 2 6 3 2 8 9 8

2 3 . 1 8 9 5 2 1 5 5 1 0 6 6 1 1 8 4 3 1 95 4 0 2 2 2 6 5 2 7 4 2 0  s 2 9 4 5

2 4 . 1 8 9 6 2 2 0 1 1 0 9 2 12341 2 3 5 4 0 5 2 2 6 6 2 7 5 2 74 3 0 5 4

2 5 . 1897 2 2 1 9 1) 1120-5 1 2 9 9 5 2 8 8 4 2 6 2 2 7 0 2 76 281 3 1 0 7

Der Untcrschicd zwisclien dieser /  ahl und der auf S. 54 angefiihrtcn (3181 W erko 
in 2144 łhinden und 1037 Heften) wird dadurch erklflrt, dass vicle Ileftc, dio im Grundbuche 
eigene Nuinmcrn liabon, spater zusammengebunden wurden und dass die einzclnon Bandę lier- 
nacli im Katalogc nur je eine Nummer erliielten.

2) AuGerdem wurden bcreits 410 Biichcr ausgcschieden.
3) Die Diftoronz crklart sich dadurch, dass mitunter cinzelne Apparato bis za diesem 

Jahrc in vcrschiedenen Capiteln angefnhrt wurden.
4) In diesem Jahrc gelangten mit hoher Bewilligung mehrere Objccte zur Abschreibung.
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Tabelle II.

b) An Lehrmittelgeldern standen zur Verfugung:

P o s t -
N r.

J a h r G e m e in d e -
b e itra g

A u fn a h m s -
ta x e n ,

Z e u g n is -
D n p lic a t

L e h r -  

m itte lbe i*  
t r a g e  d er

S o n s t ig e

fix e
E in -

A u fie ro r -
d e L t lich e

E in -
S u m m a

ta x e n S c h ille r n a h m e n n a h m en

i . 1 8 7 3 — * ) 1 9 2 -8 0 2 1 8 -— 1 5 0 0 -

1
1 9 1 0 -8 0

o 1 8 7 4 3 0 0  — 2 0 5 '5 0 2 4 8 -8 5 — 3 5 5 0  — 4 3 0 4 -3 5

3 1 87 5 3 0 0 "— 1 6 0 '— 2 5 3 -0 5 - 4 5 0 '- 1 1 6 3 -0 5

4. 1 8 7 6 3 0 0 '— 1 5 1 -8 0 2 3 3 -1 0 — 8 3 5 -5 1 1 5 2 0 4 1

5. 1 87 7 3 0 0 '— 1 6 6 -4 0 2 4 5 -7 0 — 7 5 0  — 1 4 6 2 -1 0

6. 1 8 7 8 3 0 0 ' — 1 6 5 -4 0 2 3 4  15 — 4 5 0 -— 1 1 4 9 -5 5

7. 1 8 7 9 3 0 0 '— 1 1 1 -7 0 1 8 2 -7 0 — 195*45 7 8 9 -8 5

8. 1 8 8 0 3 0 0  -  - 1 1 7 1 0 1 5 7 -5 0 4 4 -2 0 6 1 8 -8 0

9 . 1 8 8 1 3 0 0 '— 1 3 9 -2 0 1 5 9 -6 0 10-— 5 4 -1 5 6 0 2 -9 5

10. 1 8 8 2 3 0 0  — 1 4 3  70 1 7 8  5 0 10 — 4 7 3 4 6 7 9 -5 4

11. 1 8 8 3 3C 0-— 1 7 4 -9 0 210' — 10 — ( 5 8 -2 0  
j  240 *— 9 9 3 -1 0

12. 1 8 8 4 3 0 0 '— 1 5 0 9 0 2 2 7 -8 5 10 — 2 0  59 7 0 9 -3 4

13. 1 8 8 5 3 0 0 '— 1 4 0 -5 0 2 3 2 -0 5 10- 4 2 -2 8 7 3 0 -8 3

1 4 . 1 8 8 6 3 0 0  — 1 2 3  3 0 2 1 8 -4 0 10 — 4 7 -5 5 0 9 9 -2 5

15. 1 88 7 3 0 0  - 1 3 9 -5 0 2 2 3 -0 5 10-- 4 7 -5 3 7 2 0 -6 8

Ul. 1 8 8 8 3 0 0 ' 1 3 1 -7 0 2 0 4  75 10-— 7 2  21 7 1 8 -0 6

17. 1 8 8 9 3 0 0 '— 1 3 9 5 0 2 2 4 -7 0 — 6 1 -9 3 7 20  13

18. 1 8 9 0 3 0 0 -— 141  10 2 3 8 '3 5 10 — 4 2 -9 8 7 3 2 -4 3

10. 1 89 1 3 00 1 5 1 -— 2 5 3 -0 5 20 — 4 9 -3 7 7 7 3  42

•2(1. 1 8 9 2 3 0 0 '— 1 7 1 -9 0 2 6 6 -7 0 10 — 5 6 -3 2 8 0 4 -9 2

21. 1 8 9 3 3 0 0 ' — 1 8 7 -9 0 2 8 7 -7 0 10 — 5 9 -9 4 8 4 5  5-1

22. 1 8 9 4 3 0 0 '— 2 1 6 -9 0 3 2 1 -3 0 10- - 62 -7 1 9 1 0  91

2 3 . 1 8 9 5 3 0 0 '— 1 8 1 -5 0 3 2 2 -3 5 10 3 -6 6 8 1 7 -5 1

2 4 . 1896 3 0 0 '— 1 8 3 -6 0 3 3 1 -8 0 10 - — 8 2 5 -4 0

2 5 . 1 89 7 •00'— 2 0 2 -4 0 3 4 8 -6 0 10.—  I — 8 0 1 '—

S u m m a  . . 7 2 0 0 '— 3 9 9 0  2 0 0 0 2 2 -4 0 170" — 8 7 4 1 -9 8 2 0 1 3 0  58

* )  W m -d e  zu m  ersten m al erst im  K a i  e n d e r j a l i r e  1 8 7 4  g e /n l i l t .
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Tabelle III.

c) Hicvon wurden verausgabt fur:

J>ost-
d ie

L e lirer-

d ie

S ch ille r - li
is

t.
it

te
l l i <DJ-< C fi -fi

CU
U

Ol

Łh
rfi *3 
§  'a  '©

S c h u lj  ah r .. s fi S Ó 2  -fi S 5 jz © 4=- S u m m a
N r.

B ib l io th e k

ge
og

:
L

el
i

rt -p co
*  «  
W 'rB

*3 <5cod
£  J  Sr, a 

N

i . 1 8 7 3 /7 4 1 72  00 4 0 .— 29  17 1 9 7 -8 5 6 9 -5 0 2 3 1 -3 5 3  34 1 0 -1 4 753-81

o. 1 8 7 4 7 5 9 8 9 -1 1 — 1 7 0 -1 8 1 2 2 4 -2 8 705*53 1 1 0 6 -5 0 3 9 1 1 2 1 0 -1 9 4 5 0 4 -9 0

3. 1 8 7 5 /7 0 3 5 8 -7 2 64*48 1
lti-94*)) 3 7 -4 0 2 4 2  22 5 5 -0 9 2 4 9 -7 0 2 9 -3 6 — 1 0 5 3 -9 7

4. 1 8 7 0 /7 7 4 8 8 -2 2 87 '— )
•7 r.*)/ 5 1 -2 3 2 1 0 -5 8 73-91 2 8 9 -0 7 41-81 6 8 -9 2 1 3 1 0 -0 9

5. 1 8 7 7 /7 8 4 9 9 -4 7 175-11
1 2-08*) 4 0 -0 4 2 0 4  79 8 1 -1 2 2 7 9 -3 0 9 8 -4 0 4 -0 9 1 2 8 1 -4 6

0. 1 8 7 8 /7 9 4 3 8 -0 8 3 3  50 4 2 -8 9 7 1 8 -1 0 15  10 047-3D 2 2 -1 9 114 -7 2 2 0 3 1 -8 8

7. 1 8 7 9 /8 0 3 8 7 .1 2 4 8 -2 0 1 9 .1 0 1 0 5 -9 0 4 2 -8 0 2 9 9 -0 3 — 4 0 -8 5 1 0 0 9  00

8. 1 8 8 0 /8 1 2 9 5 -4 3 3 0 -0 9 4 5 -4 7 1 3 7 -4 0 4 0 -8 1 2 8 4 -9 4 — 0 4 -1 2 8 9 8 -8 0

9. 1 8 8 1 /8 2 1 9 7 -5 0 3 8 -7 7 1 5 -7 5 1 7 4  72 4 9 -2 9 1 8 0 -8 7 — 52 77 7 0 9 -7 3

10. 1 8 8 2 /8 3 1 9 7 -7 7 4 2 -1 4 1 1-58 1 4 3 -3 8 61*05 1 5 2 -3 1 3 2 8 2 11 — 6 5 2 -0 8

11. 1 8 8 3 /8 4 2 3 3  2 8 58*88 2 2 - - 1 0 4 -0 2 5 8 -9 6 [236*50 
1163 *13 14-4 3 4 4 -3 5 9 9 0 -1 5

12. 1 8 8 4 /8 5 2 2 5 -5 9 5 0 -0 4 3 3 '— 1 4 5 -9 0 2 7 -5 7 1 2 4 -2 0 0 -1 5 3 0 -7 0 0 3 7 -8 1

13. 1 8 8 5 /8 0 2 3 4 -8 7 4 0  10 4 4 -— 1 29  74 2 2 2 -8 3 1 4 4 -8 8 0 -63 2 7  0 4 8 5 0 -6 0

11. 1 8 8 0  87 2 0 1 7 3 0 2 -3 8 2 7 -1 5 1 6 2 -7 2 5 0 -1 0 152*55 — — 7 1 6 -0 3

15. 1 8 8 7 /8 8 2 0 0 -2 0 5 0 -3 5 4 9 -0 1 153-51 — 1 4 9 -1 0 2 -85 10-81 081*83-

IG 1 8 8 8 /8 9 2 4 0 -1 0 4 0  4 4 4 2 -2 9 1 2 9 -3 3 7 4 -0 8 1 77 -21 3 -5 4 1 9 -6 2 7 3 3 -2 1

17. 1 8 8 9 /9 0 2 0 3 -0 0 44*65 2 7  40 1 7 6 -5 0 3 9 -2 8 1 6 0 -7 3 4 -85 1 1 -8 7 7 2 8 -4 0

18. 1 89 0 /9 1 2 4 4 -8 0 4 0  38 2 8 -5 5 1 57  30 4 1 -2 0 1 4 0 -9 8 — — 6 0 5 -2 1

19. 1 8 9 1 /9 2 3 2 1 -8 8 5 0 -0 3 4 0 -9 7 1 4 3 -0 3 5 8 -1 8 1 5 9 -3 7 — 7 8 5 -4 0

2 0 . 1 8 9 2 /9 3 3 3 8 -9 4 53*85 2 2 -4 5 1 5 4  31 39-2 1 1 5 7 -7 9 33  — 1 4 ' — 8 1 3 -5 5

21 . 1 8 9 3 /9 4 2 9 1 -5 5 3 5  32 o 3‘05 157*20 4 3  9 0 1 0 1 -7 4 — 3 0  71 7 0 0 -1 3

2 2 . 1 8 9 4 /9 5 4 0 3 -5 1 4 8 3 4 3 8 -0 5 1 4 0 1 5 41  2 9 100-71 3 9 -3 0 67*75 9 4 5 -1 0

2 3 . 1 8 9 5 /9 0 3 8 8 -5 0 5 5 ‘ 65 3 2  40 1 50  05 4 9 3 5 1 0 0 -— 3 1 -5 7 13G -72 9 5 0  3 0

24 . 1 8 9 0 /9 7 348 *0 0 3 0 -3 8 2 7 -0 8 1 6 9 -5 4 5 2 8 0 1 0 5 -— 2 9 -0 4 5 6 -5 8 8 2 5 -0 8

2 5 . 1 8 9 7 /9 3 3 3 2 -9 8 5 4 -5 4 4 7 '6  8 1 5 5 -2 0 4 8 -9 5 100  — 3 1 2 2 5 9 -4 6 8 3 5 -0 3

Sa. 9 4 0 4 -2 5 1 2 2 9 -5 9 9 9 1 -1 5 4 0 1 4 -1 8  2 0 1 3 -1 0 0 1 9 2 -0 1 4 9 4 " 2 1 1 1 0 5 -0 7 2 6 1 4 3 -6 2

*) fiu- Musikalien.
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III. Hohe Besuche und Inspectionen.
Teschen, der Hauptort des schlesischen Herzogthums gleichen Namens 

und Sitz einer erzherzoglichen Kammer, erfreute sich wiederholt der Aus- 
zeiclinung, in seinen Mauern illustre Gaste beherbergen zu kónnen, welcke 
zumeist auch den Bildungsstatten die Ehre ihres holien Besuches erwiesen.

So betheiligte sich an der Eroffnungsfeier der Anstalt am 14. October 
1873, die im Prufungssaale nack vorausgegangenem llocbamte in Gegenwart 
der hiezu geladenen Gaste stattfand, ais Vertreter der liohen k. k. schle
sischen Landesregierung der Herr R e g i  er un g s r a t h  K r  u l i c h  aus 
Troppau und liielt hierbei eine die Bedeutung der neum Staatsrealschule 
fur Ostschlesien besonders wiirdigende Anreie.

Am 10. Juni 1877 beehrte der Herr k. k. L a n d e s p r a s i d e n  t Ale- 
x a n d e r  F r e i h e r r  v o n  S u m m c r  die Anstalt mit seinein Besuche.

Am 30. October 1877 wurde der Realschule das hohe Gliick zutheil, 
den d u r c h l a u c h t i g s t e n  K r o n p r i n z e n ,  H e r m  Er z  li er z o g  Rudo l f ,  
in seinen Raumen ehrfurchtsvoll begruBen zu kiinnen. Uer erhabene Thron- 
erbe erscliien, von Sr. k a i s e r l i  cli en Hol i e i t ,  dem H e r m  E r z h c r z o g  
F r i e d r i c h  und einer zahlreichen Suitę begleitet, im Realschulgebiiude, das 
mit Fahnen und Kranzen aufs Festlichste gesclimuckt war, vom Uirector 
am Portale empfangen und von der Schuljugend mit begeisterten Iloch- 
rufen begriifit. Hochderselbe geruhte die Iluldigung des Lehrkćirpers und 
der studierenden Jugend gnadigst entgegenzunehmen und einzelne Mitglie- 
der des Lehrkórpers sowie einige Schuler durcli Ansprachen auszuzeiclinen.

Auch der 13. September 1879 wurde fur die Realschule zu einem Fest- 
tage dadurch, dass an diesem Se. Excellenz, der Herr J u s t i z m i n i s  ter  D r. 
K a r l  y o n S t r e m a y r i n  Begleitung des Herrn Landesprasidenten Alexander 
Freiherrn von Summer und des Herrn k. k. Landesschulinspectors Heinrich 
Schreier, sowie des Biirgermeisters Herrn Dr. Johann Demel, Ritter von Els- 
wehr, die Anstalt mit seinem Besuche beehrte.

Aber der glanzvollste Tag in der Geschichte der Anstalt, die schonste 
Erinnerung in den Herzen des Lehrkórpers und der Sch filer bleibt die 
Anwcsenheit Sr. Ma j e s t a t ,  u n s e r e s  a l l e r g n a d i g s t e n  K a i s e r s  und 
H e r r n  F r a n z  J o s e f  I. am 18. October 1880 in derselben. Am Ein- 
gangsthore des aufs Festlichste geschmiickten Gebaudes wurden Se. Maje
stat vom Director ehrfurchtsvollst begriifit und unter den Klangen der Volks- 
hymne durcli einen Scliiilerspalier in den gleichfalls festlicli geschmiickten 
Conferenzsaal geleitet, woselbst sich Se. Majestat s&mintliclie Mitglieder des 
Lehrkćirpers vorstellen liefi und an jedes einzelne huldvolle W oite und einige 
Fragen zu richten geruliten. Sodann nalim Se. Majestat die daselbst ausge- 
stellten Schulerarbeiten in Augenschein, besiehtigte ferner das naturhistorische 
Cabinet und einige Classenzimmer und nalim zum Schlusse die Anspraclie 
eines Septimaners huldvollst entgegen.
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Es vergiengen nun seclis Jahre, in denen der Anstalt kein hoher Besucli 
zutheil wurde, bis am 23. August 1886 Se. Hochgeboren, der Herr k. k. 
L a nde s pr i i s i d  ent  G r a f  M e r v e l d t  die Staatsrealschule sowie die Turn- 
lialle derselben einer Besichtigung unterzog. Desselben hohen Besuches batte 
sich die Anstalt aucli am 6. Juni 1888 zu erfreuen, an welchem Tage der 
Herr Landesprasident in Begleitung des Herrn k. k. Landesschulinspectors 
Philipp Kliniscba bei allen Lelirern und in allen Classen dem Unterrichte 
durcli einige Zeit beiwohnte.

Einen besonderen Freudentag bracbte der Juni 1890. Am 20. d. M. 
vormittags besuciite der Herr L a n d e s p r a s i d e n t  Dr.  R i t t e r  v o n  J a g e r  
die Anstalt und wohnte nicht nur in einigen Classen dem Unterrichte bei, 
sondern nahm aucli einige Localitaten des Schulgebaudes in Augenscbein.

Am 26. Juni 1891 nachmittags wurde der Realschule die hohe Ehre 
des Besuches durcli Se. ka i s e r l i c he  H o h e i t  den H e r r n  E r z b e r z o g  
E u g e n  zutheil. Nach ehrfurchtsvoller Begrtifiung durch den Director nahm 
Se. kaiserliche Hoheit die Vorstellung des Lehrkorpers huldvollst entgegen 
und geruhte, dem Unterrichte in den Classen beizuwohnen und die Lehrmittel- 
sammlungen zu bcsichtigen.

Der letzte Besucli, den die Chronik verzeichnet, war dei' des Herrn 
k. k. L an  d espri isi  d enten Gr a f e n  M a n f r e d  C l a r y  u n d A l d r i n g e n  
am 16. Juni 1896, welcher in diesen Tagen in Teschen weilte, um die Stadt 
und die Umgebung niiher kennen zu lernen. Der Herr Landesprasident 
hdrte, nachdcm er die Vorstellung des Lehrkorpers entgegengenommen, den 
Untericht in einigen Classen an und legte auch durch die Besichtigung der 
Cabinette ein lebhaftes Intercsse fur die Anstalt an den Tag, was nur wohl- 
thatig auf diesclbe wieder zuriiekwirken kann.

Die k. k. Staatsrealschule wurde auch wahrend des abgelaufenen Viertel- 
jahrhundertes wicderholt i n s p i c i  ert.

Die erste Inspection fand durch den Herrn k. k. L a n d e s s c h u l -  
i n s p e c t o r  A. Maresch in der Zeit vora 26. Mai bis 10. Juni 1874 statt. 
Auch im nachfolgenden Jahre, und zwar in den Tagen vom 30. April bis 
8. Mai 1875 inspiciertc der genannte Herr Inspector die Anstalt. Sein 
Nachfolgcr im Amte, der Herr L a n d e s s c h u l i n s p e c t o r  H e i n r i c h  
S c h r e i e r  unterzog die Realschule zum erstenmal in der Zeit vom 12. bis 
21. Juni 1876, hierauf vom 4. bis 14. April 1877 einer cingehenden Inspec
tion. Im Schuljahre 1879/80 wurde die Realschule in der Zeit vom 10. bis 
15. Juni, im Jahre 1880/81 vom 25. bis 28. April und endlich vom 16. bis 
19. April 1883 gleichfalls durch den obgenannten Herrn Landesschulinspector 
und zwar diesraal zum letztenmal inspiciert. Denn die nachste Inspection 
vom 25. Februar bis 2. Marz 1886 nahm bereits der neuernannte Herr 
L a n d e s s c h u l i n s p e c t o r  P h i l i p p  K 1 i m s c h a vor, desgleichen im Monate 
Marz 1888 und vom 1. bis 6. December 1889. Der Herr L a n d e s s c h u l 
i ns pec t o r  Dr. L e o p o l d  K o n v a l i n a  inspicierte die Lehranstalt am
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2. und 3. Juni 1891 und vom 10. bis 16. April 1893. Am 28. November 1894 
und 22. April 1895 wohnte der Herr L a n d e s s c h u l i n s p e c t o r  Dr. Victór  
L a n g h a n s  dem Unterrichte in einigen Classen bei; desgleicben iiberzeugte 
er sieli auch bei der eingehenden Inpection der Realscliule in der Zeit vom 
1. bis 4. Juni 1897 von dem Fortgange des Unterrichtes in allen Gegen- 
stiinden und in sammtlichen Classen.

Mit der Aufsicht iiber den Z e i c li e n un t er ri c li t wurde im Scliuljalire 
1876/77 der k. k. Schulrath, Herr P r o f e s s o r  J o s e f  G r a n d a u e r  betraut, 
welcher die Inspection in demselben Scliuljalir am 14. und 15. Juni vor- 
nahm. An scine Stelle ist seit dem Scliuljalire 1892/93 ais F a c l i i n s p e c t o r  
f u r d e n Z e i c l i e n u n t e r r i c h t  an den  M i t t e l s c h u l e n  und Lehr er -  
b i l d u n g s a n s t a l t e n  in Mi ihren und S c h l e s i e n  der Professor der 
k. k. Staatsrealschule in Graz und Privatdocent an der k. k. technischen 
Ilochschule daselbst, Herr A n t o n  A n d ć l  getreten, welcher die Lehranstalt 
in den Tagen des 1. und 2. Mai 1893, am 1. Mai 1894 und am 8. und 9. Mai 
1896 besuchte.

IV. Schulfeierlichkeiten.
Reich an Tagen von aufiergewohnlicher Bedeutung waren die yergan- 

genen 25 Jalire der Teschner Realschule. Die Anstalt bat im vollen Bewusst- 
sein ihrer Pflicht, ihren Scliulern nicht nur eine allgemeino wissenschaftlicbe 
Vorbildung zu geben und sie mit niitzlichen Kenntnissen fur ihren Beruf wie 
fur das Leben auszuriisten, sondern auch Herz, Gemiith und Charakter ihrer 
Ziiglinge auszubilden, keine Gelegenheit verabsaumt und in ihren Sclitilern 
vor allem die Liebe zum engeren wie zum weiteren Yaterlande, die Treue zu 
dem angestammten Kaiserhause geweckt und gepHegt. So sind und waren 
es namentlich alljahrlich die Namenstage unseres erlauchten Kaiserpaarcs, 
der 4. Oetober und der 19. November, welche Anlass zu patriotischen Kund- 
gebungen in weihevoller Stunde boten, ebenso wie besondere Vorkommnisse. 
So fand am 2. December 1873 zur Feier des 25jahrigen Regierungsantrittes 
Sr. Majestat ein Festgottesdienst in der Schulkirclie statt; hierauf versammel- 
ten sieli die Schiller in dem geometrischen Saale und der damalige provi- 
sorische Director L. Rothe hielt eine Ansprache an dieselben, in der er auf 
die eminente Bedeutung dieses Tages fiir die Gescbicke Osterreichs hinwies, 
sodann einem Schiller der III. Classe das aus diesem Anlasse vom liohen 
schlesischen Landesausschusse creierte Stipendium per 50 fl. iibergab und 
der an dem Festtage gegriindeten „Scluilerlade“ gedachte.

An der denkwiirdigen Feier des 25. Jahrestages der Allerhiichsten 
Vermiihlung Ihrer kais. und konigl. Majestaten hat die Lehranstalt gleichfalls 
den innigsten Antheil genommen. Am 23. April 1879 wurde die studierende 
Jugend in den lestlich geschmiickten Zeichensaal einberufen, woselbst eine 
patriotische Schulfeier festlich begangen wurde, dereń detailliertes Programm 
die Chronik im VI. Jahresberichte der Anstalt auf Seite 76 mittheilt. Auch



der Unterstiitzungsverein betheiligte sieli an dieser solennen Feier, indem er 
an 55 Schiller eine aufierordentliche Unterstiitzuiig durch den Director ver- 
theilen liefl. —

Am 30. November 1880 wurde zur hundertjahrigen Gediichtnisfeier des 
Regierungsantrittes weiland Sr. Majestat des Kaisers Josef II. in dem mit 
der Biiste des Kaisers Josef II. und den Bildnissen Ihrer Majestilten ge- 
schmtickten Geometriesaale eine Schulfeier abgehalten, wobei Professor Radda 
anlasslicli dieses Gedenktages eine Ansprache tiber das Leben und Wirken 
dieses Monarchcn liielt.

Aus Anlass der Vermahlung Sr. k. u. k. Holieit des durchlauchtigsten 
Kronprinzen Herm Erzlierzogs Rudolf fand am 10. Mai 1881 in dem festlich 
geschmiickten Geometriesaale nach vorausgegangenem Festgottesdienste unter 
Tlieilnahme aller Lehrer und Schiller eine Schulfeier statt.

Nach einer Ansprache des Directors hielt Professor Dimter die Festrede 
tiber die Bedeutung des Tages. Mehrere patriotische Gedichte, von Schiilern 
zum Vortrage gebracht, sowie einige wohl einstudierte Chdre trugen wesent- 
licli zur llebung der festlichen Stimmung bei. Zum Schlusse iibergab der 
Director einem Schiller der IV. Classe das aus dieser freudigen Veranlassung 
von der Scliiilerlade gestiftete Stipendium per 25 fl. Fin „Iloch !" auf das 
hohe Brautpaar und Ihre Majestilten sowie die Volkshymne beschlossen die 
patriotische Feier.

Der 22. December 1882, der Tag der Feier des GOOjlihrigen Jubiliiums 
des glorreichen Ilauses Habsburg in Ósterreich, war ein Ferialtag und wurde 
durch einen Festgottesdienst und eine darauffolgende Schulfeier, bei welcher 
patriotische Gedichte yorgetragen wurden und an welclie sich yierstimmige 
Chore anschlossen, festlich begangen.

Ein Tag hoher Festfreude fur die ganze Anstalt war der Gedenktag 
der vor 40 Jahren erfolgten Thronbesteigung Sr. Majestat des Kaisers am 
2. December 1888. Bereits am Tage vorher fand ein feierlicher Schulgottes- 
dienst statt. Die aus Anlass dieses Jubiliiums vom Lehrkorper und dem 
Unterstiltzungsvereine „Scliiilerlade" gestiftete „Kaiser Franz Josef-Regierungs- 
Jubilaums-Stipendien-Stiftung11 im Betrage von jiihrlich 50 fl. wurde an diesem 
Tage zum erstenmale an einen Schiller der V. Classe verliehen.

Am 13. Februar 1897 verzeichnet die Chronik die Centenarfeier der 
bsterreichischen Volkshymne, dereń Bedeutung zu erórtern sich Professor 
Jenkner in seiner Festrede zur Aufgabe maclite.

Aber nicht nur bei freudigen Anlilssen, auch in den Tagen der Trauer, 
von denen das geliebte Kaiserhaus und mit ihm ganz Ósterreich heimgesucht 
wurden, hat die Anstalt ihre Verehrung und Anhanglichkeit an das ange- 
stammte Herrscherhaus gezeigt und ilirem Schmerz einem wtirdigen Ausdruck 
Yerliehen. So wohnten anlasslich des erschiitternden Hinscheidens Sr. k. u. k. 
Hoheit des durchlauchtigsten Kronprinzen, Herrn Erzlierzogs Rudolf der Lehr- 
kOrper und die Schiller am 5. Februar 1889 einem feierlichen Trauergottes-
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dienste bei, und alljahrlich ani Todestage des so friih dahingeschiedenen 
Tlironfolgers versammelt sich die Anstalt, um in der Schulkirche einer heiligen 
Seelenmesse beizuwohnen.

Aucb anlasslich des Ablebens Sr. kais. Holieit, des durchlaucbtigsten 
Herrn Erzherzogs Albrecht, sowie Sr. kais. Hoheit, des durchlauchtigsten 
Herrn Erzherzogs Karl Ludwig fanden ara 28. Eebruar 1895, beziehungs- 
weise ara 22. Mai 1896 Trauergottesdienste statt. Bei diesen Anlassen wurde 
auf dem Anstaltsgebaude eine Trauerfahne aufgehisst und eine Abordnung 
des Lehrkórpers, gefiihrt vom Director, begab sich zum Herrn k. k. Bezirks- 
hauptmann und trug die Bitte vor, den Ausdruck des innigsten Beileides und 
der Loyalitat der gesammten Anstalt entgegenzunehmen und an die Stufen 
des allerhochsten Thrones gelangen zu lassen. — Niclit minder innigen Antheil 
nahm die Anstalt an dem schweren Verluste, den unser geliebtes Kaiserhaus 
am 29. Juni 1875 durcli das Hinsclieiden weiland Sr. Majestat des Kaisers 
Ferdinand I., sowie am 4. Mai 1884 durch das Ableben Ihrcr Majestat der 
Kaiserin Anna erlitten. Zur Bezeugung ihrer Trauer versammelten sich 
am 9. Juli 1875 sowie am 14. Mai 1884 der gesammte Lehrkorper und die 
katholischen Schiller in der Anstaltskirche zu einem Trauergottesdienste.

AuBer an den oben erwiihnten Gedenktagen patriotischer Natur wurde 
nocli aus einem und dem anderen Anlasse eine Schiilerfeier veranstaltet, so 
am 14. Jiinner 1891 vormittags 10 Uhr eine Gedachtnisfeier fur den vater- 
liindischen Dichter Franz Grillparzer, der am 15. Jiinner 1791 in Wien 
geboren wurde. Ein Festgesang leitete die Feier ein, worauf Professor 
Jenkner die Festrede iiber den Lebenslauf und den Entwicklun^sKana: Grill- 
parzers hielt, an welche sich Vortrage aus des Dichters Werken reihten.

Audi der Yerdienste hervorragender, um die Wohlfahrt unserer Anstalt, 
unseres Landes und Volkes yerdienter Miinner wurde in ehrender Weise 
gedacht, so vor allem des am 20. Februar 1891 plotzlich verschiedenen, all- 
vcrehrten Herrn Landesschulinspectors Philipp Klimscha, des „anerkannten 
Yorbildes gewissenhaftester Pflichterfullung und streng objectiver Gerechtigkeit“ 
(Jahresbericlit 1890/91, Seite 73). Wahrend sich eine Deputation des Lehr- 
korpers am Leiclienbegangnisse in Troppau betheiligte und im Namen der 
Lehrer und der Schiller Kriinze auf den Sarg des Verewigten niederlegte, 
wurde am 23. Februar in der Schulkirche ein feierliches Reipiiem abgehalten, 
an dem sich die ganze Anstalt betheiligte.

Am 7. Juli 1891 gab die Anstalt dem hochwttrdigsten Herrn Franz 
Sniegon, Weihbischof und Ordinariatscommissar bei den k. k. Mittelschulen, 
das letzte Geleite; am folgenden Tage wohnten die katholischen Schiller dem 
Trauergottesdienste bei.

Am 18. September 1892 betheiligte sich der Lehrkorper und die Schiller 
an dem Leiclienbegangnisse des Biirgermeisters, Reichsraths- und Landtags- 
abgeordneten Herrn Dr. Johann Demel, Ritter von Elswehr, an dem die 
Anstalt einen Gdnner und Forderer verloren, dessen rastlosen Bemuhungen



es vor allem zu danken war, dass unsere Anstalt im Jahre 1873 in die Staats- 
verwaltung iibernommen und zur vollstiindigen Oberrealscliule erweitert wurde. 
Seine Verdienste um die Realschule wurden aucli dementsprechend bereits 
im X X. Jahresberichte in geziemender Weise gewiirdigt.

Wie ferner an einer anderen Stelle dieses Berichtes verzeiclinet wird, 
liatte die Anstalt auch fiinfmal die traurige Pflicht zu erfiillen, in der Bliite 
der Manneskraft stelienden, theueren Lebrern die letzte Elire und den letzten 
Liebesdienst zu erweisen; aber noch ofter geleitete sie brave, hoffnungsvolle 
Schiller zur ewigen Ruhestiitte.

Um den Schiilern Gelegcnheit zu geben, auch der AuGenwelt gegeniiber 
Broben der erlangten Fertigkeit im Turnen abzulegen, veranstaltete die Real- 
sclmle am 23. Juni 1883 in der Turnhalle ein Schauturnen, an dem sieli die 
Schiiler der I. und II. Classe vollzahlig, sowie eine Musterriege aus den 
iibrigen Classen und die Vorturner betheiligten. — Am 10. Juli 1885 wurden 
wiederum die von den Realschiilern im Laufe des Schnijahres angefertigten 
Zeichnungen in beiden Zeichensiilen zur offentliclien Besichtiguug ausgestellt.

Aber geradezu Festtage waren unseren Schiilern diejenigen, an welchen 
ihnen gestattet war, unter der Leitung des Gesangslehrers zugunsten der 
Schiilerlade ólientliche musikalisch-declamatorische Auffiihrungen zu veran- 
stalten. Solche liaben wir vor einem gewahlten Publicum zelm geliabt, 
und zwar am 8. Juli 1876, 16. Mai 1877, 30. Nov. 1880, 20. April 1883, 
16. April 1885, 26. Marz 1887, 3. Marz 1888, 7. Marz 1891, 4. Marz 1893 
und 5. Marz 1898. Diese Concerte, welclie unter gefalliger Mitwirkung 
einiger musikliebender Herren und Damen aus Teschen stattfanden und von 
denen die beiden ersten unter der Leitung des Herrn Biirgerschuldirectors 
A. Metzner, die 8 iibrigen unter der Leitung des Herrn k. k. Realschul- 
professors A. Pohorsky abgehalten wurden, hatten in jeder Beziehung einen 
gliinzenden, der Anstalt zur besonderen Ehre gereiebenden Erfolg und bracłi- 
ten der Schiilerlade zusammen den bedeutenden Reinertrag von 934 fl. 71 kr. 
Nicht unerwiibnt darł bleiben, dass dem am 7. Marz 1891 veranstalteten 
Concerte dureb die Anwesenbeit Sr. kaiserlieben Hoheit, des Herrn Erz- 
herzogs Eugen, ein besonderer Glanz verlieben wurde.

Kurz gedacht sei liier nur noch der Schulausfliige, welclie ja einen 
niclit zu untersebatzenden Factor fur die Erziehung und Heranbildung der 
Jugend bilden. Denn sie bieten nicht nur eine Abwechslung im alltiiglicben 
Scbulleben, sondern sie sind auch vorziiglicb geeignet, einen naheren persón- 
lichen Verkebr zwischen Lebrern und Schiilern anzubahnen und zu fordem. 
Und so bat gar manches empfanglicbe Gemiitb der Schiiler, die noch nicht 
weit iiber das lieimatlicbe Gebiet binausgekommen sind, auf einem solchen 
Ausflug unter der leitenden Iland des Lebrers viel aufgenommen; ja noch 
im spateren Leben stehen bei viclen ebemaligen Schiilern der Realscbule 
solclie einfacbe Schulausfliige weit iiber grbCeren Reisen.



Scliliefilich sei es nocli gestattet hinzuzufiigen, dass die Anstalt der 
vieljtthrigen, treuen und eifrigen Dienste ihres ersten Schuldieners Alois 
Montag ebenfalls in einer Schulfeier in einer ehrenden Weise gedachte. Am 
1. October fand nitmlich nach der feierliclien EriifFnung des Schuljahres mit 
dem vorgeschriebenen Gottesdienste im festlicli gescbmiickten Geomctriesaale 
die Oberreichung des durch Se. k. u. k. Apostolisclie Majestat dem Obge- 
nannten aus Anlass seiner Versetzung in den bleibenden Kabestand aller- 
gnadigst verlieheuen silbernen Verdienstkrenzes durcli den Director 
L. Rotlic statt. —

Zur nacbsten Feicr werden sieli wohl unsere Schiller am Scklusse des 
laufenden Schuljahres versammeln, um den 25jahrigen Bestand der Anstalt 
festlicli zu begelien. IIofFentlich werden sieli an diesem Tage audi viele 
der ehemaligen Scliiiler der Anstalt, die lieute langst in Amt und Wiinlen 
sind, einflnden, um mit uns einige Augenblicke der Erinnerung an ilire 
gluckliche Studentenzeit zu verleben!

V. Das Unterstiitzungswesen.
a) S t i p e n d  ien.

Fur die Schiller der Anstalt besteht, wenn man von den dre i  durcl i  
den U n t e r s t ii t z u n gs v e r ci  n „ S c h i i l e r l a d e “ g e s t i f t e t e n  St i pen-  
dien,  iiber welche weiter unten im Jahresberichto des Ycreines ausfiihrlicher 
bericlitet wird, absieht, nur die „ E m i l i e  F r i e d m  ann ’sclie R e a l s c h u l -  
s t i f t u n g u per 20 11., welche der verstorbene Hen1 Kreisrabbiner und Lehrer 
der mosaisclien Religion an unserer Mittelschule im Simie des Testamcntes 
seiner Ehegattin im Jalire 1878 gestiftet bat. Ober die Walii des damit zu 
betlieilenden Schtilers entscheidet der Lehrkorper, oline dass er dabei Rtick- 
siclit auf die Confession der Petenten zu nehmen liiitte.

AuCer diesem nur fur die Anstalt gestifteten Stipendium fielen e i n i g e  
a n d e r e  S t i p e n d i e n ,  dereń Verleihung dem liolien k. k. Finanzministerium, 
der liolien k. k. schlesischen Landesregierung, dem liolien galizischen Landes- 
ausschussc oder anderen loblichen Behórden zusteht, unseren Schiilern zu.

I l a n d s t i p e n d i e n  aus dem F o n  de der  G e f a l l s s t r a f g e l d e r -  
i i be r s c l i uss e  und zwar: eines im Betrage per 150 11. bezog ein Scliiiler 
vom Jahre 1880 —1882, ein solches per 100 fl. ein Schtiler durcli drei Jalire, 
ein Schiller durch zwei Jahre, einer im Jahre 1892/93, einer vom Jahre 1895/96 
bis heute, einer von 1893— 1896 und einer von 1894 — 1896; ferner mehrere 
s c h l e s i s c h e  L a n d e s s t i p e n d i e n  und zwar a 100 fi.: ein Schiller durch 
drei Jahre (1885/86— 1887/88), einer durcli vier Jalire (1889 — 1893); zu 60 fl.: 
ein Scliiiler im Jahre 1897 und 1898; zu 50 fl.: ein Sehiiler im Jalire 1873/74, 
einer im Jalire 1885/86, zwei im Jahre 1897 und 1898; zu 40 fl .: ein Scliiiler 
vom Jahre 1874— 1877 und einer von 1886 bis 1891. E in  l i a l bes  Mi l i tar -  
s t i p e n d i u m  h o h e r e r  K a t e g o r i e  per 150 fl. Hel einem Scliiiler im 
Jalire 1874/75 zu. Im Genusse des A n t o n  R i t t e r  v o n  () 11 e n t b alschen



Scliulstipendiums per lii fl. 20 kr. stand cin ltealscliiiler vom Jahre 1874/75 
bis 1879/80. Ibis J o s e f  und T h e r e s i a  N i c m tsch i k’sche Stipendium 
im Jahresbetragc von 40 11. wurde zwei Schiilern vcr]iehen, dem einen auf 
die Dauer Yon vier Jahren, dem anderen auf zwei Jahre. Von den E i s c h o f  
F r c i l i e r r  v o n  1*u k a l s k  i'sclien Stipendien im Eetrage von 100 fl. fielen 
vier unseren Schillera zu und zwar cinem fur die Jahre 1893 —1898, einem 
vom Jahre 1893— 1896, einem im Jahre 1892 und einem im Jahre 1897 und 
1898, Yon den fur das Jaln- 1895/% gestifteten Stipendien der Stadt -  
g e m e i n d c  T es cli en per 100 fl. drei; ferner bezogen drei Schiller die Jose f  
Schrót teFschc  Studentenstiftung per 25 fl. und zwar zwei durch drei und 
einer durch fiinf Jalire (1892— 1897); zwoi Schiller waren im Genusse des 
Stipendiums des „ U n g c n a n n t  b l e i b e n  W o l l e n d e n 11 per 40 fl. durch 
(e ein Jalir (1883, beziehungsweise 1888), zwei im Genusse der B a r o n  
lJl i i t z n e r ’ seh en (U s t r o n e r) W a i s  e n s t i f t u n g s  s t i p e n d i e n  per 
100 fl. durch je drei Jahre (1894—1896). Je ein Schiller bezog das lier- 
z og l i  c h T es c h en - Sac  h s e n’sche Stipendium per 200 fl. von 1887/88 his 
1888/89, die V i n c e n z  R i t t e r  v o n  S ch i 1 de n f e 1 d’sche Studentenstiftung 
per 105 fl. von 1886/87- -1888/89, die Stiftung des O f f i c i e r c o r p s  des  be- 
st and en en G r a d i s c a n e r F r a n z - I n f a n t e r i e r e g i m e n t e s  Nr. 8 per 
130 fl. 20 kr. im Jalire 1893 und 1894, das F r a n z  O b t u 1 o v i c z ’schc 
Stipendium per 50 11. 40 kr. von 1894/95— 1895/96 und endlich das G e o r g  
S c h o t e k ’sche Stipendium per 36 fl. 44 kr. im Jahre 1885/86.

l i ber die Anzahl der Stipendisten und den Gesammtbetrag der Stipendien 
in den einzelnen Jahren ertheilt die nachstehende Tabelle Aufschluss:

Post
Nr. Schuljalir

’ o 5

’5  a

Gesammtbetrag’
der

Stipendien
Post
Nr. Sclmljahr

u z  _ o Gesammtbetrag1
der

Stipendien
d -z? 

rB a . lir.
fl -£T 

<  Jj a . kr.

1. 1873 1 i 50 14. 1886/7 f> 310
a. 1874/5

1875/6
3 267 20 15. 1887/8 7 555 —

3. O 107 20 16. 1888/9 8 397 50
4. 1876/7 a 147 20 17. l » 9 /9 0 7 290 50
5. 1877/8 5 287 20 18. 1890/91 7 310 —
6. 1878/0 6 362 20 19. 1891'2 8 485 40
7. 1870/80 5 322 50 20. 1892/3 9 570 80
8. 1880/81 2 165 — 21. 1893/4 13 1000 20
9. 1881/2 2 165 22 1894/5 10 775 80

10. 1882/3 3 205 — 23. 1865/6 12 1125 —
11. 188/:, 4 1 15 24. 1896/7 10 705 —

la . 1881/5 2 65 — 25. 1897/8 10 770 80
13. 1885/6 5 *251 41 Summa . 146 9695 - i

Es gab somit in einem Jahre durchschnittlich 6 Stipendisten, von 
denen einer 66 fl. 40 kr. erhielt.



b) S t u d e n t e n - F n t e r s t i i t z u n g s y e r e i n .
Um den so zahlreichen diirftigen Schiilern, welclie die Anstalt besuchen, 

das Studium zu erleichtern, ja in yielen Fiillen uberhaupt zu ermdglicben, 
wurde bereits im ersten Schuljahre, und zwar am Gedenktage des 25jiibrigen 
Regierungsantrittes Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat vom Lehrkorper der 
Staatsrealscliule zum blcibenden Gedachtnis an diesen Tag ein Unterstiitzungs- 
yerein „Schulerlade“ ins Leben gerufen, dessen Statuten mit Erlass vom 
13. April 1874, Z. 2709 die Genehmigung der k. k. schlesischen Landes- 
regierung erhielten, worauf derselbe unter reger Theilnahme vieler Freunde 
und Gdnner der armen studierenden Jugend seine segensreiche Tbiitigkeit 
zu cntfalten beginnen konnte. Seit dieser Zeit erstattet aucli alljahrlich der 
Verein im Programme der Realschule einen umfassenden Reclienschaftsbericbt 
tiber seine Tbiitigkeit walirend des betreffenden Scbuljahres, und naclidem 
die „Sclnilerlade" heuer ihrem Recbenscbaftsberichte auf S. 137 dieses Pro- 
grammes aucli einen Riiekblick auf die ersten 25 Jabre ibres Bestebens 
hinzufiigt, erlauben wir uns an dieser Stelle auf denselben zu yerweisen und 
nur ans der Vereinstliatigkeit beryorzubeben, dass in den ersten 25 Jahren 
unterstiitzt wurden : an Bargeld 458 Scbiiler, an welche der Gesammtbetrag 
per 65GG fl. 18 kr. yertbeilt wurde, an Buchern und Scbulreijuisiten 
2095 Scbiiler, denen im ganzen 10808 Bilcber und Schulreijuisiten gelieben 
wurden; ferner wurden in den letzten zwei Jahren 96 Scbiiler mit 
Kleidungsstiicken betheilt im Gesammtwerte per 9^9 fl. 52 kr., und des- 
gleicben wurden fur Arzneien fiir arme kranke Realscbiiier 45 fl. 57 kr. 
ausgegebcn. Es betrug also die Gesammtsumme der Unterstiitzungen im 
ganzen 7536 fl. 34 kr., wozu noch der fiir Biicher und Schulrecjuisiten in 
dem abgelaufenen Zeitraume yerausgabte Betrag per 2059 fl. 04 kr. hinzu- 
zurecbnen ist. Es wurden mithin durcbscbnittlicb an unserer Anstalt all
jahrlich 19 Scbiiler unterstiitzt und an sie per Jalir 383 fl. 84 kr. yer
tbeilt. Wenn man ferner in Erwagung zieht, dass der Verein, wie bereits 
oben bemerkt wurde, auch nocb zwei Stipendien zu 50 fl. 40 kr. und eins 
per 10 fl- 40 kr. gestiftet bat, so wird man das Wirken der „Schiller!ade“ 
ais ein sehr ersprieCliclies und segenreicbes anerkennen mtissen.

Die Direction fiiblt sich auch an dieser Stelle yerpflicbtet, allen edlen 
Wobltbatern und Freunden der Scbiiler der Anstalt, welclie den humanen 
Zweck der Unterstiitzung der darbenden Jugend gefordert liaben, liiemit den 
herzlichsten und tiefgefiibltesten Dank auszusprechen.

VI. Pflege der korperlichen Ausbildung der Jugend.
Die Fragen der Ilygiene stelien seit einigen Jahren im Vordergrunde 

des óftentlicben Interesses; man legt melir denn je Wert auf die Gesund- 
beitspflege. Die Staats- und Communalbebiirden wenden ihr immer mebr 
Aufmerksamkeit zu und man beginnt immer allgcmeiner die Bedeutung der- 
selben fur das gesammte Leben zu begreifen. Desbalb tracbtete auch unsere
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Anstalt, den an sie in dieser Hinsiclit gestellten Anforderungen nacli Mog- 
licliUeit gerecht zu werden. Maflgebend waren fiir sie zuniichst die Be- 
stimmungen des liohen Ministerialerlasses vom 15. September 1890, Z. 19097, 
mit welchem die liobe ltegierung die ilir unterstehenden Anstalten veran- 
lasste, der korperlichen Pflege durch andere Ubungen ais durcli das Turnen 
allein ilire yollste Aufmerksamkeit zu schenken, und ferner der liobe Mini- 
sterialerlass vom 12. Marz 1X95, Z. 27638, welcher der ITygiene in der 
Selmie selbst gewidmet ist und von groCer Fiirsorge fur die Sckuljugend 
zeugt, sowie die liohen Ministerialerlasse vom 9. Juni 1873, Z. 4816, vom 
26. November 1878, Z. 25213, vom 10. Februar 1880, Z 2160, desgleichen 
die kolie Ministerialverordnung voni 10. April 1883, Z. 21063, und endlich 
die einschlagigen Bestimmungen der liohen Ministerialvei’ordnung vom 
22. December 1886, Z. 24622 und 15. October 1893, Z. 18830 ai 1891 und 
20. October 1893, Z. 24734. Den Intentionen allcr dieser liohen Ministerial
erlasse getrculich nachzukommen, hielten der Director und der Lehrkórper 
fur ilire erste Fflicht und waren stets eifrig bestrebt, ilinen nacli Thunliehkeit 
zu entsprechen. Dariiber aosfiihrlieh berichten zu wollen, in welcher Art 
und Weise nun all die Bestimmungen zur Ausfilhrung gelangten, wiirde den 
Kahmen und audi den Zweck dieser Berichterstattung bedeutend iiber- 
schreiten ; wir yerweisen deshalb auf die ausfiihrliche diesbeziigliche Scliil- 
derung im XIX. und XX. Jahresberiehte unserer Anstalt (S. 45, bezw. 16) 
und lieben in aller Kitrze die Ilauptpunkte der Gesundheitspflege unserer 
Schiller im Folgenden hervor:

Aus Anlass der Bekanntgabe des liohen bereits erwahnten Erlasses vom 
15. September 1890, Z. 19097 liielt der Director an die Schiller eine An- 
sprache iiber die Nothwendigkeit der Gesundheitspflege, dereń Inhalt im
XVIII. Jahresberiehte auf Seite 47— 52 wiedergegeben ist. Seit dem Schul- 
jahre 1891/92 werden auch den Schilleru alljiihrlich zu Beginn des Scliul- 
jalires ais Weisungen fiir die Gesundheitspflege „Die Gesundheitsregeln fiir 
die Schu!jugend‘‘ (herausgegeben von der Hygiene-Section des Berliner Lclirer- 
vereines in Berlin, Preis 10 Pf.) empfohlen und wird auch bei allen passenden 
Gelegenhciten dahin gewirkt, dass die Schiller auf verschiedene IJbelstande 
achten lernen und an eine richtige Korperlialtung und an Reinlichkeit sieli 
gewiihnen. Was sonst im Innern des Hauses zur hygienischen Verbesserung 
bestehender Verlialtnisse dienen kann, ist nicht versaumt worden. Aufler der 
Schulzeit wird stets auf eine grtindliche Reinigung und Luftung der Lelir- 
rilume gesehen; jedesmal in der Zwischenpause um 10 und urn 11 Uhr, 
wiilirend welcher sieli die Schiller im Hofraume aufzuhalten haben, werden 
sammtliehe Schulzimmer geliiftet. Nicht wenig zur Verbesserung der Luft 
in den einzelnen Classenzimmern triigt auch die Einfilhrung des Auer’schen 
Gasgliihlichtes zu Beginn des laufenden Sclmljahres bei. — Im Winter 
werden die Zimmertemperaturen regelmaflig an Thermometern abgelesen. — 
Die Jugendspiele wurden bisher bei zuliissigem Wetter von Anfang Mai bis



zumSchlusse des Schuljalires ani Samstag von 5—7 abgehalten. Dieselben wurden 
vom Turnlehrer geleitet; der Director und mebrere Professoren sind in der Kegel 
anwesend. Die Betlieiligung am Spiele ist stets eine selir rege gewesen. Die 
Schiller spielten mit Lust und Liebe und beobaclitetcn selbst im frohlichsten 
Treiben stets eine anstilndige Haltung. Ais Spielplatz diente unserer Jugend 
bis lieuer eine grofie prSchtige Wiese in der Niihe der Stadt.

An anderen Begtinstigungen zur Forderung der Gesundheitspflege bat 
es in den letzten Jabren aucb nicht gefelilt, So spendete der Eislaufverein 
alljabrlich gegen 36 Freikarten zur Bentitzung der Eisbabn und ermitliigte 
ftir Studierende die Saisonkarten auf 2 fl. und die einzelnen Eintrittskarten 
von 10 kr. auf 3 kr.

Die loblichc Stadtgemeinde gewalirt geneigtest 36— 47 Scbiilern fur 
den ganzen Sommer giltige Freikarten fiir die stadtisehe Sehwimm- und 
Badeanstalt und setzt den Preis fur die iibrigen Schiiler auf 2 kr. 
berab. Im Jahre 1892 und 1893 wurde unseren Scbiilern eine 40°/Oigo 
ErmaCigung fiir die liiesigen Dampf- und Wannenbader bewilligt und der 
Preis fiir Bassin- und Doucbebader auf 10 kr. ermiiftigt. Im Sclmljahre 
1892/93 vcrabfolgte aucli der Unterstiitzungsverein „Schi!lerlade‘£ dreimal im 
Winter an 50 arme Schiiler Badekarten. Unsere Programme berichtcn seit 
1890/91 in dem Abschnitte „Gesundheitsptlege££ infolge dessen, wie viele 
unserer Scbiiler sieli am Eislauf und am Schwimmen betheiligten, wie viole 
im Sommer und wie viele im AYinter gebadet baben.

Dass aucli alljabrlicb von den einzelnen Glassen unter Fiihrung ihrer 
Classenvorstande Ausfliige unternommen wurden, boi welcbon nacli Mali- 
gabe von Ort und Zeit das Angcnebme mit dem Niitzlichen verbunden 
wurde, indem die Schiiler bemerkenswerte Fabriketablissements, Eisenwerke, 
geographiscb oder naturbistoriscb interessante Orte besuebten und an der 
Iland des Fiihrers besichtigten, darf gleicbfalls an dieser Stelle nicht uner- 
wiilint bleiben. —

Doch die Anstalt liefi es sieli nicht nur angelegen sein, den Anfordc- 
rungen der liolien Ministerialerliisse iiber Scbulbygiene gereebt zu werden; 
sie war aucli, von der IJberzeugung durebdrungen, dass das Haus liier in 
vielfacher Beziehung mebr zu leisten vermag ais die Scbule, bestrebt, durcli 
Kiicksprache mit den Eltern, sowie durcli directe Eindussnahme auf die 
Schiiler einer rationellen Lebensweise aucb in jedem einzelnen Hauswcsen 
Eingang zu versehaffen. Es wurde hiebei hauptsachlich bingewiesen auf die 
Bedingungen einer gesunden AVohnung, auf die Keinliehkeit des Kiirpers 
u. s. w., andererseits aber aucb auf den riclitigen AYecbsel von Studium und 
Erholung. Und zu diesem Beliufe wurde vorerst im Scbuljabre 1891/92 der 
Gesundheitszustand der Schiiler von den ('lassenvorstiinden sorgfiiltig fest- 
gestellt und aus. den Zusammenstellungen der berechtigte Scbluss gezogen, 
dass die Bestrebungen der Anstalt nicht ohne Erfolg geblieben sind. Weitere 
Erhebungen bezogen sieli auf die Zeiteintlieilung der Schiiler auCerbalb der



71

Schule. Uber die in den diesbeziiglichen Tabellen zum Ausdrucke gebrachten 
Zustilnde wurde in einer Conferenz verhandelt und darnacli alle Classenvor- 
stiinde angewiesen, die Schiller zu einer der Gesundheitslehre entsprechenden 
Zeiteintlieilung und Lebensfilhrung anzuleiten. Naheres dariiber wolle dem
XIX. Jahresbericlite, S. 46 und 47 entnommen werden. Im Jahre 1894 
wurden abermals behufs Ermittlung bestimmter Daten liber die Zeiteinthei- 
lung und die Art der Beschaftigung allen Schillera gedruckte Zeiteintheilungs- 
tabellen iibergeben, in welchen ein jeder vom 1. bis 30- April die Arbeits- 
zeit fur jeden IJnterrichtsgegenstand, die Zeit des Spazierengehens, des 
Sohlafens, des Badens, des Unwohlseins u. s. w. notierte und damit ein Bild 
sciner Lebensweise entwarf. Uber die aus diesen Tabellen gelblgerten Zu- 
stiinde wurde in einer Conferenz verhandelt, die Classenvorstande klarten 
damach die Schiller auf und suchten sie zu einer besseren Zeiteintlieilung 
und zu einer entsprechenderen Lebensweise anzuleiten. Die Zeiteintheilungs- 
tabellen konnten aucli dazu verwendet werden, die Lernzeiten fiir die ein- 
zelneu Lehrfacher festzustellen. Beziiglich der in dieser Bezieliung ange- 
stellten Controlversuche in der Schule, ferner der gewonnenen Resultate, 
sowie der sieli daraus ergebenden Satze fur eine guto Lernmethode erlaubcn 
wir uns auf den ausfiihrlichen Bericht im X X I. Jahresbericlite, S. 42 tf. zu 
rerwcisen.

Aus dem Gesagten diirfte zu entnelnnen sein, dass an der Tesehner 
Eoalschule in hygienischer Bezieliung bisher geschehen ist, was gcschehen 
konnte, wenn wir aucli bis jetzt nicht imstande waren, in einer alten, keines- 
wegs nach hygienischen Grundsatzen erbauten Anstalt alle die Gesundheit 
der uns anvertrauten Jugend bedrohende Schaden vollig zu beseitigen. Und 
so wird wohl wenigstens fiir die allernaclisten Jahre wegen unzulanglicher 
Geldmittel das durch den hohen Ministerialerlass vom 12. Marz 1895, 
Z. 27638 gesteckte Ziel fiir unsere Anstalt ein kaum zu erreichendes Ideał 
bleiben miissen.

VII Das Lehrercollegium
Wie aus den folgenden Tabellen IV, V, VI ersichtlich ist, haben 

an der k. k. Staatsrealschule in Teschen wiihrend ihres 25jahrigen Bestehens 
2 Directoren, 34 Professoren und wirkliche Lehrer, 6 davon oinige Zeit aucli 
ais Supplenten, 26 supplierende Lehrer, 2 Probecandidaten und 29 auswilr-* 
tige Nebenlehrer gcwirkt. Der Lehrkorper bestand bei der Erdffnung der 
Anstalt im Jalne 1873 aus 1 Director, 6 wirklichen Lehrern, 2 Supplenten 
und 5 Nebenlehrern, also zusammen aus 14 Mitgliedern, welche Zalil am 
Ende des 25. Jahres die Hohe von 20 erreichte. Von denjenigen Herren, 
welche bei Eroffnung der Schule eintraten, geliort der Anstalt schon seit 
vier Jahrcn keiner mehr an. Bereits im Juni des Jahres 1885 starb der Senior 
des damaligen Lehrkorpers Professor Karl Radda; ihm folgte nach fiinf Jahren 
der erste Director Ludwig Rothe im Tode nach, und 1894 trat der Professor
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Franz Holecek nacli einer 22jahrigen treuen Wirksamkeit in den wohlver 
dienten Ruhestand. Drei von den ersten 6 wirklichen Lehrern wirken bis 
heute ais k. k. Professoren in der VIII. Rangsclasse an einzelnen Realschulen 
in Wien, und der erste wirkliclie Religionslelirer P. Anton Goebel, zuletzt 
k. k. Religionsprofessor in Ung. Hradiscli, lebt seit dem Jalirc 1894 in Grofi- 
Ullersdorf im Ruhestande. Der Berichterstatter liat die Namen der Lelirer, 
welclie an der Anstalt wahrend der ersten 25 Jahre gewirkt baben, der besscren 
Ubersicht lialber in tabellarisclier Form yerzeicbnet (Tabelle V.) und zugleich 
die Dauer der Dienstzeit an der Anstalt, die Lelngegenstande, in welclien 
ein jeder unterrichtete, und soweit es eben in Erfahrung gebraclit werden 
konnte, aucli ihre gegenwartige Stellung und ihr jetziges Domicil eingetragen. 
Nur bei einigen wenigen Lehrern, und diese sind zumeist ais Supplenten 
voriibergeliend an der Anstalt gewesen, konnten die fehlcnden Daten trotz 
aller mogliclien Nacbforschungen und Umfragen nicbt eruicrt werden. Die 
besagte Tabelle hat die Bestimmung, eine Ubersicht tiber die vielfachen 
Wandlungen im Lehrkorper die erforderliche Auskunft zu geben; denn alle 
diese im einzelnen zu verfolgen, wiirde zu weit fiihren. Wir wollen in den 
folgenden Zeilen nur jener ehemaligen Mitglieder des Lelirkorpers kurz 
gedenken, durch dereń Tod die Anstalt einen empfindlichen Verlust erlitten, 
und verweisen beziiglich der Wiirdigung der Tbiitigkeit der anderen Herren, 
die an unserer Anstalt gewirkt, auf die einzelnen Jahresberichte.

Der erste Director der Anstalt, L u d w i g  R o t h e ,  starb nacli einer 
17j;ihrigen erspriefilichen, allseitigen Tbiitigkeit an unserer Anstalt am 7. Mai 
1890. Sein Eintritt ins Lehramt reicht in das Jahr 1860 zuriick, in welchem 
er am 1 . October seinen Dienst ais Reallehrer an der vom Gustav-Adolf- 
Vereine gegriindeten Schulanstalt zu Oberscliiitzen in Ungarn antrat. Zelin 
Jahre hindurch entfaltete Rothe in dieser Stellung eine umfassende und segens- 
reiche Tliatigkeit, welcher bei seinem Scheiden aus ( iberschutzen uneinge- 
schranktes Lob zutheil wurde. Am 1. NTovember 1870 trat Director Rothe 
seine neue Stellung ais wirklicher Lehrer an der damals zweiclassigen Real- 
schule in Teschen an und wurde bald hernach zuerst provisorischer, seit 
December 1871 aber definitiver Director derselben. Nacli der Ubcrnahme 
der bisberigen Comunalunterrealschule in die Obsorge des Staates im Jahre 
1873 betraute das liolie k. k. Unterrichtsministerium Rotlie zuerst mit der 
provisorischen Lcitung der neuen Staatsanstalt, und nach etwa zwei Jahren, 
am 23- Juli 1875, wurde er zum wirklichen Director befordert, in welcher 
Eigenscliaft er bis zu seinem Tode wirkte. Leider gestattet uns der Kauin 
nicbt, im einzelnen auf seine aulierst verdienstvolle Tbiitigkeit ais Director 
der Anstalt einzugehen, und wir verweisen diesbeziiglich auf den ihm im 
XVII. Jahresberichte aus der Mitte des Lehrkcirpers gewidmeten Nacliruf, 
der mit den sclidnen Worten schliefit: „So ist denn mit Director Rothe ein 
Mann aus dem Leben geschieden, dessen intellectuellen Fiihigkeiten das 
ostcrreichisclie Schulwesen, namentlich auf gewerblichem Gebiete, bedeutende
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und Berufstreue zur Nacheiferung angespornt liaben, und dessen humaner 
Sinn fiir die diirftige Schuljugend uneingeschranktes Lob verdient. Darum 
Ehrc seinem Andenken!‘! —

Docb Director ]!otbe war nicht das erste schmcrzlicb vermisste Opfer, 
das der Todesengel von den Mitgliedern des Lehrkorpers gefordert hat: 
denn bereits dreimal vorher bat er sich aus ihrer Mitte seinen Tribut gebolt. 
So starb am 30. Juni 1870 in seiner Heimat der seit Anfang Juni desselben 
Jalires beurlaubto Supplent I g n a z  D u d e k ,  „in welchem die Schiller einen 
vaterlichen Freund, die Anstalt und die Collegen einen gescbatzten Berufs- 
genossen verloren“ . (VI. Jahresbericht, S. 76.) Auch an dem am 15. December 
1884 verstorbenen Supplcnten P a u l  D r a h o r a d  verlor die Anstalt eine 
strebsame jungę Kraft, die Schiller einen pflichtgetreuen Lehrer. Und in 
demselben Schuljahre, kurz vor Schluss desselben, sollte die Anstalt nocli ein 
zweiter, viel schwererer Verlust treffen durcli den ani 25. Juni 1885 plotzlich 
erfolgten Tod des Professors K a r l  R a d  da, einer ihrer geschiitztesten Lelir- 
krafte. Seit seiner ersten Anstellung ais Supplent am I. Staatsgymnasium in 
seiner Vatcrstadt Teschen im Jahre 1871 bis zu den letzten Stunden seines 
Lebens entfaltete er eine segensreiche, von seinen Vorgesetzten zu wieder- 
holtenmalen lobend hervorgehobene Thatiglceit „ais ein ’ wahrhaftes Muster 
einer selbstlosen Besclieidenkeit und echter Collegialitat“ . (XII. Jahresbericht, 
S. 44.) Aufior mehreren wertvollen historischen Arbeiten sind besonders seine 
gediegenen Aufsatze, welclie er in den Jakresberichten der Austalt veroffent- 
licht hat, und welche weiter unten aufgezahlt werden, zu erwahnen.

Am 8. 1'cbruar 1803 verscbied der Herr Kreisrabbiner S i m o n  F r i c d -  
mann.  Er wirkte ais Lehrer der mosaischen Religion seit der Griindung 
der Anstalt an derselben in aufopfernder und liochst erspriefilicher Wcise. 
Seinem warmen Interesse fiir die Realschule verdankt diese ihr erstes Sti- 
pendium, die „Emilie Friedmann-Stiftung", dereń Griindung bereits auf S. 66 
gedacht wurde.

Auch im nachfolgenden Jahre hatte die Anstalt eine traurige Pflicht 
zu crltlllen, ein langjahriges Mitglied des Lehrkorpers zur letzten Ruhestiitte 
zu begleiten. Am 28. November 1894 verschied namlich nach einer 21jahrigen 
unermiidlichen und aufopfernden Thatigkeit der k. k. Turnlehrer Herr K a r l  
W i l k e ,  der sich durcli sein jahrelanges, schweres Xervenleiden nie abhalten 
liefi, in pflichttreucr und gewissenhafter Weise den Turnunterricht zu er- 
theilen. Ein sein Wirken an der Anstalt wolil wiirdigender Nachruf wurde 
ihm deshalb auch im X XII. Jahresberichte, S. 45 gewidmet.

Einen der bittersten Yerluste erlitt die Anstalt unmittelbar vor Schluss 
des Schuljahres 1895/96 durcli den am 11. Juli 1896 erfolgten Tod'des Pro
fessors, llerrn Franz John, der neun Tage nach seiner sehnlichst erwunschten 
Versetzung an die k. k. Staatsrealschule im XV. Bezirke Wiens nach kurzer 
Krankheit einem tiickischen Leiden erlag. Professor John war in jeder Be-
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ziehung eine Zierde der Anstalt, von Schtilern, Collegen und Vorgesetzten 
geachtetf. Seine gro Cen Verdienste um die Anstalt wahrend seiner 22j;iluigen 
ptlichteifrigen und erfolgreichen Thittigkeit ais Lehrer, Custos des physika- 
lisclien Cabinets, ais provisorischer Leiter der Anstalt und ais Schriftfulirer 
und SSckelwart des Unterstiitzungsvereines wurden in dem ilirn gewidmeten 
Naclirufo im XXIII. Jaliresbericlite aut' S. 1 und 2 entsprechend gewiirdigt. 
Ein treues, ebrenyolles Andenken wird ibm stets von allen, die ilm kannten, 
bewahrt bleiben. —

Mebrere von den an der Anstalt wahrend der yerHossenen 25 .Tahre 
wirkenden Lehrern wurden an einzelne Mittelschulen in Wien, beziehungs- 
weise in den anderen Hauptstiidten versetzt, einer wirkt ais ordentlichcr 
offentliclier Professor an der bohmisclien tcchnischen Ilochscliulc in Prag, 
einer ais Lehrer an der theresianischen Militar-Akademie in Wiener-Xeustadt 
und von den 13 Professoren und wirklichen Lehrern, welche im Schuljalire 
1S97/98 der Anstalt angehórten, befanden sieli drei in der VIII. Rangsclasse.

Es mogę nun zum Schlusse dieses Abschnittes gestattet sein, in einer 
kurzeń Skizze, die keineswegs Anspruch auf Yollstandigkeit machen kann, 
zu verzeichnen, in welchen Grenzen sieli die wisscnschaftliche Tluitigkeit 
einzelner Mitglieder des Lehrkorpers zu der Zeit, ais sie nocli an der An
stalt Avirkten, bewegte. Da einige dieser literarischen Arbeiten in den Jahres- 
berichten der Realschule verbilentlicht wurden, so wollen wir vorerst ein 
Yerzeichnis sammtliclier Programmarbeiten nachstehend folgen lassen.

J a h r V ert'asser S to t f  d e r  A b h a n d lu n g

1 8 7 4 K ic h a n i  O e l i le r D ie  W in k e l - E b e n e .  13  S . u n d  e in e  F ig u r e n t a fe l .
1 87 5 M o r iz  G lo e s e r D a s  a b g e k i ir z t e  R e c h n e n  in  D e c iin a lb r f ic h e n . 5 3  W.

I

C a r l P e lz C o n s tr u c t io n  d e r  A x e n  e in e r  E ll ip s e  a n s  z w e i  
c o n ju g ie r te n  D ia m e te r n . 12 S. u n d  e in e  F ig u r e n -

187li ta fe l .
I D r . K a r l  L .  M o s e r E in  B e it r a g  z u r  m in e r a lo g is c lie n  K e m itn is  d es
! T e s c h n e r  K r e is e s . 2 8  S.

1 87 7 F e l i x  Z v ć r in a W a s  is t  e in e  m o d e r n e  S p r a e l ie ?  E in  s p r a c lip li i lo -
s o p h is e b e r  V c r s u c l i .  47  S.

( M a x  R o s e n fe ld M it th e i lu n g e n  a u s  d em  c l ie m is c h e n  L a b o r a to r iu m .
1 87 S  ; 7 S . u n d  e in e  F ig u r e n t a fe l .

1 P r o fe s s o r  K a r l  K a d d a B e it r S g e  z u r  G e s c h ie h te  d e r  S ta d t  T e s c h e n .
3 9  S .

1 8 7 0 P r o fe s s o r  K a r l  R a d d a D e r  b a ir is c h e  E r b f o lg e k r ie g  u n d  d e r  F r ie d e  zu  
T e s c h e n . D e n k s c ln i f t  z u m  lm n d e r t ja l ir ig e u  J u b i-

la u m , 5 3  S .
P r o fe s s o r  M a x  R o s e n fe ld M it th e i lu n g e n  a u s  d e m  c l ie m is c h e n  L a b o m -

1 8 8 0  |
B ib l io th e k a r  P r o fe s s o r  

K a r l  K a d d a

to r iu m . 8  S . m it  e in e r  A b b i ld u n g  im  T e x t e .

K a t a lo g  d e r  R e a ls e l iu lb ib lio t l ie k . 2 0  S .

1 88 1 P r o fe s s o r  A u g u s t  D im te r D ie  ly r is e h -e p is c h e  D ie h t u n g  in  d e r  d e u ts c h e n
L it e r a tu r . 15  S.

1 88 2 P r o fe s s o r  K a r l  K a d d a U r k u n d lic b e  B e it r a g e  z u r  G e s c h ic h t e  d e s  P ro te -  
stantisn uiH  im  H e r z o g t l iu m  T e s c h e n  b is  zu m

T o le r a u z p a te n t . 3 0  S .
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1 8 8 3

1 8 8 4

1885

188(5

1887

1888

1 8 8 9

1890

1891

1892

1893
1 89 4

1 89 5

1890

1897

P r o fe s s o r  M . R o s e n fe ld

D ir e c to r  L u d w ig  R o t h e

D ir e c to r  L u d w ig  R o t h e

f P r o fe s s o r  K a r l  R a d d a

I P r o fe s s o r  D r . Z a h r a d n ie e k  
| P r o fe s s o r  F r a n z  J o h n

I P r o fe s s o r  M a x  R o s e n fe ld

P r o fe s s o r  F r i t z  B o c k  

P r o fe s s o r  F r a n z  K u n  z

P ro fe s s o r  F r a n z  K u n z

P r o fe s s o r  M a x  R o s e n fe ld

P r o fe s s o r  F r a n z  K u n z  
P r o fe s s o r  F r a n z  K u n z  
P r o fe s s o r  F r i t z  B o c k

P r o f .  F r ie d r ic h  J e n k n e r  
D ir e c to r  H a n s  J a n u s c h k e

D r . H a n s  P is c h e k

P r o fe s s o r  F r a n z  K u n z  
D ir e c to r  H a n s  J a n u s e h k e  

P r o fe s s o r  M . R o s e n fe ld

P ro fe s s o r  F r i t z  B o c k

P r o fe s s o r  M . R o s e n fe ld  

E rn st  K a lle  r

( P ro fe s s o r  F r ie d r ic h  J e n k n e r

P r o fe s s o r  J o h a im Kralik

D ie  A n w e n d u n g  d e s  A r a o m e te r s  z u r  D e m o n -  
s tr a t io n  d e r  G e w ic h ts z u n a h m e  d e r  K o r p e r  b e i  

ih re r  O x y d a t io n .  8  S . m it  8  H o lz s c k n it t e n . 
R u c k b l i c k  a u f  d e n  A u fw a n d  fu r  L e b r m it t e l  im  
e rs te n  D e c e n n iu m  d e r  S ta a ts r e a ls c liu le  u n d  g e g e n -  

w iir t ig e r  S ta n d  d e r  L e h rm itte ls a m m L u n g . 8  S . 
G e ś c l i ic h t e  d e r  R e a ls c h u le  in  T e s e b e n  se it  1 8 5 0 . 

1 3  S .
M a le r ia lie n  z u r  G e s c h ic h t e  d e s  P ro te s ta n t is m n s  

im  H e r z o g t h u m  T e s e b e n . 4 2  S .
N a c b r u f  a n  P r o fe s s o r  K a r l  R a d d a . 2 S . 

U b e r  d ie  E in fu h r u n g  d e r  a l lg e m e in e n  Z a l i l-  
z e ic h e n  in  d ie  M a th e m a t ik . E in e  h is to r is c h e  

S tu d ie . 3 2  S .
M it th e i lu n g e n  a u s  d e m  c h e m is c h e n  L a b o r a to r iu m .

9  S . m it  2  H o lz s c b n it t e n .
B e it r a g  z u r  M e t h o d ik  d e s  g r a in m a t is c lie n  U n te r -  
r ie b te s  im  F r a n z o s is c h e n , v o r i ie h m lic h  in  d e r  

o b e r s te n  C la s se  d e r  R e a ls c h u le .  3 5  S . 
B e lc S m p fu n g  u n d  F o r t b i ld u n g  L e s s in g ’ s c b e r  ld e e n  
d u rc lj  H e rd e r . E in e  l i te r a r -b is to r is e b e  A b h a n d lu n g . 

3 1  S .
G r il lp a r z e r s S a p p h o . E in e  a s th e t is e b e  W u r d ig u n g . 

2 4  S .
M it th e i lu n g e n  a u s  d e m  c h e m is c h e n  L a b o r a to r iu m .

15  8 .
D ir e c to r  L u d w ig  R o t h e .  N e k r o lo g .  4 S .

D e r  A r t ik e l  im  M it te lh o c h d e u t s c h e n . 2 6  S . 
W e s e n t l i c h e  M e r k m a le  d e r  v e r b e s s e r te n  S p r a c h -  

u n te r r ic h t s m e th o d e . 18  S .
R e d e  z u r  G r il l  p a r z e r -F e ie r . 3  S.

U b e r  d ie  N o th w e n d ig k e it  d e r  G e s u n d h e it s p f le g e . 
6  S .

Z u r  F r a g e  n a c h  d e r  E x is t e n z  e in e r  m it t e lh o c h -  
d e u tse b e n  S c h r i ft s p r a c h e  im  a u s g e h e n d e n  X I I I .  

J a h r h u n d e r te . 18  S .
H a g e d o r n s  Y e r h a ltn is  z  u  B u r k h a r d  W a ld is . 12 S . 
D e r  A th e r d r u c k  a is  e in h e it l ic h e  N a tu r k r a ft .  6 4  S . 
A u fg a b e n  u b e r  d e n  c h e m i s c h e n  L e h r s t o f f  d e r  

V .  C la s se . 2 5  S .
W e lc l ie  e n g l .  A u s s p r a c h e  s o lle n  w ir  le l ir e n ?  
A u fg a b e n  u b e r  d e n  ch e m is ch e n  L e h r s t o l f  d er  

V .  C la s se . 2 2  S .
U b e r  d ie  E in ft lh r u n g  v o n  Q u a lita ts z e ich e n  h e im  

c lie m . E le m e n ta ru n te r r ich t . 4  S ,
D ie  E in fu h r u n g  in d a s  d e k a d is c h e  Z a h le n s y s te m  
l>eim U n te r r ic h t  in  d e r  e rs ten  R e a lc la s s e  a u f  G r tin J - 

la g e  d e r  A n s c h a u u n g . 3 0  S .
Z u r  J a h r h u n d e r t fe ie r  d e r  ó s te r r . V o Ik s h y m n e . 

S c h u lr e d e . 4 S .
K a t a lo g  d e r  L e h r e r b ib l io th e k  d e r  k . k . O b e r - 

r s a ls c lm le  in  T e s e b e n . 7 8  S.

Aufierdem wurde veroffentlicht:

a) Von Director L u d w i g  R o t h e :  Meteorologische Beobachtungen zu 
Oberschiitzcn. —  Die Grofiscbmetterlinge Obersebiitzens. — Die Kafer Ober-



schiitzens. (Veroffentlicht in den Jahresprogrammcn der Mittelschulen in 
( Iberscbutzen vom Jahre 1860 61— 1867-68.) — Krystallnetze zur Verfertigung 
der beim mineralogiscben Anschauungsunterrichte vorkommenden Krystall- 
gestalten. Mit 3 Tafeln. (Erschienen bei A. Pichlers Witwe in Wien in 
9 Aufiagen.)

b) Director H a n s  J a n n s c h k e  verbffentlichte auCer den erwahnten 
Programmaufsiltzen Aufsatze in den Jahresbericbten der k. k. Oberreal- 
scbule in Troppau: Das Spannungsgesetz der Gase (1876). Zur Geometrie 
der Punktreihen und Strablenbiischel (1878). Beobachtungen iiber die Wetter- 
yerhaltnisse in Troppau von 1876— 1880 (1881). Zur Behandlung der Pbysik 
im Mittelsehulunterrichte (1882). Das Princip der Erhaltung der Energie 
in der Dynamik (1884). Zur Verwendung des Energieprincipes in der 
Optik (1887). Die Gesetze des Oberfkichendruckes und der Oberflachen- 
spannung (1890). — Ferner im Arcbiv ftlr Matbematik und Pbysik: Aehsen- 
construction derEllipse ais Schwingungscurye (1877).—  In der meteorologischen 
Zeitschrift: Die Niveauilachen der Cyklonen (1882). — In der Zeitscbrift 
ftir pbysikaliscben und chemischen Unterricbt: Uber die Verwendung des 
Energieprincipes (1888). Die Ableitung der Tonleiter (1888). Elemcntare 
Berechnung der FluthChe (1889). Berichte und Aufgaben. — In der Zeit
scbrift fur das Realschulwesen: Beitrage zur Ver\vendung des Energieprin
cipes in der elementaren Physik (1881 und 1882). Ober die dynamisclie 
Massenwirkung in die Ferne. Zur Verwendung des Energieprincipes in der 
elementaren Elektricitatslehre. Zur Scliulhygiene im Ralmien der gegen- 
wiirtigen Mittelsclmllebrplilne. Uber die Abnlichkeit yerscbiedener pliysika- 
liscbcr Spannungszustande (1886). Uber die beiden llauptsatze der meclianischen 
Warmetheorie (1890). Zur Fbereinstimmung yerscbiedener physikalischer 
Arbeitsgesetze (1892). Uber die Beriicksichtigung vervvandter Lebrstolfe im 
Unterricht an Realscbulen (1893). Einige Daten zur gesundheitsgemafien 
Regelung unserer Scliulverbaltnisse (1894). Recensionen. — Im Repertorium der 
Pbysik: Uber die Dreliung eines Korpers im Kreise. Uber eine Beziebung 
zwischen Cobasion, Elektricitat und Licbt (1892). — ln den Monatsheften fur 
Matbematik und Pbysik: Geometrische Erklarung der konischen Refrac- 
tion (1894). In den Abhandlungen der Naturforschergesellschaft: Uber die 
Raumenergie und ihre Bedeutung fur den pbysikaliscben Unterricbt (1894). — 
In den periodiscben Blattern fur naturwissenschaftlicben Unterricht: Neuere 
Anscbauungen uber die Zusammenhangsformen der Korper (1898). — 
lm Buclihandel (Teubner, Leipzig) erschienen: Das Princip der Erhaltung 
der Energie in der elementaren Elektricitatslehre (1887). Das Princip der 
Erhaltung der Energie in der Naturlehre. JjEin Hilfsbuch ftir den hoheren 
Unterricbt. 1897).

c) Professor M a s  R o s e n f e l d  schrieb auCer den oberwahnten Pro- 
grammaufsiitzen: Zur Kenntnis des Traubenzuckers (Sitzungsbericht der



k. Akademie der Wissenscliaften 1876). Nachweisung freien Schwefels 
(Frasenius Zeitsehrift XV. Jalirg. 3. Heft). Beitrag zur Kenntnis des Kupfer- 
chloriirs (Beri. Ber. XII., Heft 8. 1879). Uber die Xichtexistenz des Kalium- 
Kupfercliromates und uber zwei neue basische Kupferchromate (Beri. Ber. 
XIII, Heft 13. 1880). Vorlesungsversuche (Beri. Ber. XIII, Heft 13. 1880). 
Vorlesungsversuche (Beri. Ber. XIV, Heft 15. 1881). Vorlesungsversuche 
(Beri. Ber. XV, Heft 2. 1882). Demonstration der Gewichtszunahme der 
Korper bei ihrer Oxydation (Beri. Ber. XVI, Heft 16. 1883). Vorlesungs- 
versuchc (Beri. Ber. XVI, Heft 16. 1883). Uber einen neuen Apparat 
zur yolumetrischen Elektrolyse (Beri. Ber. XVIII, Heft 6. 1885). Vor- 
lesungsversucke (Beri. Ber. X IX , Heft 12. 1886). Darstellung von Clilor- 
knallgas fUr Versuchszwecke (Beri. Ber. X X , Heft 6. 1887). Beitrag zur 
Kenntnis des normalen und basisclien Bleichromats (Journal f. prakt. 
Chemie, 1877). Vorlesungsversuche (Boggendorfl’’s Annalen der Pliysik 
und Chemie). Vorlesungsversuche (1’oggendorff’s Annalen der Physik und 
Chemie). Sicherheitsvorrichtung fiir Wasserstoffentwicklungsapparate zur 
Verhutung der Knallgas-Explosionen bei der Entzirndung des Gases 
(PoggendofFs Annalen der Physik und Chemie). Beitrag zur Kenntnis des 
Kupfercliloriirs (Iv. Akademie der Wissenscbaften in Wien. Jahrg. 1879, 
Nr. 9. Beibl.) Zur Bestimmung von Salpetersiiure und salpetriger SSure im 
Brunnenwasser. (Zeitsehrift fiir analytische Chemie). Uber die Reduction von 
Sauerstoffverbindungen durch Natrium. (Beri. Ber. X X III, Heft 15. 1890). 
Notizen uber Natrium. (Beri. Ber. X X IV , Heft 10. 1891). Zersetzung des 
Wasserdampfes durch Magnesium (Beri. Ber. X XVI, Heft 1. 1890). Uber 
die Einwirkung von Natrium auf Wasser (Journal fiir praktische Chemie. 
Neue Folgę. Bd. 48. 1893). Vorlesungsversuche uber die Einwirkung von 
Natrium auf Wasser (Zeitsehrift fur den physikalischen und chemischen 
Unterricht. VII., Heft 2. 1893). Verfahren und Apparat zum selbstthatigen Ent- 
ziinden von Leuchtgas (Patentschrift Nr. 47128). Uber die Zerlegung des 
Wassers (Zeitsehrift fiir den physikalischen und chemischen Unterricht. 
Heft 3. 1893). Vorlesungsversuche (Zeitsehrift fiir den physikalischen und 
chemischen Unterricht, VII., Heft 3. 1894). Recension der „Methodik und 
Didaktik des Chemie-Unterrichtes von Dr. Rudolf Arendt“ (Vierteljahrzeit- 
schrift fiir den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht). Uber 
einen einfachen Apparat zur yolumetrischen Elektrolyse (Chemisches Central- 
blatt XVI, Nr. 19. 1885). Die volumetrisclie Elektrolyse der Salzsiiure 
(Zeitsehrift fiir den physikalischen und chemischen Unterricht. VIII., Heft 7. 
1895). Gutachten und technischer Bericht betreffend die Wasserversorgung 
der Stadt Teschen. (Analyse von fiinf Quellen. 1894). — Lehrbiicher: Erster 
Unterricht in der Chemie. Prag, F. Tempsky (1880). (In das Schwedische 
iibersctzt von Dr. B. van der Meulen. Groningen, Noordhoff & Smitt 1881). 
Leitfaden fiir den ersten Unterricht in der anorganischen Chemie auf rein 
experimenteller Grundlage. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung (1886).



Lehrbuch der anorganischen Chemie. Wien, A. Pichlers Witwe & Solin h 1895). 
Elementarunterricht in der Chemie. Freiburg, Herdersclie Verlagsliandlung 
(1896). Experimentierbuch fiir den Elementarunterricht in der Chemie. 
Freiburg, Herdersclie Vcrlagshandlung i, 189(1).

d) Professor W i l h e l m  K l e i n  veroffentliehte mehrere Kecensionen, 
Schiileransprachen und Predigten in den Blattern fur Kanzelberedsamkeit, 
sowie 2 Gebet- und Gesangsbiicher fiir Mittelsehulen und Biicheranzeigen 
in der Linzer theologischen praktischen Quartalschrift.

e) Professor L)r. K a r l  Z a h r a d n i e e k  veróffentlichte mehrere Biicher- 
anzeigen und Referate tiber Programmabhandlungen, sowie Kecensionen in der 
Zeitschrift fiir das Realschulwesen.Fernerschrieb er: Elcmentare Losung einiger 
Probleme der tkeoretischen Physik (Zeitschrift fiir das Realschulwesen.) 
Zur Theorie der adiabatisclien und isotliermischen Compression eines Gases. 
(Monatshefte fiir Mathematik und Physik). Bemerkungen zum Unterriclite in 
der Physik an unseren Realschulen. (Referat auf dem V. deutsch-ostcrreichischen 
Mittclschultage in Wien 1894. ( >sterreichische Mittelschule, VJII., )5). Zur 
didaktischen Behandlung der Briickenwage (Poskes Zeitschrift fiir den 
physikalischen und chemischen Unterricht).

f) Professor F r i e d r i c h  J e n k n e r  ver8ft'entliclite ein Blindchen 
„Gedichte“ . Tesehen (1HW).

g) Professor J o h a n n  W e  i 0 schrieb mehrere Kecensionen und Biicheran
zeigen in der Zeitschrift fiir das Realschulwesen. Ebenda verótfentliclite er 
auch „Die Odeń Gilberts“ und erstattete mehrere Referate iiber Programm
abhandlungen.



Stand des Lehrkiirpers am Schlusse der einzelnen Scliuljahre.
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2. 1 8 7 4 /7 5 <s — i — 8 i 2 — 12 7 2 — — 4

3. 11575/70 0 i — 2 6 — 6 — 15 5 2 i 5

4. 1 8 7 0 /7 7 8 1 — 2 8 — 2 — 1 «) 6 8 — o 4

5. 1877/7 .S 8 i — 5 5 i 2 — 14 2 1 — 2 5

i',. 1 8 7 8 /7 0 8 i — 0 5 — 2 — 14 2 2 1 3 5

7. 1 8 7 0 /8 0 7 i - 8 ') 4 — 1 — 14 3 o — 3 5

8. 1 8 8 0 /8 1 7 i — 9 3 — — 13 — — — 3 4

1 8 8 1 /8 2 8 i — 10 2 i — — 14 1 — b 3

10. 1 8 8 2 /8 3 8 i — 10 1 2 — — 14 2 2 — 3 3

11. 1 8 8 3 /8 4 8 i — 10 2 1 — i 15 2 1 — 4 4

12. 1 8 8 4 /8 5 8 i — 9 1 1 1 - 13 2 3 1 4 4  +  3 2)

13. 1 8 8 6 /8 0 S i — 8 3 — 1 — 13 2 1 1 5 4  +  2 2)

14. 1 8 8 6 /8 7 7 i — 10 2 — — — 13 i 1 — 0 4

15. 1 8 8 7 /8 8 8 i — 0 ') 2 2 — i 15 2 1 6 4  +  2 2)

16. 1 8 8 8 /8 9 8 i — 1 1 ') 1 1 — — 14 2 3 — 7 4  +  3 2)

17. 1 8 8 0 /0 0 8 — i 11 — 1 — — 13 — — 1 7 5

18. 1 89 0 /0 1 8 i — 12 - 1 — — 14 1 — — 8 4

10. 1 8 0 1 /9 2 8 i — 1 2 1) — 2 — — 15 2 1 — 8 4

‘20. 1 8 0 2 /9 3 s 1 - 1 0 1) 2 i — — 14 3 4 — 10 4

•21. 1 8 0 3 /9 4 1) i — 1 1 ') 1 i 1 — 15 O 1 — 10 4

2 2 . 1 8 0 4 /0 5 i — 1 1 ') 1 i O — 10 2 1 — 11 5

1 8 0 5 /0 0 10 i — 11 1 i 2 — 10 o O 1 12 5

•24. 1 8 0 0 /0 7 10 i — <) 3 — 1 - - 14 2 3 — 13 4  +  3 ’ )

‘25. 1 8 9 7 /9 8 10 i — 9 4 i 1 — 10 3 1 — IC 4

*) i wegcn Krankkeit beurlaubt.
2) Aushilfslehrer fiir die kath. Keligion.
3) Aushilfslehrer vom Staatsgymnasium.
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T ab elle  V .

D ie  L e h r e r  in chronologiseher Reihenfolge nach ihrer Ernennung fur 
die Anstalt, beziehungsweise ihrem Dienstantritte.

A n m e r k u n g .  D ie  in  d e r  fo lg e n d e n  T a b e l le  g e b r a u c h t e n  A b k iir z u n g e n  b e d e u te n : 
O R . —  O b e rr e a ls ch u le , U R . =  U n t e r r e a ls c h u le ; fe rn e r  b e i  d e r  A n g a b e  d e r  A p p r o b a t io n : 
B . b d h m is ch e  S p r a c h e , C li. —  C b e m ie , D .  —  d e u ts c lie , E . - e n g l is c h e , F .  —  fra n z d s is ch e  S p ra ch e , 
G e . —  d a rs te lle n d e  G e o m e tr ie , g e . —  g e o m e tr is c h e s  Z e ic h n e n , G es . —  G e s a n g , H . G e o g ra p h ie  
u n d  G e s ch ie h te , I t . ita lie n is c h e  S p r a c h e , M . = =  M a th e m a t ik , N g . —  N a tu r g e s c h ic h te , P . - p o i- 
n is c h e  S p r a c h e , P b .  P h y s ik ,  P p . =  p h ilo s o p h is e h e  P r o p a d e u t ik , l i .  _  -  R e lig io n s le h r e , S t. =  S te- 
n o g r a p h ie , T .  =  T u r n e n , Z .  =  F re ih a n d z e ic h n e n , U S . =  U n te r r ich ts s p r a c h e . E s  b e d e u te n  die 
g r o fie n  B u ch s tu b e n  e in e  A p p r o b a t io n  fu r  v o l !s t a n d ig e  M it te ls c h u le n  (a is  J la u p t fa c h ) ,  b e z ie h u n g s 
w e is e  Y e r w e n d u n g  a u ch  in  d en  o b e r e n  C la s se n , d ie  k le in e n  B u e h s ta b e n  d ie  L e h r b e fa h ig u n g  
fu r  d e n  b e tr e fte n d e n  G e g e n s ta n d  ais N e b e n fa c h , b e z ie h u n g s w e is e  V e r w e n d u n g  in  d en  vier 
n n te r e n  C la s se n . D ie  L e h r fa e h e r , in  d en en  e in  L e h r e r  z e i tw e i l ig  u n d  a u s n a h m sw e is e  u n ter - 
r ich te te , s in d  e in g e k la m m e rt .

a) Directoren.

, "Sd O
N r. N  a  m  e W a r  y o r h e r rS

i—1 a> I-d

D ir e c to r
M .

N g .
C li.

1 L u d w ig  R o t  b e d e r  C o m m u n a l-  
U n te rre a ls c h u le

C h .
m .

in  T e s e h e n

P r o fe s s o r
M .
P h .
G e.

H a n s an d er k .  k . M .
J a n u s c l i k e S tn a ts re a ls e h u le  

in  T r o p p a u
l>h.

D a u e r  d es  W ir k e n s  
a n  d e r  A n s ta lt

G e g e n w a r t ig e
Stellun^r

Vom  Beginne des Selm]- *j* a is  D ir e c to r  
jalires 1873/74 his 23. Juli (j 0r A n s ta lt  
l87f> ais provi.soriscbcr, seit _ _  .
dieser Zeit ais w irklicher *•

D irector bis 7. M ai 1890 1 8 9 0 .

D ir e c to rV o m  B e g in n e  d e s S c h u l-  
ja lir e s  1 8 9 0 /9 1  b is  h eu te

(S c l i lu s s  1897198) A n s ta lt .

b) Professoren, wirkliche Lehrer und Supplenten.

£ N a m e

D ie n s t lic h . 
C h a ra k te r  

a n  d er 
A n s ta lt

W a r
v o r h e r

i fcfi
im . —JS

C> L
el

ir
te A n d e re

D ie n s t -
le is tu n g e n

I )a u e r  d es  
W ir k e n s  

a n  d er 
A n s ta lt

E tw a ig e
D ie n s te s -

u n ter -
b r e c h n n g

G e g e n 
w a r t ig e
S te llu n g

1
K a r l 

K  a  d  d a

w ir k lic h e r  
L e h re r ,se it  

2 4 . O ct.
1 8 7 5

P ro fe s s o r

w ir k lic h e r  
L e h r e r  an 
d e r  C om m . 
U .- R e a l -  

s ch u le  
in T e s e h e n

p i .
D .
H .

(k a l l . )

Custos der 
geogr -bisto- 
rischenLebr- 
mittelsamm- 
lung, von 
1882/83 an 

Bibliothekar

Y o m  B e 
g in n e  d es  
S ch u lja h r . 
18 7 3 /7 4 b is  

2 5 . J u n i 
1 8 8 5

-

f  a is  P ro - 
fe s so r  der 

A n s ta lta m  
2 5 . J u n i 

1 8 8 5 .

2 M o r i z 
G 1 o  o  s e  r

w ir k lic h e r  
L e h r e r , 

s e it  7 .N o v .  
1 87 5  P r o 

fe s so r

w ir k lic h e r  
L e h re r  an  
d er C om m . 
U .-R e a l-  

s ch u le  
in  J a g e r n -  

d o r f

M .
P h .

M .
P h .

C u s to s  d es  
p h y s ik a l . 

C a b in e t te s

1 8 7 3 /4  
b is  K in ie  
1875 /7G

—

Professor in 
der V III. 

Rangsclasse 
an der k. k. 
8taats-Ober- 
Rcalschule 
im JH. Bez. 
von  W ien.

3 H e in r ich
R i c h a r d

w ir k lic h e r
L e h r e r

L e h r e r  an  
d e r  P r iv a t  
O .-R e a l-  

s ch u le  
im  I . B e z . 
v o n  W ie n

C h .
N g .
p h .

N g .

C u s to s  
des n a tu r - 

h is to -  
r is ch e n  

C a b in e tte s

1 8 7 3 /7 4

P r o fe s s o r  
in d e r Y I I I .  
R a n g s c l .a n  

—  d e r  S ta a ts  
0 .  R . im  
V I .  B ez .

1 v o n  W ie n .
1
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& N a m e

D ien stl. 
C h a ra k ter  

a n  d e r  
A n s ta lt

W a r
v o rh e r

L
eh

rb
e-

ła
h

ig
t

a oT

. . D a u e r  des 
A n d e re  . . . .  ,„ .  . W ir k e n s  
D ie n s t  i . . , an  der 

le is tu n g e n  A n sta ]t

E tw a ig e
D ie n s te s -

u n te r -
b r e c h u n g

G e g e n -
w iir t ig e
S te l lu n g

4

5.

6.

R ic h a r d  
0  e  h 1 e  r

w irk i.
L e h r e r

L e h r e r  
an  d e r  
P r iv a t -  

O b e rr e a l-  
s c h u le  in 
d e r  J o s e f -  
s ta d t  in 

W ie n

M .
G e .
n S-
St.

G e .

C u s to s  d e i 
L e h r -  
m it t e l -  

s a m m lu n g  
fu  r g e o -  

m e tr is ch e s  
Z e ic h n c n

1 87 3  4 
u n d

im  I . S em . 
1 8 7 4 /5

-

k k. P ro 
fessor in der 
V II J.Ranga- 
cla86e an der 
k. k. Staats- 

O .-R  im 
V LII. Bozirk 

von W ien

F ra ń  z 
H o l e ć e k

w irklicher Z e ich e n -  
Lehrer seit ; j 

14. Jnm
1877 Pro- k . k . a k a d . 

fessor, seit ! G y m - 
2.1. MaJ l-'*2 • 
in der V I I I  naSUIm T"  
Rangsclasse Praof

Z . Z .

Custos der 
Lehrmittel- 
sarnin lun g 
fur Frei- 

hand- 
zeichnen

V om  Be- 
ginne des 

Schnij ahres
1873 4 bis 
Schlnss
18!) 4,'o

V o m  2 . 
J a n n e r

1 87 4  bis 
S c h ln s s

1 8 7 3 /4

1 8 7 3 /4

Y om  Bc- 
ginne 1874/5 

bis zum 
Scblusse 

des I. Sem. 
1875/(5

K ranklieits- 
halber ?om  
1 . -1 8 .  April 
1877 und v. 

Janner 1894 
bis 31. Aug. 

1805 beur- 
laubt

k . k . P r o 
fe s sor  

i. R . in 
T e sch e n

A n to n  
G1 o  e  h  e  1

w ir k l ic h e r
R e lig io n s -

le h re r

L e h r a m ts -
ca n d id a t

k a tli.
R .

k a t l i . 
R .
F .)

—

k , k . Beli- 
gions-Pro- 

fessor i. R. 
in GroiJ- 
n ie r s d o r f  
(Mjihrcn)

7.
F ra ń  z 

B r o s c h
s u p p l.
L e h r e r

L e h r a m ts -
c a n d id a t

F .
E . F . — —

Profegpor in 
der VI U 

Rangsclasse 
an der Lan- 

desreal- 
schule in 
Kremsier

8. A lo is
P o s p i e c h

su p p l.
L e h r e r

L e h r a m ts -
c a n d id a t

s u p p l. R e - 
lig io n s -  

le h re r  an 
d e r  S ta a ts - 
r e a lsch u le  
in T r o p p a n

H . h.
d. — —

k. k. P ro 
fessor in der 
V III  Rangs- 

classc am 
Staatsgym- 
nasium in 

Krems a I).

0.
T h e o l .  l ) r .  

T h  om  as 
11 a  w  1 a  s

w ir k lic h e r
R e lig io n s -

L e h r e r ,
se it

8 . N o y .  
1877

P r o fe s s o r

k a tli.
R .

R .
(m .)

(P -)

E x h o r ta to r

Vom  Be- 
ginne 1874/5 
bis v8. Jfin. 
1885. (Ver- 
trat auch 

den w irki. 
JŁeligione- 

lehrer
Goebel vom 
14 October 

1873 bis 
2. Jiinner 

1874)

Krankheits- 
halber vom 

17 N ov.
3874 bis 

Ende Marz 
1876, ferner 
von Ende 
Marz 1883 

bia z. Ende 
des Schulj 
1883 benr- 

laubt

I . g e is tl. 
Y o r s t e h e r  

des E l i s a -  
b e th -

s p ita le s  in 
W ie n .

10.

11.

F r a n z
J o h n

P in i. D r .
K a rl 

M o s e  r

wirklicher 
Lehrer, eeit 
8. November 

1877 Pro
fessor, seit 

23. Mai 1892 
in der V III . 
Rangsclasse; 
vom 13. Mai 
bis 1. Sept. 
1880 proy.

Leiter

su p p lie r . 
L e h r e r  

a . d . k . k. 
L e h r e r -  

b i ld u n g s -  
a n s ta lt  in 

O lin u tz

M .
R h .
S t.

M .
P h .
St.

C u s to s  d es  
p h y s ik . C a -  

b in e t e s ;  
b is  1 8 9 3 /4  

S c h r i ft -  
f f lh re r  un d  

S a c k e l -  
w a rt

d e r  S c h i i -  
le r la d e

V o n l  8 7 4 /5  
b is  1 1 . J u li  

1 8 9 0

f  a is  P r o 
fe s so r  d er 

V I I I .
R a n g s 

c la ss e  an  
d er A n s ta lt  
a m  11. J u li  

1 8 9 6 .

w irk lich e r
L eh rer

s u p p lie r . 
L e h r e r  an  
d e r  S ta a ts - 
r e a ls c h u le  
im  II . B ez . 
v o n  W ie n

N g .
rn.

Ph.

N g . m . 
g e .

C u s to s  d es  
n a tu rh is t . 
C a b in e te s

V o n l  8 7 4 /5  
Iris S ch lu s s  

1 8 7 5 /6
—

k. k . Pro
fessor in der 
V III . Rangs

classe am 
Staatsgym- 
nasium in 

Triest.

o



ż N a m e

D ie n s t l. 
C h a r a k te r  

an d er  
A n s ta lt

W a r
v o r h e r L

eh
r-

b
ef

ah
ig

t

L e h r te
A n d e r e
D ie n s t -

le is tu n g e n

D a u e r  des 
W ir k e n s  
a n  d er  
A n s ta lt

E tw a ig e
D ie n s te s -

u n te r -
h r e c h u n g

G e g e n -
w a rtige

S te llu n g

12 E ra sm u s
K o t l i n y

w ir k lic h e r
L e h r e r ,

s e i t 8 .N o v .
1 87 7

P r o fe s s o r

prov. Lehrer 
an d, Comm. 
TJnter - Real- 

schule in 
JSgcrndorf

H .
d .

H .
D .

C u s to s  d er 
g e o g r . -  

h is t. L e h r -  
m itte l-  

s a m m lu n g

V o n  
1 8 7 4 /5  

b is  S clilu ss  
1 8 7 8 /9

Krankheits- 
halber vom 
20. Jfinner 

bis 5, Febr. 
I87fl beur- 

laubt

k. k Prof. 
in der VIII. 
łtangsclasse 
an d, Staats- 
Itcalschule 
in Troppau

13 J o s e f  N . 
K a s s l e r

s u p p l.
L e lire r

su p p l. L e h 
re r  a n  d er 

S ta a ts -  
R e a ls c h u le  
in M a r b u r g

—
F .
E . —

Y o n  
1 8 7 4 /5  

h is  E n d e  
1 8 7 5 /6

—

Im ,1. 1876 
Suppleot an 
der Landes- 
liealschule 

in Kremsier, 
liernach Pri- 
vatlehrer in 

W ien

14
E e lix  

Z  v  6 f i n  a
s u p p l.
L eh rer

L e h ra m ts - 
ca n d id a t , 
O r d e n s - 
p r ie s te r  

( 0 .  S . B .)

— F . —

V o n  
1 8 7 4 /5  

b is  S ch lu s s  
1 8 7 6 /7

— u n b e k a n n t

15 K a r l
P e l z

w irk lich e r
L e h re r

A ss isten t  
an  d er k . k . 
d eu tseh en  

te ch n . 
H o c h s c h . 
in  P r a g

G e .
m . G e .

C u s to s  der 
L e h r m it -  
te lsa m m - 
lu n g  fu r 
g e o m e tr . 
Z e ic h n e n

V o m  11. 
S e m e ste r  

1 8 7 4 /5  b is  
S ch lu s s  

d es  I .  S em . 
1 8 7 5 /6

—

k le. ordentl. 
J'rofesKOr an 
d. k.k.bohm. 
techn. lloch- 

schulc in 
Prag

IG
M a x  

R o s ę  n - 
f e  1 <1

w irklicher 
Lehrer, seit 
14 N ov. 1878 

Professor, 
seit 23. Mai 
1 892 iu der 

V III .
łtangsclasse

s u p p l. L e h 
rer  a n  d er 
k -k .S ta a ts -  
R e a ls c h u le  
im  I I .  B ez. 
v o n  W ie n

C h .
u g .

C h .
n g .

S e it  1 8 7 6  
C u s to s  d es  
ch e m ia ch . 

L a b o r a -  
to r iu m s

V o m  
B e g in n e  

1 8 7 5 /6  b is  
h e u te  

(S ch lu s s  
1 8 9 7 /8 )

Vom l .J u n i 
1885 bis Kum 
Schluss des 
Hchuljahres 

1884/5 
krankheits- 

halber 
beurlaubt

P ro fe s s o r  
d er  V I I I .  
R a n g s c l .  

a n  d er A n 
s ta lt

17
J o a c h im  

S t e  i n  e  r
s u p p l.
L e h r e r

L  ch ra m  ts- 
e a n d id a t —

G e . 
m . z. 
k a l l .

C u stos  d e r  
L e h r m it -  
te ls a m m - 

lu n g
fiir  g e o m . 
Z e ich n e n

V o n
1 8 7 5 /6  b is  

E n d e  
1 8 7 7 /8

—

k. u. k.
1 lauptniann 
im 59. L.-Il.. 

Ritter den 
Franz Josef- 
Ordens, Leh

rer an der 
Thcrcsian. 

Militar- 
akadeinie in 
W.-NcuBtadt

18
A n to n  

S a  k  r  a  w  a
s u p p l.
L e h r e r

L e lir a m ts -
ca n d id a t H . H .

d . (k .)

V o n  
1 8 7 5 /6  

b is  S ch lu s s  
187  7 /8

—

k . k . P ro f. 
.im  S ta a ts - 

G y m - 
n a s iu m  in 

P o la

19
J o s e f  

K 1 o  t z  e  k
s u p p l.
L e h r e r

L e h r a m ts -
c a n d id a t

H .
d.

d.
h. —

I I .  S em . 
1 8 7 5 /6 —

k. k . P ro f. 
a m  S ta a ts - 

G y m - 
n a s iu m  in  

B r o d y



U'A N arae

D ie n s t l. 
C h a ra k te r  

an  der 
A n s ta lt

W a r
v o r h e r

Ł.
L e lir te

. -i D a u e r  des A n d e r e  w . ,
T~.. . W ir k e n s  D ie n s t -  ,

, . , a n  der 
le is tu n g e n  A n gta ]t

E tw a ig e
D ie n s te s -

u n ter-
b r e c h u n g

G eg en *
w iir t ig c

Ś te l lu n g

•JO
L e o p o ld

I s a k
!

s u p p l.
L e l ir e r

s u p p l. 
L e h r e r  an 
d er k . k . 

S ta a ts - 
O b e rr e a l-  
s c h u le  in  

T r a u te n a u

M .
G e . G e.

11. S e m . 
1 8 7 5 /6

i k . k .  P r o 
fe s so r  an 

d e r  S taats- 
O b e rre a h  
s c h n ie  in 

P il sen

21
J o s e f

S p i n k a

w ir k lic h e r  
L e lir e r , 
s e it  3 1 . 

J u l i  1 8 8 0  
P r o fe s s o r

P r o fe s s o r  
an der k g l 
S ta a ts re a l- 
s c h u le  in 

P a n c z o w a

M .
G e .

G e . 
m . z. 

(k a l l . )

Im  J . 1889  
u n d  1887  

C u stos  dei 
P r o -  

g r a  m m - 
fea m m ln n g

V o m  
3 0 . A u g . 
1 8< 6  h is  

E n d e  
lfe8G /7

—

f  1 8 9 5  a is  
k . k  P r o 
fe s so r  i. l i .  
in  O lm u tz

22

i
A n to n  
L o 

li o  r s k  y

w ir k lic l ie i  
L e h r e r , 

s e it  4 . D e - 
c e m b e r  

1 87 0  P r o 
fessor , se it  
2*2.1 )e cem . 

1 80 2  in 
d e r  V U I .  
K a n g s c l .

s u p p l. 
L e h r e r  an  
d e r  S ta a ts  
r e a lsch u le  

im  V . Ile  
z ir k e  v o n  

W ie n

N g .
m .
P b.

G es .

N g .
m .

( g e o g r )
G es .

S e it  
1 8 8 0 /8 1  

C u s to s  d es  
n a tu rh is t . 

C a b in e tte s  
u n d  d e r  

L e h r m it te l  
fu r  M u sik

V o m 5 ,O c t .  
1 8 7 0  b is  

h e u te  
(S c h lu s s  
1 8 9 7 /8 )

V o m
5 . J iin n e r  
1 8 8 9  b is  z.

S c h lu s s e  
d es  I . S em . 

1 8 8 9  
k ra n k -  

h e itsb a lb e r

P r o fe s s o r  
d er V I I I .  
K a n g s c l. 
a n  d e r  
A n s ta lt

23

P liil . D r. 
K a rl

Z a b r a  d - 
n  i (■ e  k

w ir k l i c h e r  
l .e h r e r , 

se it  4 . U e - 
c e m b e r  

1 8 7 9  P r o 
fe s so r , se it 
2 2 . I l e c b .

1 8 9 2  in  
d e r  V I I I .  
K a n g s c l .

s u p p l. 
L e h r e r  an 
d e r  C o m - 

m u n a lre a l-  
s c h u le  im  

I V .B c z ir k e  
v o n  W ie n

M .
P b .

M .
P b .
(b .)

—

V o in
5 . O c to b e r  

1 8 7 6  his 
E n d e

1 8 0 5 /9 6

-

k . k . P r o -
fe s so r  iu  
d er V I I I .  
K a n g sc l. 

an  d e r  I. 
S ta a ts re a l- 
s c h u le  im  

11. B e z irk e  
v o n  W ie n

24
K a r l

N o s e k
su p ]d .
L e h re r

L e h ra m ts -
ca n d id a t —

11.
F . —

V o m
2 3 . S ep t. 
bis 2 1 . O c t . 

1 87 0

— u n b e k a n n t

25
P ra ń  z 

K  r  e  i d  1

s u p p l. 
L e h re r , 

v o m  3 0 . 
O ct. 187G 
w ir k lic h e r  

L e h r e r

s u p p l. 
L e lirer  an  
d er k . k . 

S ta a ts re a l- 
s c l iu le  im  
[I. B e z irk e  
v o n  W ie n

II.
P .

D .
F . —

V o m
1 5 .O c to b e r  

1 8 7 0  b is  
S ch lu s s  
1 8 8 3 /4

V o n  M itte  
J iin n e r  
1 8 8 0  b is  

z u m  E n d e  
d es  S e h u l j. 

1 8 7 9 /8 0  
b e u r la u b t

y  a is  su p p l. 
L e h r e r  in 

W ie n  1888

2 6
J  o k a m i 
J  n n g - 
b  a  u  e r

s u p p l.
L e lire r

L e h ra m ts -
c a n d id a t ,

W e lt -
p r ie s te r

—
K . d . 

f. —

V o m
2 2 . N o v b . 

1 8 7 0  bis 
1 8 . M a i 

1 8 7 7

— u n b ek a n n t

4>7
J o s e f s u p p l.

s u p p l. 
L eh rer  ani 

k . k . d.

V o m
10. S e p tb . 
1 8 7 7  b is u n b ek a n n t

S t u  r rn L e h re r S ra a ts - 
g y m n a s . in 

T e s c lie n

f. S ch lu s s  i 
1 8 7 8 /9

i

6*
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D ie n s t l.
C h a ra k te r  

N a m e  .an  d er
A n sta lt

W a r
v o rh e r

'
^  ;§  L e h  rtf

A n d e re
D ie n s t -

Ie is tu n g en

D a u e r  d es  
W ir k e n s  

an d er 
A n s ta lt

E tw a ig e
D ien stes-

u n te r
b r e e h u n g

G e g e n -
w a r t ig e

S te llu n g

2 8

2 0

3 0

31

3 2

3 3

3 4

A n d re a s  
G  u b o

supplier. 
Lelirer am

k . k. Staats- 
SUppl. Real- und 
L e h re r  O bergym oa- 

siuiri in 
U n gar - 

11 radiach

H .
U .

d .
g e o g r . — 1 8 7 7 /8

k . 1;. P rof. 
i n d e i Y l I l .  

K u n g s c l . 
a m  I .

S ta a ts - 
g y m n . iu 

G ra z .

K a r l 
H  6 n i g

w irklicher 
Lehrer, seit 
27 0  et ober 

1 8 8 1  Pro- 
feasor, seit 

11. Marz 
1894 in der 
V III. Rangs- 

classe

su p p l. 
L e h r e r  an 
d er C o m - 

m u n a l-  
R e a lse h u le  
im  I X . B ez . 
v o n  W ie n

M .
G e .
T .

M .
G e .
( k .)

S e it  1 8 7 8  
C u s to s  d er 

L e h r - 
m itte l- 

s a m m lu n g  
fiir  g e o n i. 

Z e ic h e n

V o m  1 1.
S ep tem  ber 
1 8 7 8  b is  

h eu te  
(S ch lu s s  
1 8 9 7 /8 )

P r o fe s s o r  
d er V I I I .

R a n g s -  
c la s s e  a u 

d er A n s ta lt

I g n a z
D u d e k

su p p l.
L e h r e r

L e h r a m ts -
c a n d id a t —

d.
g e o g r . —

V o m  2 9 . 
S e p te m b e r  

1 8 7 8  bi9 
3 0 . J u n i  

1 8 7 9

K r a n k -  
h e itsb a lb e i 
v o n  3 . b is 

3 0 . J u n i 
1 8 7 9  b e - 

u r la u b t

f  a is  su p p l. 
L e h r e r  an 
d er A i.s ta lt  

a m  3 0 . 
J u ir  1 87 9

A u g u s t in  
D  i  m  t e  r

P ro fe s s o r

k . k . P r o 
fe s s o r  an 

d e r  S ta a ts - 
r e a ls ch u le  
in T r o p p a u

]>.
H .

D .
H .

C u s to s  
der g e o g r . -  
h ist. L e b r -  

m itte l-  
s a m m lu n g

V o m  9. 
S e p ‘ e m b e r  
1 8 7 9  b is  
S ch lu ss  
1 8 8 1 /2

k . k . P r o 
fe s so r  i. R . 
in Y  i Iłach

P e te r
W i l l i

w ir k lic h e r  
L e h r e r , 

v o m  2 1 . 
S e p te m b e r  

1 8 8 2
P r o fe s s o r

su p p l.
L e h r e r  a n  
d . L a n d e s - F . 
r e a ls c h u le  E .  d. 
zu  K re m s  

a . D .

F .
K . —

V o m  16. 
S e p te m b e r  
1 87 9  b is  
S ch lu ss  
1 8 8 4 /3

—

k . k . P r o f . 
in d e r Y IJ I . 
E a n g s c l .  

a .d .S ta a ts -  
r e a lsc liu le  

im  Y I .  B ez . 
v . W ie n

A le x a n d e r  
W  i n k  1 e  r

s u p p l.
L e łu e r

L e h r a m ts -  F .  
c a n d id a t  E .

d.
f. —

Y o m  5. 
F e b r u a r  
1 8 8 0  b is  
S ch lu s s  
1 8 7 9 /8 0

P ro fe s so r  
a n  d er 

L a n d e s -  
re a lse h u le  
in M a h r .-  

O stra u

J o lia n n  
K r a l  i k

a ) s u p p l. 
L e h r e r

b ) P r o 
fe s so r  se it  

B e g in n
1 8 8 8 /8 9

aj suppl.
Lehrer an 
der Staate- 
mittelschule 

in Pr era u j ,

b) k. k . Pro- d . b .
fessor an der 
Staatsunter- 
realschule 
i u Sereth

F . 
d . b .

s e it  1 8 9 2  
B ib l io th e -  
k a r , v o u  
1 8 8 8  bis 

1 8 9 5  C u s 
tos  d er  P r o -  

g r a m m - 
s a m m lim g

a ) 1 8 8 1 /2

b ) V o n  
1 8 8 8 /8 9  

b is  h e u te  
(S c h lu s s  
1 8 9 7 /8 )

—

P ro fe s so r  
an  d er 

A n s ta lt

3 •
P e te r  

P  a  s 91 e r
s u p p l.
L e h r e r

s u p p l.
L e h r e r  an  
d e r  k . k , ^  

S ta n ts - -jj- 
O h e rre a l-  ł l * 
s c b u le  in 
S a lz b u r g

D .
H . — 1 8 3 2 /3 —

P r o le s s o r
am

L a n d e s -  
R e a l-  u n d  

O b e r - 
g y m n a s . 
in H o r n
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D ie n s t l.
C h a ra k te r  i\ a m e  ■,an  d er

A n s ta lt

W a r
v o r h e r

L e lir -
b e -

f iih ig t
L e h r te

A n d e re
D ie n s t

le is tu n g e n

D a u e r  d es  
W ir k e n s  

a n  d er  
A n s ta lt

E tw a ig e
D ie n s te s -

u n te r -
b re ch u n g

G e g e n -
w a r t ig e
S te l lu n g

3 6 .

3 7 .

3 8 .

39. 

t o

p a n i  
D  i- a h  o -  

r a d

s u p p l.
L e h r e r

L e lira tn ts
c a n d id a t

F .
d. —

V o m  IG. 
N o v .  1 88 2  
b is  1 b .D e e . 

1 8 8 4

V o n i 7. 
N o v . b is  
14. D e c . 

1 8 8 4
k ra n k h e its

h a lb e r

f  a is  
S u p p le n t  

a n  d e r  A n 
s ta lt  15 . 

D e c . 1 8 8 4

F r ie d r ic h
J e n k n e r

w irk i. 
L e h r e r , 

v o m  2 8 . 
O ct. 1 8 8 6  
P r o fe s s o r

s u p p l. 
L e h r e r  am  
k .k .S ta a ts -  
g y m n a s .z u  

Z n a im

D .
U .

I ) .
H .

S e it  1 88 5  
C u s to s  d es  

g e o g r . -  
h is t. C a b i-  

n e ts

V o m  1 0 . 
S e p t . 1 8 8 3  
b is  h eu te  
(S ch lu s s  
1 8 9 7 /9 8 )

P ro fe s so r  
a n  der 
A n s ta lt

M a rt in  
l i  i e g  e  r

s u p p l. 
L e h r e r , 

s e it  4 . D e c . 
1 88 5 vv irk l. 

L e h re r

s u p p l. 
L e h r e r  an  
d. C o m m u - 
n a l-O b e r -  
r e a ls c h u le  
z u B r lin n

F .
d.

D .
F . —

V o m  2 6 . 
S ep t . b is  z . 
B e g in n  d es  
11. S em .
1 8 8 8 /8 9

k . k . P ro f. 
a .d .S ta a ts -  
r e a ls ch u le  

in  S te y r

J o s e f  
T h  i e n  e l

a )  s u p p l. 
L e h r e r

b ) w ir k i. 
L e lir e r .s e it  
1 0 . F e b r .

1 8 9 4
P r o fe s s o r

a )  L e h r - 
a m tse a n d .

b ) k . k. 
w ir k .L e h  r. 
a .d .S ta a ts -  
re a ls c h u le  
in T r o p p a u

4).
F .
it.

F .
d. —

a )  V o m  II. 
S em .

1 8 8 4 ,8 5 b is  
S ch lu s s  
1 8 8 5 /8 6

b )  1 8 9 3 /9 4

—

k . k . P ro f. 
a .d . S ta a ts - 
r e a ls c h u le  
in  T r ie s t

F r ie d r ic h
R o c k

w ir k i. 
L e h r e r ,s e it  

18 . O c t . 
1 8 8 8

P r o fe s s o r

s u p p l. 
L e h r e r  a .d . 
k .k .S ta a ts -  
re a lse li i i le  
in R ie l i t z

F.
E .

F .
E . —

Y o n  
1 8 8 5 ,8 6  

b is  h e u te  
(S ch lu ss  

1 8 9 7 /9 8 )

—

P ro fe s so r  
an  d er 
A n s ta lt

41.

42.

F r a ń  z 
K u n z P r o fe s s o r

k . k . P ro f.
a n  der 

S ta a ts re a l-  
s c h u le  in  
T r a u te n a u

D .
11.

D .
H .

B ib l io th e -  
k a r , s e it  6. 
F e b r . 1 89 0  
P r iifu n g s -  

c o m m is s a r  
f . V o lI c s -u . 
B iirg e rse h .

V o m  19. 
O c t . 1 8 8 5  
b is  S ch lu s s  

1 8 9 1 /9 2

A u s  F a m i-  
l ie n r iick s . 
v . 12 D e c . 
b is  2 3 .D e c . 
1 8 8 9  b e u r - 

la u b t

k . k . P r o f .  
in  d . V I I I .

l ia n g s c l .  
a .d . S ta a ts - 
r e a ls c h u le  

i .X I X .B e z .  
v o n  W ie u

W i lh e lm
K l e i n P r o fe s s o r

k . k . P ro f. 
a m  S ta a ts -  
r e a lg y m -  
n a s iu m  in  
F r e i b e r g

k a th .
l i .

d . b. 
U .S . 

d. b .

k a th .
R.

(d . k .)

E x h o r -
ta to r

V o n  
1 8 8 6 /8 7  

b is  h eu te  
(S c h lu s s  
1 8 9 7 /9 8 )

A u s  G e -  
s u n d h e its -  
r i łe k s ic h t . 

v .M a i  1 88 8  
b is  S ch lu s s  

1 8 8 8 /8 9  
b e u r la u b t

P ro fe s s o r  
a n  d er 
A n s ta lt

4 3 .
B e r th o ld  
S  p  e  t  h

su p p l.
L e h r e r

s u p p l .L e l i - 1 
r e r  a . d . , T 
k . k . m a-

i . ln \s c h in e n g e -   ̂
w e r b l. } 

F a c h s c l i . i .  ' ' '  
K o m o  ta  u

M .
G e . 

(k .  z .)
—

V  o m 19. 
O ct. 1887 
b is  S ch lu s s  

1 8 9 0 /9 1

—

k . k . P ro f.
a n  d e r  

S ta a tsrea l- 
s c h u le  in  

T r a u te n a u

i



£ N a m e

D ie n s tl. 
C h a ra k te r  

an d er 
A n s ta lt

W a r
v o r h e r

L e h r -
b e -

fiih ig t
L e li i te

A n d e re
D ie n s t -

le is tu n g e n

D a u e r  d es  
W ir k e n s  
a n  d e r  
A n s ta lt

E t w s ig e
D ie n s te s -

u n ter -
b r e c l iu n g

G e g e n -
w iirt ig e

M e llu n g

4 4

45  

4G

4 7

A lo is
E b n e r

su p p l.
L e h r e r

s u p p l. 
L e h r e r  au  
d e r  k . k 

S ła a ts - 
g e w e rb e - 
s ch u le  in 

B riiu  n

D .
H .

D .
E .

D .
g e o g r .

D .
E .

z.
k .

h.
d.

— 1 8 8 7 /8 8

k . k . P ro*  
fe s so r  am  

S ta a ts - 
o h e r g y m n . 

in O b e r- 
h o l la -  
b ru n n

J o h a n n  
W e  i  li

w irk i, 
L e h r e r , seit 

10. M a rz  
1 8 9 0  P ro -

fe s so r

w irk i. 
L e h r e r  an 
d er  k . k . 

S taatsrea l- 
s ch u ie  in 
T r o p p a u

Y o m  
I I .  S em . 
1 8 8 8 /8 9  

b is  S ch lu ss  
1 8 9 1 /9 2

Krankheits- 
halber tom  
Beginn des 

II . Sem. 
1890/91 bis 

Scliluss 
1891,-92 

beurlaubt

k . k . P r o -  
fe s s o r  an 

d e r  S ta a ts - 
re a ls c h u le  
in B o h m .- 

L e ip a

H u g o
S k o p a ł

su p p l.
L e h r e r

su p p l. 
L e h r e r a .d . 
k .k .S ta a ts -  
re a lsch u le  
in  B ie lit z

Z .
g e .

U .S .
d . p. 

H .

I I .
P p .

E .
E .
d.

— 1 8 9 1 /9 2

k. k . P r o -  
fe s so r  am 

S ta a ts - 
g y m n , 

in  K u d o lfs -  
w ert

P b i l .  U r.
H a n s  

P i  s c  h  e  k

su p p l.
L e h re r

L eh ra m ts-
e a n d id a t — 1 8 9 1 /9 2

suppl. 
Lehrer an 

der Handels- 
akademie in 
W  i en und 
Lehrer an 

der Privat- 
Oyirmasial- 
M&dehen- 
sehnle in 
W ien . I.

4 8

49

50

P li i l .  D r . 
K a r l

K 1 a  t o  v -
s k y

P h il . D r . 
H a n s  
D  u  t z

E rn s t  
K a i  I e r

w ir k i. 
L eh rer , se it 

3 1 . J u li  
1 8 9 5  P r o -  

fe s so r

s u p p l. 
L e h r e r  an  
d e r  k . k . 

S ta a ts re a l- 
s e h u le  in  

T ra u te n a u

H .
d .

d .
f .

seit 1894 
Custoa der 
Prograinrn- 
sammlung, 

Sehrift- 
fiihrer und 
Sackelwart 

der Schiiler- 
lade

V o n  
1 8 9 2 /9 3  

b is  h eu te  
(S c b lu s s  
1 8 9 7 '9 8 )

—
P r o fe s s o r  

an  d er  
A n s ta lt

w irk i.
L e h r e r

su p p l. 
L e h r e r  an 
d e r  k . k . 

S ta a tsrea l- 
s c h u le  in 
T r o p p a u

— 1 8 9 2 /9 /! —

k. k . P r o 
fe s so r  an 

d er  S ta a ts - 
re a lsch u le  

in  T r o p p a u

s u p p l. 
L e h r e r , se it 
2 4 . A u g u s t  
1 89 6  w irk i. 

L e h re r

su p p l. 
L e h r e r  an 
d e r  k . k . 

S ta a ts re a l- 
s c h u le  in 
T r o p p a u

M .
P h .

M .
P h .
( d ,

g e o g r . ,  
g e „  z.,

k .)

—

V o n
1 8 9 2 /9 3

b is  b e u te  
(S c h lu s s  
1 8 9 7 /9 8 )

—
w irk i. 

L eh rer an 
d er A n s ta lt

1 8 9  4 Cug-
tos  d er V o m

F r ie d r ich
su p p l.

a k a - L e h r - J  iin n er
51 S c h n ę - d e m is c b e r — m itte l- 1 8 9 4  b is — u n b ek a n n t

t z i  n g e r M a le r sa m m l u n g S c h lu s s
f i ir  F r e i - 1 8 9 4 /9 5

h a n d z e ich .
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£ N a m e

D ie n s t l. 
C h a ra k te r  

an  der 
A n s ta lt

W a r
v o r h e r L

eh
r-

be
fa

h
ig

t

L e h r te
A n d e re
D ie n s t -

le is tu n g e n

D a u e r  des 
W ir k e n s  

a n  d er 
A n s ta lt

E tw a ig e
U ie n s te s -

u n te r -
b r e c h u n g

G e g e n -
w a r t ig e
S te llu n g

52

G e rso n  
S  t e  i n - 

S c h n e i 
d e r

w ir k lic h e r  
L e h r e r ,s e it  
i). J a n n e r  
1 8 9 5  P r o -

fe s so r

P r o fe s s o r  
a n  der 

L a n d e s -  
r e a ls c h u le  
in  P ro s s -  

n itz

D . 
F .
E .

D .
F .
E .

—

V o n  
1 8 9 4 /9 5  

b is  h e u te  
(S ch lu s s  
1 8 9 7 /9 8 )

—
P r o fe s s o r  

a n  d e r  
A n s ta lt

53 G u s ta v
F u n k e

s u p p l.
Ł e h r e r

a k a d e -
m is ch e r

M a le r
—

Z .
k .

1895 Custos 
der Lehr- 

mittelsamm- 
lung fur 

Freihand- 
zeiebnen

1 8 9 4 /9 5
u n d

1 8 9 5 /9 6
—

f  a ls L e h r -  
a m ts ca n -  
d id a t  a m  
16, M a i 
1 8 0 8  in  

L e ifcm eritz

54 F r a ń  z 
M u l l e r

w ir k i.
L e h r e r

s u p p l. 
L e h r e r  an  
d e r  k . k . 

S ta a ts re a l-  
s c h u le  im  

V . B e z irk e  
v o n  W ie n

Z .
ge-

Z .
k .

C u s to s  
d e r  L e h r -  

m it t e l -  
s a m m lu n g  
fi ir  F r e i -  

h a n d - 
z e ich n e n

V o n  
1 8 9 5 /9 6  

b is  h e u te  
(S c h lu s s  
1 8 9 7 /9 8 )

—

w ir k lic h e r  
L e h r e r  
a n  d er 
A n s ta lt

65
F r a ń  z  

U r a n  d-  
s t a  11 e  r

s u p p l.
L e lir e r

L e li  ram  ts- 
ca n d id a t

G e o g r . d.
li. — 1 8 9 5 /9 6

K r a n k - 
h e its - 

lia lb e r  
im  I I  S em . 
b e u r la u b t

L e h r a m ts -  
ca n d id a t  
in  B o ż e n

56
E d m u n d  
M  a d e r

w ir k i.
L e h re r

s u p p l. 
L e h r e r  an  
d e r  k . k .

S ta a ts - 
r e a ls c h u le  
in  J a g e r n -  

d o r f

M .
P h .
S t.

M .
P h .(g e )

S t.

C u s to s  
d es  p h y s i -  
k a lis e h e n  
C a b in e te s

Y o n  
1 8 9 6 /9 7  

b is  h e u te  
(S ch lu s s  
1 8 9 7 /9 8 )

—

w ir k lic h e r  
L e h r e r  
an  d er 
A n s ta lt

57
E m il 

F  i a  I a
s u p p l.
L e h re r

su p p l. 
L e h r e r  an 
d e r  k . k. 

S ta a ts re a l-  
s ch u le  in 

B ie lh z

—
z.

g e .
k .

1 8 9 6 /9 7 —

su p p l. 
L e h r e r  a n  
d e r  k . lc.

S ta a ts - 
r e a ls c h u le  
in  J a g e r n -  

d o r f

58

L u d w ig  
P  r a  t o -  
r i u  s, 
a k a d e -  

m is ch e r  
M a le r

w irk i.
L e h r e r

s u p p l. 
L e h r e r  an  
d e r  k . k .

S ta a ts - 
r e a ls ch u le  
in  J i ig e r n -  

d o r f

Z .
g e .

Z .
k .

1 8 9 7 /9 8

w ir k lic h e r  
L e h r e r  
an  der 
A n s ta lt

59
P h il .  D r . 
T h e o d o r  

0  d  s t r e  i l

su p p l.
L e h r e r

P n i fe c t  
am  T h e r e -  

s ia n u m  
in  W ie n

M .
P h .

m .
p h .
(h .)

— 1 8 9 7 /9 8 —

s u p p l. 
L e h r e r  
a n  d er 

A n s ta lt

60
F r a n z

W  e i s 1
s u p p l.
L e h r e r

s u p p l. 
L e h r e r  an 
der k . k .

S ta a ts -  
r e a ls c h u le  
in L a ib a c h

—
d.
li.

1 8 9 7 /9 8 —

s u p p l. 
L e h r e r  
a n  d er 
A n s ta lt
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c) Hilfs- und Nebenlehrer.

N a m e
^  u n d  s o n s t ig e  S te ll u n g

L e lir -
g e g e n -
s ta n d

D a u e r  d es  W ir k e n s  
a n  d er A n s ta lt

G e g e n w a r t ig e  S te llu n g

1 G e o r g  O p i t z ,  
p r o v . T u r n le h re r  a n  d er  

k . k . L e h r e r b ild u n g s a n s ta lt

T u r n e n V o m  B e g in n e  des S c liu l-  
ja h r e s  1 8 7 3 /4  b is  E n d o  

A p r i l  1 8 7 4

T u r n le h re r  in  I la n n o y e r

in  T e s c h e n

 ̂ -  D r . L e o p o ld  v . O t t o ,  
e v a n g e l .  P fa r re r  in T e s c h e n

e v a n g e l .
l t e l ig io n

1 8 7 3 /4 f  1882  in  W a r s c h a u

3  S im o n  F r i e d m a n n , m o s a is c h o V o n  1 8 7 3 /7 4  b is  S ch lu ss f  am  8. F e b r u a r  1 8 9 3  in
K r e is ra b b in e r  in  T e s c h e n H e lig io n 1 8 9 0 /9 1 T e s c h e n

4  V in c e n z  B i e n e r t ,  
k . k . P r o fe s s o r  a m  S ta a ts -

P o ln is c h 1 8 7 3 /7 4 k . k . G y m n a s ia ld ire c to r  
i. li. in  G ra z

g y m n a s iu m  in T e s c h e n

5  A rm a n d  K a r ę I I , d to . 1 8 7 3 /7 4 , fe rn e r  v o m  B e g in n k . R a th , k . k . B e z irk s -
k . k . P r o fe s s o r  a m  S ta a ts- 

g y m n a s iu m  in  T e s c h e n
1 8 8 3 /8 4  b is  E n d e  D e c e m b . 

1 8 8 4
8 c liu ] in s p e c to r  i i iT e s c b e n

6  K a r l  W i l k e , T u r n e n Y o m  17. M a i 1 8 7 4  b is f  a m  2 8 . N o v .  1 8 9 1  in
k . k . T u r n le h re r  a n  d er 
L e h r e r b ild u n g s a n s ta lt  in 

T e s ch e n

S ch lu s s  1 8 7 3 /4 ;  h e r n a ch  v . 
I I .  S em . 1 8 7 5 ,75  b is  S ch lu s s  

1 8 9 3 /9 4

T e s c h e n

7 J o h a n n  N . P o s p i s c h i l l , P o ln is c h V o n  1 8 7 4 /7 5  b is  S ch lu ss f  am  4. M a i 1 8 8 5  in
k , k. P r o fe s s o r  an  d er 1 8 7 9 /8 0 T e s c h e n

L e h r e r b ild u n g s a n s ta lt  in  
T e s c h e n , B e s itze r  d es  g o ld . 

Y e r d ie n s tk re u z e s  m it  der 
K r o n e

8  J o s e f  K a s s  1 e r , T u r n e n I. S em . 1 8 7 4 /7 5 S ie h e  su b  b . N r. l i k
s u p p l. L e h r e r  a n  d er A n s ta lt

9  F r a n z  K o z i  a r , k a th o l. V o n  E n d e  .D e c . 1 8 7 4  b is f  a is  P fa rre r  in  T r /.y n ie tz
K a p ła n  in T e s c h e n K e lig io n E n d e  M a rz  1 8 7 5 a m  1J. J a n n e r  1 8 9 8

1 0  A n d re a s  K u c  z e r a ,
d to .

d to . E rz p r ie s te r  u n d  P fa rre r
K a p ła n  in  T e s c h e n in  F r ie d e k

11 A lfo n s  M e f z n e r , G e s a n g Y o m  I I .  S e m . 1 8 7 4 /7 5  b is B u r g e r s c h u ld ir e c to r  in
d ir ig . O b e r le h r e r  d e r  O o m .- S ch lu s s  1 8 7 6 /7 7 T e s c h e n

K n a b e n s c h u le  in  T e s ch e n



N a m e
u n d  s o n s t ig e  Stellung*

L e h r -
g e g e n -
s ta n d

D a u e r  d es  W ir k e n s  
an  d e r  A n s ta lt

G e g e n w a r t ig e  S te l la n g

R ic h a r d  F r i t s c h e ,  
k , k . P r o fe s s o r  a n i S ta a ts 

g y m n a s iu m  in  T e s c h e n

e v a n g .
K e l ig io n

V o m  15. D e c .  1 8 7 5  b is  
S ch lu s s  1 8 7 5 /7 0 ;  h e r n a c h  

v o n  1 8 7 7 /7 8  b is  lieu te  
(S c h lu s s  1 8 9 7 /9 8 )

k .  k . P r o fe s s o r  in  d er 
V I I I .  R a n g s e la s s e  am  

S ta a ts g y m n a s iu m  
in  T e s c h e n

F ra ń  z . J o h n ,
k . k . P r o fe s s o r  a. d . A n 9 ta lt 
(v g l .  T a b e lle  V ,  b . N r . 10)

S te n o -
g r a p h ie

V o n  1 8 7 5 /7 6  b is  S ch lu ss  
1 8 9 3 /0 4

f  1 1 . J u li  1 8 9 6  in  
T e s c h e n

L u d w ig  K o t l i  o , 
k . k . D ir e e to r  d e r  A n s ta lt  
( v g l .  T a b e lle  V ,  a . N r. 1)

a n a ły t .
C h e m ie

1 8 7 5 /7 6  u n d  1 8 7 0 /7 7 f  7 . M a i 1 8 9 0  in 
T e s c h e n

M a x  R o s e n f e l d ,  
k. k . P r o fe s s o r  a . d . A n s ta lt  

(v g l .  T a b e lle  V ,  b  , N r . 1 6 )

d to . V o n  1 8 7 6 /7 7  b is  lieu te  
(S ch lu s s  1 8 9 7 /9 8 )

k . k . P r o fe s s o r  in  d er 
V I I I .  R a n g s e la s s e  an  

d e r  A n s ta lt

K a r l 11 u  s s a k ,  
k . k . M u s ik le lir e r  a n  d er  

L e h r e rb ild u n g s a n s ta lt  
in  T e s c b e n

G e s a n g V o n  1 87 7  7 8  b is  S ch lu s s  
1 8 7 9 /8 0

f  8 . M a rz  1 8 9 3  in  
T e s c h e n

L e o n  S a l  z m a n n ,  
T u r n le h re r

T u r n e n V o m  1 5 . D e c .  1 8 8 0  bis 
S c h lu s s  1 8 8 0 /8 1

k . k . T u r n le h re r  am  
I I . S ta a ts g y m n a s iu m  in 

B riin n

D r . T h o m a s  I ł a w  l a s ,  
k . k.  R e lig io n s p r o fe s s o r  

a n  d e r  A n s ta lt  
i v g l . T a b e lle  V ,  b ., N r . 0)

P o ln is c h Y o n  1 8 8 0 /8 1  b is  S ch lu s s  
1 8 8 2 /8 3

I . ge is tl. V o r s te h c r  d es  
E lis a b e th s p ita le s  in  

W ie n

D r . K a r l  Z  a h  r a  d  n  i  ć  e k , 
k . k . P r o fe s s o r  a . d . A n s ta lt  
(vg 'l. T a b e lle  V ,  b .,  N r. 2 3 )

B ó h n iis c h V o n  1 8 8 0 /8 1  b is  E n d e  
1 8 8 1 /8 5

k . k  P r o fe s s o r  in  d er 
V I I I .  R a n g s e la s s e  a n  
d e r  1. S ta a ts re a ls ch u le  
im  11. B e z . v o n  W ie n

A n to n  P o h o r s k y ,  
k . k . P r o fe s s o r  a . d . A n s ta lt  
( v g l .  T a b e lle  V , )>., N r . 22 )

G e s a n g V o n  1 8 8 0 /8 1  b is  lieu te  
(S c h lu s s  1 8 9 7 /9 8 )

k . k . P r o fe s s o r  in  d er 
V I I I .  R a n g s e la s se  an  

d e r  A n s ta lt

W e n z e l  B  a  b  u  s  c  li e  k , 
K a p ła n  in  T e s c b e n

k a th o l.
K e l ig io n

V o n  A n fa n g  J u n i  1 8 8 3  his 
W e ih n a c h t e u  1 8 8 3 ;  fe rn er  

v o n  1 F e b e r  1 8 8 5  b is  E n d e  
1 8 8 1 /8 5 , u n d  im  S c h u lja h r  

1 8 8 8 /8 9

s u p p k  R e lig io n s le h r e r  
am  S ta a ts g y m n a s iu m  in 

T e s c h e n  u n d  I . V o r -  
steli e r  d es  F re ih e r r  

C se le s ta ’s c h e n  C o n v ic te s

A n to n  F  u z  o  ń , 
K a p ła n  in rl'e s ch e n

k a t h o l .
K e l ig io n

V o m  B e g in n e  1 8 8 3 /8 4  his 
W e ih n a c h te n  1 8 8 3 ;  fe rn e r  

1 8 8 5 /8 6  u n d  v o m  2 7 . A p r il  
1 8 8 8  b is  E n d e  1 8 8 8 /8 9

f  1 89 1  in  G o rz22 l 1 89 1  in  G o rz
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N a m e
u n d  s o n s t ig e  S te llu n g

L e h r -
g e g e n -
s ta n d

D a u e r  d e s  W ir k e n s  
a n  d e r  A n s ta lt

G e g e n w lir t ig e  S te llu n g

■23 A n to n  O l s c h a k ,  
K a p ła n  in T e s ch e n

k a th .
K e lig .

V o m  B e g in n  1 8 8 3 /8 4  bis 
W e ih n a c h te n  1 8 8 3 ;  fe rn er  
1 8 8 5 /8 6  u n d  v o m 2 7 .  A p r il 
1 8 8 8  b is  S ch lu s s  1 8 8 8 /8 9

P fa r r e r  in  S c liw a rz - 
w a s se r

2 4 A lfr e d  B r z e s k i ,  
k.  k . U b u n g s s c h u lle h r e r  an 
d er L e h r e rb ild u n g s a n s ta lt  

in T e s ch e n

P o ln is c h V o n  A n fa n g  1 8 8 4  b is  lie u te  
(S c h lu s s  1 8 9 7 /8 )

k . k . L b u n g s s c h u l -  
le h re r  a n  d e r  L e h r e r 

b ild u n g s a n s ta lt  in 
T e s c h e n

2 5 T h o m a s  D u d ę  k , 
P fa r ra d m in is tra to r  in  

T e s c h e n

k a th .
K e lig .

Y o m  1 . F e b r u a r  1 8 8 5  bis 
E n d e  1 8 8 4 /8 5

P fa r r e r  in  O d e r b e r g

2 6 J o h a n n  S i k o r a ,  
G e n e ra lv ica r ia ts se c re t ;ir  

in  T e s ch e n

k a th .
K e lig . d to .

M o n s ig n o r e , G e n e ra l-  
v ic a r ia ts s e c r e ta r  u n d  

k a th . P fa r re r  in  T e s c h e n

27 A le x a n d e r  L i t t e r a ,  
B u rg e rs c h u lle lir e r  in 

T e s c h e n
G e s a n g 1 8 8 9 /9 0

B u rg e rsc h u lle lir e r  in 
T e s c h e n

2 8 D r . H e in r ic h  B e r g e r ,  
R a b b in e r  in  T e s c h e n

m os.
R e lig io n

V o n  1 8 9 1 /9 2  b is  S ch lu s s  
1 8 9 3 /9 4

R a b b in e r  in  K r o to s c h in  
(P o s e n )

29 J o h a n n  K r a  l i k ,  
k . k . P r o fe s s o r  a n  d e r  A u -  

s ta lt  (v g l .  T a b . V .  b . N r . 3 4 )
B o h m is ch

V o n  1 8 9 3 /9 4  b is  h eu te  
(S c h lu s s  1 8 9 7 /9 8 )

k . k . P r o fe s s o r  a n  d er 
A n s ta lt

3 0 D r . A d o l f  L e i m d o r f e r ,  
R a b b in e r  in  T e s c h e n

m os.
R e lig io n

V o n  1 8 9 4 /9 5  b is  h e u te  
(S ch lu s s  1 8 9 7 /9 8 )

R a b b in e r  in  T e s ch e n

31 H u g o  K o s  s m a n n ,  
k . k . K a n z e l is t  i. R . in 

T e s c h e n
T u r n e n 1 8 9 4  '95 f  1 8 9 5  in  T e s c h e n

32 D a n ie l J . G u n t e r ,  
k . k . G y m n a s ia lp r o fe s s o r  

in  T e s c h e n
S te n o g r . 1 8 9 4 /9 5  u n d  1 8 9 5 /9 6

k . k . P r o fe s s o r  a m  
S ta a ts g y m n a s iu m  in 

T e s c h e n

3 3 G u s ta v  K l a u s ,  
k . k . T u r n le h re r  a n  d er 

L e h r e r b ild u n g s a n s ta lt  
in  T e s ch e n

T u r n e n
V o n  1 8 9 5 /9 6  b is  h eu te  

(S ch lu s s  1 8 9 7 /8 )

k . k . T u r n le h re r  a n  d e r  
L e h r e r b ild u n g s a n s ta lt  

in T e s ch e n
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N a  m e
u n d  s o n s t ig e  S te l lu n g

L e h r -
gegen-
sta n d

D a u e r  d e s  D ie n s te s  
a n  d er A n s ta lt 1 G e g e n w iir t ig e  S te l lu n g

34 E d m u n d  M a d ę  r, 
k . k , w ir k i. L e h r e r  an  d er 
A n s ta lt  (v g l . T a b . V . N r . 5 0 )

S te n o g r .
V o n  1806/117 b is  h eu te  

(S c h lu s s  1 8 9 7 /0 8 )
k. k. w ir k lic h e r  L e h r e r  

a n  d e r  A n s ta lt

35 K a rl O r s z u l i k ,  
k . k . G y m n a s ia lp r o fe s s o r  

m  T e s c h e n
D e u ts ch 1 8 0 6 /0 7

k . k . P r o fe s s o r  am  
S ta a ts g y m n a s iu m  

in  T e s c h e n

30 K  a r l V  o  1 k  m  e  r, 
s u p p l. G y m n a s ia lle h r e r  

in T e s ch e n
D e u ts c h 1 8 0 6 /9 7

s u p p l. L e h r e r  a m  k . k . 
S ta a ts g y m n a s iu m  

in  T e s ch e n

37 G u s ta v  K o r o m  p  a y , 
s u p p l. G y m n a s ia lle h r e r  

in  T e s ch e n
D e u ts c h 1 8 0 6  97

s u p p l. L e h r e r  a m  k . k . 
S ta a ts g y m n a s iu m  

in  P ils e n

Tabelle VI.
J)ie Probecandidaten.

S c l iu l -
ja h r N  a  m  e G e g e n -

s ta u d
Z u r  E in f i ih r u n g  z u g e -  
w ie s e n  d en  P ro fe s so r e n G e g e n w iir t ig e  S te l lu n g

i 1 8 8 3 /4 E d u a rd  P o l a c h Ch.  ph.
M . E o s e n fe ld  

u n d
D r . K .  Z a h r a d n ie e k

P r o fe s s o r  a n  d e r  s ta d t . 
h o h . H a n d e ls s c h u le  

in  A u s s ig  a . E .

2 1 8 8 7 /8 J o s e f  N o w a  k N g .  
m .  ph.

A .  P o h o r s k y  
u n d

D r . lv . Z a h r a d n ie e k

s u p p l. L e h r e r  am  
L a n d e s r e a lg y m n a s iu m  
in  W a id h o fe n  a . T li ,

V m . Die Schiller.
Es muss wohl ais die erste und wichtigste Frage bei jeder Unterricbts- 

anstalt betrachtet werden, ob sie ihre Aufgabe, die geistige und korperliche 
Erziebung der Jugend, erfullt, in welchem Mafie sie ferner das in sie gesetzte 
Yertrauen gerechtfertigt, und wie sie die namhaften Opfer des Staates, des 
Landes und der Gemeinde gelohnt hat. Nun mag wohl nichts so sehr ge- 
eignet sein, einen genauen Aufschluss in dieser Beziehung zu geben und das 
Wirken sowie die Thatigkeit einer Unterriclitsanstalt besser zu kennzeichnen, 
ais der Erfolg, den sie an der ihr anyertrauten studierenden Jugend naełi-
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zuweisen vermag. Zu diesem Behufe sind dieser Abhandlung mehrere Tabellen 
beigegeben worden, welche die Schiilerverhaltnisse nach den verschiedensten 
Kicbtungen beleuchten. Wir hoffen, dass man nach einer genauen Betrach- 
tung derselben zu der Uberzeugung gelangen diirfte, dass unsere Anstalt 
nach menschliclien Kraften ihre Aufgabe erfullt bat, dass sie durch ein 
Vierteljabrliundert redlicb bemiiht war, iliren jugendlichen Angehorigen nicht 
nur das Riistzeug fiir den Kampf des Lebens mitzugeben, sondern was noch 
hdher zu schatzen ist, die Empfanglichkeit fiir das Schone und 03 u te im 
menschliclien Leben, fiir die Kunst und Wissenscliaft, gepaart mit Gottes- 
furclit, zu wecken und dauernd zu befestigen.

Die Tabellen sind mit der groBtmuglichen Genauigkeit zusammen- 
gestellt worden; sollte dennocb bie und da ein Yersehen entdeckt werden, 
so wird es sieli hoffentlich leicbt durch das reiche Materiał entscbuldigen 
lassen. Die Tabelle VII. gibt uns ein Bild iiber den Besuch der Anstalt in 
den einzelnen Jaliren und zwar zu Beginn und am Schlusse eines jeden 
Schuljahres. Man kann daraus ersehen, dass von der Eroffnung der Selmie 
ais Staatsanstalt bis zum Selilusse des Schuljahres 1897/98 im ganzen 5795 
Schiller aufgenommen wurden, und zwar 981 aus Tescben, 3120 aus dem 
iibrigen Schlesien, 1330 aus den anderen Landem der Monarchie und 43 aus 
dem Auslande. Die Schule wurde mit 222 Scliulern erotfnet, der beste Bc- 
weis dafiir, dass die Lagę Teschens ais Mittelpunkt des ostlieben Schlesien 
den Beschluss der Gemeindevertretung, die Ubernahme der Bealscbule in 
die Verwaltung des Staates und Erweiterung jener zu einer vollstiindigen 
Oberrealschule anzustreben, ais einen wohlbegriindeten erscheinen lieC. Bereits 
im dritten Jahre bat die nunmehr vollstandige Anstalt ihre hochste Frequenz 
wiihrend der ersten 19 Jahre — 246 Schiller — erreicht; die Miniraalzahl 
— blob 150, also bald um 100 weniger gegen das dritte Sclmljahr — 
hat das Schuljahr 1880/81 (das aclite) zu verzeiclinen. Vielleicht wird der 
Grund dieses BUckganges — um 24 Schiller gegen das Vorjahr — in dem 
Erlasse vom 20. August 1880, Z. 12050 der holien Unterrichtsbehorde zu 
suchen sein, durch welchen a uf Grund einer fórmlichen an die Eltern ge- 
richteten Belehrung dem ungesunden Zudrang der studierenden Jugend zu 
den Gymnasien und Realschulen Einhalt zu thun gesucht wurde. Indes von 
da an nimmt die Schiilerzahl mit einigen unbedeutenden Unterbrecliungen 
in den Jabrcn 1886/87 und 1888/89 stetig zu, bis sie im heurigen Scbuljahre 
die groBte Hohe iiberhaupt seit dem Bestande der Anstalt von 334 erreicht 
bat. Nach dcm zehnjahrigen Mittel sind im ersten Dccennium in die I. Classe 
durchschnittlich 60 Schiller neu eingetreten. Davon gelangten in die II. Classe 
47 (oder 78°/0), in die III. 32 (53%), in die IV. 23 (39%), in die V. 15 
(25%), in die VI. 12 (20°/0), in die VII. 10 (17%) und bestanden die 
Maturitatspriifung 9 oder 15%. Nur wahrend drci Scbuljahre bestanden 
an der Anstalt keine Parallelabtheilungen (1877, 1880, 1881), sonst musste 
stets die erste, im Jahre 1886 und 1891 ausnahmsweise nur die zweite, sonst



Tabelle VII.

Scliiilerzalil: A zu B e g i n n ,  T> zu E n d e  jedes Schuljahres in den
einzelnen Classen.

«i:; -

teO

S
cl

iu
lj

n
h

r I

A

.a

B

I . b 11. a

A  B A  B

i . 1 8 7 3 /7 4 19 47 46 45 53  49

2. 1 8 7 4 /7 5 19 4 7 41 45 2 8 2 8

3. 1 87 5 /7 0 32 3 0 31 30 3 4 3 4

4. 1 8 7 6 /7  / 30  30 31 30 4 3 4 0

5. 1 8 7 7 /7 8 15 32 37 39 4 7 4 5

6. 1 8 7 8 /7 9 14 31 31 10 5 4 5 2

7. 1 8 7 9 /8 0 43 41 - - 4 6 4 3

8. 1 880 /81 51 50 - - 3 2  28

<). 1 8 8 1 /8 2 37 33 35 3 4 2 6  23

10. 1 8 8 2 /8 3 16 34 36  3 5 4 6 4 1

11. 1 8 8 3 /8 4 10 39 4 0  40 55  55

12. 1 8 8 1 /8 5 3 6  32 37 •17 6 1 5 9

13 1 8 8 5 /8 6 54 5 3 - - 3 4 3 1

11 1 88 6 /8 7 19 4 8 - - 4 1 4 4

15. 1 8 8 7 /8 8 14 34 33 32 3 4  33

16. 1 8 8 8 /8 9 54  53 - - 2W-JS

17. 1 8 8 9 /9 0 30  29 32 29 5 1 5 0

18. 1 8 9 0 /9 1 32  29 32 3 0 4 6  44

19. 1 8 9 1 /9 2 33 32 3 3 3 3 4 7 4 4

20. 1 8 9 2 /9 3 39 37 40 3 8 5 6  52

21. 1 8 9 3 /9 1 44 44 44 39 3 3 3 3

22. 1 8 9 4 /9 5 46 44 47 45 3 6  36

23. 1 8 9 5 /9 6 42 3 7 43 11 3 6 3 4  i

24 . 1 8 9 6 /9 7 45 13 44 44 15 3 4  S

25. 1 8 9 7 /9 8 51 4 0

i

51 46 3 1 2 9

11. b I I I .a I H .b I V .

A jB A  B A  B A  11 A  B

VJ. Vil.

a b  a b

G e s a m m t- 
S u  m nie

28 25

3 4  33
!

29

|

37 34  

!4 31

40  3 0  ---------

49 47

3 4  3 2

35 31 
3 0  22  

22 2 1 
17 15  

17 16 

3 2  3 0

35  34  

4 2  39  

47  44

3 6  3 6  

20 20 
4 0  40  

4 2  41 

4 2

3 8  33

I

31 3 0

27  2 6  

3 2  31 

31 29  3 1  3 0

29

30  

25  

20

2 9

3 0  

2 4  

24

32  * J 2 9  

2 5 + 1  21 

19

*)

12
16

15

16

26

26

33

3 3  

29 
17

34 
2 9  

29 
21 
34

45 

3 9 -}

46

18

12

15

15
15

2 4

2 5

32  

29  

29 
17 

31 

2 3  

2 8  

21
3 3  

44  

3 9 —] 

44

8

19 17 

2 8  26 

19 17 

22 20 
15 14 

13 10 

13 12 

5

9 9 

12 10 

12 12 
15 15 

19  16 

15 11 

19 19 

15 15 

2 9  26

Ka.
■+ '

7 4 

13 13 

20 16 
10 16

10 15 

12 12
9 9

11 11 
5 5 

1 4

19  19 

21 24 

13 12

4  4 

10 9 

9 9 

10 
8 8 

12 11 

8 8 

9  8

13 12 

21 21
17  17

14  14 

10  9

18 1 »

222
241

2 4 0  

2 2 7  

2 3 3  

222+1 
1 74  

1 5 0  

152 

170  

200 
220 
220 
2 08  

211 

1 96  

2 1 4  

220
241  

2 5 4  

2 75  

3 0 5  

3 0 7

211 
227  

2 1 4  

2 1 3  

2 2 3  .  

2 0 9 + 1  

156 

1 43  

141 

161 

196  

2 0 8

2 0 7  

2 0 3  

1 98  

190

2 0 8  

212 
2 27  

2 3 6  

2 03  

2 9 0

2 9 3  ^

3 1 5 + 1  3 0 a + l  

*  *

+

+
n
+

) A u G e io rd c n t lic l ie  S ch ille r ,
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aber die beiden untersten Classen getlieilt werden; in den letzten drei Jahren 
erwies sieli auch die Theilnng der III. Classe ais nothwendig.

Was den Besucli der oberen Classen anbelangt, so ist derselbe ais ein 
ziemlich schwacher zu bezeichnen, am schwiichsten im Jabre 1883/84 (in der 
VI. Classe 4, in der VII. auch 4), indes es ist dies eine Ersclieinung, die 
man auch an anderen Anstalten in den Provinzialstadten haufig antrifft, und 
die speciell in Teschen in der auBerordentlichen Armut des grofiten Theiles 
unserer studierenden Jugend die naturgemaBe Erkliirung iindet, welcher 
Umstand mitunter auch sehr begabte Studierende zwingt, sich einem prak- 
tischen Berufe vorzeitig zuzuwenden. Den besten Beweis liiefiir liefert uns 
die Tabelle X., aus welcher zu ersehen ist, dass die Zahl der vom Sclml- 
gelde befreiten Schiiler iusbesondere in den letzten Jaliren die der zahlenden 
fast immer iiberstieg. Von den in den ersten 25 Jahren zu Beginn des SchuP 
jahres 5765 aufgenommenen Schtilern sind 5474 bis zum Schlusse dcsselben 
verblieben, 291 sind also vor der Classification aus den verschiedensten 
Criinden abgegangen.

Die Tabelle VIII. fiihrt uns die Schiiler nach ihrer N a t i o n a l i t a t ,  ihrem 
R e l i g i o n s b e k e n n t n i s s e ,  ihrem Gf e b u r t s o r t e u n d  dem W o h n o r t e ,  
sowie dem Stan  u e d e r  V ; i t e r  zu Ende eines jeden Schuljahres vor. Der 
Muttersprache nach stellen die deutschen und die polnischen Schiiler das llaupt- 
contingent; die Zahl der Deutschen betrilgt 3212 (59%,), die der Boleń 1046 
(30°/0). Schwacher sind die Schiiler mit czechischer Muttersprache vertreten 561 
(10°/0); ferner gab es an unserer Anstalt wiihrend der vertlossenen 25 Jabre 43 
Magyarcn sowie 12 Schiiler, welche einer anderen Nationalitat (franzosisch, 
kroatisch oder slovakisch) angehorten (1%).

Nach der Confession iiberwiegen bedeutend die Katholiken, jedoch ist 
die Zahl der raosaischen Schiiler gleichfalls ziemlich hoch 1132 oder 20°/0 der 
Gesammtzahl. Diesen kommen die Protestanten A. C. mit der Zahl 911 oder 
16°/o ziemlich nahe; in den letzten neun Jahren iiberstieg sie die der Israe- 
liten stets um ein Bedeutendes. Nur viermal kara ein Schiiler einer anderen 
Confession (griechisch-orientalisch) dazu.

Aus der Schulstadt Teschen selbst stammten 981 oder 18°/n, aus dem 
ubrigen Schlesien 3120 oder 57°/0, in den anderen osterreichischen Kronliindern 
waren 1013 (18°/0), in Ungarn 317 (18°/0) geboren, ihrer Abkunft nach waren 
43 Ausliinder. Mehr ais 18% aller Schiiler waren also geborene Teschner.

Dem W o h no r t e  der E l t e r n  nach gab es 1606 (29%) Ortsangehiirige, 
3868 (68%) Auswiirtige, darunter 3058 Schlesier, welche selbstversliindlich die 
namhafteste Zahl stellen; den anderen osterreichischen Kronliindern gehorten 
an oder nach Ungarn waren zustiindig 760 oder 13°/0, wahrend vom 
Auslande (aus der Schweiz, der Tiirkei, aus Deutschland und Russland) nur 
50 Schiiler kamen. Ein Minimum der Ortsangehorigen bringt das Jalir 1882 
mit 41 gegeniiber 79 aus dem ubrigen Schlesien und 21 aus den anderen 
Landem der Monarchie; das Maximum das Jalir 1898 mit 105 gegen-
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iiber 176, beziehungsweise 30 und 1 Auslander. Die Anzahl der Ortsange- 
hbrigen bat sieli in den letzten Jabren verdoppelt, desgleicben die der aus 
dem ubrigen Schlesien stammenden Schiller — ein Beweis, wie nnentbehrlich 
die Realscbule fur Ostschlesien geworden ist. Die grofite Zaiil der Auswiir- 
tigen an der Anstalt war im Jahre 1895 (74°/0 : 26°/o).

Dem S t a n d e  der  E l t e r n  nacb gehorte die Mehrzahl der an unserer 
Anstalt bis zu Ende eines jeden Schuljahres verbliebenen Scbiiler den Ilandel- 
und Gewerbetreibenden an und zwar2228 (41% ); nachdiesenstellten die Solinę 
der Beamten mit 33 %  das grofite Contingent; eine nicht unbedeutende 
Zahl 1115 oder 2 0 %  gelibrt dem Stande der Ukonomen an; der Rest ent- 
fiillt mit 3 %  auf Sóbne von Privaten und mit 1 %  auf Militiiristen, 
die am schwdchsten vertreten erseheinen. Das Maximum in dieser Kategorie 
betrug blofi 7 von 263 Schulern im Jabre 1894. Hervorzuheben wSre, dass 
der Andrang der Solinę von Ilandels- und Gewerbetreibenden in den ersten 
Jabren ein verhaltnism5fiig weit stiirkerer war ais der aus dem Beamten- 
stande; seit 1891/92 bat sieb aber das verkebrte Verbaltnis berausgebildet 
und bis auf den lieutigen Tag behauptet. Auch die Zabl der Scbiiler aus 
dem Kreise der Okonomen ist mit geringfiigigen Ausnabmen seit einigen 
Jabren in einer fortwiibrenden Steigerung begriffen.

Die Tabelle IX. bietet eine Ubersicbt iiber das A l ter  der unsere 
Anstalt besuclienden Scbiiler. Durcb das Landesgesetz vom 15. Februar 1870 
wird zum Eintritte in die I. Realschulclasse das vollendete zehnte Lebensjabr 
verlangt und nur in den seltensten Fallen ertbeilt der liolie k. k. Landes- 
scbulrath Altersaispensen. AVie man aus der Tabelle ersieht, ist eine solcbe 
Dispens nur 13mal, seit 1886/87 gar nicht melir ertbeilt worden. Uberhaupt 
muss man bervorbeben, dass unsere Schiiler vielfacb erst im vorgeriickten 
Alter um die Aufnahme in die Realschule ansuchen, so dass das Durcb - 
schnittsalter am Schluss des jeweiligen Scbuljahres gewohnlich bei einem 
Scbiiler der I. Classe 13, in der VII. 19 betriigt. Die Scbwankungen in 
dieser Beziebung sind hochst unbedeutend. Das Maximum in dieser 
llinsicht wurde beziiglicb der I. Classe im Jabre 1897 mit 13'6, beziiglich 
der VII. im Jabre 1895 und 1896 mit 19’5 Jahren, das Minimum im Jabre 
1895 in der I. Classe mit 12'S, beziehungsweise im Jabre 1889 und 1890 
in der VII. Classe mit 18 Jahren erreicht. Der alteste Schiiler an der 
Anstalt stand im 23. Lebensjahre und besuchte im Sehuljahre 1878/79 die 
z w e i t e  Classe.

In der nachfolgenden Tabelle X  gelangt der For tgang  der Scbiiler, 
ferner die Schulgeldle i stung zur Veranscbaulicbung; aucli erscheint die An- 
zabl der jeweilig von dem obligaten Turnunterr i cbte  ganz oder theilweise 
B e f r e i t e n  binzugefiigt. Von den wabrend der 25 vergangenen Jabre am 
Scblusse des II. Semesters abclassiiicierten 5435 Schulern haben 4649 oder 
85 %  das Lehrziel erreicht, darunter 631 oder 12 %  mit vorziiglichem Er- 
folge; 786 oder 15 %  wurden zum Aufsteigen in die niichst liohere Classe
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Tabelle IX.
Die Schiiler nach dem A l ter am Schlusse des Sclmljalires.

D e m A lte r  n a c h  s ta n d e n im ei

o
Oh

J a  li r 10. 11. 12.| 1 3 .| 1 4 .| 1 5 .| 1 6 .| 1 7 .| 1 8 .| 19.| 2 0 .| 2 1 .| 22  

L e b e n s ja l ir o

| 23 5
a
6

i . 1 8 7 3 /7 4 1 18 25 44 41 4 5 21 10 4 1 1 — — — i
2 1 1

2. 1 8 7 4 /7 5 1 12 42 46 4 5 3 2 27 14 5 3 1 1 - — 2 2 7

3. 187 5 /7 G 1 13 19 0^ 4 9 3 5 27 2 0 12 4 1 1 — - 2 3 4

*1. 1 8 7 0 /7 7 1 11 26 35 4 0 3 9 2 5 15 12 4 2 2 1 — 2 1 3

5. 1 8 7 7 /7 8 1 6 19 3 8 51 30) 31 21 7 7 1 — 2 — 2 2 3

0. 1 8 7 8 /7 9 1 6 21 3 4 10 31 2 4 22 17 4 2 1 — 1 2 1 0

7. 1 8 7 9 ,8 0 5 15 26 29 29 19 14 7 1 0 1 — i — 1 56

8. 1 8 8 0 /8 1 — 5 13 2 4 34 2'2 2 0 9 7 4 5 — - — 1 13

<J. 1 8 8 1 '8 2 3 5 10 3 0 30 22 13 13 7 1 1 — — — 141

10. 1 8 8 2 /8 3 1 12 13 3 9 30 28 15 8 8 5 1 1 — - 161

11. 1 8 8 3 /8 4 1 5 28 3 6 49 30 2 9 8 5 5 — — — — 196

12. 1 8 8 4 /8 5 1 7 22 40 4 4 45 18 19 7 2 3 — — — 2 08

13. 1 8 8 5 /8 6 — 7 26 30 37 38 27 19 S 3 4 2 — — 2 0 7

14. 1 8 8 0 /8 7 — 7 19 3 9 37 31 27 2 2 10 7 2 1 1 - 2 0 3

15 . 1 8 8 7 /8 8 - 9 26 25 54 30 2 4 12 14 2 2 - - — 198

IG. 1 8 8 8 /8 9 — 7 16 4 2 31 41 2 0 17 7 8 — 1 — — 190

17. 1 8 8 9 /9 0 — 12 15 38 48 2 6 3 0 15 1 2 6 4 1 ] — 2 0 8

18. 1 8 9 0 /9 1 4 25 30 4 5 42 21 2 4 1 2 6 3 — - — 2 1 2

19. 1 8 9 1 /9 2 — G 18 36 43 32 4 4 15 19 12 2 — - — 2 2 7

20. 1 8 9 2 /9 3 — 10 2 0 2 8 54 34 35 29 10 11 3 2 — — 2 3 6

2 1 . 1 8 9 3 /9 4 — 9 2 9 40 50 48 32 2 3 17 6 6 3 - - 2 6 3

22. 1 8 9 4 /9 5 - 13 3 4 4 0 02 53 25 2 7 20 11 8 3 — - 2 9 6

23 1 8 9 5 /9 6 - 5 2 4 52 55 63 3 0 2 4 21 12 5 2 — — 2 9 3

2 4 . 1 8 9 6 /9 7 - 9 2 4 4 6 6 0 53 59 22 15 9 5 4 — — 3 0 6

2 5 . 1 8 9 7 /9 8 — 6 27 5 4 55 57 41 3 7 14 10 6 4 2

" l

3 1 2

Summa 12 2 0 8  5 6 2  9 5 0  11 2 2  9 42 6 8 4 4 50 277  151 69 29 8 1 5 4 7 4

7
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fur unreif bcfunden. Das giinstigste Classificationsergebnis filllt in das 
XII. Schuljahr (1.8<S5) mit 94 °/0, das ungiinstigste in das VI. (1879) mit 
72 "/o- Zwischen diesen beidcn Grenzcn gibt es zahlreichc Variationen. 
Das niichstbeste ist das Jahr 1886 mit 92 °/0, das nachst ungiinstigste 
das II. Jahr (1874) mit 74’44 °/o nngiinstig Classiticierten. — Im allgemeinen 
kann man bchaupten, dass die Einftthrung des Normallehrplanes vom Jahre 
1879 mit Ausnahme des Ubergangsjahres nur von den giinstigsten Erfolgen 
auf die Erreichung des Lelirzieles begleitet gewesen ist, denn von diesem 
Zeitpunkte an sinkt der Procentsatz der Schiller mit der I. Kortgangsclasse 
in der Kegel nie unter 85’8 °/'o herab; nur das Jahr 1889 vcrzeichnct in 
dicscrKichtungSP4 °/o- ”  Die Zahl der V or  zugs s chii 1 er ist in den einzelnen 
Jahren ziemlich verschieden; das Minimum weist das Jahr 1880 (10 von 156 
oder 6'4 °/0), das Maximum das Jahr 1897 (45 von 305 Schillera oder 16’2 °/0) 
auf; dem Percentsatze nach gebiirt aber dem Jahre 1885 mit 17 2 0/o der 
hdchste Rang. — Die Zahl der W  i e d e r h o 1 u n g s p r ii f u n g e n ist in keinem 
Schuljahrc ais hocli zu bezeiehnen ; die meisten Reparatursprufungen weist das 
Jahr 1894 auf und zwar 16 oder 6'08 °/0 ; ihm stelit am nachsten gleicli das 
folgende mit 17 oder 5'74 °/o3 die dritte Stelle nimmt das erstc Schuljahr 
mit 12 oder 5'64 °/0 cm; in den Jahren 1880, 1882, 1883 und 1885 sind 
iiberhaupt kcine Schiller zur Wiedcrholungspriifung zugelassen worden. Im 
ganzen hatten 131 Schiller eine Naehtragspriifung abgelegt; bei 99 hatte 
sie ein giinstiges Resultat.— Was schlielilich die mit der I I I .  F o r t g a n g s -  
c l a s s c  abclassificierten Scliiiler anbelangt, so muss bemerkt werden, dass die 
Zahl derselbcn, von den drci ersten Scbuljahren abgesehen, eine verhaltnis- 
mafiig geringc, mitunter eine minimale gewesen ist; in den Jahren 1883, 
1884, 1889, 18JIJ und 1894 kommt sie an der Anstalt iiberhaupt niclit vor. 
Nur im Jahre 1897 bekamen 14 Scliiiler von .305 ein Zeugnis der III. Fort- 
gangsclasse. -  - Das in dicser Beziehung auffallend ungiinstige Verhaltnis 
zwischon den ersten seclis Jahren und den folgenden — es lasst sieli namlich 
seit 1879 eine bedoutende Abnahme constatieren — findet seine natiirliche 
Erklarung darin, dass bis zum Jahre 1878 die dritte Eortgangselasse bereits 
bei drei nicht geniigenden Semestralnoten ertheilt wurde, wahrend der holie 
Ministerialerlass vom 18. Janner 1879, Z. 768 die Erthcilung der I LI. Fort- 
gangsclasse nur dann gestattet, sobald die Zahl der „nicht geniigend“ gleicli 
oder grober ist ais ;lie 1 Ijflfte der obligaten (legenstdnde, wobei ein „ganz 
ungeniigeniP1 zwei „nicht geniigcndtt gleicli zu haltcn ist. -  - In der liubrik 
S c li u 1 g e 1 d“ diirfte wolil am meisten die seit 1884/85 fortwahrend zu- 

nehmende Zahl der von der Schulgeldleistung liefreitcn Scliiiler auilallen, 
welchc der das Schulgeld zalilenden meistens nahezu gleich ist, ja in manchen 
Jahren, insbesondere in den letzten, dieselbe sogar bedeutend iibcrsteigt. Zum 
richtigon Verstandnis dieser Erscheinung ist die Kenntnis der llolic der 
Schulgeldleistung nothwendig. Wiihrend bis zum Jahre 1885/86 das Schulgeld 
in den unteren (llassen jahrlich 20 fl., in den oheren Classen 24 11. betrug,
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wurde dasselbe vom Seliuljalire 1886/87 an laut liolicn Ministerialerlasses 
vom 12. Juni 1886, Z. 9681 auf 30 11. pro Jahr erholit, wekdier Umstand 
viele minder bemittelte Schiller veranlasste, um die Befroiung bittlicli zu 
werden. Man wird auch daraus einigermaBcn ermitteln kdnuen, wio wciiige 
Schiller unserer Anstalt den besitzendcn Standen angoliorten.

Die letzte Rubrik gibt schlieOlich iiher die Zalil der vom  o b l i g a  ten 
T u m  en b e f r e i t e n  Sc h i l l e r  die etwa gewiinsclite Auskunft. Man ersieht 
daraus, dass die Zalil derselben selir groflen Schwankungen unterworfen war. Ibr 
Maximum erreichte sie im Jahre 1889/90 mit l.r)'8°/0, wie sie uberhaupt vor 
diesem Jahre selten unter 10 °/0 gesunken ist; seit diesem Jahre ist aher cin 
rasehes Sinken wahrzunehmen, so z. B. gleicb im folgenden Jahre auf 7 °/o 
(also unter die Hiilfte), im Jahre 1896/97 sogar auf 16 w/o- h>01' holie Ministcrial- 
erlass vom 15. September 1890, Z. 19097, mit welchem Se. Excellenz der 
Tlerr Minister fur Cultus und Unterricht darauf hingewiesen bat, wie noth- 
wendig der Betrieb des Turnens fiir die M ego der Gesundheit sei, sowie 
die Bestrebungen der Direction, von dene11 in dem Abschnitte iiber die 
Scbulhygiene des Nabcren gesproeben wurde, die humanen Absiebten der 
boben Unterriehtsvervvaltuug nach Tliunlichkeit gcwissenhaft zu fordem, 
haben dieses gewiss erfreuliclie Resultat gezcitigt.

Aus der nachsten Tabclle XI. ist die Anzabl der Abtheilungou, woehent- 
lichen Unterrichtsstunden, die Anzabl der Schiller sowie der Lelirer der freien 
( l e g c n s t a n d c  zu ersehen. Nachdem wir bereits auf Seite 52 bei der Eror- 
terung der Lehrvcrfassung das Nothwendigste zu dieser Tabelle bemerkt 
haben, crlauben wir uns an dieser Stelle darauf hinzuweisen.

Das Ergebnis der Maturiti itsprii fungen veranscb auli elit die Tabelle XII. 
Dieser kann man entnehmen, dass an unserer Anstalt seit dem Jahre 1871) 
bis zum laufenden Schuljabre im ganzen 22 Eeifeprtifungon abgebalten wurden. 
Von den 216 Schiilern, welche die VII. Classe besucht haben,*) giengen ohno 
Maturitatspriifung drci ab, zehn wurden auf (Irund der scbriftlichen oder 
ibrer niebt gentigenden Semestralleistungen zuriickgewiesen (im ganzen also 
6  % ) j hievon trat einer wahrend, einer vor der miindlichon Prilfung zuriick. 
192 oder 89 °/o wurden fiir rcif befunden, davon 30 oder 14 °/0 mit Aus- 
zeiehnung, und 11 oder 5 °/0 wurden und zwar drei auf ein lialbes, acht auf 
ein ganzes Jalir reprobiert. Externc (Jandidaten oder Brivatisten meldcten 
sieli an unserer Anstalt iiberhaupt nie zur Brufung. Wicderholungspriifungen 
im Herbsttermine wurden aclitmal abgebalten. Von den fur rcif zum Be- 
suelie einer technischen Hocbscbule Erkliirten, wollten sieli die meisten, und 
zwar 84 den technischen Studien zuwenden, 78 anderen Berufszweigen; un- 
entschieden waren zehn. Wic viele unserer Abiturienten ihrem gefassten 
Vorsatze untreu geworden sind, ersieht man am beston aus der naclifolgenden

*) l in s e r e  l ie u r ig e n  A b itu r ie n te n  k o n n te n  b e i  d ie se r  Z a h lu n g  a u s  d em  G r u n d e  n ie b t  in  
B c t r a c h t  k o m m e n , w e il  s ie  ih re  l te i fe p r i i f im g  erst. n a c b  d er D r u c k le g u n g  d ieses  B e r ic h te s  a b - 
ie g e n  w e rd e n .
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Tabelle XIII,, welchc cine Zusammenstcllung aller approbierten Abiturienten 
der Teschner ltealschule, nacli den einzelnen Jahrgangen geordnet, enthiilt 
und gleichzeitig aucli iiber den jetzigcn Lebensbcruf und den Wohnort der- 
selben Auskunft zu geben bestiramt ist. Es wiire nun freilieli rccht interessant 
z u wissen, was aus den Tausenden unscrcr Schiiler, welciie vorzeitig die 
Anstalt verlassen liaben, gcworden ist; allein es felilt uns iiber die meisten 
dcrselben fast alle Kunde. Wir liaben uns dalier begniigen miissen, Erkun- 
digungen iiber unsere eliemaligen Abiturienten einzuziehen, was ja gleiclifalls 
niclit leiclit, sondern mit grofien Schwierigkeiten verbunden war und nm- 
fassende Nacbfragen nach allen Seiten erforderte, da ja viele beute liingst in 
Anit und Wiirden fern von der IIci mat leben. Und trotzdem ist es uns gc- 
lungen, von allen unseren 192 Abiturienten in Erfahrung z u bringen, welchcr 
Mcrufsart sic sieli zugewcndct liaben. Es ist wohl an dieser Stelle niclit 
am Platzc, weitor aussebauende liiickblicke auf die Leistungen der Anstalt, 
soweit sie sieli aus der jctzigen Lebensstellung ilirer eliemaligen Scliuler cr- 
geben, zu werfen; aber man wird der Tabelle doch entnelnnen kdnnen, dass 
aus unscrcr ltealschule eine stattliehe Anzalil von Marmern lieiworgegangen 
ist, welchc ilir zur Zierde gereiclien, und dass alle ihre Abiturienten eine 
geaelitete Lebenslaufbalin eingescblagen liaben. Die Umscliau, die wir iiber 
sie balten, erfiillt uns mit inniger Freude und mit Stolz, denn wir liaben die 
Genugtliuung, unsere Aufgabe nacli mensebliclien Kraften erfiillt zu liaben.

Mit sclimerzliclier Tlieilnahme miissen wir aber aucli derjenigen 17 un- 
serer liolfnungsvollen eliemaligen Abiturienten gedenken, welciie friihzeitig 
mitten im eifrigsten Streben vom unerbittliclien Tode dahingeratft wurden. 
Ein chrenvolles Andenken sei ilinen geweibt!

Indem wir nun diesen Absclmitt sclilielien, glaubon wir es niclit besser 
ais mit dem innigen Wunsche tliun zu kdnnen, es nmge die Teschner Real- 
sclmle auch fernerliin das bleiben, was sie bislang war, eine wiirdige Stiitte 
zur lleranbildung der Jugend, damit aus i lir auch ferner berufstiichtige 
Manner heiworgehen, Miinner voll Liche und Ilingebung fiir das Vaterland 
und fiir unsere erlauchte Dynastie!
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Tabelle XII.
a) Ergebnis der Mat uri tśitsp r uf  u n gen.

a
. 0)

Ersebnis der Von den fur reif Erklarten Terinine der
L _ i* \ r 5 c Maturitiitaprufg. wollten sieli zuwenden miind]. Priifung VoTaitzender der

%S .
Ja lir

- 7 . 3 Ś  Łfi Prufungscom-
w ~ O 6o

an dereń
mi8Bion im

o *5 • - a  „ : o c. reif techn. nnent- c E Haupttermine
Cw X  5 '“ 2 Sc mit roi f reif Studien Bcrufs- sehieden •5 a ■— 0)

Auhz. z we i gen
03 W

k. k. subst
14. Jj.-Seh.-I. II.

1 . 1870 8 — — — 8 ■— 5 2 i .Tuli Suhrcier

4. r>. k. k. li.-Sch -

2 . 1877 0 — — 2 7 — 4 3 2 .luii I. H. Sclireier

:i. 1878 1 0 — — 1 9 — 2 0 2 •luli
*

4. 1870 1 2 — — 3 <; ■'i1) 1 8 — .J uli
5?

2fi 28. _
5. 1880 1 0 — — 1 0 — c> 4 — .) mii

!). 1 1 . 2 1 .

6. 1881 1 1 — - - 9 2 2) 2 7 — J uli 8 ei»t.

7. 1882 5 - — 9 3 — 3 2 - Juli
— rt

8 1883 1 0 — —. — 1 0 — 2 8 — •1 tli i — V

1
1 0 .

9. 1881 1 — — 3 1 — 1 Jll|i n
k. k Kealschul-

10. 1885 4 — — 3 1 — i 2 1
<>.

Juli
— director K Aiii-

bruzy iluś liielitz
14, lf>. 2b. k. k 1 , -Sch -

11. 1880 9 1 — 1 7 ■—• 3 4 1
Juli Scpt. T. I‘li. Klimsolia

G 0
11 24.

12. 1887 9 2 — 1 — .Tuli Sept,

13. 1888 7 — — 1 0 — 3 4
14

Juli
— jj

14. 1 8 8 0 8 1 2 4 i 2) 3 3 —
5. fi. 
Juli

—
f>

ir>. 1800 1 1 __ — i 1 0 — 3 8 — 7. 8. 
.1 uli

19.
Sept.

n

if,. 1801 8 — — 2 0 — 4 4
30. .1 tlili 

1 . Juli
29.

Sept.

k. k. Ti.-Scb.-J. 
Dr L. Konvalina 
k k.Gymnasiald.

17. 1892 8 — — 1 7 - - 0 2 — 23.2 fi .luli l)r. G. Waniek 
ans Itielitz

3
30. .1 uni k. k Ti-Sch.-.l.

18. 1893 1 2 — — — 1 2 — 9 1. 3. Juli Dr.li. Knnyalina

1!). 1804 2 1 2 -i-l3) — 5 11 2 2> 14 o —
12 Ki 
Juli

27.
Sept. n

l s) 11
1. i n. k. k. G -Sch -J.

20. 1895 17 1 12 s 2;
2

1

Juli

17. 1 fi

Sept. l)r. V. Langhans

21. 1890 14 2 2 •----- 10 — 9 Juli

22. 1807 9 _ _ _ 8 _ ii 1 1
!l

Juli
1.

< lito her
ti

7. H. 0. 
Juli

k. k. Keniachuld,

23. 18984) — — — — — — — —
R. Ihirtolnine 
ans Troppau

*'• 210 ' 30 102 "1 81 78 10

')  A u f  e in  b a l  be.s J a l ir  rep ro b ie r t .

' )  A n f  e in  .Jahr re p ro b ie r t .
') T r a t  v o r  (b e z ie h u n g jm e is c  w a b re n d )  d e r  m iin d l . P r i i fu n g  z u r iic k .
')  l ) a s  K o s u lta t  d e r  h e iir ig e n  K c ife p r t lf i i iig e n  k a n n  w e g e n  t y p o g r a p b is c b e r  S e h w ie - 

r ig k e it e n  o rat im  n a e h s te n  J a b r e s b e r ic h te  b e k a n n t g e g e b e n  w e rd e n .
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Tabelle XIII.
b) Verzeichnis der Schiller, die in den verfl(jssenen 25 Jalircn an der 

Anstalt das Z e u g n i s  der  I i e i f e  erworben baben mid ihre gcgenwi l rt ige .
S t e 11 u ii g.

P rii-
fu n g s
ja l ir

rB a (J e w ilh ltcr
y ,

rji
O

a.

N a m e  d es  
A b itu r ie n te n

V a te r la n d ,
G e b u r ts o r t

(/?
£

* s

i
%>

4-<
a

a

l i o r u f  (b e im  
A b g a n g e  a n - 

g e g e b e n )

G c g e n w a r t ig e  
S le l lu n g  u m l 

W o h n o r t

y  ;im  2 2 . J u n i  lH7H

i 1876 H a d in a  A n to n S ch le s ie n ,
T e s ch e n 1 85 7 k a th . T e c h n ik

a is  k .k .s u p p l.U b u n g s -  
R c liu lle h re r  a n  der
I jc h r e r b i ld n n g s a n -  
s ta lt  in  T e s c h e n

F r o f . a . d. łm h . stiid t.
2 . U P o la c h  E d u a r d d to . 1 85 8 H a n d e ls s c h u le  in

A u s s ig  a ./E .

3 77 S c h in d le r  E d u a rd
S ch le s ie n ,

T r o p p a u 1857 7? B crg a k a d e m ie
k .k .Z o l lb e a m t e r  be im  

Z o l  la m  te  in  G r a z
S c h o n a ic h S ch le s ie n ,

1 8 5 7 l i o c h s c h u le
11 J o h a n n S ch d n s te in 1) f , 1 jo d e n cu ltu r i

5 7' S ch u ś c ilc  E d u a rd S ch le s ie n ,
P e t r o w it z 18511 1? im b e s tiim n t

k . k . F r o f .  a . d . St.nats 
r e a ls c h u le  in  B n in u

S ch le s ie n ,
T r o p p a u

k. k . H e ch n u n g sr e v id .
(l. t f S to s c h  E m il 1858

«
F o r s ta k a d c m . hei d . k . k . F in a u z d i-  

r e c t io n  in  T r o p p a u

7. 77 S w o b o d a  A d o l f S ch le s ie n ,
T e s ch e n

1 8 5 8 77 17 1-

S ch le s ie n ,
8 . 7? W o ź n i t z a  R u d o l f P r u c h n a 1 8 5 7 77 B crg a k a d e m ie S tlrg  (K a rn te n )

<J. 1 87 7 B la s c h k e  J o s e f S ch le s ie n ,
T e s c h e n

S ch le s ie n ,
T o s c h o n o w it z

1 8 5 8 k a th . A g r ic u l tu r
K e n tin c is te r in  K o  s e c  z 
b e i 111 a v a  (U n g a r n )  
F e a l ita te n b c s it z e r  u .

10 . 5? E h r l ic h  A lb e r t 185G ni os. T e c h n ik K a u fm a n n  in  P o l n -  
O s tra u

11. 57 G a m r o th  K a rl S ch le s ie n ,
T e s c h e n

1 85 8 k a th . u n b e s t im m t
S p a rc a s s a licp iid a to r  

in  T e s c h e n

12. 71 J o n k is c h  K a r l d to . 1 85 0 7 7
H a n d e ls -
a k a d e m ie

A d ju n c t l i .  d . F i l ia lo d . 
<">st.-ung. B a n k  in

P rz e m y ś l.

13. 77 K f is t e k  J o h a n n S ch le s ie n ,
Ł a z y 1857 7) T e c h n ik

I n g e n .d . k . k . p r iv . K . 
F .N .B  i.M a lir .-O stra u

14. 11 N a le p a  F r a n z S ch le s ie n ,
O d e r b e r g

1857 77 u n b e s t im m t
y  a is  k .k . Z o l lb e a m te r  
in W i e n  im  ,1. 1893

15. »? N ie r l ic h  J o s e f S ch le s ie n ,
P e te r s d o r f 1 8 5 8 7? T e c h n ik

y  a is  S n p p l. a . d . k . k. 
M a r in e -A k a d .i  F iu m e  

im  J . 1 8 9 0  z u  G r a z
k . u . k . M ilita r r e c lm .-

16. S c h r e in z e r  K a r l I le s s e n ,
1 85 7

M ilita r - o f f ic ia l  h. d. M ilita r -
M a in z J1 a k a d e m ie b a n a h tlic i l . d . 1. C orp s

in K r a k a u

S ch le s ie n ,
k . k . O b e r in g e n ie u r

17. S e e h o ff  L e o n h a r d 1 85 0 T e c h n ik h. d . s ch le s . L a n d e s -
F re is ta d t re g ie r . in  T r o p p a u
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ź
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h
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d es  A b itu r ie n te n
V a te r l .m il ,
G e b u r ts o r t

i
Ul

c  £
.Ł

OJ ^O

C o n fe s
s ion

G ew śih lter 
B e r u f  (h ełm  

A b g a n g e  
a n g e g e b e n )

G e g e n w a r t ig e  
S te l lu n g  u n ii 

W o lm o r t

1

B ia d o li li

k . u . k . l la u p tm a n n
18 1878 . K ija k  J u lin s 1 80 0 k a fli. A  g r ic u l  tu r d es  5 6 . I n f . -K e g .  in 

K r a k a u

1 'n g n rn , 
S z t . M i k ło s

D is p o n e n t  b e i e in em
1!) n F a r k a s c li  Is id o r 1859 m o s . u n h estim m t J lo lz -e n -g r o s -G e -  

s ch a fte  in  B u d a p cs t
k. k . l le c h n u n g s -

20 r> G ro fim a n n  J o s e f M is te k 1801 k a fli . A g r ic u ltu r r e v id e n t  in W ie n , V . 
Z e n ta g a s s e  3 9

21 n H e n ts c h o lc k  .Joli
S ch le s ie n , 

L e s k o  w e  tz 1 8 0 0 51
T e c h n ik

J lu eh h a n d ler  in  
W ie n , V .  K e tte n - 
b r iick en g a .sse , 2 3

1,22. 51 J a n k o w s k y  R u d .
S ch le s ie n ,

B ie litz 1 8 0 0 55 A g r ic u ltu r
E rz li. F r ie d r ic l i  s e b e r  

F o rs tv e n v a lte r  in 
H a s ia c h  b . T e s ch e n

23. n K o llia n  E m a n u e l S ch le s ie n ,
T r z a n o w it z 1 8 5 9 m os. L e li r fa c h f  1 8 8 9  in  T r z a n o w itz

24. V K u n z  J o s e f
S ch le s ie n , 

O h . S u c h a n 1 8 5 0 k a  tli. R crg a k a d e in ie
O b e r le h r e r  in 

B lu d o w it z

25. 51 L a n iic h  R u d o lf S ch le s ie n ,
T e s c h e n 1801 r> L e h r fa c h

C o n tr o lo r  l ie i d e r  k . k. 
p r iv . K a s c lia u -O d e rh . 
E ise n b . in  T r z y  n ie  tz

20. 51 1’ o l la k  J a k o b
S ch le s ie n ,
Ż iw o t it z 1 85 8 m os, u n h estim m t

L iq u e u r fa l> r ik a n t  in 
O tte n d o r f  h . T r o p p a u  
k g l. u n g .  O h e r fo rs te r

2 7 . 55 [J rb a n o w s k y  B e la
U n g a r n ,

l l i in ik 1 85 9 k a fli . F o r s ta k a d e m .
in  K o r d s m e z ó , (U n g ., 
M a m ia ro s e r  C o m ita t )
E rzli. F r ie d r ic h 's c h e r

28. 1 87 9 . D o s ta ł  J o s e f
S ch le s ie n ,

I le r z m a n it z 1801 k a fli. A g r ic u l tu r
O b e rs te ig e r  li. d . C en - 

tra lm a rk s c lie id e r e i
in  T e s ch e n

f  y o r  e in ig e n  J a h re n
20 • K lim e s c h  J o h a n n N . D lio ta 1 8 0 0 11 I l i it te n w e s e n in  R e s c h it z a  a is  

H iU te n in g e n ie u r

r. u . k . F o r s t -  u . D o -

30. K ra u sa  F r a n z B oh m erj,
E g e r

1801 • F o r s tw e s e n
m  a n e n -V  e r  w a l  ter  

)ei d e r  k . u. k . I )o -  
m a n e n d ire c t . in  W ie n
k . k . Z o l lo b e r a m ts -  
o f f ic ia l  u . k . u . k .

31 K ra u tw u rst  K a r l
S ch le s ie n , 
< R le rb e rg 1 8 5 9 O h e r lie u te n a n t  in  d er 

-ja iid\velirev iden z in 
W ie n , I I I .  U n te re  

V ia d u c tg a s s e , N r . 21

32. N o w a k  F r ie d r ic h
S ch le s ie n ,
F re is ta d t 18G1 • -

* 1 88 1  in  W ie n  a is  
T e c l in ik e r

c .  k . O f f ic ia l  im  F i -

33. 6 ch o lt is  F r ie d r ich
S ch le s ie n ,
T e s c iie n 1 86 1 fi -

n a n z m in is te r iu m  in  
W ie n , 1., F le is c h -

m a r k t , 19.

14. »  S c h w a n d a .lo h a n n
S ch le s ie n , 

I )o h ra u 1 8 5 9
*

X .
»
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-Z. ci 
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O h

N  a  m  e
d es  A b itu r ie n te n

Y a te r la n d ,
G e b u r ts o r t

W
t l  u

3  'ŚJOl *--s
o

C on fes-
s io n

G e w a h lte r  
B e r u f  (b e im  

A b g a n g e  
a n g e g e b e n )

G eg en w a rfc ig o  
S te llu n g  u in l 

W o h n o r t

3 5 . 1 8 7 9 S ik o r a  J o s e f
S ch le s ie n ,

J a b lu n k a u 1861 k ath . L e h r fa c h M U D r ., p ra k t is ch e r  
A r z t  in  J a b lu n k a u

3 0 . rt Z a t z e k  E m il S ch le s ie n ,
T e s c h e n 1 86 2 55 d to .

E rzh . K a r l  S te p h a n 1- 
s ch e r  B ra u h a u sca ss ie r  
in S a y b u s c h (G a liz ie n )

3 7 . 1 8 8 0 A ltm a n n  A lb e r t S ch le s ie n ,
T e s ch e n 1861 m os. T e c h n ik

B e a m te r  d e r  k. k. p r iv . 
ó s te r r . L a n d e r b a n k  

in W ie n

3 8 . 51 G o c h  P a u l S ch le s ie n ,
G r o d z is z e z 1 8 6 0 e v a n g . d to . f  1 8 8 3  in  D o m a sJ o - 

w itz  a is  G u tsb e s itze r

3 9 . 71 H irn e z ir s  A n to n S ch le s ie n ,
T e s c h e n 1 86 0 k a th . (lto . B e a m te r  d e r  k . k . p riv . 

K F . N . B . in K o jc te in

4 0 . «
K u k u ts c b  F a u l G a liz ie n ,

B r o d y
1862 e v a n g . A g r ic u ltn r B u c h h a lt e r  in S a r a 

j e w o  (B o s n ie n )

4 1 . 15
M ilc h  H e in r ich

U n g a r n ,
W a a g -B is tr it z 1 80 2 m os. T e c h n ik

M it e h e f  d e r  F irm a  
„B r iid e r  M i lc h u K a s e -  
e r z e u g u n g  u n d  W i l d 

e r  p o r  tg e sch  a ft  in  
W a a g -B is t r it z  ( l i n g . )

4'2. 51 M u sil K a r l S ch le s ie n ,
F r ie d e k 1 8 6 2 k ath . L e h r fa c h

-j- 1SS 2 in W ie n  a is  
T e e h n ik e r

4 3 . n P a w e łe k  P r a ń  z
B a s c h k a

1 86 2
55

d to .

f  1 8 8 5  in B a s c h k a  
a is  a h s o lv . l l o r e r  d er 
H o c h s c lm le  f. B o d e n - 

c u lt u r  in  W ie n

4 4 . 51 S te n ze l A n to n
S ch le s ie n , 
J a n e m  i g 1 86 3 n d to .

O b e r fb r s te r  in S k o le  
(O s tg a l iz ie n )

4 5 . n W e in e r  M o r iz U n g t fA t
K o t te s c h o 1861 m os. T e c h n ik

ln g e n ie n r  d e r  G r o f i-  
h r /.g l.S ta a tse isen h a h n  
in W a lld i ir n  (ftro fi-  
h c rz o g th u m  B a d en )

40. » W e in g r iin  S a lo m .
1 •.•ili/.icn, 
K r a k a li 1 8 5 8 n d to .

Z e ic h n e r  (P e s s in a t o r )  
bei e in e r  M a s ch in e n  
fa b r ik  in  P a r is , 4 3  

ru e  L e g e n d e

4 7 . 1881 P o s t a ł  J o s e f
S ch le s ie n ,

H e rz m a n itz 18 0 2 k a th . B e rg b n u
W  i r l s c  11 a  f  t s h e s i t z e  r 

in H e r z m a n itz

48. 55 F isc h e r  A d o l f
S ch le s ie n ,

W o l lm e r s d o r f 1801 55 F o rs t fa e h

F u r s t T l m n - u .T a x is '-  
s c lie r  O b e r fo r s te r  in 
R e g e n s b u r g , S tern - 
stra tle  19 (B a ie m )

4 9 . 55 K re is le r  J n l iu s
M a h re n , 

K la n  ten d o r f 186-2 51 B e rg b a u
d ip lo m . In g e n ie u r  
u n d  P r o fe s s o r  i u 
C a sse l (F re u h e n )

5 0 .

5 1 .

n H o n u s  P e te r  

K o r a b  A n to n

S ch le s ie n ,
S ta u d in g

IF óhm en,
W i ld e n -
sch  w ert

1 8 0 2

1801 55

A g r ic u ltn r

B e rg w e s e n

A r c h it e k t  u n d  3$au- 
1 e iter in W ie n , IV ., 

A U eeg a sso , 5.
i  ais k . k IVi9tsis8istcnt 
und a. o. Hnrer an der 
k. k, TTnłverait:it in I*rap 
am Ki. Juli 188!)in 1‘oln.- 

( )stran
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N a m e
des A  bi tu r ion  ten

V a te r la n d ,
G e h u rtso r t

G
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r

C
on
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n G e w a h lte r  

B e r u f  (beim  
A h g a n g e  

a n g e g e b e n )

G e g e n w jir t ig e  
S te l lu n g  u n d  

W o h n o r t

5 2 . 1881 L in d n e r  E m a n u e l M a h re n ,
L o s c h it z

1861 rnos. M o d .S p ra ch e n
A d ju n c t  d e r  k . k . 
S ta a ts b a h n e n  in 

O lm titz

62 . n N o w a k  J o s e f S ch le s ie n ,
T e s c h o n

1 8 0 3 k a th . C h em ie
s u p p k L e h r c r  a m  L a n -  
d e s r e a lg y m n a s iu m  in 

W a id h o fe n  a ./T h .

54. n O ls c h o w y  J u liu s G a liz ie n ,
W ie l i c z k a

1 86 2 77 T e c h n ik
P ro fe s so r  a n  d er la n d - 
w ir th s ch . A k a d e m ie  in  
D u b la n y  h e i L e n ih c r g

55. - U r b is c l i  R u d o l f S ch le s ie n ,
S k o ts c h a u

1 80 1 • A g r ic u ltu r
k . k . Z o lla m tsa ss is te n t  

in  O d e r h c r g

5G. 1 88 2 A lb r e c h t  H u g o G a liz ie n ,
B ia ła 1 8 0 4 k a th . T e c h n ik

O b e ro ft ic ia l  d er  k. k. 
p r iv .K a is . F e rd .N o r d - 
b a lin  in  W ie n , k. k. 
L im ite n a n t  <ler u . a . 

L a n d  w ehr

57. 71 L a n z e r  R o b e r t S ch le s ie n .
K o n s k a u 1S 65 m o s . 77

V  er w a lte r  d e r  Z u c k e r -  
fa h r ik  in  B o t fa lo o  

(S ie b e n b u r g e n )

5 8 . • S p itz e r  E m a n u e l S ch le s ie n ,
S k o ts c lia u 1 8 0 4 *■

F a b r ik s g e s e l ls c lm fte r  
d e r  F ir m a  S p itz e r , 

L e d e r fa b r ik  in  
S k o ts c h a u

59. ” W o ie h b c r g  M o r i /
I  fu  g a rn , 

L ie s k o w e z 1 8 0 5 17 M o d .
P h i lo lo g ie

T n g en ieu r d e r  M a- 
s ch in e n b a u a n s ta lt  der 
u n g . S ta a tsh a lm e n  in 

B u d a p e st

r.o. W ic h e r e k  F ra n z
S ch le s ie n , 
i M c r l« 'f } ;

1 86 4 k a th . E ise n b a lm -
d ien st

S ta t io n sv o rs ta n d  in 
K r ie g s d o r f  b . R o m e r - 

s ta d t  (M a h re n )

r i 1 88 3
Idument.li,*il 

B ern lia rd
S ch le s ie n ,
F reistadt,

1 86 5 m os. C h em ie
In g e n ie u r  d e r  k . k . 

ó s te rr . S ta a tsb a h n e n  
in S a m b o r  (G a liz ie n )

0 2 . n B u s e k  K arl
S ch le s ie n ,

U stroń
1864 k a th . F o rs tw e se n

k. u. k . O b e i l ie u -  
te n a n t im  I I I .  C orps- 
A r t il le r ie -R cg im e n te  

in W ie n

0.'!.

0 4 .

05.

71

77

71

l l e i s i g  A lfr e d

K u n z  IJ e in r icb  

L ib e rd a  A r th u r

S ch le s ie n ,
T e s e h e n

S ch le s ie n ,
S te in a u

S ch le s ie n ,
T e s e h e n

1 86 6

1 80 4

1 8 6 5

m os.

k a th .

e v a n g .

H a n d e ls -
a k a d e m ie

L e h r fa c h

A g r ic u ltu r

B e a m te r d e r  k .k . p r iv . 
ó s terr . L a n  d er b a n k  in  

W ie n , I ., l lo h e n -  
s ta u fe n g a ss e  3

i
E rz h . K a rl S te p b a n 1* 
sc lie r  F o rs tv e rw a lte r  
i. S a y b n s c h  (G a liz ie n )

00, 77 P o s p ie c h  J o b a n n
S ch le s ie n ,
T e s e h e n

1 86 4 k a th . 77

fi i rst 1. D ie tr ic h s te in ’ - 
s ch e r  O b e r fo r s te r  und  

F o rs ta m ts le ite r  iu 
l 1 l ite r -W is te r n itz  

(M a h re n ) u n d  k . u . k.

L ieu ten a n t, i. d . R .
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C o n fe s -
s ion

G e w a b lte r  
B e r u f  tboim  

A b g a n g e

G e g e n w a t ig e  
S te l lu n g  a n d  

W o b n o r fcOh S o a n g e g e b e n )

K a u fm a n n  in  S zered

07 1 8 8 3 S ilb e rs te in  l fe in r .
S cb le s ie n ,

18G4 m os. H a n d e l sak  a d .
a . d. W a a g  (U n g a r n )

A d ju n c t  d e r  k . k . 
o s to r r . S ta a tsb a h n e n

G8
-

S tr a u c li  R o b e r t
M a h re n ,
T r n a w k a

18G2 katli. M ilita r
in O b c r tr a u n  (O b or- 

o s te r re ie h )

G9 U lil ig  K a r l
E rz h . F r ie d r ic ld s c h c r

11 T e s c h e n
180;> e v a n g . A g r ic u ltu r W ir ts c h a  ftsb ere ite r

in K o s tk o w it z

M a h ren ,
D e u ts c h -

P a u lo w it z

k. k . S te u e re in n e h m e r

70 11 W in k le r  A rsen in s 18G3 k a tli. M a rin o b o i d e r  k . k . B e z irk s - 
h a u p tm a n n s c h a ft  

in  F r e is ta d t

71 1 8 8 1 H e in r lc l i  A rth u r
G a liz ie n ,

L ip o w a 1 80 5 katli. P o rs tw e se n
E r z h . F r ie d r i c h a c h  er  
C a ssa a d  ju n c t  in  G ro fi- 

S e e lo w itz  (M a h r e n )

7'2 11 S p it /.e r  M or i/,
S c b le s ie n ,

K ra sn a 18GG m os. u n bestin in it K a u f in a n n  in W ie n , 
I X /1 ,  P o r / .e l la n g .,  50

S c lile s ie n ,
e v a n g e l .  P fa r r e r  in 

E rn st! o r f
73 n W a la c h  P a u l C a m e ra !-

E llg o th
1 80 5 e v a n g . A g r ic u ltu r

I n g .-A d ju n c t  b e im

74 n W e w e r k a  B e r  tli.
M a h ren ,

L u n d e n b u r g 186G k a tli. T e c h n ik
B e tr ie b s in s p e c to ra t  

d e r  k . k . p r iv . K .  F .
jN . 11. in  M a h r .-O s tra u

S cb le s ie n , B e a n itcr  b e i d er  k . k .
75 1885 C io m p a  P a u l O b e r - 18G7 e v a n g . T e c h n ik p riv . o s t . -u n g . B a n k

T o s c h o n o w it / , in  K r a k a u

k . k . R e c h n u n g s o ff ic .

7C n K o p ie tz  H e in r ich
S c lile s ie n ,

O b e r -S u c l ia u 1 8 0 8 k a t li. u n b e s t im m t
im  k . k . C u ltu s - u m l 

U n te r r ic l it sm in is t .
in  W ie n

I.e h re r  in  G r iin b a c h

77 n K o tu la  E m e r ic h
iS clilesien ,
T e s c h e n 18G7 L e h r fa c h

a m  S c b n e o b e r g  
(N ie d e r -Ó s te r .)

78 ii R o h le d e r  R o b e r t
M a h re n ,

W it k o w it z 1 86 5 11 M ilita r ln g e n ie u r  in  
W it k o w it z

79 1 8 8 6 B a c h o  E m e r ic h U n g a rn ,
S il le in 1 8 6 6 k a tli. I .a n d w ir ts c h ,

k g . S te u e r o f f ic ia l  in 
N o u tra  (U n g a r n )

S c lile s ie n , 
( )d e rb e rg

O b e r o ff ic ia l  d er  k . k .
80 11 D o s e d e l A d a lb e r t 18GG r> T e c h n ik p r iv . K . F . N . B . in 

F lo r id s d o r f  b o i W ie n

81 U G lc s in g e r  E m il
S cb le s ie n ,
T e s c h e n

1 8 0 9 m os. -
H o lz in d u s tr ie lle r  in 

T e s c h e n
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n G ew IIh ltcr  
B e r u f  (b e im  

A b g a n g o  
a n g e g e b e n )

G e g e n w a r t ig e  
S te l lu n g  u n d  

W o h n o r t

82 1 8 8 0 H e rm a n n  l iu d o l f G a liz ie n , 
D a n k ó w  i tz

1 86 8 k a tli. L a n d w irtsr .li.

c o m m e r c . B u re a u - 
b e a m te r  b e i d e r  E rz h  

F r ie d r ic lT s c b e n  
K a m  m er in T e s c h e n

83 n K a fk a  E m il M iih ren ,
M a lir .-O s tra u 1 8 6 9 m os. T e c h n ik

C h ein . D r ., C h cm ik e r  
d e r  Z u c k e r fa b r ik  in 
I la t s c h e in  b . O h iiu tz

84 V K o r z o n e k  J o h a n n S c lile s ie n ,
P o g o r s c l i 1 8 6 5 k a tli. n n b ostiim n t

L a n d e s cu ltu rM n - 
g e n ie u r -A d ju n c t  in  

W ie n

H5. n L ip k a  E d u a rd S ch le s ie n ,
T e s c h e n ISO ? 71 E o rs lw e se n

F o rs ta s s is te n t  b e i der 
k . u . k . F o r s t -  u n d  

D o in a n e n d ir e c t io n  in 
L e m b e r g

86. « M a tn lk e  G u sta v
S clile s ie n , 

M ich a ! ko w itz 1 86 7
B u rg e rs c h u l-

le b r fa c h
Y o lk s s e lm lle h r e r  in 

S ta d la u  b e i  W ie n

8 7 . 1887 G r o  15 E m a n u e l S c lile s ie n ,
P u n z a u

1868 k a tli. u n b e s t im m t

d ip l.  L a n d w ir t ,  o rd . 
P r o fe s s o r  a n  d e r  b o li. 

la n d  w . L a iu les leh r- 
a n s ta lt  in  T e ts c lie n - 

L ie b w e r d

88. łł K lu m p n e r  K arl M a h r cn ,
F u ln e k

1 86 8 n T e c h n ik
S u p p le n t  a n  d er 

L a n d e s r e a ls c h u le  in 
M a h r .-O s tr a u

83. n M a rk i G u s la v
U n g a r n , 

T e p  l i c z k a 1 86 8 n d to.
B eam ter d e r  k . k. p r iv . 
K a s c h a u  -O d er  1 >erger 
E is e n b . in  D o m b r a u

90. 11 M a te je k  J u liu s
M a lire n ,

W e iB k ire h cn 1 86 8 n B o d e n cu ltu r

E r/.li. E r ie d r ic lk s c h e r  
K cch n u n g s b e a m te r  

im  E is e n w e rk e  K a rls - 
liiitte  b e i  F r ie d e k

91. n M etz  A io is
S c lile s ie n ,
K a ttim a u 1 86 7 n 'r e c h n ik

E r z h . F ried ricŁ T sch er 
B e a m te r  b e i d en  
I l ilt te n w e r k e n  in 

L ip in a  b e i F r ie d e k

92. n V id it /. E d g a r
S te ie rm a rk ,

G ra z 1 86 6 17 M ilita r
P m a t i e r  in  B o ż e n , 

V il la  S c h e l le n l io f

93. n / i  Hor E u g e n
S c lile s ie n ,
S m ilo w itz

1 86 8 m os. 'T ech n ik

i

In g e n ie u r  in  W ie n , 
1 IL , O b e re  W e ifl-  
g a rb e rs tra b e , 2 0 .

94. 1 8 8 8 1 io f fm a n n  I g n a z
S c lile s ie n ,

J a b lu n k a u 1 8 7 0 m os.
T e c h n ik
(C h e m ie )

a is  T e c h n ik e r  er- 
k ra n k t, s e ith er  in  e in er 
N e iw e n h e ila n s ta lt  in

T r o p p a u

95. n K a s z p e r  1’ a u l
S c lile s ie n ,
G r o d is c lit 1 86 9 k a t li. B o d e n c u ltu r

k . k . C o n tr o lo r  d er 
te ch n . F in a n z c o n t r o le  

in  B ru n n  a ./G . b ei 
W ie n ,  k . u . k . A r- 

t ille r ie lie u t  i . d . K .

90. n K tln ig s tem  W ilh .
S c lile s ie n ,

S e ib e r s d o r f
1 86 9 m os, T e c h n ik

(C h e m ie )
s tu d . in g ., W ie n , I X . ,  

P e r e g r in ig a s s e , 1.
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B e r u f  (b e im  
A b g a n g e  

a n g e g e b e n ,

G e g e n w iir t ig e  
S tel lu n g  u n ii 

W o h n o r t

07. 1 8 8 8 K o l ib a b e  J o s e f
M a h re n ,
B a u ts ch 1 8 7 0 k a th . P o rs tw e se n

Y 1 8 9 0  in  W ie n  ais 
T e c h n ik e r

0 8 . n M o n c z k a
G o tt fr ie d

S c ld e s ie n ,
T e s c h e n

18G0 n B c r g b a u fa c h
E rz li . F r ie d  r ic b ’s ch er 
B e r g a d ju n c t i .  K a r  w in

0 0 . ii P o l la k  M a rk u s S cb le s ie n ,
O b e r s u c h a u

1 8 0 8 nios. T h ie ra rz n e i-  
k u n  de

In g e n ie u r  d . k .k  p r iv . 
bst. N . - W .  -B a k u  in 

W ie n

100 . n S ch ic s s e l  A lfo n s
S c ld e s ie n ,

P o ln .-F e u te n
1 8 0 8 k a th .

T e c h n ik
(M a s c h in e n -

b a u )

In g e n ie u r  1>. d . F irm a  
S ie m e n s  &  I ta ls k o  in 

W ie n

101 . 1 8 8 0 F u l  d a  F r a n z M a h re n ,
M fih r .-O s tra u

1 87 2 k a th . T e c h n ik
l i n g . )

T e c h n ik e r  im  S tad t- 
b a u a m te  in W ie n

102 . K a r z e ł  G e o r g S c ld e s ie n .
N ie b o r g

1 8 0 0 e v a n g . l io d e n c u ltu r

k. k . A ss isfen t, be im  
l la u p t in i in z a m te  in 

W ie n l I I , I I o u m a r k t  ł . 
k .k . A r t .-L ie u t , i. d .R .

101! 7) L ic h te n s te r a
K a r l

S cb le s ie n ,
D o b r a u

1 8 7 2 m os.
T e c h n ik
(C h e m ie )

B e tr ie b s in g e n ie u r  in 
W i t k o  w  i tz

1 04 . )1 N its e h c  Y in e e n z M a h re n , 
O l m fi tz

1 87 0 k a th .
T e c h n ik y  am  19. A u g . 1 89 2  

in T r o p p a u  a is  
I lo c l is c h u le r

105. n R e is s ig  J o lia m i G a liz ie n ,
O h s c h a r

1 8 7 0 n B o d e n cu ltu r
In g e n ie u ra s s is te n t  

be im  k. k . ( ie w e rb e in - 
s p e c to r n te  in  T ro p p a u

100 . • S la t in sk i G u id o G a liz ie n ,
K r a k a u 1 87 0 T) M ilitiir

k . u n d  k . O b e r lie u t , 
im  -10. lu f .-  R e g  in 
R z e s z ó w  (G a liz .)

107. 1 8 0 0 C z ib u ik a  .R u d o lf
U n g a r n ,

B a r s -U jb a n y a 1 8 7 0 evang-. B a u -T e e h n ik

C o n s tr u c t . im  A te lie r  
v im  l l e r z e g b  & B a u m -  
g a r to n  in B u d a p e st  

\ II , O v od a s tra tie  27, 
k . n . k . L ie u tn . i. R  
im  P io n .- l» a t . N r. R b

108. n F ic h n e r  M o r i z S cb le s ie n ,
K o s a k o w itz 1 80 8 m o s . T e c h n ik B e a m lcr  d . k . k. j ir iv 

F a n d e rb a n k  in W ie n

1 09 . ii P a s a ł A d o l f
S c ld e s ie n ,
T e s c h e n 1871 55

lia n d e ls -
a k a d e m ie

S o d a w a s s .“ U .L iq u eu r- 
fa b r ik a n t  in  T e s e lio n

1 10 51
K la p p lio lz
F n ia n u e l

S cb le s ie n ,
J a b lu n k a u

1 87 0 51 K a u fin a n n

B eam ter in d . C e n tra le  
d .F i r m .A le x .v .P o p p e r  
W ie n , JX /ii, U n iv e r -  

s itiitsstra tie  10.

111. 5? L e n o c h  A d o l f
S c b le s ie n ,

T e s c h e n 1871 k a th . A g r ic u ltu r

k. u . k . F in io n s e h iifs -  
ta lin r . a  u 1‘ S  r . M a j .. 1 u n - 

g e n s c h u ls c h i l f  
„S o li  w  a rz e  n  l >er g  “

112. 11 L o t o e k i  Y ie t o r S c b le s ie n
T e s ch e n 1871 t B a b n w e sc n

B e a m te r  d . k .k .S ta a ts -  
b a b n e n  i. K c c h n u n g s -  
d ep a rt . in F e m b e rg



U l

uK
Ol
Otu P

rl
if

u
n

gs
-

ja
li

r N :im e
d es  A b it i ir ie n tcn

Y a te r la n d .
G e b u r ts o r t

G
eb

u
rt

s-
ja

h
r

C
on

fe
s-

si
on

G e w S lte r  
B e r  u f  be im  

A b g a n g e  
a n g e g o b e n )

G e g e n w a r t ig e  
S te l lu n g  u n d  

W o l in  o rt

113. 1 8 9 0 N o w a k  J o s e f
S c h le s ie n ,

T e s c h e n 1 8 7 2 k a t li .
T e c h  n ik  
(C h e m ie )

In g e n ie u r a s s is t . d . K . 
F .  N B .  in  O lm iitz

111. 7 O ls c h a k  J o s e f
S c h le s ie n ,

K a rw in 1871 T
M ilita r -

a k a d e m ie

k. u . k . O h e r lie u te n . 
im  1 2 .IJio n n ie rb a ta i]l . 

in  K r a k a u

115. 7 S a n ta r iu s  G u sta v
S c h le s ie n ,

O r la u
1 8 7 0 e v a n g . P o s tw e s e n

l n g . - A d ju n c t  be im  
D r a s c ld s c h e n  B e rg - 
b a u  in S e e g ra b e n  

b e i  L e o b e n

116 . V S c l iu d e r la  L e o
S c h le s ie n ,

G ru d e k 1 8 7 2 k a tli. B o d e n c u lt u r
k . u . k . O b e r l ie u t . 

im  11. L iv . -A r t . -K e g .  
in  O lm iitz

117. n W a c h a  K a r l
M a h r e n ,

E y w a n o w it z
1872 7 M a s c l i in e n -

te ch n ik

In g e n ie u r  b e i  d e r  I. 
B r iirm er  M a sch in e n - 
fa b r ik s a c t ie n g e s e l l -  

s c h a ft  in  B ii in n  
(D o r n ic h ^ a s s e , 13)

118 1891 F r ie d m a n a  K ich .
S ch le s ie n ,

1871 m o s . T e c h n ik t  1 8 9 4  in  W ie n

1111. 7 R a k u s  l i n g o
S c h le s ie n ,

B ie l i t z 1871 k a tli. P o s tw e s e n
B e a m te r  d e r  b b h m . 
U n io n b a n k  in  P r a g

120 . n K e is s ig  F r ie d r ic h
G a liz ie n ,
O b s c h a r 1 8 7 2 k a tli. T e c h n ik

B a u a d jim c t  im  k . k. 
H a n d e lsm in is te r iu m  

in W ie n , M a r ia h ilfe r -
s tra b e , 1 18

121. « S c lia ffe r  J o b a m i
M a h re n ,

H e id e n p ih s c h 1 8 7 3 7 d to .
k . u. k . L ie u te n a n t  
im  I I . D i  v -A r t .-R e g . 

in O lm iitz

122. 7 S iw y  P a u l
S ch le s ie n ,
N ie b o r y 1 87 2 e v a n g . d to .

In g e n ie u r  in der 
M a s c h in e n fa b r ik  
S k o d a  in  P ilse n

123.

121.

125.

7

4

n

iStutte.k  Frania

S ia n y  K a r l 

W a l k o  B ert ram

S ch le s ie n ,
T e s c h e n

S c h le s ie n ,
T e s c h e n

S ch le s ie n ,
T e s c h e n

1 87 2

1871

1 87 2

k a t li.

n

»

H a n d e ls -
a k a d e m ie

K r ie g s m a r in e

M o d . P h i lo -  
lo g ie

B e a m te r  b e im  C e m  
t ra lv e re in  f iir  R tib en - 

z u c k e r in d n s tr ie  in 
d e r  u s t .-u n g . M o n ., 
W ie n ,  I V . ,  S c h d n -  

b u rg s tra b e , b

T e c h n ik e r  in  B tu n n  
L e l ir a m ts c a n d id a t  
fiir  d a s  R e a ls c h u l-  
lehraint, in  W ie n

126. 1892 C z e r n ia k  A lo is S c h le s ie n ,
K a rw in 1 8 7 3 k a t li. B e rg w e s e n

E rz h . F r ie d r ie l fs e h e r  
I n g e n ie u r a d jim c t  

in K a r w in

127. 7 E lia s c h  R o b e r t
S ch le s ie n ,

K a r w in 1872 7 T e c h n ik

M a s c h in e n -In g .-  
A ssist.ent d e r  k . k. 

p r iv . K , F .  N .-B a h n  
in  M a h r .-O s tr a u

123 n K le in  A rth u r
1 Ti g a r n , 

K is -L a d n a 1 8 7 4 7 H iitte n w e s e n

i

k . k . P o s ta s s is te n t  
in  W ie n , P ra te rs te r n , 
[ I I /2 ,M a tb a u s g a 9 s e l4
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120 1892
M a n n h e im e r

M o r iz
G a liz ie n ,

S u ch a u 1873 m o s . T e c h n ik l l o r e r  a n  d e r  te ch n . 
l l o c l i s c h u l e i n  B ru n o

130 M u lle r  H u g o S ch le s ie n ,
T e s c h e n 1 87 3 k a tli. T e c h n ik

V erk e lirsa s ]iira n t, der 
k . k . p r iv . K . O . E . B . 

in  T e s c h e n

131 9 O z a m i A n to n
S ch le s ie n ,

Z a b la tz
1 8 7 3 » B e r g w e s e n k . k . Z o lla m ts a s s is t . 

in  T r o p p a u

132. łl
v o n  F a la s th y  

A u g u s t
K r o a t ie n ,

F u ź in e 1 87 3 n
E is e n b a h n -

w e se n

B eu m ter  in d e r  M a- 
s e li in e n fa b r ik  d er k g l. 
u n g a r . S ta a tsb a lm e n  

in  B u d a p e s t

133.
»

S p itz e r  A lfr e d
S c h lt s ie i i ,
S k o ts c h a u 1872 m o s . T e c h n ik

I le a m te r  d e r  n icd e r -  
b ste rr . E s c o m p te -  

g e s e l ls c h a ft  in  W ie n , 
T., F r e iu n g  S.

134 1803 B ie s m e r  O tto
S ch le s ie n ,
T e s c h e n 1 8 7 3 k a tli.

T e c l iu ik
(C h e m ie )

l l o r e r  a n  d e r  tech n . 
l l o c l is c h u le  in W ie n

135. )) F a sa l O s k a r S ch le s ie n ,
rl'e s ch e n 1874 m os.

H a n d e ls -
a k a d e m ie

d to .

130 . V l l e c z k o  J o S e f
S ch le s ie n ,
B y s tr z itz 1 8 7 3 e v a n g . T e c h n ik d to .

137. V U c ie c z e k  A n to n B o h n ie n ,
S m ic h o w

1*71 k a tli. B o d e u c ii ltu r
l l o r e r  a n  d e r  l l o c l i -  

s c l iu le  fu r  B o d e u -  
c u lt u r  in W ie n

1 38 . t) K u k  u cz  G e o r g S c lile s ie n ,
K o n s k a u

1873 e v a n g . T e c h n ik B e r g in g e n ie u r  in 
S ie r s z a  (G a liz ie n )

130. n N o w a k  E d u a r  1
G a liz ie n ,

F io k i
1 87 4 k a t li. d to . B e rg in g e n ie n r a s s is t . 

in  O r la u

140 . * IT esser  H u g o S ch le s ie n ,
T e s ch e n 1 87 4 m os. d ło .

In g e n ie u ra s s is te n t  in 
W i t k ó w  i tz  (L o u is -  

s ch a ch t )

141. n
S c h w e h e lk a

A d a lb e r t
S ch le s ie n ,
B r u s o w it z 1874 k a tli.

H a n d e ls -
a k a d e m ie

k. k . S te u e ra m tsa d j. 
bei d er  k . k , B o z ir k s -  
h n u p tn ia n n se h a ft  in 

T e s ch e n

142 n S c h w e h e lk a
F r a n z

S ch le s ie n ,
T e s ch e n 1 87 5 k a tli. T e c h n ik

l l o r e r  a n  d e r  te ch n i-  
s c b e n  l lo c l is c h u le  

in  W ie n

143 » S tc e  F ra n z
S c lile s ie n ,

U rolJ-
K u n ts c h itz

1 8 7 0 k a tli. H e rg a k a d e m ie
(<r a f  L a r is c h -M o n -  

n ic ld s c h e r  B e r g -  
a ss is te n t  in  K a r  w in

141 . ii W o jn a r  G eorg- S ch le s ie n ,
B o b r e k 1 8 7 4 e v a n g . T e c h n ik

l lO r e r  a n  d e r  B e rg - 
ik a d e m ie  in  L e o b e n , 
1. Z .  E in ji ih r . F re iw . 
je im  A r t il l .-K e g . N r .l  

in  K r a k a u

145. ii ZifPer F r ie d r ich S ch le s ie n ,
S k o ts ch a u 1 87 3 m os. B a lm w e s e n k. k . P o s ta ss is te n t  

in  B ie litz
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110. 1 8 9 4 C h o le w a  T h e o p h il
S ch le s ie n ,
G r o d z is z c z 1 87 0 e v a n g . B e rg a k a d e m ie

H o re r  a n  d er B e r g 
a k a d e m ie  in  L e o b e n

147. J7 F e r n k a  A d o l f
S c h le s ie n , 

T e s c b e n 1 87 5 k a th . T e c h n ik
l l ó r e r  an  d e r  te ch n . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

148 » H a lin  J u liu s
IT ngarn ,

S il le in 1876 m os. lito . d to .

149. 37 J o n k  iś c li  V ic t o r
S ch les ien ,

T e s c b e n 1 8 7 5 k a th . d to . d to .

150. )> K a r k o s c h k a  J o s e f
S ch le s ie n ,

P e te rs w a ld 1 8 7 5 73 B e rg a k a d e m ie
H o re r  a n  d er B e r g 

a k a d e m ie  in L e o b e n

151 11 E le m e n t  T h e o d o r
S ch le s ie n ,

F r ie d e k 1872 » T e c h n ik d to .

152. 1} M ik o la s c h  R u d o l f
S ch le s ie n , 
J a n o w i!  z 1 87 3 73 d to .

H o r e r  a .d .H o e h s c h u le  
f. B o d e n c n lt .  in  W ie n

153. 77 M o ty k a  G e o r g
S ch le s ie n , 
G  ro d z i s z c z 1 8 7 4 e v a n g . d to .

H o r e r  a n  d er te c h n . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

154
7 J N a c lie r  D a v id

S ch le s ie n ,
B y s trz itz 1 8 7 2 m os. d to . d to .

155. 7? N o w o tn y  O s k a r S ch le s ie n ,
T r z y n ie tz 1 87 5 e v a n g . B e rg a k a d e m ie

H o r e r  a n  d er B e r g 
a k a d e m ie  in L e o b e n

156. :?
O e s te rre icb e r  

L e o p o ld ,  K itte r  v.

T i ir k e i ,
C o n s ta n

tin op e l
1 8 7 4 k ath . M ilita r

k . u. k . L ie u t n .i .  L )iv. 
A r t il l .-R e g . N r. 4 2  in  

W ie n

157. 77 1’ o n e s ch  K a r l S ch le s ie n ,
S te in a u 1 87 6 73 B e rg a k a d e m ie

In g e n ie u ra s s is te n t  
in  B r flx

158. 77 R e c k  R u d o l f
B u k o w in a , 
C ze rn o  w itz

1875 T e c h n ik
H o re r  an d e r  te ch n . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

159. 77 S c h m a c k  A d o l f
S ch le s ie n ,
T ro p p a u 1875 73 d to . d to .

100. 77
S k a l F e r d in a n d , 

B a r o n
B o h  m en , 
K a h n itz 1 8 7 4 3? d to .

d to .
k .u . k .K e s .-L ie u te n .i ,  
E is e n b .-u .T e le g r .-K g .

101. 13 S p ia le k  O s w a ld
S ch le s ie n ,

D e u ts ch le u te n 1876 3 7
H o c h s c h u le  f. 
B o d e n cu ltu r

d . z. E in j. -F r e iw .b e im  
54. I n f . -R e g .i  O lm iitz , 

Z e u g h a u s

102. 1 89 5 A ls c h e r  O tto
G a liz ie n ,

W e g ie r s k a -
G o r k a

1 8 7 6 k a th . T e c h n ik
H iire r  a n  d e r  te ch n . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

103. 7’ A ltm a n n  B erth o ld S ch le s ie n ,
K a rw in

1 8 7 3 m os. 33 d to .

164. 33 A ltm a n n  L e o S ch les ien ,
Ł a z y 1 8 7 0 3? JJ d to .

8
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G e w a h lte r  
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G e g e n w u r t ig e  
S te l lu n g  u n d  

W o b n o r t

1 i'p5. 1895 B e ie r  F r a n z
S ch le s ie n ,

S ch ó n b ru n n 1877 k ath . T e c h n ik
I lb r e r  a n  d e r  teclin . 
H o c h s c h u le  in  W ien

i o o . n C z a ja n e k  L e o M a h re n ,
M is te k 1870 V n B

1(37. 7) F r e y t a g  V ic t o r G a liz ie n ,
Ise p 1877 n 1)

1’ r a k t ik a n t  b e i  d er 
F irm a  G e rh a rd u s , 

L u d e r fa b r ik , W ie n ,  
B r ig it te n a u , l la n d c ls -  

q u a i , 24

1C,8. B J a w o r e k  K a r l S ch le s ie n ,
S c h ib it z

1870 »
llO rer  a n  d e r  tc ch n . 
I lo c h s e h u le  in  W ie n

1<>9. r J u r e c z e k  K a im . S ch le s ie n ,
T e s e h e n

1874 n M ilitiir
I lb r e r  an  d er 

B e r g a k a d . i. P H b ra m

170. V K a d le tz  L u d w ig
N ie d . -O e s te r .,

W ie n 18711 e v a n g . T e c h n ik
B a b n b e a m te r  in 

M y ss lit z  (M a h re n )

171. » K u rz  l l e in r i c l i
S c h le s ie n , 

K a r  w in 187(1 k a th . B e rg a k a d e m ie
l l o r e r  a n  d e r  B e r g 
a k a d e m ie  iti L e o  hen

172 » K u r z  L e o
S ch le s ie n , 

K a r  w in 1875 n B B

n a n P u s t o w k a  R o b e r t
S ch le s ie n ,

T e s c h e u 1870 e v a n g . M ilit i ir
G a d . im  I .  g a l iz .  

U h la n e n re g . in  W ie n

174 n R u d o l f  J o l ia n n
G a liz ie n ,

H o h e n b a c h 1875 B T e c h n ik
I lb r e r  a n  d e r  te c lm . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

175. 189(1 B e io r  l i u d o l f
S ch le s ie n ,

S c lio n b r u n n 1878 k a th . T e c h n ik I ló r e r  a n  d e r  te c lin . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

170. b B lu m e n th a l L e o S ch le s ie n ,
F r e is ta d t

1877 m o s . n B

177. n B r ó d  F r ie d r ic h S c h le s ie n ,
Oldrzychowitz 1879 n - B

178.
”

C h o le w a  F e l ix S ch le s ie n ,
G r o d z is z c z 1877 e v a n g .

P r a k t ik a u t  b c i
T o w a r z y s t w o  o s z c z ę 

d n o ś c i  i z a l ic z e k  
in  T e s c h e u

179.
» G u th e rz  L e o S c h le s ie n ,

LFatron 1875 m os. 11 I lb r e r  a n  d e r  te c lin . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

180. V l l e l i n  F r ie d r ic h S ch le s ie n ,
F r ie d e k 1877 k a th . B o d e n c u ltu r

I lb r e r  an  d er H o c l i -  
s c h u le  fu r  B o d e n -  

eu ltu r  in W ie n

181. n K o n ig s te iu  E m er . S c h le s ie n ,
O r la u

1878 m o s . T e c h n ik l l o r e r  a n  d e r  te c lin . 
H o c h s c h u le  in  W ie n

182.
7) M iin z b e r g  L u d w .

S c h le s ie n ,
T r z it ie s c h

1878 k a th . B 13

]83 n S ik o ra  T h e o d o r G a liz ie n ,
B r z e ź n ic a

1878 e v a u g . B o d e n c u lt u r
I lb r e r  a n  d e r  l l o c h -  

s c h n ie  fu r  B o d e m  
c u lt u r  in  W ie n

181 n Z e lis k o  J o s e f S c h le s ie n , 
L z in g e la  n

1878 k a th . T e c h n ik H b re r  a n  d e r  te c lm . 
H o c h s c h u le  in  W ie n
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185. 1 89 7 A s c l ie r  S ie g fr ie d S c h le s ie n ,
N ie d e r -Z u k a u

1 87 8 m o s . T e c lm ik
H o r e r  a n  d e r  te c lm . 
l l o c h s c l i u l e  in  W ie n

I8 i;. n N a le n ta  A r th u r S ch le s ie n ,
L e it e r s d o r f 1 8 7 8 k a lli . d to . d to .

187. ji J u r a s c b k o  F ra n z S ch le s ic u ,
T e s c h e n 1 8 7 8 k a t li. u n b estiin in t

P r a k t ik a n t  b e i d e r  
E r z lie r z o g  F r ie d r ic h ’ 
s c h e n  I n d n s t r ia lv e r -  
w a ltu n g  in  T e s ch e n

188 . n K r u l  F ra ń  z
S ch le s ie n ,

D e u ts ch le u te n 1 87 5 k a th . 1’ o s tw e s e n
p r o v . Y o lk s s c h u l -  
le l ir e r  in  D e u ts c h -  

le u te n  b e i  O d e r b e r g

181I. n P o u e s ch  H e in r ich S ch le s ie n ,
S te in a u 1 87 8 k a t li. T e c h n ik

H o r e r  a n  d er t e c lm . 
H o c h s c l iu le  in  W ie n

190. )> K u b e n s te in  
N a  t h a n

S ch le s ie n ,
S k o ts c h a u

1 87 9 m os. T e c h n ik d to .

191 n S k u p in  G u s ta v
S ch le s ie n ,

G r .K u n ts c l i i t z 1 87 5 k a th , T e c h n ik
V o lo n t i i r b e i  d en  k .k .  
oest. S ta a ts b a h n e n  in  

I ły  tro  (G a liz ie n )

192. S u c h a n e k  J o h a n n S c lile s ie n ,
I ln o jn ik 1 87 7 e v a n g . T e c h n ik

H o r e r  a n  d e r  te c lm . 
L lo ch sch . in  L e m b e r g

Tabelle XIV.
Di e  Sc ł i u l d i ener .

N r. K a rn e D ie n stste llu n «* D ie n s td a u e r

1.
M o n ta g  A lo is ,  B e s i lz e r  des 

s ilb . Y e r d ie n s tk r e u z t s k . k . S c łiu ld ie n e r V o m  J a h re  1 8 7 3 /7 4  
b is  3 1 . O c t . 1 8 8 2

0 B u r z y ń s k i  I g n a z d to .
V o m  1. D e c . 1 8 8 2  b is  

lieu te  (S ch h is s  1 8 9 7 /9 8 )

S m e ta n a  J o h a n n C a b in e ts -  u n d  T u r n lia lle -  
d  i en  er

V o m  4. M a i  1 87 7  b is  
1 . M a i  1 8 9 4

• O n d r a c /.k a  G e o r g T u r n h a lle d ie u e r Y o m  1. M a i 1 8 9 4  b is  
lie u te  (S c h lu s s  1 8 9 7 /9 8 )

b . K rz is te k  J o b a m i C a b in e ts d icn e r
V o m  1. D e c . 1 89 4  b is  

lieu te  (S ch lu s s  1 8 9 7 /9 8 ) .

8*
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Schul n ach ri chteu

I. Personalstaiul des Lelirkdrpers.
A. Veranderungen.

Ilerr Emil Fiala ,  supplierender Lelirer, scliied am Endc des vorigen Sclml- 
jahrcs aus (lem Verbande des Lehrkorpers, indem er einer Berufung an die k. k. 
Oberrealsehule in Jagerndorf Folgę leistete; derselbe wirkte wahrend des an der 
Anstalt verbrachtcn Uienstjabres ais tiichtiger Fachmann und pflichteifriger Lelirer. 

In den Verband des Lehrkorpers traten za Beginn des Schuljabres ein: 
d) ais wirklichcr Lelirer: Herr Ludwig Pr a t o r i  us 1. b. Min.-Erl. v. 5. Juli 

1897, Z. 11351, und Erl. d. li. L.-Sch.-R. v. 26. Juli 1897, Z. 1920;
b) ais supplierende Lelirer: die Herren Dr. Theodor O ds t r K i 1 und Franz 

W e i s l  1. Erl. d. h. k. k. L.-Sch.-R. v. 21. September 1897, Z. 2641.

B. Lehrkorper.
(Am  S c li 1 u s s e d e s  8 c h u 1 j a li r e s.)

I. Fiir die o b 1 i g a t e n Gegenstande:
1. Hans Januschke,  k. k, Director, lehrte Mathematik und Pbysik in der 

VII. Classe; wocbentlich 9 Std.
2. Max R o s e n f e l d ,  k. k. Professor in der VIII. Rangsclasse, Custos des 

chemischon Laboratoriums, lehrte Naturgeschichte in II. A, II. B, Chemie in IV.,
V. , VI., VII., analytische Chemie in V.— VII.; woch. 20 Std.

3. Wi l he l m Klein,  k. k. Professor, Weltpriester, Exhortator, lehrte kath. 
Religion in allen Classen; woch. 17 Std.

4. A n t o n  Po h o r s k y ,  k. k. Professor in der VIII. Rangsclasse, Custos des 
naturhistorischen Cabinets, Ordinarius der VII. Classe, lehrte Mathematik in I. B, 
Naturgeschichte in I. A, I. B, V., VI., VII.: woch. 17 Std.

5. Karl  I lonig,  k. k. Professor in der VIII. Rangsclasse, Custos der Lehr- 
mittelsammlung fur Geometrie, Ordinarius der VI. Classe, lehrte Geometrie und 
geometrisches Zeichnen in III. A, III. B, IV. und darstellende Geometrie in V.,
VI. , V II.; woch. 18 Std.

6. F r i e d r i c h  Jenkner ,  k. k. Professor, Custos der geogr. Lehrmittelsamm- 
lung, lehrte deutsche Sprachc in I. A, I. B, VI., Gcographie und Geschichte in 
III. B, VII.; woch. 18 Std.

7. Jol iann Kral ik,  k. k. Professor, Bibliothekar, Ordinarius der III. Classe B, 
lehrte franzosische Sprache in III. A, III. B, IV., V. und V II.; woch. 17 Std.

8. Fr i t z  Bo c k ,  k. k. Professor, lehrte franzosische Sprache in I. A, II. A, 
VI., und englischc Sprache in V., VI.; woch. 18 Std.

9. G e r s o n  S t e i n s c h n e i d e r ,  k. k. Professor, lehrte deutsche Sprache 
in V., VII., franzosische Sprache in I. B, II. B, und englische Sprache in VII.; 
woch. 18 Std.

10. Phil.  Dr. Kar l  Iv latovsky,  k. k. Professor, Ordinarius der Tli. Cl. A, 
Schriftfiikrer und Sackelwart des Unterstiitzungsvereines „Schiilerlade" und Custos
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der Programmsammlung, lelirte Geograpliie nnd Gescliichte in III. A, IV., V. mul
VI. , Deutsch in III. A; woch. 18 Std.

11. Fr ań  z Mi i l ler,  k. k. wirki. Lelirer, Custos der Freihaiidzeicheiisamm- 
Inng, Ordinarius der I. Classe II, lelirte Frcihandzeiclincn in I. Ii, 11. II, IV., VI.,
VII. und Kalligraphie in L 11 u. II. B ; wocli. 22 Std.

12. Erns t  Kal l  er, k. k. wirki. Lelirer, Ordinarius der V. Cl., lelirte Matliem. 
in V., VI., Physik in VI., Geograpliie in I. A u. I. 11.; woch. 111 Std.

13. E d m u n d  Mader ,  k. k. wirki. Lelirer, Custos der pliysikalistlien Lelir- 
mittelsammlung, Ordinarius der IV. Classe, lelirte Matliematik in III. B, IV., 
Physik in III. 11, IV., Geometrie n. geom. Zciclinen in II. A, II. 15; woch. lit Std.

14. i, u d w i g P r at o r in s, k. k. wirki. Lelirer, Ordinarius der I. Classe A, 
lelirte Freihandzeichncn inl .  A, 11. A, 111. A, III. 11, V. und Kalligraphie in I. A, 
11. A; woch. 21 Std.

15. Phi l .  Dr. T h e o d o r  OdstrCi l ,  k. k. suppl. Lelirer, Ordinarius der 
II. Cl. A, lelirte Matliematik in I. A, II. A, II. B, 111. A, Physik in III. A, 
Geograpliie u. Gescliichte in TL A; woch. 19 Std.

l(i. F r a n z  We i s l ,  k. k. suppl. Lelirer, Ordinarius der II. Classe II, lelirte 
deutsehe Spraeho in II. A, II. 15, III. 15, IV, Geograpliie und Gescliichte in 
11. B ; woch. 17 Std.

II. F u r  d i e b e d in gt o b 1 i g a te n und n i c ht o b 1 iga  t en G ege n s t ii n d e.
17. R i c h ar d  Fr i t sc l i e ,  k. k. Gymn.-Professor in der VIII.Bangsclas.se, 

lelirte eyangelische Religion in 3 Abtheilungen, woch. 5 Std.
18. Dr. Ado l f  L e i m d o r f c r ,  Rabbiner, crtheilte den mosaischen Religions- 

unterricht in 3 Abtheilungen, woch. 5 Std.
19. Gu s t av  Klaus,  k. k. Turnlehrcr, erthcilte den Turnuuterricht in I. A, 

I. B, II. A, II. 15, III. A, III. 15, IV., V., VI. und VII. comb., woch. 18 Std.
20. A l f r e d  Br z e s k i ,  k. k. tJbungsschullchrcr, lelirte polnisclie Sprache in 

2 Abthl., woch. 4 Std.
21. A n t o n  P o h o r s k y ,  k. k. Professor (vgl. Z. 4), crtheilte den Gcsangs- 

unterricht in 2 Abthl., woch. 4 Std.
22. E d mun d  Mader,  k. k. wirki. Lelirer (vgl. Z. 13), lelirte Stcnographie in 

2 Abthl., woch. 3 Std.
23. Max R o s e n f e l d ,  k. k. Professor (vgl. Z. 2), ertheiltc den Unterricht 

in der analytischen Chemie in 2 Abthl., woch. 4 Std.
24. Jo hann  Król ik,  k. k. Professor (vgl. Z. 7), lelirte bohmische Sprache 

in 2 Abthl., woch. 4. Std.

II. Lelirpliin.
Im abgelaufenen Schuljahre wurde der durcli li. Min.-Erl. v. 15. April 1879, 

Z. 5007 vorgeschriebene Normallehrplan mit den durcli h. Min.-Erl. v. 25. Juli 
1879, Z. 9753 fiir die schlesischen Realscliulen angeordneten Modilicationen 
eingehalten. Der lnhalt ist im XI. Jahresberichte, S. 20— 20 enthalten.

Der Unterricht im F r o i li an d ze i c h n en wurde nach dem mit li. Min.-Erl. 
v. 17. Juni 1891, Z. 9193 publicierten Lehrplane ertheilt, dessen lnhalt im 
XIX. Jahresberichte enthalten ist.

Der Tu r n un t er r i elit wurde nach dem h. Minist.-Erl. v. 12. Februar 
1897, Z. 17201 ex 1890 ertheilt.
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III. Lolu*l)ii<*li<T,
welclie im Schuljahre 1897/1)8 gebraucht wurden. 

Ii c 1 i g i o n s 1 c li r e a) K a t li o 1 i s c Ii e :

des 

i n

alten Rundes in 
neuen

V. iind VI..

III. ,
IV. .

b)

Fischer, Katli. licligionslehre iii I.,
» Idtiirgik . . . „ 11-,
„ Geschichte der Ollenbaruug 

Kichler, „ „
Wappler, Katholisehe Religionslehre 
Kaltner, Kircbengescliielite in VII.
Ev an g e lis c h e :
Calwer, Iliblisclie Geschicbte,
Das evangelische Gesanglmch, J. Abtheilung,
Palmer, Lelnbiicli der lieligion und der Geschicbte der cbristliclien Kirclie 

ftir die iniltleren Classen evang. Mittelscliulen in der 1. Abtheilung,

c)

„ Ijęlirbuch fiir die oberen Classen 
„ I. Theil in der Abtlieilnng. 

Israel  i t i s che :
Ehrmann, Geschichte der Israeliten, 1. u. II. 
Kayserling, die 5 llucher Moses.

De ut s che  S]» rac l m:
Willomitzer, Grammatik in I. bis VII., 
Rogelii u. \ViirtcrvcrzcicliniA fur dii 
1’ r o s c h  i i .W  le d e rih n fc r , D e u l» e h . I.e .iel

Kunimcr u. Stejskal,

II. Theil, in der 2. Abtlieilnng,

Tlił.

F r a n z 6 s i s c li e S p r a c li e :
Jiechtel, Fran/ósisches Sprccli- u nd

ł?

deutsche 1techtschreibung in I. VII.,
. f. ósterr. Rcalschulen I. Ud. in 1 .,

n n 1 1 . u in II,
III. a in 1 1 1 .,

n n IV. a in IV ,
r> n V. in V ,
ff 77 VI. A in V I,
V n VII. Ud. in VII

Lesebuch in I. und II-
„ Mittelstufe in III. und IV.,

„ Grammatik, 2. Theil, in Vr. bis VII.,
„ Ubungsbuch, Obcrstnfe, in V., VI. und VII.,
„ Chrcstomathic in V., VI. und VII.

E n g 1 i s e h e S p r a c h c :
Nader & Wiirzncr, Elemcntarbuch in V.,

„ „ „ Lesebuch in VI. und VII.,
„ „ „ Grammatik in VI. und VII.

Geo grap h i c :
Ilerr-Weingartncr, Grumlzuge in I., Landcr- und Vólkerkunde in 
Ilerr, Lauder- und Volkerkunde in IV.,
Mayer, Geogr. d. bsterr.-ung. Monarchie (Vatcrlandskundo), 
Trampler, Schulatlas in I. bis VII., 
eventuell auch Kozcnn, Schulatlas.

G e s c h i c h t e :
Mayer, Lehrbuch fiir U. R. I. in II.,

„ U. K. 2. „ III.,

II., III
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Mayer, Lehrbucli fur U.-R. 3. „ IV., 
n » n O.-Ii. 1. „ V.,
„ „ „ O.-R. 2. „ VI.,
„ „ „ O.-R. 3. „ VII.,

Hannak, Vaterlandskunde fiir Ob.-R. iu VII.,
Putzger, Historischer Schulatlas in II. bis VII.

Ma t h e ma t i k :
Gloser, Arithmetik in I. u. II.,
Gloser, Grundzuge der allgem. Aritbm. in III.,
Wallentin, Aufgabensammlung in IV. bis VII.,
MoSnik, Geometrie fiir die oberen Classen in V., VI. und VII., 
Ruhlmann oder Adam, Logarithmentafein in V. bis VII. 

G e o me t r i e  und g e o me t r i s c b e s  Ze i c l i ne n :
Menger, Formenlehre in I.,

„ Grundlebre in II., III. und IV.
D a r s t e l l e n d e  G e o me t r i e :

Menger, Lelirbuch der darstellenden Geometrie in V. bis VII. 
Na t u r g e s c h i c h t e :

Pokorny, Thicrreich in I.,
„ Pflanzenreicli in II., 
v Mineralreich in II.,

Woldrich, Zoologie in V.,
Burgerstein, Botanik in VI.,
IIochstetter-Bisching, Mineralogie in VII.

P by sik  :
Krist, Anfangsgrlinde der Naturlehre in III.,
Mach u. Odstrćil, Grundriss der Naturlehre in IV.,
Wallentin, Lelirbuch in VI. und VII.

Ch e mi e :
Rosenfeld, Leitfaden fiir den ersten Unterricht in IV., 
Mittereger, Anorganische Chemie in V., VI. und VII.,
Huber, Organische Chemie in VI. und VII.

S t e n o g r a p h i e :
Scheller, Lehr- und Lesebucb.

P o l n i s c h e  Spr ac he :
Lercel, Grammatik in der I. und II. Abtheilung.
Wypisy polskie, tom 1. in der I., tom. 2. in der II. Abtlil. 

Bohmi sche  Spr ac he :
Charvat und OurednlSek, I. Theil in der I. Abtheilung, 
Charvat und Ourednicek, II. Theil in der II. Abtheilung.

G e s a n g :
Albin Mende, Licderbueh fiir Studierende.

IV. Tlienien fiir <li<‘ (loiitsclien Aufsatzc.
V. C 1 a s s e :

1. Was spricht der Herbst zu uns?
2. Im Theater zu Korinth. (Sch.)
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3. Held Harald im Eeiclie der Elfen. (Nacli einer Balladę Tlhlands.) (Sch.)
4. Das Salz im Ilaushalte der Natur.
5. Des Winters Freuden. (Scli.)
G. Ein romisches Culturbild. (Nacli Geibels poetischer Erziihlung: Der Tod 

des Tiberius.)
7. Ilektors Abscliied von Andromaelie. (Sch.)
3. Die Jagd im Odenwalde. (Sch.)
9. Hagens Charakter.

10. Das Lied ais steter Begleiter des Mensehen. (Sch.)
11. Arbeit ist des Biirgers Zierde,

Segen ist der Miihe Preis.
12. Die Liebe znr Ileimat.
13. Des Pilgers Last und Leid. (Nacli Chamissos „Kreuzschau“ ) (Sch.)

G. Stein sch n e i de r.

VI. Classe :
1. Die Wurzeln der Bildnng sind bitter, aber ilire Friichte stifi.
2. Nur begliickend wirst du gliicklich sein.
3. Ein groRes Master weckt Nacheiferung 

Und gibt dem Urtheil hóhere Gesetze.
4. Bluten und Hoftnungen.
5. Die Volkerwanderung nach ihrem UrspruDg und ibren Ergebnissen.
G. Die Exposition in Sehillers Maria Stuart. (Sch.)
7. Schon ist Natur, docli schoner nocli der Mensch in seinem Streben. (Sch.)
8. Inwielern kann Sehillers Maria Stuart eine tragische Heldin genannt 

werden?
9. Das Dramatische in Sehillers Balladę „Der Taucher“ .

10. Was lerncn wir in der Schule?
11. Der Wirt in Lessings Minna von Barnhelm.
12. Die Segnungen des Fricdens. (Sch.)
13. Inwiefern ist der Mensch die Krone der Schopfung? (Sch.)
11. Niclit die Gewalt der Arme, sondern die Kraft des Gemiithes, die Be- 

geisterung ist es, welche die Siege erkampft. (Sch.)
F r i e d r i c h  Jen k ner.

VII. C l a s s e :
1. Die culturelle Bedeutung der Eisenbahnen.
2. Idine Lobrede auf die Berge. (Sch.)
3. Charakteristik einer selbstgcwahlton Person aus Shakespeares Jnlius Ciisar.
4. Der Besitzer des „Goldenen Liiwen11 in Hermann und Dorothca ais 

Wirt, Vater und Staatsblirger. (Sch.)
5. Wie niitzt der Mensch die Naturkrafte aus?
G. Das Lied von der Glocke, eine Tonleiter der tiefsten menschlichen 

Emptindungcn.
7. Der Mann ist wacker, der sein Pfund beniitzend,

Zum Dienst des Vaterlands kehrt seine Kriifte. (Sch.)
8. Welche Seelenstimmung otlenbart, Ipbigenie in ihrem Monologe ? 

(I. Act, 1. Sc.) (Sch.)
9. Einige Balladen Sehillers und Goethes, verglichen auf ihre innere 

Verschiedenheit.
10. AuRere Eintliisse auf Goethes dichterische Thatigkeit. (Sch.)



1L. Kórper und Stiinmc leiht dic Schrift dera stummcn Gedanken,
Durcli der Jahrhundertc Strom tragt ihn das redende Blatt.

12. Der Krieg in seinera Verhaltnisse zur Cultur. (Scli.)
I d .  Sonst waren die r e i c l isten Lander die, \vo die Natur ara giitigsten war;

jetzt siml es die, wo der Mensch ara thatigsten ist. (Maturitiits-Arbeit.) 
l t e d e i i b u n g c n  : Minna von Barnhelm, das erste deutsche Bustspiel. — 

Die Beschaftigung mit den Natnrwissenschaflen erhebt Geist und Gemiitb. 
Goethes erste italienische Beiso. — Die beiden Piccolomini und Wallenstcin. — 
Maria Stuart vor Elisabetb. — Antonius an der Lcicho Ciisars. — Die Friedbofe 
in der Stadt und auf dera Lande. Andre as Doria in Scbillers Eiesko. 
Oberst Butler. G. S t e i n a c h  n e i d e r .



V. Stiitistik der Schiller im Sclmljalire 1807/98.
C ] a s s 0 s

X « PQ A a
N  S

— w tn

1. Zahl.

Z u  K m le  1 8 9 0 / 9 7 .............................................. 43 1 1 3 1 .55 31 31 1 0 2 1 17 9 300
Z u  A n fa n g  181*7/ 9 8 ...................................... 51 51 50 31 31 31 15 2 .i 18 18 331
W aliren il  d e s  S c lm l ja h r e s  e in g etr e ten i — 1 1 - 3
Im gan / .cn  a lso  au fgen on u n en  . 51 51 31 31 31 ; u Ili 25 19 IS 554

Daru nter  :
N e u  a u łg c n o m m c n  und z w a r :

a u tg e s t i c g e n  . 3s 59 1 1 — 2 — — 1 82
U e p c t e u t e u ............................... i —■ 1 — i — --- - — 3

W i e d e r  a u fg e n o m m e u  un d  z w a r :
aufgest iegen — 25 27 2 0 28 4 1 2 2 17 15 203
J l e p e t e u t e u .............................. 7 7 2 1 ;j 1 1 1 — 1 24

W a l ir n n d  des  S c lm l ja h re s  a u sgetre ten 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2

S di i i lcr / .a li l  zu  E n d o  1 8 9 7 / 9 8 15 i i; 29 30 29 .50 i i | 2 2 1 17 18 3I1|
D a r u u t e r : i " ) 1 * 1

< K n U i c I i c  o r d e n t l i c h c  Sclii ilci •15 1 0 29 30 29 30 41 92 17 18 311
l ’ i i v a t i s t e n ...................................... _ _ ___ __ _ ___ _ .—. —
A u B e ro rd cu t l i ch e  Schil ler — - — — — — 1 — i

2 .  G ebu rtsort  (V ater land ) .
T e s c h e n .............................................. 7 r Cl 9 i i 7 i 5 1 50
Scl iles ien  auBer T e s c l ie n  . 30 31 2 ( 1 17 u lii 2 0 1 2 1 0 15 I S S

A m iP ro  ofiterr. I łrov i i izen 8 i 5 5 1 1 9 15 5 5 2 5,4
I J n g a r n .............................................. 1 2 — i 1 — 1 — 5
I l u s s l a u d .................................................. — — — 1 — — — 1

D e i i t s c h l a n d ......................................... — i - - 1 i — 3
S u m m ę  . 1 0 19 29 30 29 .",o 1 1 2.5 17 18 3 I 2

3. M u ttersprach e .

D e u t s c l i ............................................................. ‘1 9 2 1 13 7 15 18 25 1 2 1 1 9 173
T s d i e d i o s l a v i s c h  . 2 3 13 5 2 5 3 — — 2 2

P o l n i s c h .................................................. : : t 18 15 9 11 1 0 13 ,8 5 9 113
M a g y a r i s c l i .................................................. 2 1 - 1 — 1

S u m m ę . 4 5 40 29 30 29 30 41 25 17 18 312

4 .  R e l ig ion sb ek en n tn is .

K a t h o l i s c h ................................................................................. 29 29 15 2 0 15 1 8 2 S 15 1 1 1 0 191
K y a n g e l i s c h ...................................................................... 10 i i 1 0 5 SI 1 0 s 4 3 r, 73
I s r a c l i t i s c h ................................................................................ 7 5 3 f* r, 2 8 4 3 3 40

Summę . l i i 15 29 30 29 30 4 1 23 17 18 312

5. L e b e n sa l t e r .
1 1  J a h re  alt 2 3 — — — — _ — — — r,

1 2  „ u 9 2 2 27
13 „ 2 1 15 7 8 1 2 — - — — 54
14 » 5 13 1 0 9 7 7 O — — — 55
15 „ 3 5 7 7 13 9 1 0 2 — — 57
16 „ — — 3 2 7 0 17 5 1 — 4 1

17 „  „ — — — o 1 5 1 0 9 9 — 37
1*  „ 4 5 2 3 14
19 „ „ i 2 7 1 0

2 0  „ „ 3 3 5
2 1  „ 4 4
2 2  „ ---- i — — i — 1 2

S u m m ę  . 1 0 10 | 29 | 30 29 30 | 4 4 23 17 I 8 312
*) Aufierordentlicher Schiller.
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0 1 a 8 fi e a
c CQ cd < CQ -J

i  a  
n  a

v—I - 22 72 22 > M

6. S ta n d  d e r  V a te r .
B e a m t e ........................................................................... 2 2 2 0 12 Ki 14 12 15 8 8 5 1 32
M i l i t a r s ........................................................................... - — 2 — 1 1 1 — - r,

I l a n d e ls -  a n d  G e w e r b e t r e ib e n d e  . 18 2 0 10 I I 13 7 18 10 5 1 110
G r u n d b e s i t z e r .................................................. 0 6 4 3 1 7 8 3 2 7 47
P r i v a t c ........................................................................... 1 - 4 2 1 o 2 12

.S um m ę . ■Ki Ki 20 :to ‘2 U 30 44 2 3 17 18 12

7  N a ch  dem  W o h n o rte  d e r  E lte rn .
A u s  T e s c l i e n .......................................................... 15 10 10 12 12 7 21 S 5 r, 105
A u s  d e m  u b r ig e n  S c b le s ie n  . 2 8 iiii 1H 15 13 18 1 s 12 10 11 170
A u s  a n d e r e n  P r o r i n z e n ................................. :i 3 i 3 4 1 :> 3 2 o 3 0
A u s  d etn  A u s l a n d e .......................................... — - ł — — — - 1

S u m m o  . 4 (i 4(5 2 a 30 20 3 0 14 2 3 17 18 : ; i 2

8 .  C la s s if ic a t io n .
(i) Za Emie des Schuljahres 189710$.

1. F n r tg a n g s c la s s e  m it  V o r z n g (i C» Cl 8 5 (“) 8 G 4 3 58

I- ,  ..........................................
Z u  e in e r  W i e d e r h o l u n g s p r i i f u n g  z u g e -

2 8 30 17 15 2 4 23 3 3 1.4 1 1 15 2 0 0

g e l a s s e n ........................................................... o •" O 3 — 1 — 2 1 18
l i .  F o r t g a n g s c l a s s e .......................................... 4 5 3 2 — 3 1 1 — 28

H I . „  ..........................................
Z u  e in e r  N a c b t r a g s p r i i f u n g  k r a n k h e it s -

2 2 i 1 0

b a lb e r  z u g e l a s s e u ................................. — — 1 — - — — 1
A u C e r o r d e n t l i c h e  S c b t i l e r  . . . . — - - i 1

Ó u n m ie  . 4 0 4 0 2 0 30 20 30 4 4 2 3 17 1 8 31 2

h) Nach trat/ zum Sclwljahre 1896197. 
W ie d e r h o lu n g s p r u f u u g e n  w a r e n  l ie w illig t a 2 1 3 i 10
N a c h t r a g s p r u f u n g e n  w a r e n  b e w i l l ig t  . — — - - — ~ — — — — — —

E n t s p r o c h e n  b a b e n  . 
N i c h t  e n t a p r o e h c n  h a b c n

i
i 1

1 - 3 1 " ii
2

N ic h t  e r s c h ie n e n  s in d i 1 — — — — — — 2

D a m a c h  is t  d a s  Endergehnis fu r  1 8 0 0 /0 7
I. F o r t g a n g s c l a s s e  m it  V o r z u g 7 7 3 i r, r» <5 4 3 1 45
1- „  .......................................... 21 2<; o ;, 31 22 23 32 10 14 7 2 17

11- „  .......................................... 8 8 3 1 3 3 1 t — 1 20
I I I  „  .......................................... 7 3 3 — i — ----- — — 14
A u d e r o r d e n t l i c h e  S c h i l le r  . - — 1 1

S u m m ę  . ■lii 4 4 31 30 31 O l 40 21 1 7 0 3 0 0

9 . G e ld le is tu n g e n  d e r  S c h i i le r
D a s  S c l iu lg e ld  z u  z a h le n  w a r e n  v e r -

p f l i c b t e t :
im  1 . S e m e s t e r  . . . . 33 2 2 12 8 0 11 10 7 0 7 131
im  2. S e m e s t e r  . . . . 27 15 13 10 8 10 17 7 7 0 120

Z u r  I l i i l f t e  w a r e n  b e f r e i t
im  i .  S e m e s t e r  . . . . — - - - — — — — — — —
im  2 . S e m e s t e r  . . . . — - — — — — — — —

G a u z  b e f r e i t  w a r e n
im  1. S e m e s t e r 1 7 2S 18 2.3 21 2 0 2 0 18 13 1 1 1 08
im  2. S e m e s t e r  . . . . 22 3 4 17 2 0 2 0 11 27 10 11 12 103

D a s  S c l iu lg e ld  b e t r u g  im  e a n z e n
im  1. S e m e s t e r  . fl. 1 0 0 5 .—  
im  2 . S e m e s t e r  . „  1 8 9 0 .—

Zusamroen . f i  :iKfi5. — | | | /
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10. B e s u c li  in  den r e la t  o b lig . und n ic h t  
o b lig a te n  G egen s ta nden .

P o ln i s c b c  S p r a c h c  . 

T s c h e c h i s c h c  S p r a c h c

G e s a n g ..............................................

S te n o gra p h ie  .

A u a ly t is ch e  C h e m ie  .

I. Sem. 
II. Sem. 

I. Sem. 
II. Sem.
I. Sem.

II. Sem, 
I. Sem.

II . Sem 
I. Sem. 

II . Sem
II S t ip e n d ie n

Anzalil  d er  S tipem lis ten  l o .  
IG esam m tbctrag  d e r  S t ip e u d ie u  II. 770 .SU

c 1 a s s e c

< 
1—J

CQ
ł-H

■Ą
i

ai

III
 A

 l w
1—1 U*- i—i

i  SN3 S
m

1 4 1 5 i i 8 12 1 0 7 8 8 8 102
13 U 1 2 7 12 0 5 G 5 s 83

7 (» 3 4 1 3 1 3 7 2 2 5 7
5 G 3 4 15 1 4 11 2 — ___ 2 0  2

12 41 2- i 2 0 2 1 111 1 0 1 0 IG 12 2 2 0
3 4 31) tu 21 2 0 III 8 7 1 5 12 1114
— — — — — — 4 4 2 0 U 8 1

4  1 1S 12 — 71

—
0
G

‘I
V

15
15

Vei*z(uclmis der Schiller.
Die mit einein Stornchen bezeichneten Schiller erhielten ein Zeugnis der 1. Foitgangselasae

mit  V orzu g .

I. Classe A: 46 Schiller.
A niani' Allred, Aufricht Eerdinand, Bernatzik Heinrich, Bogocz Karl, Borger 

lsaak, Broda Adam, Buchta Franz, Buczek Paul, Bullawa Johann, Drozd Joliami, 
Dudzik Leo, Dusch Egon, Eichler Alfred, *Eliasch Anton, Farnik Johann, Fasal 
Victor, Flank Arthur, Folwarczny Johann, Franke Friedrich, Freyler Robert, Genser 
Rudolf, Gorgosch Gustav, *Gorlitz Leo, Górniak Johann jun., Górniak Johann sen., 
Gottlieber Otto, Griiger Josef, Hermann Hans, llimmer Oskar, *Hochst;idter Arthur, 
v. Hoffmann Alexander, Holczak Victor, Jamka Roman, Jaschke Johann, Kallus 
Leo, Karkosehka Johann, Kastner Gustav, Kcmpny Oskar, *v. Keler Herbert, 
Kidalka Adalbert, Kodal Karl, ^Kollner Rudolf, Krłst Walther, Kroupa Eduard, 
Kukutsch Paul, *Lischka Otto.

I. Classe  B: 4 6 S cli iii er.
Langer Leo, Leinkram Max, Lowenstcin Josef, Lubojacki Johann, Machacka 

lvan, Malcher Eerdinand, Mannsfekl Emanuel, Matuszek Josef, Matzenauer Ernst, 
Mcrk Emil, Miczka Robert, Mira Udalrich, Molin Andreas, Molin Emil, Mrowieć 
Paul, Mrózek Franz, Niemiec Franz, Olwein Siegfried, Pasterny Paul, *Proksch 
Johann, Raimann Alfred, :i;Raschka Josef, Rosenzweig Jakob, Rotter Adolf, *San- 
tarius Heinrich, Schmidt Yictor, *Senibol Johann, Silzcr Robert :i:Skarabella Otto, 
Skrivanek Emil, Sommer Rudolf, Springer Rudolf, Spusta Robert, Staś Karl, Staszko 
Robert, Stern Max, Stonawski Paul, Szczekacz Karl, Tesmer Friedrich, Waleczek 
Emerich, Walloschkc Rcbert, Werlik Robert, Wiesner Wilhelm, Windholz Josef, 
*Zielina Paul, Ziffer Ferdinand.

II. Cl asse  A:  2!) Schiller.
Blumenthal Siegfried, *BulIawa Emerich, Cholewa Boleslaus, Chromik Alois, 

Folwartschny Heinrich, ^Gawiński Kasimir, ' Clajcar Johann, Glajcar Karl, Grab- 
mayr Felix, Ilarok Heinrich, Ilerzka Max, Ilorzinka Josef, *llulek Leopold, Jan- 
daurek Erwin, Kałuża Franz, Klein Otto, Klimosch Anton, Korner Rudolf, Kozdoń 
Johann, Kozdon Otto, *Kozie-l Georg, Kutscha Bruno, *Lamche Karl, Laras 
Richard, Łowy Johann, Mareś Eerdinand, Matuschek Rudolf, Mikler Karl, Muller 
Anton.



U. Cl a s s e  13: 30 Schiller.
*Niemiee Heinrich, Novak Franz, Palmę Ludwig, Pokral Ewald, Popper 

Julius, Pustowka Oskar, Raiinann Gustav, Kaszka Gustav, Ricdel Leopold, *Sclieliga 
Amilian, *Scheliga Karl, Scheuer Rudolf, *Sclilesinger Eugen, Sedlarz Kudolf, Siwy 
Kudolf, Siania Heinrich, Sonnek Konrad, Spieler Leo, Spicler Moriz, Spitzer Hugo, 
Staniek Erwin, Stciner Yincenz, *Szczcpanski Andreas, *Tucapsky Yictor, Uxa 
Ludwig, Yesper Alois, Vogel Leo, Weis Emil, *Zadra Hermann, *Ziminerniann Karl.

III. C l a s s e  A:  29 Sc h iii er.
:i'Alt Wilhelm, Appel Franz, Aufricht Ferdinand, Blumenthal .Tosef, Kuba 

Franz, Burda Theodor, Busek Masimus, *Buzek Victor, Cyganek Ludwig, *Czech 
Heinrich, Ekart Otto, Fingerhut Maximilian, Freyler Yictor, Glajcar Josef, Grosscr 
Ferdinand, Janika Karl, *Kodal Rudolf, Kollmann Karl, Koppitz Walthcr, Kozieł 
Andreas, Kożusznik Adolf, Kraliczek Arthur, Krzyż.mek Karl, Lang Heinrich, 
Lorenz Albert, MachaCka Paul, Macura Adam, Mentel Heinrich, ^Michna Johann.

III. C l as se  B: 30 Schiiler.
Milde Karl, Mokros Josef, Niedoba Theodor, Niemiec Adam, Oczko Karl, 

Ostcrczilik Leo, Palmę Karl, Pawlas Franz, Pawliska Ernst, Pili’ Alexamler, :i:Preiss 
Cornelius, v. Primaresi Franz, Prochaska Karl, Rosenberg Hermann, Sagitarius 
Rudolf, Schadel Julius, Schindler Alfred, Schleuderer Nathan, *Schmidt Max, 
Senkowski Ludwig, Sikora Georg, *Skoćdopole Theodor, Slawik Felix, *Sominer 
Eugen, *Stonawski Georg, Truxa Josef, Wallek Rudolf, Winter Richard, :i;Zabystrzan 
Georg, Źebrok Hubert.

IV. C l a s s e :  44 Schiiler.
Aftergut Pinkus, Barber Ernst, Bierski Josef, Burda Norbert, Bystroń Josef, 

Cidebowsky Georg, Drozd Georg, Eichner Wilhelm, BAbian Rudolf, B’citzinger 
Hermann, *Figna Leopold, *Flacli Arthur, Friedmann Walthcr, Glatz Karl, Mleczko 
Johann, Joksch Heinrich, *Kaulich Anton, Kerlin Stephan, Kohut Johann, Krist 
Hermann, Kuczera Andreas, Kussl Rudolf, :f:Leuthmetzer Karl, Lichtenstern Ernst, 
Mares Wilhelm, Mikuśka Yictor, *Nowak Emil, Osterezilik Robert, Ostruszka 
Georg, Palarczyk Franz, Pażdziora Josef, Peter Paul, Płoszck Paul, '!;Pustówka 
Paul, Schaffer Rudolf, Sikora Rudolf, Ślapeta Josef, Steinhauer Oskar, Stiller J.eo, 
Suczek Robert, Tauber Siegfried, Teper Andreas, *ValeCko Ottokar, Walczok Karl.

V. Classe:  22 —}— 1 Schiiler.
*Alt Hugo, Bohać Arthur Edler v. Elbreich, *Cichy Max, Fulda Karl, Grycz 

Karl, IIajovsky Emil, Heinrich Franz, Karzeł Karl, *Klich Josef, Kołaczek Benjamin, 
Kudielka Heinrich, Lanzer Arthur, *Miedzybrodski Ludwig, Poncsch Hubert, 
Pustelnik I.eodegar, Schmeidler Eduard, Schwab Heinrich, Schwarz Ernst, ®Sembol 
Rudolf, Unucka Alfred, Westreich Leo, '■ Zadra Max. —  B’izia Bernhard (aulJer- 
ordentlich).

VI. C l a s s e :  17 Schiiler.
Baumgartncr Ernst, Eichner Adolf, lHsehgrund Isidor, Heczko Paul, Heinrich 

Ernst, -'Hermann Otto, *Korzinek Max, Kroupa Ottokar, Laras Hans, Lischka 
Richard, Mitschck Johann, Paduch Josef, *Rauchberger Samuel, Rusz Karl, 
Skarabclla Idmcrich, Śliwka Guido, *Zadra Josef.

VII. C l as se :  18 Schiiler.
Baselides Franz, Cholewa Gustav, Cibis Max, Cyganek- Anton, lOinker Karl, 

*Gallent Franz, Janotta Max, Kabiesz Andreas, Karger Yictor, *Kiedroń Josef, 
Mamica Paul, Menzl Friedrich, Starzyk Paul, Stryja Adam, Vogcl Ernst, *Weil 
Josef, Weinheber Bernhard, Wicherek Theodor.



127

VI. YeriiieliruiiE der Lolirmittel im dalire 181)7.
lm Jahrc 1897 betrugen die Einnahmen 
1. Cassabestand vom Jalire 189ti

fiir Lehrmittel:
fl

2. Dotation der Stadtgemeinde . . . . • r> 300.—
3. Lehrmittelbeitrag von 322 Scbiilern a tl. 1.05 . . . JJ 348.60
4. Die Aufnahmstaxen von 94 Schiilern a tl. 2.10 . . 197.40
5. Die Taxen von 5 Scmestralzeugnis-Duplieaten ii 11. 1 . 5.—
6. Von der Ilandels- und Gewerbeschule . , . « , n 10.—
7. Ausgabeiiberscbreitung . . . . 77 13.01

Summę des Empfangcs . • 11. 87 1.04
llicYon wurden die im Nachfolgcnden aufgefuhrtcn Ausgaben bestr (ten :
1. Ausgabeiiberschreitung im Jahrc 1896 tl. 39.01
2. Fiir die Lelirerbibliothek . . . . Ti 332.98
3. „  „  Schulcrbibliothek 77

54.54
4. „  gcographische Lehrmittel 77 47.68
5. „  naturhistorische Lehrmittel . 77 48.95
ii. „  physikalische „ 77

155.20
7. « chcmischc „ 77 105.—
8. „  Geometrie- „ 77 31.22
9. „  Frcihandzeichncn- „ n 59.46

Summę der Ausgaben . a. 874.04

A. Eibliothek.
Custos: 1’rofessor Johann Kral ik.  

a) Lehrer  b ib l i o  tli ek.

I. Z u w a c h s  dur c b  A n ka u f :  Wackernagel, Geschichte der dentschen 
Literatur. Ilildebrand, Bcitrage zum deutscben Unterricht. Dr. Elsner, Die l ’ raxis 
des Chemikers. Dr. Krafft, Anorganische Chemie. Dr. Schadow, Polyclet. Dr. Mach, 
Die Mechanik in ihrer Entwickelung. Dr. llolzmuller, Methodisches Lehrbuch der 
Elementarmathematik. Dr. Neumayr, Erdgeschiclite. Dr. Sclienk, Bclehrungen liher 
wirtschaftliche und gcsellscbaftliche Eragen. Dr. Keppler, Wanderfahrten und 
Wallfahrten im Orient. Dr. Mach, Die Principien der Warmelehre. Ebert, Magne- 
tiscbe Kraftfuldcr. Jakob, Unsere Erde. Kreyssig, Geschichte der franzosischen 
Nationalliteralur. Daurer, Ubungsbuch zum Studium der elementaren Mechanik. 
Januschke, Das Princip der Eriialtung der Energie in der elementaren Elektricitats- 
lehre. Kirchhoff, Yorlesungen iiber die Tlieorie der Warnie. IJolzinger, Lehrbuch 
der politischen Arithmetik. Grimm, Deutsche Grammatik, 4. Theil. Januschke, Das 
Princip der Erhaltung der Energie und seine Anwendung in der Naturlehre. 
Meyer, ConversationsIexikon, 12. — 16. Band. Sehling, Neues Handwórterbuch der 
Chemio, 79.— 81. Lieferung. Miiller-Pouillet, Physik, 2. Band. Grotę, Weltge- 
schichte, 36.— 10. Abtheilung. Annalen der Physik und Chemie, 1897. Sachregister 
zu Band 1— 50 der Annalen der Physik und Chemie. Wiedemann, Beiblatter zu 
den Annalen. Zarncke, Literarisches Centralblatt, 1897. Krause, Chemikcrzeitung, 
1897. Ferrari, ilevue bleue, 1897. Umlauft, Deutsche Rundschau fur Geographie 
1897. Korting, Zeitschrift fttr franzosische Sprache und Literatur, 1897. Lyon, 
Zeitschrift fiir den dentschen Unterricht, 1897. Storm, Englische Philologie. Osterr.- 
ungarische Monarchie in Wort und Bild, 267.—-290. Lieferung. Mittheilungen der 
Gesellschaft fiir deutsche Erzielmngs- und Schulgeschichte. Monatssciirift fiir Ge-
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sundheitspflege. Verliandlungen der zool.-botanischen Gesellschaft, 47. Band. Jahr- 
buch der Grillparzergesellschaft, 1897. Zeitschrift fiir das Realschulwesen, 1897. 
Gaca, 1897. Verordnungsblatt, 1897.

11. Z u wa c h s  d u r c h  S c h e n k u n g c n :  Vom bohen U. k. Ministerium fur 
Cultus u ml Unterricht: Dr. Schwab, Das Schauspiel im Schauspiel zur Zcit Shake- 
speares. Gattinger, Die Lyrik Lydgates. Brotanek, Untersucliungen Iiber das Lebcn 
und die Diehtungen Alexander Montgomeries.

h) S c liii 1 e rb i bl i ot lic k.
I. Z u wa c h s  dur c h  A n k a  uf:  Korner, Leier und Schwert. Martin, Konig 

Dietrich von Bern. Hoffmann, Die Maclit des (lewissens, Friedl und Nazi, Lebens- 
kiimpfe, Aul' der Karroo, Auf der Flueht, Nur immcr gerade durch. Dr. llelling 
haus, Balladen deutscher Dicliter. Dr. Schenk, llilfsbuch zu den Belehrungen Iiber 
wirtschaftliche und gesellschaftlicbe Fragen. Das neue Universum, 17. Jahrgang. 
Franz, Der kleine Daumerling. Dr. Kaulen, Assyricn und Babylonien. Dr. Pilz, 
Die kleinen Thierfreunde. Rieck, Das Wasser in seiner gcologischen Wirksamkeit. 
Ebers, Eine agyptische Kónigstochter. Grimm, Fiinfzig Kinder- und Hausmarchen. 
Kraft, Die Kirschen. Schindl, Andrcas Ilofer. Fleuriot, Ein verzogcnes Kind. 
Werner, Kaiser Franz von 1792— 1803. Grillparzer, Konig Ottokars Gliiek und 
Ende. Januschke, Das Princip der Erhaltung der Energie und seinc Anwcndung 
in der Naturlehre. Laicus, Der Cabecilla. Osterr.-ungarische Monarchie, Lieferung 
267— 290.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Yom k. k. Professor Daurer Franz 
5 Exeinplare seines (Jbungsbuches zum Studium der clementaren Mechanik. Fiir 
die geschenktcn Biiclier wird dem Hcrrn Professor Daurer der yerbindlichste 
Dank ausgesprochen.

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

Z u w a c li s d u r c Ii A n k a u f :  1. Kiepert Richard, Politische Wandkarte 
von MitteFEuropa. 2. Kiepert Richard, Stumme physikalische Wandkarte von 
Frankreich. 3. Kiepert Richard, Stumrne physikalische Wandkarte von den 
britischen Inscln. 4. Kiepert Richard, Stumme physikalische Wandkarte von 
Skandinavien. 5. Iloppe Feodor, Bilder żur Mythologie und Geschichte der Grieclien 
und Romer. 2.— 5. Lief. 6. Drei Stereoskope. 7. Dazu neun Bilder auf Papier, 
Schwarz.

C. Lehrmittelsammlung fiir Naturgeschichte.
Custos : Professor A n t o n  P o h o r s k y.

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Palaontologischc Wandtafeln und geo- 
logische Landscliaften von Dr. Zittel und Dr. Haushofer. Lieferung 8 und 9.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Von dem Herrn Fachlehrer Andrcas 
Zielina 18 mikroskopisclie Dauer-Praparate zu Unterrichtszwecken, wofiir hiemit 
dem Spender der gebiirende Dank ausgedruckt wird.

D. Physikalisches Cahinet.
Custos: Wirki. Lehrer Ed mu n d  Ma der.

Zuwac hs  dur c h  Ankauf :  Skioptikon auf optischcr Bank mit Auer’schem 
Gliihlicht-Brenner, Photogramme, Megaskop, Mikroskop-Ansatz mit achromatischem 
Objectiy, Spalt- und Loch-Yorrichtung, Yerbrauchs-Materialien.
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E. Chemisches Laboratorium.
Custos: Professor M ax K o s c n f c l d .

Z u w a c h s  durch Anka uf :  V. 51. Acetylengas-Apparat.
Ve r b r a u cli s m at e r i a 1 e : Reagentien, Praparatenglaser, ITand- und Staub- 

tiicher, GelatinplaUen znr Anfnahine von Róntgonbildern, Knpferdrahf, Zink- 
blech eto.

F. Lehrmittel fur geometr. Zeichnen.
Custos: Professor Kar l  Ilon i g.

Z u w a c h s  durch Ankauf :  Drei Modelle zur Demonstration der Supplement- 
ecken. Kin Parallelepipcd, zcrlegbnr in Prismen und Pyramiden. Zwei Modelle, 
zur Demonstration der Gleichheit von Parallelepipeden. Etn Kegel mit Schranbeulinie.

G. Lehrmittel ftir Freihandzeichnen.
Custos: Wirki. Lehrer Frań z M ii l ler.

Z u w ach s d u r ch A n k a n f :
A. V o r l a g e n :  Andel Anton, Kas polychrome Flacharnament. Neue Folgę, 

lleft 15, Ifi, 17 und 18.
I!. 17 Stiick Conddnationsmodelle aus Pappe.
C. G i p s m o d c l l e :  Gothische Blattformen vom Kelner Dom, 2 Stiick; 

Details von Pilasterfullungen aus Set. Bernardino in Verona, 3 Stiick; Gitterdetail 
ans dem Mirabellgarten in Salzburg; Pantherkopf nach Kaneli; Thorwaldsen- 
Portrait; Portrait Kaiser .Tosefs II.; Portrat des Arztes Ludwig XIII.; Relief der 
Madonna v. Kuca della Robbia; antike woibl. Maskę; Maskę des Merkur; llocli- 
relief des Id. 4'ifonius; Ilenkelkrng; Rcnaissancc-Gefat).

H. Programmsammlung. __________ ___ _

Custos: Prof. Dr. Karl  K l a t o v s k y .
Gegenwartiger

Zuwachs: | Restami:
A. Osterr. Miftelschnlen: i n S t o k e n
I. Mittelschulen N ieder-Ó sterreichs.......................... 41 998

II. „ Obcr-Osterreichs................................. 11 290
III. „ Steierm arks........................................ 11 2ot;
IV. n Karntens und Krains . . . . 8 171
V. „ des K iis te id a n d cs ........................... 9 208

VI. „ Tirols und Vorarlbergs . . . . 14
VII. Bohmens ........................................ 77) 1309

VIII. M ahrens............................................... 40 (>32
IX. „ S c h l c s i e n s ........................................ 10 270
X. Galiziens.............................................. 24 488

XI. der Bukowina und Dalmatiens . 9 183
XII. Usterreichische Eehrerbildnngsanstalten (i 88

XIII. Scbulen Ungarns. Siebenburgens und Croatiens 298
XIV. Sonstige inlandische Anstalten................................. 24 215

Osterr. Progr. 285 5091

y
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Gegenwartiger
Znwachs : Bestand :

i n S t ii c  k e n

Ubertrag 280 5t>o i
B. 1.—VIII. Bairische Mittelschulen. Bair. Progr. 7 513
G. PrcuLlische Mittelsclmlen:
I. Prorinz Ostpreuben..................................................... 13 310

Tl. W cstpreuB en.............................................. 11 253
III. Brandenburg .............................................. 42 73.0
IV. P om m ern ..................................................... 12 301
V. P o s e u ........................................................... Ul 232

VI. S c li le s ie n ..................................................... ;5f) 051
VII. Sachsen ..................................................... 35 528

VIII. Scbleswig-IIolstein . . . • . 10 244
IX. H a n n oyer ..................................................... 8 33 < >
X. W estfa len ..................................................... 14 338

XI. Ilessen-Nassau.............................................. 1 1 3.00
XII. ItlieinproYinz und H o h e n z o lle rn .......................... rłf) 710

PreulJisclie Progr. 230 4054
1). Sonstige Lebranstalten Dentschlands:
a) E lsass-Lotliringen..................................................... 10 170
!>) Kónigreich Sachsen..................................................... »>»» 407
c) f) W iirttem berg ........................................ 12 138
<0 Grollherzogtlium Baden.............................................. 7 180
c) „ H e s s e n ........................................ 10 123.

/ ) „ M ecklenburg................................. '.I 143,
U) „ Oldenburg ................................. 4 02
1') _ W e im a r ........................................ 00
n ITerzogtinim Anhalt..................................................... *»o 44
*) łł Altenburg, Coburg-Gotlia . . . . 8 105
9 7? Braunschweig........................................ 7 03

m) Furstentluimer Lippe. Reuli und Sckwarzburg . 5 104
n) Preie Stadte Bremen, Hamburg und Liibeck . 13 133

Aus dem tibrigen Deutscldand 120 1837
Totalsumme: 054 12095

I. Munzensammlung.
Gegenwartiger Bestand 1S7 Stiick.

K. Turngerathe.
Custos: k. k. Turnlelirer G n s t a v  Klaus.  

Der Bestand hat sieli niclit geaudert.
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V II. Matuiu tiitsprii fu ug.
A. Verzeichnis

a) der bei der Maturitatspriifung im Ilerbsttermine 1897 approbierten Abiturieiiten.

191. Jurascliko Franz, Schlesien, Teschen, 19 Jahre, kath., poln., Beruf: unbesl.
192. Skupin Gustav, Schles., Gr.-Kuntschitz, 22 Jahre, katli., poln., Beruf: Technik,

b) im Sommertermiue 1898 wurden approbiert:

193. Baselides Franz, Schles., Jablunkau, 21 Jahre, kath., poln., Beruf: Technik.
194. Cholewa Gustav, Karnten, Kreutli, 19 Jahre, evang., deutsch, Ber.: Maschincnbau.
195. Cibis Maximilian, Schlesien, Karwin, 21 .Jahre, kath., poln., Ber.: Militar. 
19G. Cyganek Anton, Schles., Freistadt, 22 J., kath., poln., Ber.:. Fiseubabnwesen.
197. Gallent Franz,''1) Schles., Oderberg, 18 Jahre, kath., deutsch, Ber.: Technik.
198. Kabicsz Andreas, Schles., Pogwisdau, 20 J., kath., poln., Ber.: Bergakadcmic.
199. Kargcr Victor., Schles., Teschcn, 18 Jahre, kath., deutsch, Beruf: Technik.
200. Kiedroń .losef,*) Schles., Nieder-BIudowitz, 19 J., evang., poln.,Ber.: Technik. 
2t)l. Mamica Faul, Schles., Trzynietz, 19 Jahre, evang., poln., Ber.: Technik.
202. Menzl Friedrich, Schles., Leskowetz, 19 J., kath., deutsch, Ber.: Bergakademie.
203. Starzyk Paul, Schles., Wendriu, 19 Jahre, evang., poln., Beruf: Technik.
201. Stryja Adam, Schles., Bystrzylz, 21 J., evang., poln., Ber.: Bergakademie. 
205. Vogel Ernst, Schles., Odrau, 20 Jahre, mosaisch, deutsch, Beruf: Technik. 
20(1. Weil .losef,*) Schles., Skotschau, 18 Jahre, mos., deutsch, Beruf: Technik. 
207. Wicherek Theodor, Schlesien, Simoradz, 21 J., kath., poln., Ber.: Militar.

* ) r e i f  m it  A u s z e ic h n u n g .

B. Themen
zu den scbriftlichen Matnritatspriifungen im Sommertermine 1898.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  Soust waren dic reichsten Bander die, wo die 
Natur am giitigsten war; jetzt sind es die, wo der Mensch am thatigsten ist.

G. S tei n schn e ide r.
F r a n z o s i s c h e S p r a c h e :
a) Franzosisch-Deutsch: Sarcey, Be siege de Paris.
b) Deutsch-Franzósisch: Abschied Napoleons von seiuer alten Gardę.

Job.  Kral  ik.

Engl i s cbc  Sprache:  The Importance of a Good Education von Joseph 
Addison. Von 1 consider bis attaining it,

G. Stei n sch nei  der.
Mat  hem a t i k:  1. Es ist die Dauer des Tages am 21. April in Teschen 

unter der Voraussetzung zu bestimmen, dass dic Sonue am 21. Juni im Sommer- 
solstitium sieli befindet und in der Zwischenzeit in der Ekliptik glcichfdrmig 
fortschreitet. e =  23° 27' 30", <p =  49° 45' 30". 2. Wie groli ist die leben-
dige Kraft eines urn die Scheiteltangeute rotierenden Parabelsegmentes? Gegeben 
sind das Gewicht Q des Segmentes und die Rotationsgescliwindigkeit v der Begren- 
zungssehne. 3. Der FuOpunkt A eines Thurmes und zwei andere Punkte B und 0 
liegen in einer horinzontalen Geraden; AB =  15 w, AC =  28 m. Von welchem
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Punkte des Thurmes erscheint die Streeke BO unter dem groliten Gesichtswinkel ? 
4. Es ist die geometrisclie Bedeutung folgendcr Glcicliuug darzustellcn: 5xa -|- 
-|- 6xy -|- 5ya — 8xV2 — Syl^iT = 0 .  II. Jauuscl ike.

D a r s t e l l e n d e  Ge o me t r i e .
1. Eine Gerade a und zwei Punkte a und b siiul gcgeben; dureli a ist eine 

Ebcne zu lcgen, welcbe von b den Abstand c bat und zu a parallel ist.
2. Es ist die Durehdringung eines cinsclialigen Rotationshypcrboloides, dessen ' 

Aclise auf P1 ser.kreclit steht, mit einem Kotationscylinder, dessen Erzeugende zu P, 
parallel sind, zu bestimmen. Der Hauptmeridian des Ilyperboloides sei eine glcicli- 
seitige Ilyperbel mit dem Mittelpunkie m (1, 5, 3) und den Ilalbacksen —- ] ; 
vom Kotationscylinder ist die Acbse n (1, 7, 3), n (G, 2, 3) und der Basishalbmesser 
r —  3-5 gegeben.

3. Centrale Projection: Man bestimme den Schatten, den eine rcgelmaliige
sechseitige Pyramide auf ein gerades, (luadratiscbes Prisnia wirft. Die Basis der 
Pyramidc liegt in eincn liorizontalen Ebcne Ą (C =  •— 5) und ist bestimmt dureli 
dic vordcrsten in P liegenden Punkte a —  a‘ (—  1, —  5) und b - -  b' ( —  3-5, 
— 5); die Hobe der Pyramide sei b =  8. Das Prisma liegt mit einer Seiten- 
(lacbe auf der Ebene A, und es seien p' (3, —  4) und q' (5, — 4) die Central- 
projcctionen der Endpunkte der vorderen Basiskantc dieser Seitenflacbe; die Lange 
der Seitenkanten des Prismas ist = - 8. Eerner kennt man 1 (14, — 3) und 
0 0 ' =  10. K. Iliinig.

VIII. (iJesimdlieitspnpftp der Scliiilei*.
Die bolien Ministerial-Erliisse vom 9. Juni 1873, Z. 4810, vom 15. Sep- 

tember 1890, Z. 19097 und voin 12. Marz 1895, Z. 27G38 wurdeu in der in 
deu fruberen Jabresbericbten der Anstalt geseliilderten Weise zur Ausfiibrung 
gebracbt.

Zur E uli r e in igu n g im Gebaude dienen: zwei grolie Eisengitter und zwei 
Scbarreisen beim Tlioreingange, Bastmattcn vor den Zimmern im Erdgescbosse und 
ein ausgespannter Cocosteppicb auf der Plattform der ersteu Treppenwcndung.

Die Fullung der Spucknapfe gescbielit nut einer Losung von Kaliumpermanganat.
Die Z im mer te m per a tur e n wurdeu regelmabig an Tbermometern abge- 

leseu; dieselben waren wSUrend der Zeit des lleizcns ziemlicb constant 18u G und 
stiegen aucli im Sommer nicbt iiber 20° C.

Neben der regelmabigen Li i f tung auCer der Bcbulzeit faml aucli jedesnial 
in der Zwiscbenpause um 10 und um 11 libr, wabrend welcber sieli die Schiller 
im Ilofraume aufhielten und spielten, eine Liiftung sammtlicber Zimnier statt.

In der warmen Jabreszeit konnte der Untcrricbt zumeist boi geoifneten 
Eeustern erthoilt werdon. In der II. Classe unterricbtetc Prof. Kosenfeld  die 
Botanik so oft ais mogiicli im Ereieu; die betreffendeu Lcbrstunden waren zu 
diesem Zwecke im Stiiudonpiane ais Kckstundcn angesetzt worden.

J u g e n d s p i e l e  fanden im Ereieu von Anfang M ai an jedem regenlosen 
Samstag zwiseben 5 und 7 Ulir nachmittags stalt. Dieselben wuiden von den 
Professoren Steinscbncider, Pratorius und suppl. Lebrcr Wcisl geleitct.

Am IG. Juni wurde von den einzelnen Classen ein Ausllug unternonimen, und 
zwar von der 1. A und der III. Classe auf den Abornberg unter der Aufsicbt der 
Professoren Pratorius, Dr. lvlatovsky und Kralik, von der I. B auf die Czantory 
bei Bielitz unter Leitung des Professors Muller, von der II. A naeh Cameral-Eilgoth 
unter Eiihrung des Dr. Odstrćil und auf die Girowa von der II. B, IV., V. und



VI. Cl., woran der Dircclor, sowie die Professoreu Bock, Jenkner, Madei-, Kosen- 
feld und Weisl tlieilnahmen uiid wobci auf dem Riickwege aucli die Eisenwerke 
in Trzynietz besichtigt wurden.

Von 312 Schiilern haben allc im Sommer, 98°/0 aucli im Winter gebadet. 
79°/0 sind Scbwimmer, 81 °/0 Seblittscliublaufer und 93"/0 baben an den Jugeud- 
spielen theilgenommen.

Zur Fordcrung der Gesundlieitspflege wurden folgende Begi ins t i gungen 
gewahrt:

Der E i s la u f v er ei n spendctc fur Realscliiller 35 Freikarten znr Bentitzung 
der Eisbahn und ermalligte fur Studierende die Saisonkarten auf 2 11. und die 
einzelnen Eintrittskarten von 15 kr. auf 5 kr.

Die lobliche S t a d t g e m e i n d e  bcwilligte geneigtest 50 Schiilern Freikarten 
und den iibrigen Schiilern den mufijgen Preis von 2 kr. fiu- die Beniitzung der 
schónen stadtisehen Scbwimm- und Badeanstali.

Die lubi. Stadtgemeinde und der Eislaufvcrein baben durcli Gowalirung der 
beziiglichen Ansuchen iiire Scbul- und Jugendfreundlichkeit in humanster Weise 
bckundet und den Schiilern der Anstalt eine grofie Wobltbat erwiesen. Die 
Direction spricbt dafiir den warmstcn Bank ans und bittet zugleich, die freundlicbc 
Gesinnung der Selmie aucli fernerliin bewabren zu wollcn.

Ais Wcisungen fur die Gesundlieitspflege wurden den Schiilern die „Ge- 
sundhe i t s r e ge l n  fur  die Scli u Ij u ge u d“ (herausgegeben von der Ilygiene- 
Section des Berliner Lebrervereiues boi Issleib in Berlin, Preis 10 Pf.) empfohlen.

IX. Ilolie E pHIsso .
Mit Erl. d. b. k. k. Ministcriums fiir Cultus und Untcrricbt v. 20. December 

1897, Z. 323(11 und Erl. d. li. k. k. L.-Scb.-R. v. 28. December 1897, Z. 3831 
wurde den Supplenten die Zulage zur Substitutionsgebiir (Min.-Erl. v. 30. Juli 
1895, Z. 17729) fur das Jalir 1898 angewiesen.

Erl. d. h. k. k. Minist. fiir Cultus und Unterricht v. 3. December 1897, 
Z. 30961 und Erl. d. li. k. k. L.-Sch.-R. v. 19. December 1897, Z. 3721: Aus- 
schreibung der Stipendien fiir Lelirer der naturwissenschaftlieben Facber.

Mit Erl. d. li. k. k. L.-Seh.-R. v. 1. Jiiuncr 1898, Z. 96 wurde den wirki. 
Lehrcrn und Professoreu die Subsistenzzulage aucli fiir das Jabr 1898 angewiesen. 
Der b. Erl. d. k. k. Ministeriums von 17. December 1897, Z. 26715, int. mit li. 
Erl. d. k. k. E.-Scb.-R. v. 7. Janner 1898, Z. 3867 trifft Anordnuugen zur Be- 
hebung der lybclstiliide in Studentenquartieren, die Abfassung einer Belebrung 
fiir Kost- und Quarticrgebcr, die Anlcgung eines Verzeichnisses geeigneler Kost- 
und Quartierliauser und die Einflussnalime der Direction auf die Wabi dieser, die 
Revision der Studenteiupiartiere durcli die Sanitiitsorgane, das lieclit des Lelir- 
korpers, die Anderung eines ungeeigneteu Kost- oder Wolinortes zu verlangen, 
oder wenn dem Verlangen niebt Recbnung getragen wird, den Schiiler von der 
Anstalt auszuscliliellcn.

Erl. d. h. k. k. Ministeriums v. 10. Janner 1898, Z. 168 und Erl. d. li 
k. k. L.-Scli.-R. v. 21 Janner 1898, Z. 168:  Ausschreibung von Stipendien fiir 
Studienreisen nacli Italien und Griecbcnland.

Mit li. Ministerial-Erl. v. 23. Marz 1898, Z. 10331 wurde ein neuer Nor- 
mallebrplan fiir Realschulen festgestellt, welcher yom nacbsten Sckuljahre an in 
Wirksamkeit treten soli.



X. ('pjjroiiik.
1807. Uber die Yeranderungen im Lelirkorper wtirde bereits oben unter 1. 

berichtet.
Mit Erl. d. h. k. k. L.-Sch.-R. v. 21. October 1897, X. 2111 wurdc dem 

Professor I)r. Karl Klalovskv die 1. Quinquennnlzulage zuerkaunt.
Am 4. October Feier des Allerbochsten Namensfestes Sr. Majestat des Kaisers.
Am 19. Novembcr Fcicr des Allerhochsten Namensfestes Ibrer Majestat 

der Kaiserin.
Am 19. Decembcr starb der Schiller der 2. Classe A E r u s t K 1 e i np e t e r 

an den Folgen eines Scbarlacbliebers. Derselbe war in der I. Classe Vorzugsschiiler 
gewesen nnd bcwalirtc sieli aiich in der 11. Classe ais ein begabter, selir fleifiiger 
und woblgesitteter Scbiiler. Der Lelirkorper mul die Mitschiiler legten auf den 
Sarg des Daliiiigescliiedenen Kranze nieder und eine Abordnung des Lelirkorpers 
bestehend ans dem Director, dem Religionsprofessor V. Klein, dem Ordinarius Dr. 
Odstrc.il undmebreren anderen 1’rofessoren, betheiligten sichan dem Leiclienbegangnissc 
in Teschen. Der Ordinarius braclite den tiefbetriibten Eltern die Trauer der Lelir- 
anstalt aucli miindlicli zum Ausdruck. Die Leiclie wurde nacli Ustroń iiberfiihrt und 
ilort in einer Familiengruft zur ewigen Ruhe bestattet. Da die Todcsurselic eine 
Infectiouskranklieit war, durfte sieli die ganze Leliranstalt zufolgc gesetzlicber 
Bestimmungen am Leiebenbegangnisse niebt betheiligen.

Vom 24. Decembcr bis 3. Jiinner waren Weibnaclitsfericn.
181)8. Am Mittwocb, den 19. Janner starb Ilerr Schulratb An t o n  Peter,  

Ritter des Franz-Josef-Orilens, k. k. Director der Lebrerbildungsanstalt in Teschen, 
plotzlicli infolgc eines Gehirnschlages. Der Verblicheno war ein vcrdicnstvoller 
Scbulmann, ein Mu ster von Pflicbttreue und patriotisclier Gesinnung und ein hervor- 
ragender Forsclier auf dem Gebiete der scblesisclien Geschiclitc und des scblcsischen 
Yolkslebens insbesondere. Durcli seine Personlichkeit, sein umsiclitiges mul siclieres 
Auftrctcn bat er aucli zur Erhohung des Standesanseliens beigeiragen. Der Lelir
korper gab seine Gefiihlo der Trauer durcli Niederlogung eines Krauzes ani Sarge 
des Verewigten und dadureb kund, dass  Prol'. Ro s e n f e l d  und der Beri cht -  
e r s t ar t e r  im Namen der Collegen dem Lelirkorper der k. k. Iicbrcrbildungsanstalt 
das innigste Bcilcid personlicb zum Ausdruck braeliten. Am Leicbenbegtuignisse 
nalim die ganze Leliranstalt thcil.

Am 29. Janner fand ein Trauergottesdienst fur wciland Se. k. u. k. Ilobeit, 
den dureblaucbtigsten Kronprinzen Erzberzog Rudolf statt.

Am 12. Februar Schluss des I. Semesters.
Am IG. Februar Beginn des II. Semesters.
Am 5. Marz veranstaltete llerr Professor Anton Pohorsky mit den zahlreichen 

Gesangsscbiilern der Anstalt und unter gefiilligcr Mitwirkung der llerren: Obercon- 
trolor Zoliner, k. k. nbungssckullehrer Rudolf Fictz, Facblebrer Herber und 
Musiklebrer Schwarz ein Concert zu Gunsten des Unterstiitzungsvereiues „Scbiiler- 
lade“ mit folgendem Programm: 1. «) Volkshymne. b) Sebnsucbt nacli den 
Bergen. Gemiscbter Chor vou F. Abt. 2. Streichąuartett von R. Volkmann. 
Op. 35. 3. a) Im Maien. Geinischter Chor von A. Billeter. b) Wen? Im Volks- 
ton. Gemiscbter Chor von E. Hermes. 4. Der alte Hans. Gedicht von Ferrand, 
vorgetragen von Roman Jamka, Scbiiler der I. Classe. 5. Kindliclie Bitte. Ein- 
stimmiger Knabenchor mit Clavierbegleitung von Gottfried Preyer. G. Andante 
cantabilc aus dem Streichąuartett Op. 11 von P. Tschaikovsky. 7. «) Bratenduft. 
Gedicht. von Mortl. b) Wie ein Junker deutscb reden lernte. Gedicht von Ludwig 
Bauer, yorgetragen von Emerich Bullava, Scbiiler der zweiten Classe. 8. a) Der
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wamlernde Mnsikant. Gemiscliter Chor von Mendelssohn, b) Aufforderung zum Tanz. 
Polka Rondo. Gemiscliter ( 'hor mit CIavierbegleitnng von M. Oesten. —  I)as 
Concert nalim in jeder Bczielmng einen sehr wiirdigen Verlauf; der Erfolg war 
cin durchaus ehrenroller. Infolge des sehr zahlrcichen Besnches wurde der 
namliaftc Reinertrag von 254 II. 02 kr. crzielt.

Am 24. Marz verscl\ied Ilire k. n. k. Hoheit, die durcldaucditigste Frań 
Erzherzogin Natalie in Pressburg. Ans diesem Anlass land nm 31. Miirz ein 
Tranergottesdienst statt, an welchcm der Lehrkorper und die katholischen Schiller 
der An stal t theilnahmen.

Vom 0. bis 13. April Osterferien.
Vom 23. bis 27. Mai schriftliche Matnritatspriifungen.
Vom 28. bis 31. Mai Pfingstferien.
Am 7., 8. u 9. Juli miindliche Maturitatspnifungen.
Am 14. Juli Schulfeier anlasslich des 25j;iliiigen Bestandes der Anstalt ais 

Staats-Oberrealschule mit folgendem Progrannne: 1. Prolog, yerfasst von Prof. 
Friedrich .lenkner, vorgetragen von dem Scbiilcr der VI. Cl. Samuel Rauchberger. 
2. Gemiscliter Chor. 3. Anspraclie des Scliiilers der VI. Classe Hans Laras: 
Was lernen wir in der Selmie. 4. Gemiscliter Chor. 5. Anspraclie des Directors 
II. Januschke iibo.r die culturellc Bedcntung der Realscbule. 0. Volkshymne. Zn 
der Feier waren die Spitzen der Behorden, die Gcmeindevertretung, der I.clirkorpcr 
des Gymnasiums nnd der Eehrerbildungsanstalt, alle chemaligen Lchrer der Real- 
sclmle und die Filtern der Schiller geladen.

Am 15. Juli feierliches Dankamt. Schulschluss.
Am 10. Juli Aufnahmen und Aufnahmspriifungen fiir die erste Classe.

Jene Schiller, welchc beim hochlOblichen k. k. Landesscbulrathe nm die 
Bewilligung einer Wicderbolungspriiliing ans cinem Gegenstande ansuchen wollen, 
liaben ihre Gesuche nocli vor dem t. August bei der Direction einznbringen.

Yoranzeigir fiir <las koimnrmle Selmljalir.
Das Selmljalir 1898/99 wird am 18. Seplember mit einem feierlichen Gottes- 

dienste erOftnef. Die Finschrcibungon finden fiir die neu eintretenden Schiller am 
10. von 8 — 10 Uhr, und fiir die bisherigen Schiiler am 17. September von 
11— 12 Uhr vormittags statt.

Alle aufzunehmendcn Schiiler liaben sieli iu Begleitung ihrer Eltern oder 
dereń Stellvertreter boi der Direction zn melden nnd das zuletzt erhaltene Stndien- 
zeugnis oder das Frcquentationszengnis der Volksscliule mitznbringen; neu eintretende 
miissen iiberdies den Tauf- oder Geburtsscliein vorlegen. Audi bat jeder Schiiler 
zu der Einschreibung ein vorher vollst;indig ausgefiilltes Nationale mitzubringen, 
anf welchem zugleich dicjenigcn freien Gegenstande verzeichnet sind, an denen er 
theilnehmen soli. Ais f r e i e  Gegens t i i nde  werden gelehrt: polnische und 
bolimische Sprache und Gesang in allen Classen, Stenographie in den 4 und 
analytische Chemie in den 3 oberen Classen. Ein zweites ebeuso ausgefiilltes Natio
nale ist am ersten Unterriclitstage dem Classenvorstande zu iibergeben.

Z u r Auf na hme  in die I. C l a s s e  ist das vollendete oder bis 31. De- 
cember d. .1. zur Vollendung gelangende 10. Lebensjahr, sowie das Bestelien 
e i ne r  A u f nahmsprU f nng erforderlich. Bei dieser Priifung wird verlangt: 
„Jenes Mali von Wissen in der Religion, welclies in den ersten 4 Jabrescursen



einer Volkssclmle erworbeu werden kann; Fertigkeit im Lesen und Schreiben der 
deutscben Sprache und der lateinischen Schrift. Kenntnis der Elementc aus der 
Formenlehre der deutsclien Sprache, Fertigkeit im Analysiercn einfacb bekleideter 
Satze; Ubung in den 4 Grundrcchrningsarten in ganzen Zahlcn.“

Schiller, welclic die Aufnahmsprufnng nicht bestelien, kónnen fiir das nachste 
Schuljahr an keiner oflentlichen Mittelschule Osterreichs aufgenornmen werden.

Schiiler der Yo rb e r e i t u n g s cl a s se fu r  d ie  S t a a t s-M i 11 cl s cli u 1 en 
in Toschen, welclie sieli mit einem Zeugnisse der ersten Fortgangsclassc aus- 
weisen kónnen, werden ohne Priifung aufgenornmen.

Zum Fiutritt in eine l i bhere  C l a s s e  ist eine Au f n ab m s p riif u n g in 
allen jenen Fallen u n e r 1 as s 1 i c b, in welchen der Aufnabniswerber ein Zeugnis 
iiber dic Zuriicklegung der unmittelbar vorhergehenden Glasse einer g l e i c b  orga-  
n i s i e r t e n  olfentlichen Realschule nicht beibringen kann. Dicses Zeugnis nius.s 
iiberdies die Cestatigung entbaltcn, dass der Schiiler seinen Abgang von der bis 
dahin besuchten Anstalt ordnungsmallig angezeigt bat.

D ie Auf na l i me  von  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen 
wie jene der offentlichen Schiiler.

Die Tarce fiir die Anfnahmspriifung (mit Ausnahme jener fiir die I. Classe) 
wie fiir eine Privatistenprilfung ist 12 fl.

Das balbjiihrig zu entriebtende Schulgeld bctriigt 15 11.
Dic Schiiler der I. C l a s s e  haben im 1. S e mc s t e r  das Schulgeld spate- 

stens im Laufe der ersten 3 Monate nach Beginn des Schuljahres zu entrichten. 
Doch kann ihnen bis zum Schlusse des 1. Semesters die Zahlung des Sclnilgebles 
iinter den gesetzlichen Bedingungen gestundet werden.

Jeder Schiiler hat einen Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 05 kr., und einen Bei- 
trag fiir Spielerfordernisse von 30 kr., jeder neueintretende Schiiler aullerdern 
nocb die Aufnahrnstaxe von 2 fl. 10 kr. zu entrichten.

Die A u f n a l i m s p r i l f u n g e n  f ii r d i e  1. C l a s s e  werden ani IG. Sep- 
tember, die Aufnalimspriifungen fiir die hoheren Classen und die Wiederholnngs-, 
sowie Nachtragspriifnngen ani IG. und 17. September abgebalten werden.



Fimflindzwanzigster Jahrcs- und Rechenschafts-Bericlit
d es

Untcrstiitzungs-Yereines Schiilerlade an der k. k. Oberrealschule zn Tesclien
f i i r  d a s  V e r e in s ja h r  1897  9 8

nebst Yerzeiclinis der Mitglieder und Wohltliater derselben.

a) Der Yercin von soi ner Griiiiilung im Jalire 1S73 bis zum 
Schlussc des Jahrcs 1897/98.

Am 2. Deccmber 1. J., an dem Tage, welcher fiir alle Vblker der oster- 
reicliiscb - ungarisclien Monarchie die ebenso seltcne ais erhabene Gedenkfeier der 
SOjahrigen Regierung unseres yielgeliebten Staatsoberhauptes mit sieli bringt, 
werden es 25 Jahre sein, dass der Unterstiitzungs-Yerein Schiilerlade an der 
k. k. Slaats - Oberrealschule iu Tesclien die Aufgabe ubernahni, die Noth armer 
Schiller der Anstalt nacli Kriiften zu lindern. Am 2. December 1873 bat namlich 
der Lehrkorper der Teschner Staatsrealschule beschlosson, zum bleibenden Ge- 
diichtnisse an die 25. Wiedeikehr des Tages, an welchem Se. k. u. k. Aposto- 
lisehe IMajestat den Thron Osterreichs bestiegen liatte, einen Verein ins Leben 
zu rufen, der fortdauernd fiir die arme studierende Jugend segensvoll wirken 
sollte. Die vom Lehrkorper fiir den Unterstutzungs-Verein enlworfenen Statuten 
erhielten durcli Erlass der liohen k. k. schlesisclien Laudesregierung vom 13. April 1874, 
Z. 720!) die behordliche Genehmigung, worauf am 12. Juni 1874 die constituic- 
rende Versammlung des Yercines, der gleicli zu Beginn 05 Mitglieder zabite, 
stattfand.

Ais Z w e c k  des Yereines wurde die materielle Unterstiitzung durftiger und 
wiirdiger Schiller der Teschner Realschule ohne Unterschied der Confession be- 
stiinmt. — Mi t g l i e d  des Vereines ist nacli Paragraph 4 jeder, welcher jahrlich 
miudestens 1 II. spendet, oder wer eine anderc Unterstiitzung nrraen Schiilern der 
Anstalt in derselben llolic zuwendet.

Die Lei t t ing des Y e r e i n e s  liegt in der Iland des Ausschusses von 
7 Mitgliedern, unter welchen sieli der Director der Realschule, wenn er Mitglied 
des Yereines ist, zu belinden bat. Z w ci Mitglieder wahlt der Lehrkorper ans 
seiner Mitte, die iibrigen die Jahresversammlung, docli soli von den Ietztcren 
mindestens cin Mitglied der Gemeinderertretnng angehoren. (§ 12 und 13.) 
Die Jahresyersammlung wahlt hicrauf den Yorstand sowie dessen StelWertreter, der 
Ausschuss den Schriftfiilircr und den Sackelwart. (§ 15.)

Der Vere i u s a u s s c h u s s bestand in den ersten 25 Jaliren aus folgenden 
Ilerren:

ObmiLnner waren: Ludwig Rothe, k. k. Rcalschuldirector, 1873— 1890; 
Hans Janusehke, k. k. Realschnldircctor seit 1891.

Ob ma n n s t e l  I ver t re t er :  Eduard Flooh, Kaufmann, 1873; 'Thomas 
Kadrnoźka, k. k. Staatsanwaltsubstitut, 187-1— 187G; Eduard Scbróder, Hans-



besitzer, 1877; Karl Prochaska sen., k. u. k. Hofbuchdrucker, 1878— 1885; Johann 
Gabriscb, Hansbesitzer, seit 1886.

Schriftf i ihrer:  Karl Radda, k. k. Professor, 1878— 1874; Dr. Thomas 
Hawlas, k. k. Religionsprofessor, 1875— 1882; Franz John, k. k. Professor, 1883 bis 
1893, Dr. Karl Klatuvsky, k. k. Professor, seit 1894.

Cas s i e r e :  Eduard Schroder, Hausbesitzer 1873— 1876; Max Itosenfeld, k. k. 
Professor, 1877— 1879; Ludwig Rotlie, k. k. Director, 1880 und 1881; Franz 
John, k. k.Professor, 1885— 1893; Dr. Karl Klatorsky, k. k. Professor, seit 1894,

Dem A u s s c h u  s s e  gehbrten ferner an: Wilhelm Trapp, k. k. Landes- 
gerichtsrath, 1873; Ignaz Genscrek, k. k. Religionsprofessor, 1873; Franz Rroscli, 
k. k. Reallelner, 1873; Dr. L. Karl Moser, k. k. Professor, 1874; Anton Gimpel, 
Gemeinderalh und Hausbesitzer, 1874— 1879; Erasmus Kothny, k. k. Professor, 
1875 — 1878 (ais Ribliothekar); Eduard FJooh, Kaufmann, 1874— 1884; Franz 
.John, k. k. Professor, 1879— 1881, ferner 1894; Jobann Gabrisch, Hausbesitzer, 
1880— 1885; Augustin Dimter, k. k. Professor, 1880 und 1881; Franz Holeeek. 
k. k. Professor, 1882— 1893; Anton Pohorsky, k. k. Professor, 1884— 1893 
und abcrmals seit 1896; Jakob Skrobanek, Kaufmann, 1885 — 1893; Karl Pro
chaska sen., k. u. k. Ilofbuchdrucker, 1886— 1893 ; Fritz Fnlda, IJaumeister, seit 
1894; Joliann Królik, k. k. Professor, seit 1894 und Karl Prochaska jun., k. u. k. 
Hofbuchdrucker, seit 1894.

Ais Revi soren fungierten: Karl Thiel, Kaufmann, 1873— 1874, ferner 
1880— 1881 ; Eduard Feifzinger, Iiuchliandler, 1873— 1874; Karl Radda, k. k. Pro
fessor, 1875— 1879 und 1882— 1884; Max Rosenfeld, k. k. Professor, 1815— 1876, 
ferner seit 1894; Dr. Karl Zahradnićck, k. k. Professor, 1817 — 1879 sowie 
1887 1895; Karl Szyniańsky, Sparcassaliijuidator, 1880— 1881; Jobann Navratil,
k. k. Steueramtsadjunct, 1882— 1886; Franz Kunz, k. k. Professor, 1885— 18D1 ; 
.Joliann Królik, k. k. Professor, 1892- 1893 und Ernst Kaller, k. k. Professor, 
seit 1896.

Die Un t c r s t ii tzu n g bcdiirftiger, wiirdiger Schiller erfolgle bisber in fol- 
gender Fo r m:

1. Durch leihweise Uberlassung von Biichern, Atlanten, ReiBzeugen und 
ReiCbrettern,

2. durch Verabfolgung von Schreibheften, Zeichenblocks, Zeichenpapier u. dgl.,
3. durch Betheilung mit ycrschiedenen Kleidungsstiicken,
4. durch kleinere monatliche Kostgeldbeitriige,
5. durch grobero einmalige Barbetriige,
6. durch Besorgnng einer unentgeltlichen arztlichen Behandlung, sowie der 

notbigen Arzneimittel im Falle der Krankheit,
7. durch vom Vereine gestiftete Stipendien,
8. durch Vermittlung von Priratstunden an dilrftige Schiller hoherer ęiassen.
Auf die, Unterstutzung durch Gewahrung von Freitischen konntc sieli leider

der Verein bisber aus dem Grunde nicJit yerlegen, wcil in Teschen eine dies- 
beziigliche Einrichtung niclit eine solche Ausbildung gefunden bat, wie an manchen 
Orten des Wcstens, und wcil in der Stadt Anstalten wie Volkskiichen u. dgl., in 
denen man fiir die Schiilcr leicht ein billiges Mittagsmabl bescliaffen konnte, niclit 
existieren. Indes muss es bei dieser Gelegcnheit dankbar anerkannt werden, dass 
auch einzelne hiesige Familien manchem arrnen Schiller unentgeltlich Kost ver- 
abreichen.

Anfangs wurde das Ilauptgewicht auf die Unterstutzung der Schtiler mit 
Biichern, Schreib- und Zeichenrei|uisiten und insbesondere mit kleineren Bar-
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betnigen gelegt, walirend in den lotzten Jabren der Aussclniss vor alleiu Unler- 
stiitzungen mit Kleidnngsstucken und Buchern ins Auge fasstc.

Ais die Vereinsmi(tel erstarkten und das fortschreitcndo Gedeihen des Ver- 
cines gesichert war, konnte man aucli an die Griiiidung von S t i p e n d i c n  
sebreiten. So wurdc in der ordentliclien Gencralversainmlung voni 24. April 1881 
beschlossen, anlasslicli der bevorstebenden Vermahlung Seiner kaiserliehen liobeit des 
Kronprinzen Erzherzog Rudolf mit Ihrer konigliclien Hobeit Prinzessin Stephanie von 
llelgien aus dem Capitalc des Stiftungsfondes eine „K r o n p r i n z - R u d o 1 f- 
8 t i p e n d i e n - S t i f t u n g “ per jabrlich 50 fl. 40 kr. zu griinden , dereń einc 
lliilfte alljabrlicb am 30. October, ais dem Tago, an welchem Seine kaiserliebe Hobeit 
im Jabre 187 7 die Staatstealsehule zu Tescbcn mit seinem liobcn liesucbe begliickte, die 
andero am 10. Mai, dem Ilochzeitstage Seiner kaiserliehen Hobeit, auszuzablen ist.

I)ie Creieruug des zweiten Stipendiums, der „ Ka i s e r  Frań z J o s e f R e -  
gier u ng s j u bi 1 a u m s- S t i p e n d ien-S t if t u n g“ per 50 fl. 40 kr. land aus 
Anlass des 40jahrigen Rcgierungsjubilaums Seiner Majestat, unseres allergnadigsten 
Kaisers Franz Joscf 1. im Jabre 1888 start und werden die Zinsen dieser Stiftung 
gemiifi dem Stiftsbriefe, welcber mit Z. 13.710 vom 6. Uecember 1888 die Ge- 
nebmigung der boben Landesregierung erhielt, alljabrlicb in zwei Raten, am 
2. Decembcr, dem Gedenktage der Thronbesteigung, und 24. April, dem Tage der 
Yermiihliing Seiner Majestat, an einen Schiller der Teschner llealscbule ausbezablt,

Das dritte Stipendium, die Kar l  Kii li 1 c r-S ti ft u ng per jabrlich 10 fl. 50 kr., 
yerdankt der l;nterstutzungsverein der Munificenz des am 4. April 1880 in Teschen 
yerstorbcnen Rcrgrathes Herm Karl Kaliler, welcber der Schlilerlade testamenta- 
riscli einen Betrag per 200 11. mit der Bestimraung vermacbtc, (lass aus den Zinsen 
alljabrlicb fiir einen fleibigen Schiller Kleidcr angescbalft werden. Diese Stiftung 
konnte crst liaeh dem Todo der Nutznieflerin, der Gattin des Frbiassers, im 
•Jabre 1880 ins Lebcn tretem

Am 15. Miirz 18!)7 wurde schlieClich vom Vereinsausscbusse der Bescbluss 
gefasst, zur Feier des SOjahrigen Regierungsjubilaums Sr. k. u. k. Apostolisehcn 
Majestat des Kaisers ein neues, das vi erte Stipendium zn stiften und sieli bebufs 
Fórderung dieses wohlthatigen Werkes an alle P. T. Giiiiner und Freunde der 
k. k. Oberrealsclmlo in Teschen zu wenden. Die Creieruug dieses Stipendiums ist 
im Zuge, wie weiter unten sub c des Nai.eren beriebtet wird.

Selir grób ist dic Bc t h c i l u n g  der Schiller m it Bi i cher n,  insbesondere 
iu der lctztcn Zeit. Walirend in den bciden crsten Jabren 27 Schiller zusammen 
131 Biicber entlelnit erhielten, stieg die Zalil der auf diese Weise Unterstiitzten 
im yorletzten Jabre auf 173, welcben 1015 Biicber gelielien wurden. Nocli gruber 
ist aber die Differonz zwischen den bciden ersten und dem eben yerllosscnen 
Jabre, indem heuer 194 oder 59 Proc. aller Scbiiler mit 1087 Biichern betheilt 
wurden. Die Annenschiilerbibliothck yerfiigte am 30. Jani 1898 iiber 1330 Biicber, 
55 Atlanten, 1!) lleilizeuge und 20 Reibbretter, welclie auCerordentlicbe Vermehiung 
in den lotzten Jabren sie vor allem dem freundlicben Entgegenkommeu der cin- 
zejnen lóblicben Verlagsbucbbandlungen, sowie einiger cdelgcsinnten llerren und 
uicbt in letzter Linie dem regen Wohlthatigkeitssinn vielcr Realscbuler yerdankt, 
welclie am Selilussc eines jeden Sclmljabres durcli Zuwendung von brauebbaren 
Scbiilbiicbern die Ycreinszwcckc fordern belfen. —-

Der edle und liumane Zweck des Uuterstutzungsvcrcins fiibrte dcmselben 
gleicb iu den ersten Jahren yiele Freunde und Giinucr zu, so dass selir bald niebt 
nur die UntersUitzungen reieblieb gewabrt, sondern aucli bcrcits nacli kurzer Zcit 
des Besteliens Einlagen in die Sparcasse gemacht und Wertpapiere angokauft 
werden konnteu. Am Scblusse des ersten Yereinsjabres zabite die Schiilerlade
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67 Mitglieder, welcbe zusamraen an Beitragen 124 II. 90 kr. eingezahlt baben, 
von welcbem Betrage sogleicli 76 fl. 27 kr. in die Tesohner Sparcasse eingelegt 
wurden; aber bereits am Scblusse des zweiten Jabres erreicbten die Gesammt- 
einnabmen mehr ais die vierfacbc Hebe davon; 1'iir Scbulbiicber und Atlanten 
wurden 1211 fl. 42 kr. ausgegeben und 26 Scbiiler damit uuterstiitzt. Eiue Siid- 
babiiprioritat im Courswerte per 102 fl. bildete den Grundstoek des Stipendien- 
ibnds. Nacli einem 25jabrigen Besteben betrugen aber im letzten Vereinsjahre 
dic Gesammteinnabmen 3006 il. 67 kr., die Unterstiitzungen im ganzcn 791 fl. 24 kr. 
und es verfugte der Yerein am 3 0 . Juni 1898 im ganzen iiber 5752 fl. 42 kr. 
Dieses sfete Anwacbsen der Einnahmen ist vor allem der unermudlicben Eursorge 
des Ausscbusses gleicb in deu ersten Jabren zu yerdanken, der beliufs Gewiunung 
eines liesenefomls einige po pul ar e  V o r l e s u n g e n  veranstaltete und im Namon 
des Yereines auch ein Adressbucb der Stadt Tescheu lierausgab. So lieierten die 
im Jabre 1875 vom Director L. liotbe und den Professoren Gloeser und Kotliny 
veranstalteten Vorlesungen ein lleinertragnis per 31 fl. 90 kr., und aus dem Er- 
tragnisse der Vortrage melirerer Realscbulprofessoren im .labre 1876 giengeu 
95 fl. 36 kr., im .labre 1877 43 fl. 50 kr. ein. Ebenso widmeten aus dem Rein- 
ertragnisse ibrer im Jabre 1896 zu wobltbaligen Zwecken gebaltenen Vortragen 
die Ilerren Professoren M. Rosenfeld und \V. Klein zu Yereinszwecken 29 fl. 90 kr., 
beziehungsweise 12 il.

Einen nocb grolicren Erfolg erzielte der Ausscbuss durcli das von ibm
berausgegebene A d r e s s b u c b  der Stadt Tcschen, dessen erste Auflage im 
Jabre 1875 im ganzen einen Reinertrag per 141 fl. 52 kr. lieferte, wabrend die
zwcite vom Jabre 1877 128 fl. 60 kr. und die Neuauflage im Jabre 1886 ein
Reinertrftgnis per 215 11. 24 kr. abwarf.

Ein sebr guustiges Ilesultat hatten aucb die von  den Re al s cli iii er n
in den letzten Jabren zu Ostern und zu Pfingsten unter den ibnen bekannten
Sebulfreunden ibres Ileimatsortes und dessen Umgebung e i ng e l e i t e t e n  Samm-  
l ung e n ,  welcbe der Vereinscasse bisber den Betrag per 1150 fl. 80 kr.
einbracbten.

Ais einc der ergiebigsten Einnahmsi|uellen erwiesen sieli die am 8. Juli im 
Jabre 1876 und 16. Mai 1877 unter der Leitung des Herm Biirgerschuklirectors 
Alfons Metzner, ferner am 30. November 1880, 20. April 1883, 16. April 1885,
26. Marz 1887, 3. Marz 1888, 7 .  Marz 1891, 4. Miirz 1893 und am 5. Marz
1898 unter der Leitung des ITerrn k. k. Realscbulprofessors Anton Poborsky 
veranstalteten musikaliscb-declamatoriscben Scbulerproductionen, an welcben sieli 
mehrere P. T. lierreu und Damon aus Tescben aus besondercr Gefńlligkcit be- 
tbeiligten. Die zwei ersten Scbiilerconcerte bracbten dem Yereine 109 fl. 12 kr., 
die iibrigen aclit dureb Ilerrn Professor Poborską veranstaltcten den Betrag von 
825 II. 59 kr. ein.

Doch wie betracbtlicb aucb diese auBerordentlicben, dem Yereine zugcllos- 
senen Spemlen sowie die Jabresbeitrage der Mitglieder waren, so sali sieli dennoch 
die Vcreinsleitung gar oft genotbigt, P e t i t i o n e n  an C o r p o r a t i o n e n  und  
b o e b s t e b e n d e  Pe rs o n 1 i c h ke i t en zu richten, imi im genugeuden Mafie 
Mittel fiir die nótbigen Unterstiitzungen zu beschaffen. Und niebt unerbort blieben 
seine Bitten. So bewilligte der bolie schlesische Landtag der Schiilerlade fiir die 
Jalire 1876— 1878 eine jabrlicbe Subvention von 50 fl., fur alle folgenden cinc 
solclie per 30 fl. —  Aucb die lóbliche Stadfgemeinde Tescben verdient mit vollem 
Recbte unter die groflten Wobltbater des Unterstiitzungsvcreins gereebnet zu 
werden, denn seit der Griindung desselben gewiibrt sie diesem alljabrlicb eine 
Unterstiitzung, und z war in den ersten 20 Jabren zu je 20 fl., seit 189 1 zu 
30 fl.; im laufenden Jahre bat sie iiberdies zur Griindung des Jnbilaums Stipendien
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fonds 80 fl. gespendet. Linę nandiafte Subvention wird der Schiilerlade seit dem 
.lalire 1881 auch von der ldblichcn Tesclmer Sparcasse zutheil. Naclidem sie in 
diescm Jabre anliisslicb des 25jalirigen Bestaiules ilirer segensreichen Thfitigkeit 
100 fl. zu Vcreinszwecken yotierte, unterliisst sie es seither keiu Jabr, dem Vereinc 
50 fl. zuzuwcnden, wozu aufierdem im laufendeu Jalire 50 fi. fiir den Jubilaums 
tond kommen sollcn. l)as lobliclie Testdiner Consortium des 1. allg. Beamten- 
yereines spendefe der Schiilerlade zusammen 155 fi. Aucb an die Sparcassen 
der Umgebuug, sowie an die anderen Geldinstitute der Stadt '1’escben ist der 
Ausschuss im Jabre 1801 bittend beraiigelrcten. Aon den neun diesbeziiglichen Ge- 
sucben liattcn sechs gleicb im eislen Jalire einen giinstigen Erfoig, indem sic der 
Schiilerlade cine neue Eiunahmsąuelle von 43 11. erscblossen, desgleicben blieben 
aucb in den folgenden Jaliren diesbeziiglicbe Bitten meistcntbeils niclit resnltatlos, 
und es bedacliton unter anderen die lobliclie Tesclmer Volksbank, die loblicbe 
Gcwerbevereinscasse in Tescbcn, die loblicbe Skotscliauer Sparcasse, der Spar- 
iind Yorscliussverein in Schwarzwasser und die Jablunkauer Sparcasse in der 
lelzten Zeit den Vcrein mit Unterstutzungen.

Indes nicbt bloll Corporationen und offentlicbe Institute baben die Intcressen 
des lJiitcrstiitzungsvereines in den abgelaufenen 25 Jaliren oft in der munificentcsten 
Weise gefórdert, solidem es bat die Schiilerlade aucb einzelnen liocbsteliendcn 
Personlichkeiten und anderen edlen Gonnern der studierendcn Jugend nandiafte 
Sjienden zu yerdanken, so z. Ii. vor allcm Sr. kaiserl. Ilolieit, weiland dem durcli- 
lauchtigstcn Henn Erzlicrzog Albrecht (80 fi.), Sr. kaiserl. Ilolieit, dem durcli 
lauchtigsten Herrn Erzlierzog Friedrich (75 fl.), Sr. Excellenz, dem Herrn Landes- 
hauptmann Heinrich Grafen Larisch - Monnich (120 fl.), Sr. Eminenz, dem lioch- 
wiirdigsten Herrn Cardinal-Furstbischof Ur. Georg Kopp (75 fl.), der Frań W il
helminę Giilcher, Fabrikantensgattin in Bieiifz ( I Ot» fl.), dem Herrn Dr. Th. Hawlas, 
k. k. Realschulprofessor (150 11.), Herrn Franz Miller von Aicliholz, Fabriks- 
bcsitzer in Hruschau (105 fl.), Henn Ludwig Rotlie, k. k. Realschuldirector (100 fl.) 
und Herrn Joseph Bitta, furstbischoflichem Cousistorialratb (50 fl.).

Dankbar muss an dieser Stelle audi derjenigen Ilerren gedaclit werden, 
welche dem Vereine durch volle 25 Jahre, also seit seiner Griindung angelioren. 
Es sei uns nun gestattct, die Namen unserer iiltesten Mitglicder im naclilolgenden 
zu yeroflentlichen und den von ilinen innerhalb dieser Zeit gespendeten Gesammt- 
betrag hinzuzufiigen. Es sind dies die Herren: JUHr. Lcop. Driissler, Adrocat 
(25 fl.), Ant. Gimpel, Hausbcsitzer (50 fl.), Sam. llerlitschka, Liqueurfabrikant 
(34 fl.), Franz Iloleeek, k. k. 1’rofessor i. R. (41 fl. 20 kr.), Ann. Karell, 
k. k. Bezirksschulinspcctor (25 fl.), JUDr. Sob. Klocki, Advocat (25 11.), Ferd. 
Kohn, Hausbcsitzer (25 fl.), Alf. Metzner, Burgersebuldircctor (25 fl.), Moriz 
1’resscr, Productenhandler (50 fl. (iO kr.), Karl Prochaska sen., Besilzer des Kaiser 
Franz Josef-Ordeus, k. u. k. Hofbuchdrucker (101 fl. 40 kr., ferner Satz, Druck, 
Papier mul Fertigstellung der II. Auflage des Tesclmer Adressonbuclies vom 
Jalire 1877 oline irgendwelclie Kostenbcreclmung), Jakob Skrobanek, Kaufmann 
(25 fl,), Josef Souschek, k. k. Oberlandesgericlitsrath i. R. (25 fl.), D. A. Tugendliat, 
Liijueurfabrikant (50 fl.), Darid Yogcl, Productenliandler (33 fl.), Leopold Wolf, 
Privatier (25 fl.) und Hermann Zebiscli, lliirgersclmldirector (25 fl.).

Zum besonderen Hanke liabcn den Yerein aucb die P. T. Ilerren Arztc in 
Tescbcn dureb ilirc niensebenfreundlicbe Tliatigkeit verpflichtet, indem sie seit zwei 
Jaliren kranken und diirftigen Scliiilern ganz unentgeltlicli arztlichen Ratli an- 
gedeilien lassen.

ScblieOlich sei nocli erwalint, dass die liiesige Apotheke der Barmlierzigen 
dem Vereinc boi den notbigen Arzneien fur die armen Schiller einen 25"/0igen 
Nachlass gewalirt, wofiir glciclifalls liiermit der bestc Dank ausgesproclien wird.
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Wir sincl nunmehr ani Schlusse unseres Iiuckblickes aut dic ersten 25 Vcrcinsjal]rc 
und bitten nur nocb unsere P. T. gescbatzten Mitglieder, aus der beigefiigten 
'1'abelle auf Seite 160 das anhaltende, stetig fortschreitende Prospcrieren unseres 
Yereines, sowie dessen wohlthiitiges Wirken gutigst erscben zu wollen. Man wird 
aus den angefiilirten Żabien entnehmen kbnnen, dass bereits naci) Tausenden die- 
jenigen zalilen. welchcn die Schiilerladc zur Zcit ilirer Realsebulstudien zur Seite 
gestanden, denen sie die Erreichung ilires Zieles — einer cntsprcchenden Uebens 
stellung — nach besten Kraften erleiclitert bat. Die Gesammtsumme der an der 
Toscbner Realschulc wahrend des ersten Vierteljahrhundcrts an 458 Scbiiler zur 
Vertlieilung gelangten Untersttitzungen an Bargeld betriigt 5)1)95 tl. 88 kr.; 205)5 
Schillera wurden 10,808 Biicher gelieben, 5)(i wurdcn mit Kleidungsstuckcn im 
Gesammtwertc von 5)2!) tl. 52 kr. betheilt, 45 fl. 57 kr. wurdcn bloll in den 
letzten zwei Jabren an Arzneien fiir krankc Scbiiler ausgegeben. Die Gcsammt- 
summe der Unterstiitzungen errcicbte die Ilohe per 5)55)5 tl. 88 kr.; 2(515) Scbiiler 
sind im ganzen dem Ycreine fiir irgend eine Wohlthat zum Danke yerptlichtet. 
Iliezu kommcn nocb die drei vom Yereinc bisher gestifteten Stipendicn, wie bereits 
obeu berichtet wurde. Der Vermogensstand betrug arn 550. Juni 185)8 5752 (i. 42 kr. 
Angesichts dieser angefiilirten Thatsachen glaubt die Yereinsleitung sagen zu 
konnen, dass der Unterstutzungsvcrein auf eine lange, segensreiche Tbatigkeit zuriiek- 
blicken kann, und es eriibrigt ibr nur nocb die angcnekme Pflicbt, allcn P. T. ver- 
cliiten Wohltbatern und Gónnern der studierenden armen Jugend den aufricbtigstcn 
und warmsten Itank im Kamen des Ycreines und der betbeiltcn Scbiiler aus- 
zusprcchen und daran zugleicb die Bittc zu kniipfen, aucb in Zukunft ilirc werk- 
tliatigen Sympatbicu dem Vercine Scbiilerlade bewabren zu wollen, damit der auf- 
ricbtige Wunscb der Yereinsleitung in Erfiillung geben konne: Es móge das 
Institut der Scbiilerlade auf der betretenen Balin aucb im nacbsten Yierteljalir- 
buudert riistig weiterscbreiten, wie dics bisher der Fali war; dass sie bliibc und 
gcdeihe zum Segcn unserer aimen studierenden Jugend!

b) Das Vcreiii8jalir 185)75)8.
Der Untcrstutzungsvcrein bcgaun seine Tbatigkeit im Jahrc 1897/98 mit 

der am 2(1. Novembcr 1897 im Confercnzzimmer der k. k. Staatsrealscbule untcr 
dem Vorsitze des Obmannes abgchaltenen Jaliresversammlung, in welcber der von 
den Iterisoren geprufte und ais richtig befundene Cassabericbt gcnebniigt wurde. 
Bei der Neuwahl des Aussclmsses wurdcn die Herren Ilans Januschke, k. k. Kcal - 
schuldirector, ais Vorstand, Johann Gabriscb, Ilausbesitzer, ais Yorstandstellyertreter, 
Dr. Karl Klatovsky, k. k. Professor, ais Schriftflihrer und Sackelwart, Eritz Fulda, 
Baumeister, Johann Kralik, k. k. Professor, Anton Poborsky, k. k. Professor und 
Karl Prochaska jun., k. u. k. Ilofbuchdrucker und Hofbuchhandler, ais Ausscbuss- 
mitglieder wiedergewablt.

Ifierauf scbritt die Generahersammlung an die Yerleibung der drei Sclńiler- 
ladestipendieu, sowie der anderen Unterstiitzungen. Es wurde conform mit dem Antrage 
des Lebrkorpcrs beschlossen, das Kronprinz-Rudolf-Stipcndium jier 50 tl. 40 kr. 
dem Scbiiler der V. Classe Rudolf Sembol und die Kaiser Eranz Josef-Rcgierungs- 
jubilaumsstiftung per 50 fl. 40 kr. dem Scbiiler der V. Classe Max Zadra zu 
belassen. Das Karl Kahler-Stipendium per 10 fl. 50 kr. (Unterstiitzimg in Kleidern) 
wurde einem Scbiiler der VI. Classe yerliehen. Von den iibrigen 59 cingobrachtcn 
Gesuchen wurden 46 einer giinstigen Erledigung zugefiilirt; 15 Petenten wurden 
abgewiescn. Dem von der yorjahrigen Generalversammlnng gefassten Beschlusse 
gemaf) wurden ausser den Stipemlien Barbetrage bloB in der Ilobo von 173 fl. 
50 kr. an zelm Scbiiler ausbezablt und das nur zu einem beslimmten Zwccke, so
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z. B. ais Kostgeld in Monatsratcn, zur Begleichung des Seliulgeldes in beruek- 
siclitigungswiirdigen Fallen n. s. w. Mit Kleidern, Was che und Sclmhen wurden im 
ganzen 41 Schiiler liedacbt. Iliefiir wurden 458 fi. 78 kr. ansgegeben ; ferner wurden 
liiicher und Zeichcnrcqiiisiten im Wcrte von 112 U. 31 kr. neuangescliafft, bezie- 
hungsweise ausgebessert. Eiir Arzneien wurden im ganzen 3li fk 45 kr. ansgegeben.

Im abgelaufenen Jahre kctrng dicZahl der Mitglicder und Wohlthiiter 597 gegen 
417 im Vorjahre; an Iieitragen wurden im ganzen 1(104 II. 55 kr. gegen 832 II. 90 kr. 
eingczablt. Die Unterstutzungen der ScbBler an Bargeld, in Naturalicn, Kleidungs- 
stucken u. s. w. erhohten sich von 778 fl. 49 kr. auf 791 fl. 24 kr.; mit Lehrbuohern, 
Schreib- und Zeiehenrcquisiten wurden im verliossenen Scbuljabro 194 (59"'0 
aller) Sebuler (im Vorjabre 173), also viel mebr ais die Ilalfte der gesammten 
Schiil erzahl bedacht. bis wurden an dieselben 1087 Biicher, 5-1 Atlanten, 14 ReiC- 
bretter und 19 Reifizeuge ausgelielicn (im Scbuljabro 1896/97 923 Biiclier, 00 
Atlanten, 12 ReilJbretter, 14 IleiCzeuge); viele wurden audi mit Zeichenpapicr 
bedaclit. Die Gesammteinnabmen betrugen 3003 11. 37 kr. gegen 2018 II. 85 kr. im 
Vorjabre. Der Stipendienfond bat die Iloho von 4771 II. 28 kr. erreiebt; dasGcsannnt- 
Ycrmiigen des Vereines bat sieli um 955 fl. 80 kr. vermebrt.

In oft bewiibrtcr sebulfrenndlieber Gesinnung baben wie bislier so aueli bener 
dureb selir bedeutendc Jaliresbeitrage und Gesebenke dem Vereine woblwollende 
Kiirdernng zutbcil werden lassen: Se. kais. Hoheit, der durcblauchtigste Ilerr Erz- 
berzog Friedrich, der liolie scblcsiscbe Landtag, die lobliche Stadtgemeinde Teschen 
und die lobliclie Tescbner Sparcassa, ferner schenkten groCere Betriigc (iiber 10 ll.) 
der Lebrkorper der k. k. Staatsrcalscbulc I(i3 fl., diellcrren: Prochaska Karl sen., 
k. u. k. llofbucbdrucker, 3511,, KametzLudwig, Baumeister, 28 li, Czech .Jakob, Fabriks- 
dircctor in Petrowitz, 20 fi, Janotta Josef, Privatier in Troppau, 20 II., Gorgosch 
Gustaw, Eisenhandler, 14 II. 50 kr., Liberda Georg, Rentmcister, 12 li, Gabrisch 
Johann, Ilausbesitzer, l f  II. undFrau John Ilettine, k. k. Professorswitwe, 13 fl. 50 kr., 
sowie vielc andere edclgesinnte Ilewohner von Teschen und der anderen Stadle 
und Orle der Monarchie. Zum besonderen Danke bat auch den Vereinsausscbuss 
der Hcrr Professor Anton Poborsky durch die Zuweisung des nambaften Reiner- 
trages per 25 4 11. 02 kr. seines in jeder Beziehung gediegenen und der Anstalt 
zur Ehre gereielienden Scbiilereoncertes der Schiilerlade \erpflichtet. Dasselbe fand 
am 5. Marz 1898 unter gefalliger Mitwirkung mehrerer Ilerren aus Teschen im 
Teschner Ratbbaussaalc statt und hatte sieli eines aulJcrordentlicben Besuclies zn 
erfreuen. Desgleichcn widmete audi der Musikinstitutsinliaber, Ilerr Ottokar Slawilc 
die Ilalfte des Reinertrages seines am 18. Jani 1898 veranstalteten Sehiilercon- 
eertes per 22 li unserem Jubilaumsstiftungsfonde, wofiir ihm biermit bestens gedankt 
wird. So ward es miiglicb und wird es auch im nachsten Sctiuljalire moglich sein, 
vielen armen und strebsamen Realscbiilern tbatkraftig zur Seite zn stelien, indem 
die ansehnliche Sumuje von 972 fl. 74 kr. zn diesem Zwecke reserwiert wird.

Zu Ostem und zu Ptingsten unterzogen sieli cinige Schiiler der miinevollen 
Aufgabe, unter den ibnen bekannten Scliulfreunden ihres Heimatsortes und dessen 
Umgebung zu Gunstcn der Scliiilcrlaile Sammlungcn einzuleiten, welclio der Ver 
einscassa den Iletrag per 225 fl. 00 kr. einbrachten. Gcsammelt wirnle in Dombrau 
von dem Schiiler der II. C i Eugen Scblesingcr (Ergebnis 17 fl. 20 kr.), in Ereistadl 
von den Schiilern der III. Cl. Josef Blumcntlial und Jobann Michna (Ergebnis 24 fl. 
10 kr.), in Jablunkau vom Scliiilcr der II. C i Otto Klein und Yictor Buzek, III. 
C i 50 fl., in Karwin vom Scliiilcr der Y. Cl. Heinrich Kudielka 5 fl. und vom 
Scliiilcr der U l. Ci Karl Milde 19 II. 70 kr., in Nesselsdorf vom Schiiler der III. 
Ci Alexander Pik 2 fi, in Odciiicrg von dem Schiller der VI. Cl. Hans 
Mitschek 0 li 50 kr., in Orlau, M.-Ostrau und Umgebung vom Scliiilcr dei VI. Ci 
Samuel Ranchberger 20 fl., in Skotsebau von den Schiilern Waltber Koppitz, TTI . Cl.
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mul Robert Silzer 1. Cl. 39 11., in Teschen von dem Schiller der V. Cl. Karl 
Fulda 10 fl., der VI. Cl. Max Korzinck 17 fl. 10 kr. und Ottokar Kroupa 12 11. 
50 kr. und vom Schiiler der I. Cl. Gustav Kaslner 1 11. 50 kr. in Troppau.

Die Vereinsleitung erachtet es filr ihre P iii elit, den obgeuannten Schiilern, 
sowie den hochherzigen Spendern, dereń Kamen dcm beiliegenden Yerzeiehnisse 
giitigst entnommen werden mogen, ftir die werkthiitige Uiiterstiitziuig der humancn 
Vereinszwccke an dieser Stelle den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Wie im Vorjalire so haben aucli lieuer die P. T. llerrcn Mitglieder des ost- 
schlesisclien Arztevereines in der enlgegenkommendsten Weise 29 armen llealsehulern 
uncntgeltlich arztlichen Iiath angedeihen lassen und sei es bei dieser Gelegenheit dem 
Ausschusse der Schiilerlade erlanbt, den behandelnden Arzten, P. T. Ilerren Med. 
Doctorcn Czermak, Feiner, Fizia, Friedmann, Ilinterstoissor, Ilnatyszak, Kohn 
Heinrich, Mentel, Schmied und Strauss den geziemendsten und innigsten Dank 
namens der helreffenden Schiiler abzustatten.

Desgleichen erlaubt sieli der Ausschussfiir die besondereliebevolle Forderung 
der Yereinszwecke durcli die Apotheke der ehrwiirdigen barmherzigen Briidcr liiemil 
seinem innigsten Danke Ausdruck zu geben, welche im laufenden Jahre abermals 
bereitwilligst der Schiilerlade einen 25°/0igen Nachlass gewahrte.

Dass aber diirftige und wiirdige Schiiler der Realschule aucli sonst auf die 
Mildthatigkeit der Bewohner unserer Stadt immerbin rechnen kbnnen, beweist der 
Uuistand, dass, soweit es dem Ausschusse bekannt ist, an 12 Schiiler 83 Freitische 
wochentlich im abgelaufenen Schuljahre verabreicht wurden.

Kosttage haben gefcahrt die Ilerren, beziehungsweise Frauen: Altmann 
Heinrich, Liqueurfabrikant (2); Altmann Simon, Gastwirt (,1); Aufricht C. O., Kauf- 
rnann (1); BolniS Wenzel, Edler von Elbreich, k. u. k. Major (ii); Khrenhaft AI o i s, 
Liijueurfabrikant (1 ); Enoeli Heinrich, Bierverschleiber (1); Fasal Moriz, Liijucur- 
fabrikant (i!); Fassel Friedrich, Kaufmann (3); Friedmann Konrad. M.-lJ.-Dr. (1); 
Glesinger Ferdinand, Gastwirt (1); Glesinger J. Ph., Ilolzindustricller (5); Gliick 
Josef,Eisenbahnbediensteter (1); Goldmann Berthold, Li(|ueurfabrikant (1); Goldmann 
Jnlius, Kleiderhandler (1); Frau Grauer llenriette, lJrivate (2); Frau Heymann 
Natalie, k. k. Steuereinnehmerswitwe (2); lliittner Max, J.-U.-IJr., Advocat ( l ) ;Ja- 
nuschke Hans, k. lt. Realschuldirector ( i ) ;  Klebinder Philipp, Obsthandler (I);  
Klein Ignaz, Weinhiindler (1); Kleinberg Joachim, J.U.Dr., Advocat (2); Kohn 
Emerich, Ilausbesitzer (1); Kolban Ignaz, Getreidehandier (I) ;  Kolban Josef, 
Schlosser (1); Kurzmann Isidor, Steinmetz (1); Lampel Karl, Agent (1); Lanzer 
MichacI, Privatier (2); Lanzer Siegmund, Productenhandler(l); Łowy Adolf, Holz- 
industrieller(l); Luslig Max, Buchhalter (1); Mandel Max, Kaufmann (1); Matter 
Alfons, Ziegeliabrikant (1); Miillcr Ludwig, J.-U.Dr., Advocat(2); Fraulein Nietsch 
Aurelie, Private ( l ) ;  Presser Moriz, Productenliandler (1);  Prochaska Ernst, k. u. k. 
llofbuchhandler (I) ;  Pustelnik Josef, Jjotelier (2); Pustówka Johann, Wagen- 
fabrikant (7); Reichle Josef, erzh. Verwalter (1); Schonhof A. IŁ, Mobelfabrikant 
(2);  Schramek Samuel, Kaufmann (I) ;  Schwarz Albrecht, k. k. Landesgerichtsrath 
(1); Schwarz Heinrich, Ziegelfabrikant (2): Silberstein Jakob, Ilausbesitzer (ii); 
Sobek Sal., Ilandschnherzeuger (1); Soućek Josef, k. k. Oberlandesgericbtsrath
i. IŁ (2);Spitzer Albert, Postcontrolor (1); Spitzer Hermann, Lederhandler (1); 
Stańko Emil, k. k. Landesgerichtsrath (1.); Stern Tobias, Bahnbeamter (1); Strauss 
rhilipp, Agent (1); Weissberger Adolf, Kaufmann (1) und Zuckermandel Gottlieb, 
Kaufmann (1). — Audi diesen edlen Fiirderern der Teschner Realschiiler sei 
hiemit der warmste Dank ausgesprochen!

Ferner wurde der Unterstiitzungsbibliothek eine Reilie von Lehrbiichern 
geschenkt, und zwar von den lobliehen Verlagsbuchliandlungen Willi. Braumiiller in 
Wien J, Karl Gerolds Solin in Wien I, Eduard Holzel in Olmiitz 5, Mayer und
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Cie. in Wien 9, der Manz’schen k. n. k. Hof- und Yerlagsbuchhandlung in Wien 
15, Anton Reimann in Wien 3 Lehrbiicher; ferner gewalirte die lóbi. Buchhandlung 
Alfred Holder in Wien auf bestellte Bucher 20°/0, die Buchhandlung F. Temsky 
in Prag 15°/0 und die Yerlagsbucbbandlnng von EJ. Holzel in Wien sogar 50°/0 
Rabatt, was bei 10 bestellten Kozenn’schen Atlanten einen Nachlass von nahezu 
20 fl. ausmacht.

Ferner schenkten : der Herr Director Franz Scheller in Prossnitz 2 Exemplare 
seines Lelir- und Lesebucbes der Gabelsberger'schen Stenographie t.nd folgende 
Scliiiler der Anstalt mehrere Bucher: Appel (9), Blumenthal (4), Holesch (1), 
Sedlarz (4); desgleichen wurden am Schlusse des Schuljahres 1890/97 geschenkt 
Bucher von Ilalenta 1, Riibenstein 2, Suchanek 1, Funker 1, Gallent, 1 ReiCbrett, 
Kabiesz 1, Karger 1, Laras 1, Cichy 4, BohaC 7, Grycz 1, Funker 1, Kudielka 1, 
Karzeł 1 ReiCbrett, Klich 3, Kuczera 2, Matter 2, Muller 1 Malcher 3, Lanzer 1, 
Schwab 2, Pustelnik 2, Schmeidler 1, Westreich 4, Weigl 2, Źbell 3, MikuSka 5, 
Oczko 2, Osterczilik 3, Pakan 2, Palarczyk 1, Pazdziora 1, Suczek 6 und 1 ReiCbrett, 
Rutkowski 1, Schaffer 1, Swaczina 5, Śveda 3, Tauber 1 ReiCbrett, Barber 2, 
Burda 1, Bystrou 1, Eichner 3 und 1 ReiCbrett, Figna 1 und 1 ReiCbrett, Flach 
1, Jauernig 1 ReiCbrett, Gebauer 1 und 1 ReuCzeug, Krist 2, Kohut 2, Kollmann 
1, Kussl 1, I,euthmetzer 1, Mentel 1, Niemiec 1, Mokroś 2, Piff 1, Pavlas 1, 
Preiss 1, Pustowka 2, Prochaska 1, Schmidt 1, Skoćdopole 2, Slawik 2, Winter 1, 
Czech 1, Freyler 3, Glajcar 2, Blumenthal 3, Burda 7, Gutter 2, Macura 2, 
Matuszek 1 ReiCzeug, Lbwy 2, Merk 2, Nowak 1, Poncza 1, Stamberger 1, 
Sonneck 2, Blumenthal 3, Eichler 1, Dulla 1, Hulek 3, Grabmayer 3, Folwarczny 
1, Holczak 1, Klein 4, Kozieł 1, Kutseha 2 und Lamche 1. AuCerdem haben 
sich viele Scliiiler bereit erklart, abermals am Schlusse des Schuljahres der 
Bibliothek der Schtilerlade einzelne Lehrbucber zu schenkeu.

Indem sich nun die Vereinsleitung im nachfolgenden erlaubt, iiber ihr 
Gebaren mit dem Yermogen der Schtilerlade im eben verflossenen Vereinsjahre 
Aufschluss zu geben, ergreift sie abermals mit Vergniigen diese Gelegenheit, allen 
P. T. Ilerren Vereinsmitgliedern, sowie allen Wohlthatern und Gonnern der stu- 
dierendeu Jugend flir ihre hochherzigen Spenden und jede andere den armen 
Schtilern zutheil gewordene Unterstiitzung den verbindlichsten Dank auszusprechen 
und kniipft aucli bei dieser Gelegenheit gleichzeitig daran die Bitte, die geehrten 
Herren Yereinsmitglieder mógen auch im nachsten Jaiire ihr Scherflein znr Linderung 
der Noth armer und wurdiger Schiller giitigst beitragen und in Freundeskreisen 
Forderer der guten Sache zu gewinnen traehten, damit der Yerein den von Jahr 
zu Jahr starkeren Anforderungen, welche bei der groCen Zabl diirftiger Scliiiler 
an die Vereinscassa gemacht werden, entsprechen kónnte.

e) Iiaiser Franz Josef-JiiMliiiiinstiftung.
Wie bereits im Vorjalire an dieser Stelle berichtet wurde, bat der Ausschuss 

des Untersliitzungsvereines Schtilerlade anlasslich des 50jahrigen Jubilaums Seiner 
Majestat, des Kaisers Franz Josef I. am 15. Marz 1897 beschlossen, ein neues 
Stipendium ins Lebcn zu rufen, dessen Zuerkennung am 2. December aller kom- 
menden Jahre an den wiirdigsten Schtiler der Anstalt erfolgen soli. Behufs Forderung 
dieses humanitaren Werkes bat sich der Aussclmss an alle Gonner und Freunde 
der k. k. Oberrealschule in Tesehen, vor allem aber an seine ebemaligen Schiller 
gewendet. Der Aufruf bat in manchen Kreisen einen freudigen Wiederhall gefunden 
und gar manche reichliche Spende ist eingelaufen. Wir haben bereits in unserem 
vorjahrigen Rechenschaftsberichte die Namen jener Spender, welche uns bis zum 
30. Juni 1897 Beitriige zu diesem edlen Zwecke zukommen lieCen, veroffentliclit

10
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und die letzteren verrechnet. Wir erlauben uns deshalb im folgenden bloC die 
vom 1. Juli 1897 bis 30. Juni 1898 eingelaufenen Spenden anzufiihren und 
bemerken, dass wir nacli Abschluss der Sammlungen fur den Jubihiumsfond nicht 
ermangeln werden, ein yollstandiges Namenrerzeiclinis aller, welche zu dieser edlen 
Unternelunung ilir Scherflein beigetragen haben, im unseren niidisten Reclienschafts- 
bericlite zu yeroffentlichen.

Es spendeten im Jahre 1897/98 (bis zum 30. Juni 1898) die P. T. Ilerren: 
Realscliulprofessor Anton Poliorsky ais Reinertriignis des zu Gunsten der Schulcrlade 
veranstalteten Sdiulerconccrtes 25 1 fi. 02 kr., der Lehrkiiiper der k. k. Staats- 
realscliule in Tesclien 103 ii., Schiller der k. k. Tesdiner Staatsreaischule 117 li., 
die loblidie Stadtgemeinde Teschen 80 11., die lobliclie Tesdiner Sparcassa 00 11., 
Se. Eminenz der hodiwttrdigste llerr Cardinal-Furstbisdiof Dr. Georg Kopp 30 fi., 
k. u. k. Ilofbudiflrucker Karl Prodiaska sen. 30 li., llaumeister Ludwig Kametz 
25 ii., Musikinstitutsinhaber Ottokar Slawik die Hiilfte des Reiiiertriignisses 
seines am 18. Juni 1898 veranstalteten Sdiulerconccrtes per 22 ii., Fabriksdirector 
Jakob Czech in Pctrowitz 20 11., Privatier Josef Janotta in Troppau 20 11., Eisen- 
bandler Gustav Gorgoscb 12 fi. 50 kr., lluttenverwalter Julius Kleinpeter in Ustroń 
10 11., Oberlclirer Josef Knnz in Biudowilz 10 ii., Renlmeister Georg Liberda 10 11., 
loblidier Gemeiudevorstand Sdiónicbel Babnbof Oderberg mit Kopitau 1 0 ii., ferner 
je .5 11: Baumeister Franz Beier in Sdiónbrunn, Iiuttenverwalter Joliann Baumgartner 
in Basdika, k. u. k .  Hauptmann Julius llijak in Krakau, Fabrikant Heinrich Blank 
in Trzynietz, k. u. k. Major Wenzel Bohnc, Ecller von Elbreidi, L:i[uenrfabrikant 
Moriz Fasal, k. k. Oberbezirkssrzt M.-U.-Dr. Bernhard Fizia, Baumeister Fritz 
Fulda, llausbesitzer Jobami Gabrisch, Bahninspector Jakob Gallent, Sparcassa- 
liąuidator Karl Gamrotb, Holzinduslrieller J. Pb. Glesinger, Oberschafther Karl 
Hermann in Mosty bei Tesclien, Gkonomieyerwalter Hermann Krist in llermauitz, 
Babnconlrolor Rudolf Lamicli in Trzynietz, Oberforster Emil Merle in Piosek. N. 
N. (dureb Professor Bock) in Trzynietz, Fabriksdirector Paul llitter von Primavesi 
in Lielitenwerden, Gutsdirector Rudolf Sedlarz in Barwinek; je 3 fl.: Kaufniann 
Jobami Buzek, llausbesitzer Marcus Eidiner, Ingenieur Leonliard Ilulek, Wald- 
bereiter Adolf Miinzberg, Tiscliler Anton Oczko, Facblebrer Rudolf Schiercr; je 2 11.: 
Frań Professorswitwe Bettine John, Yerwalter Karl Karger, Baumeister Adolf 
Rippel in Suczawa und Beamter Adalbert Truxa in Petrowitz.

Diese Beitrilge sind sclion in der allgemeinen Em|)fangssumme ausgewiesen; 
reciinet man dazu die bereits im Vorjahre eingelaufenen Spenden yon 80 fl. 50 kr., 
so ergibt sieli ais Totalsumme aller bis zum 30. Juni J898 dem Jubilaumsfomle 
gewidmeten Spenden der Betrag von 10(59 (i. (52 kr., welcber in der Tesdiner Sparcassa 
(Fol. 5129 B.) nutzbringend angelcgt ist.

Indem wir mm allen den obgenannten edlen Spendern unseren wiirmsten Bank 
ausspreclien, bitten wir, durcli weitere Zuweisung von ciuzelnen BeitHfgen unser 
patriotisebes und buinanitares Werk einer wurdigeu Yollendung entgegenzufiiliren.

Te s c l i e n ,  30. Juni 1898.

Fur die Leitung des Unterstiitzungsvereines Schiilerlade:

Hans Januscbke , Dr. Karl Klatovsky,  
k. k. Professor,

d. Z. Scbriftfuhrer und Sackelwart.
k. k. Realscbuldirector, 

d. Z. Obmann.
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Hauptausweis iiber die Gebarung mit dem Vereinsvermogen
fiir die Zeit voin 1. Juli 1897 bis 30. Juni 1898.

I. E i n n a h m e n .
1. Cassastand vom vorigen Jabre: a) Sparcassabuch 24.178 . fl. 828.83

b) B a rsch a ft............................... „ (30.50
2. Eingezablte Beitriige von 597 Mitgliedern und Wohlthatern laut

beiliegenden Verzeichnisses............................................................. „ 1664.55
3. Zinsen a) von der in der Tescliner Sparcassa elocierten Einlage

Fol. 24.178   23.91
b) von der Einlage Fol. 5129 B (Stipendienfond) . . 16.99

(bereclinet bis Ende Juni 1898)
Zinsen der Karl Kahler-Stiftung vom 1. Juli 1897 bis 30. Juni 1898 _ 10.50
Zinsen der Kronprinz Rudolf-Stiftung vom 1. Juli 1897 bis

30. Juni 1898    50.40
Zinsen der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaumsstiftung vom

1. April 1897 bis 31. Marz 1898 ...................................................  50.40
Zinsen von 1000 K  4°/0 osterr. Rente vom 1. Marz 1897 bis

28. Februar 1898 ........................................................................ „ 20.—
Zinsen von 1000 K  4 °/0 ungar. Rente vom 1. Juni 1897 bis

31. Mai 1898    20.—
4. Stand des Stipendienfonds am 30. Juni 1897 ................................. ....... 257.211

Empfangssumme fl. 3003,37

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

a) In Barem an :
2 Schiller der I. Classe im Betrage v o n ............................... li.
4 V^ 57 51 ł * 51 ?) )1 f l ..........................................................................
4  V J51 77 * 51 >1 55 J 5 ............................................................................

b) fiir Scbuibiicber, Buchbinderarbeiten und Scbulreąuisiten .
c) fiir Z e icben p ap ier.................................................................. „
d) fiir Kleider, Wascbe und Schube an 38 Scbuler . . , „
e) fiir Arzneimittel an die Apotheke der Barmherzigen . . „

/ )  ., „ „ „ „ des Henn L. Peter . „
rJ) „ a „ n » „ » E- Kaschka „

2. Stand des Stipendienfonds am 30. Juni 1897 ................................. „
Demselben wurden an Geschenken und Zinsen zugewiesen .
Die Kronprinz Rudolf-Stiftung an Sembol Rudolf, V. Cl..................
Die Kaiser Franz Josef-Stiftung an Zadra Max, V. Cl. . „
Die Karl Kabler-Stiftung (Unterstutzung in Kleidern) an einen 

Schiller der VI. Cl......................................................................... ......
3. Regieauslagen :

Fur Bedienung und Eincassieren der Mitgliedsbeitrage . . . „
Postporto und Stempel .................................................................. ......

4. Cassastand in der Tescliner Sparcassa (Fol. 24.178) am 30. Juni 1898*) „
5. Barschaft am 30. Juni 1898 .............................................................

63.50 
80.—

107.51
5.—

458.78
25.85

8.58
2.02

257.29
866.99

50.40
50.40

10.50

5.—
3.41

972.74
5.40

Ausgabssumme „ 3003.37

* )  D e n  J a h r e s b o it r a g  d e r  S p a r c a s s a  p ro  1 8 9 8  p e r  5 0  fl. m itg e re c lm e t . (S ie lie  8 . 1 5 3 .)

10*
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Das Yermogen des Vereines besteht mit Ende Juni 1898 aus:
1. Silberrente Nr. 44086 vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Rudolf-Stiftung) 

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

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

250 fl. nom.;
4. 5 Stiiek osterr. Kronenrente Nr. 41448/52 a 200 K  vom 1. Marz 1893, 

zusammen 1000 Kronen nom. (Stipendienfond);
5. Ungarische Kronenrente lit. D., Nr. 019.246 vom 1. Deccember 1892 auf 

1000 Kronen nom. (Stipendienfond);
6. den Stipendienfond (Sparcassabuch 5129 B) mit 1124 fl. 28 kr.*)
7. den Cassastand (Sparcassabuch 24178) mit 972 fl. 71 kr,;
8. Barschaft am 30. Juni 1898 . . 5 fl. 40 kr.
Die Bibliothek der Schiilerlade umfasst 1330 Lehrbucher, 55 Atlanten, 19 

ReiCzeuge und 20 ReiCbretter.

Obige Rechnung sammt Belegen wurde geprUft und ebenso wie der Stand 
der bei der Stadtcassa in Teschen verwakrten Sparcassabiichel und der Wertpapiere 
sowie des Bargeldes vollkommen in Ordnung befunden.

Teschen, 30. Juni 1898.

*) iucl. des bis zum 30. Juni 1898 noch niclit angewiesenen Beitrages der Tescliner 
Spareassa zum Stipendienfoude per 50 fl.

Hans  Janusc l i ke ,  
k. k. Realschuldirector, 

d. Z. Obmann.
M a x R o s e n f e l d ,  

k. k. Professor, 
d. Z. Revisor.

E r n s t  K a 11 e r, 
k. k. Professor, 
d. Z. Revisor.

Dr. K a r l  K 1 a t o v s k j , 
k. k. Professor,

d. Z. Schriftfuhrer und Cassier.
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Yerzeichnis cler P. T. Mitglieder 
und Wohllhater der Schiilerlade im Schuljahre 1897 8.

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

Teschen.

f l .  k r .

Se. kaiscrlichelloheit, der dureh-
lauchtigste Herr Erzherzog 
Friedrich, Herzog von 
Teschen etc........................ 25.—

Herr Altmann Heinrich, Liąueur
fabrikant ........................... 1.—

n Andres Karl, k. k. Landes-
gerichtsratli . . . . 1.—

Tl AufrichtC. O., Modewaren-
h a n d le r ........................... 1.50

n Babuschek W., k. k. Pro-
fessor, Stiftsvorsteher. 1.—

i i Beck Leopold, k. u. k.
M a j o r ........................... — •50

i i Becke Anton, k. k.Ubungs-
schullehrer . . . . 1.—

Tl Bernatzick K., Kaufmann 1.—
11 Bock Fritz, k. k. Professor 1.—
11 Bohać Wenzel, Edler v.

Elbreich, k. u. k. Major 
211. und fiir deu Stipendien
fond 5 11., zusammen

l i Bottek Ed., k. k. Professor 1.—
T) Buzek Jobann, Kaufmann

und Hausbesitzer 1 11. 
und fiir den Stipendien
fond 3 fl., zusammen 4 —

V
Demel Leo, Ritter von Els-
wehr, J.U.Dr., Advoc.,Biir-
germeistcr . . . . 5. —

ri
Uobrowsky K., Ritter v.
Donnerschild, Ritter des 
Kaiser Franz-Jcsef-Ordens, 
k. k. Bezirkshauptmann 2.—
Dróssler Leopold, J.U.Dr.,
A d v o c a t .......................... 1.—

Frau Duschek Yictoria, Ilaus-
besitzerin.......................... — .50

fl. kr.

Herr Eicliner Markus, Hausbe- 
besitzer 3 fi. und fUr den 
Stipendienfond 3 fl., zu-
sam m en ...........................G,—

„ Eisenberg Victor, Kapłan 1.— 
„ Eppich Josef, Lelirer. . 1.—
„ Fadle Jobann, Biirger-

scliullebrer . . . .  — .50 
Frau Farnik Anna, Ilausbesitze-

r i n ................................. 1.—
Ilerr Fasal M., Liąueurfabrikant 

3 fl. und fur den Stipen
dienfond 5 fl., zusammen 8.— 

„ Fasal Rudolf, Kaufmann . 2.—
„ Feiner Adolf, M.U.Dr., Arzt 1.—  

Herr FeitzingerEd.,BucIibandler 1.—
„ Fizia Bernhard, M.U.Dr., 

k. k. Oberbezirksarzt, Sa- 
nitatsrath, 1 fl. und fiir 
den Stipendienfond 5 fl.,
zusammen...........................0.—

„ Fleischer Markus, Balm-
inspector...........................■— .50

„ Franke Jobann, Uhrenfabri-
k a n t ................................. 1.—

„ Frisa Alois, Tucbbandler 1.—  
„ Fritscbe Richard, k. k. Pro-

fessor................................. 1.—
,, Fulda Fritz, Baumeister 

ó fl. und fur den Stipen- 
•dienfond 5 fl., zusammen 10.— 

—  Fulda K., Oberrealschiiler 2.—  
„ Gabrisch Joli., Hausbesitzer,

G fl. und fiir den Stipen
dienfond 5 11., zusammen 11.— 
Gallent J., Bahninspector, 
Stationscbef der K.-O.-B.,
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fl, kr. fl. kr.

2 11. und fur den Stipen- I-Ierr Ilutterer David, Papier-
dienfond 5 fl., zusammen 7.— handler. 1 11. und fiir den

Herr Gamroth Karl, Sparcassa- Stipendienfond 1 fl., zu-
liąuidator, 1 11. und fiir sam m en ........................... 2.—
den Stipendienfond 5 11., Hiittner Max, J.U.Dr., Ad-
zusammen . . . . 6.— vocat ................................. 1.—

Lobl. Gewerbevereins-Vorschuss- » Januschke Hans, k.k. Real-
Cassa, Teschen 5 .--- schuldirector . . . . 10.—

Herr Geyer Albin, Redacteur . 1.— Ti Jarosch Fr., k. k. Ilofrath
Gimpel Anton, Hausbesitzer 1.— und Kreisgerichtspriisident 1.—

Ti Glesinger J. Philipp, Holz- n Jaworek Josef, Mobelfabri-
industrieller, 3 11. und liir k a n t .................................. 2.—
den Stipendienfond 5 fl., Ti Jedeck Alois, Baumeister 1.—
zusammen........................... 8 — 31 Jenkner Friedrich, k. k. Pro-
Gorgosch Gustav, Eisen- fessor................................. 1.—
handler und Hausbesitzer Frau Jira Ludmilla, Forsters-
2 11. und fiir den Stipen- witwe................................. — .50
dienfond 12 11. 50 kr., n

John Bettine, k. k. Pro-
zusammen.......................... 14.50 fessorswitwe, 11 fl. 50 kr.
Grabnieyer Willi., Fabriks- und fur den Stipendien-
d ir e c t o r ........................... 2 — fond 2 fl., zusammen . 13.50

Frau Grauer Paula, Fabriksbe- Ilerr Jonkisch Anton, Baumeister 3.—
sitzersgattin . 1 — 31 Kaller Ernst, k. k. Professor 2.—
Grofi Anna, Verwalters- Ti Kallina Ludwig,crzli. Brau-
witwe........................... — .50 haus-Verwalter 1.—

Herr Gunter Daniel J., k. k. Pro- Kametz Ludwig, Bau-
fessor........................... 1.— meister, 3 11. und fiir den

Frau Gurniak Emilie, Ilausbe- Stipendienfond 25 fl., zu-
s i t z e r in ........................... 4.— sam m en ........................... 28.—

Herr Haase Theodor, Dr., inahr.- Karell Armand, kais. Ratli,
schles. Superintendent 1.— Bezirks-Schulinspector 1.—

n Haase Wolfgang, JUDr., Tl
Karger Eduard, erzherzogl.

k. k. Auscultant. 1.— Braumeister . . . . 2. —
Ti Halin Adolf, israel. Cantor 1.— Karger Karl, erzh. Ver-
n Handl Josef, Restaurateur. walter (fur den Stipendien-

Hausbesitzer . . . . 1. — fo n d ) ................................. 2 .____

Heller Jakob, J.U.Dr., Ad-
Tl

Klatovsky Karl, Dr., k. k.
vocat ................................. 1.— Professor........................... 2 .—

Herlitschka Sam., Lirjueur- n Klaus Gustav, k.k.Turnlehr. 1 —
fabrikant........................... 1.— Klein Wilhelm, jur. can.

Frau Hermann Adolfinę, Balin- Dr., k. k. Professor . o,__
beamtenswitwe 1.— Klucki Sobieslaus, J.U.Dr.,

Herr Hinterstoifier Hermann, A d v o ca t ........................... i .—
M.U.Dr., Krankenhausdi- Knittelfelder Rudolf, erzh.
rector ................................. 2.— Ingenieur........................... i .—

r Holeiiek Franz, k. k. Pro- Kohlhaupt Theodor, Pri-
fessor i. R. . 1.— vatier................................. i .—

Ti HonigKarl, k. k. Professor 1.— Kolan Bernh., Liąueurfabri-
n Hulek Leonh., Ingenieur, k a n t ................................. i —

2 fl. und fur den Stipen- Kohn Ferdinand, Ilausbe-
dienfond 3 fl., zusammen 5.— sitzer................................. i .—
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f l .  k r .

Herr Kohn Ferdinand, Lederfa-
b r i k a n t ........................... 1.—
Kobo Heinrich, M.U.Dr.,
A r z t .................................. 1 —

fł Kohn Jakob & Josef, Mo-
belfabrik ........................... o.—
Kolin Moriz, Essigfabrikt. 1.—
Kollmnnn Veit, Kaufmann 1.—

n Kołodziejczyk Adam,Eisen-
h a n d le r ........................... 1 —

r Konvalinka Anton, k. k.
Staatsanwalt . . . . 1.—

Tl Korzinek Ernst, erzherz.
IIuttenvcrwalter i. R. o.—
Korzinek Joliann, erzb. Be-
ainter.................................. 2,_

r Kohler Willi., erzh. Berg-
r a t l i ................................. o __

11 Konigstein Ludwig, Kauf-
mann................................. i —

rj Koii Anton, kgl. liatli u. 
Betriebsleiter der Kaschau-
Oderbcrgcr-Bahn . i .—

11 Krdlik Joliann, k. k. Pro-
fessor ................................. i . —

n Kroupa Eduard, erzb. Ober-
scliaffner........................... — .50
Kutsclia Theodor, Edler 
von Lissberg, erzlierzogl.
Oberbergratli . . . . 2 __
Kutzer Fritz, Inliaber der
Firma Kutzer & Cif. 5.—

n Landsfeld Ant., k. k. Pro-
fessor................................. 1.—

11 Langer Hans, erzlierzogl.
Buchfiihrungsofficial . 1 —

Frau Lanzer Bertha, Private . 1.—
Herr Laras Ilans, Ur., Ilaus-

b e s i t z c r ...........................2.—
Lobl. Lehrkórper der k. k. 

Staatsrealsclmle in Teschen 
(fiir den Stipendienfond) 163.— 

Herr Leimdórfer Ad., Dr., Rab-
b in e r ................................. 1.—

Frau I.enoch Victoria, Beamtens-
gattin................................. 1.— i

Ilerr Liberda Georg, erzberzogl. 
Rentmeister, 2 fi. und fiir 
den Stipendienfond 10 fi., 
zusanimen.............................. 12 . —

f l .  k r .

Herr Londzin Josef, Gymnasial-
professor.................................. 2,__
Łowy Ad., Holzindustrieller 2. -

r> LustigSam., Papierhandler 1.—
Mader Edm., k. k. Professor 2.__

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

Tl
Mayer Paul, erzh. Okono-
mie-Ober-Inspector 2.__
Mentel Gustav, Privatier . i .—
Metzner Alfons, Burger-
schul-Director. L —
Meyer Phi)., Sortiments-
le ite r ................................. 1.—
Mikuska Joliann, Ober-
forster i. 11........................ — .50

'7 Mira Franz, dirigier. Ober-
lelirer................................. 1.—

11 Mira Robert, erzh. Ober-
steiger .................................
Motika Josef, Baumeister — .60
Muller Fr., k. k. Professor 2.—

11 Miinzberg Ad., erzh. Wahl- 
bereiter, 2 11. und fiir den 
Stipendienfond 3 fl., zu-
sa m m en ................................. 5.—

— N. N............................................ — .20
— N. N. (ein Schiilcr der II.a

Cl. fiir ein beschad. Buch) — .95
N. N. (cin Scbiiler der 
IV. Cl. fiir ein beschiidigtes
Buch)......................................... 1.20

Frau Navratil Marie, k. k. Haupt-
steueramtscontrolorsgattin — .50

Herr Oczko Anton, Tischler, 1 fl. 
und fiir den Stipendien-
fond 3 fl., zusammen 4.—

Frau Peter Anna, erzb. Beamtens-
gattin................................. 1.—

Herr Poliorsky Ant., k. k. Pro
fessor 1 fl., und ais Er- 
tragnis des von ihm zu- 
gunsten der Schiilerlade 
veranstalteten Schiilercon-
certes 254.62, zusammen 255.62

;; PospiSil Franz, Fabrikant. 1.—
F rau Preiter Pauline, erzb. Be-

amtensgattin . . . . 1.—
Herr Presser Moriz, Producten-

71 h a n d le r .......................... 2,__



fl.  kr . fi kr.
Herr Prochaska Ernst, k. u. k.

Ilofbuchdrucker 1.—
11 Prochaska Karl juu., k.u.k.

Ilofbuchdrucker . 2 , _
V Prochaska Karl sen., k.u. k. 

llofbnchhandler und Hof- 
buchdrucker, 5 11. und fur 
den Stipendienfond 30 11.,
zusammen........................... 35. —

11 Prokop Albin, erzh. Bau-
r a t h ................................. 2 ._

r> Pszczółka Ferd., J.U.Dr.,
A d y o c a t ........................... 1.—

i i Pustelnik Josef, llótelier . 1.—
ii Pustówka Johann, Wagen-

fabrikant.......................... 1.—
ii Raimann Gustav, erzh. Bau-

yerwalter........................... 1.—
n Raschka Ed., Apotheker, 

1 11. und a u Arzueien fur 
cinen kranken Schliler
2.02 11., zusammen 3.02

— Eauckberger Samuel, Ober-
realschulci- . . . . — .20

77 Razi fieopold, k.u.k. llaupt-
lnann................................. 2.__

71 Reichle Josef, erzh. Re-
vident................................. o___

Ilcir Reitter Gust., erzh. Buch-
fiibrer................................. 1.—

„ Richter Erwin, Privatier . 1.—
,, Rieger Adolf, .Schieferdeck. — .50
„ Rosenfeld Max, k. k. Pro-

fessor................................. 1.—
„ Rosner Johann, Banquicr 1.—■
„ Rybka Josef, dirig. Ober-

lebrer 1 11.u. f.d.Stipendien- 
fond 2 fl., zusaminen . . 3.—

Frau Schabenbeck Leopoldine,
Zuckerbackerin . . . 3.—

Hen' Schierer Rudolf, Eacli- 
lelirer (ftir den Stipendien-
fo n d ) ................................. 3.—

„ Schindler Jos., Hausbesitzer 1.—
„ Schmidt Ernst, erzherzogl.

lliittenverwalter . . . 2.—■
„ Schmicd Franz, k. k. Pro-

fessor i. R..........................1.—
„ Schreinzer Franz, Ilótelier 1.—

Frl. Schroll Sophie, Gutsin-
spectorstochter . . . — .50

—  Schiller der k. k. Teschner
Staatsrealschule (Ergebnis 
der zugunsten des Stipen- 
dienfondes veranstalteten 
Saminluug*) . . . .117.—

* )  Z u  d ie se r  S a m in lu n g  t r u g e n  l e i :

1. C l a s s e  a . A n la u f  3 0  k r . ,  A u fr ic h t  1 fl., D r o z d  2 0  k r . ,  F a s a l  1 fl., F r a n k e  1 fl., 
F r e y le r  1 fl., G e n s e r  1 fl., G o r g o s c l i  ] f l , G o t t l ie b e r  2 0  k r . ,  H e rm a n n  1 fl .,  H im m e r  1 fl., 
J a s c l ik e  1 f l . ,  K a s tn e r  2 fl .,  K e in p n y  1 fl., v o n  K e le r  1 fl., K r is t  70  k r ., K y b a s t  1 fl., z u 
sa m in e n  1 7  fl. 7 0  k r.

I . C l a s s e  b . L a n g e r  2 5  k r ., M a n n s fe ld  1 fl., M a tz e n a u e r  1 fl., M e r k  1 fl., O lw e in  
1 fl., S ilz e r  Ou k r ., S k r iy a n e k  5 0  k r . ,  S p u s ta  2 0  k r ., W ie s n e r  2 0  k r ., W o jn a r  10  k r ., z u - 
sa m m e n  5 fl. ts5 k r.

H . C l a s s e  a . B lu m e n tlia l  5 fl.. B u lla w a  2 0  k r . ,  C h o le w a  20  k r ., G a w iń s k i  10  k r ., 
G la jc a r  J o h a n n  2 0  k r . ,  G la jc a r  K a r l  2 0  k r . ,  G r a b m a y e r  2  fl., K le in  5 0  k r ., K iirn e r  10  k r., 
K o ż d o n  O t to  5 0  k r ., K o z ie ł  15  k r . ,  K u ts c h a  2 fl., L a m c l ie  5 0  k r ., L a r a s  5 0  k r . ,  Ł o w y  5 0  k r., 
M u lle r  10 k r ., zu s a m m e n  12  fl. 75  k r .

I I .  C l a s s e  b . P o p p e r  1 f l ., T u s t o w k a  1 fl .,  S e d la rz  1 fl., S te in e r  5 0  k r . ,  zu s a m m e n  
3  fl. 5 0  k r.

I I I .  C l a s s e  a . A p p e l  5 0  k r ., A u fr ic h t  1 fl. 5 0  k r . ,  B lu m e n tlia l  1 fl., I iu l la w a  2 0  k r . ,  
I iu s e k  1 fl., E k a r t  50  k r ., F r e y le r  1 fl., G r o ss e r  1 fl., K o l lm a n ii  5 0  lcr., K o z i e ł  2 0  k r ., 

K r a l ic z e k  1 fl., K r z y ż a n e k  3 0  k r . ,  M e n te l  4 0  k r . ,  zu sa m m e n  9 fl. 1 0  k r .
I I I .  C l a s s e  b . M i ld e  2 11, O c z k o  2 fl., O s t e r c z i l ik  5 0  k r ., P a lm ę  1 fl., P a w l is k a  5 0  k r ., 

P i f f  5 0  k r ., P re isa  5 0  k r . ,  v o n  P r im a v e s i  1 11., S la w ik  2 fl., S o m m e r  5 0  k r ., T r u x a  5 0  k r ., 
W a l le k  5 0  k r . ,  Ż e b r o k  5 0  k r . ,  zu s a m m e n  12 fl.

I V .  C l a s s e .  A f t e r g u t  5 0  k r . ,  B a r b e r  5 0  k r . ,  B ie ls k i  5 0  k r . ,  C h le b o w s k i  5 0  k r ., 
E ic l in e r  1 11., F a b ia n  1 fi., F e i t z in g e r  1 fl., F ig n a  1 fl., F r ie d m a n n  6 0  k r ., G la tz  1 fl., 
J o k s c h  5 0  k r ., K a u lic l i  5 0  k r . ,  K e r l in  1 fl. 5 0  k r . ,  K o l ib a b e  5 0  k r ., K r is t  2  fl., K u s s l  5 0  k r . ,  
L e u tb m e tz e r  5 0  k r ., L ie h t e n s t e m  1 fl., M ik u s k a  1 fl . 5 0  k r . ,  O s t e r c z i l ik  5 0  k r ., P e t e r  5 0  k r., 
S o h a ffc r  5 0  k r ., S la p e ta  1 fl., S ta d n ik  1 fl. 5 0  k r . ,  S te in h a u e r  5 0  k r . ,  S t i l le r  50  k r , ,  S u c z e k  1 fl., 
T a u b e r  1 fl .,  Y a le e k o  6 0  k r . ,  W a l c z o k  1 fl ,,  zu s a m m e n  2 4  ti. 6 0  k r .
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Ilerr Schuścik Joli., Katechet .
fl. kr ,

i .—
Schwab liudolf, eizh. Forst-
verwalter i. P. — .50

r Schweder Emil, lngenieur
der K.-O. F.-B. . . . 1.—

Frau Seemann Antonie, Ilausbe-
s i t z e r in ........................... 1.—

71 Seemann lilia, Beamtens-
gattin................................. 1.—

Ilerr Sikora Joliann, Monsignore,
Bistbumskanzler, Pfarrcr . 1.—
Sikora Bani, Privatier L—
Silberstein J., Hausbesitzcr 1 —
Skassik Josef, Pfarrer 1.—
Skrobanek Jak., Kaufmann 1.—

71 Sławik Ottokar (Jie Ilalfte
des Reinertrages seines ani 
18. Juni 1898 veran- 
stalteten Schlilerconcertes 
fiir den Stipendienfond) . 22.—
Sofer Osias, M.U.Dr., Arzt 1 —

Ilerr Souscbek Josef, k. k. Ober-
Landesgericbtsrath i. R. . 1.—

Lubi. Sparcasse in Tesclien 50 fl.
uud fiir den Stipendien- 
fond 50 fl., zusammen .100.-*)
Stadtgem. Tesclien 30 fl.
und fiir den Stipendienfond 
80 fl., zusammen. . .110.—

Ilerr Steiner Alois, Dr., k. k.
Professor........................... 1 .—
Stellwag Edmund, llittcr
von Carion, k. k. Regier.- 
S e cre ta r ........................... O __
Strubal Hans, Privatier . 2.—
Strzemcba K., erzli. Eorst-
r a t l i ................................. 2.—
Stnks Siegm., Buchhandler 1.—
SuriC Joliann, k.u.k. Haupt-
mann i. R........................... 1.—
Tomann A., grfl. Yerwalter
i. II..................................... — .50

Ilerr Tront Karl, M.U.Dr., Arzt
fl. kr, 

1.—
n Tugendkat Adolf, Liąueur-

fabrikant........................... 2.—
Turek Ferdinand, Ilaus-
b e s i t z e r .......................... 1.—

7 7
Vogel David, Producten-
h a n d le r ........................... 1.—

Lobl. Yolksbank in Tesclien 10.—
Ilerr Walcher Rudolf, Ritter von

Uj'sdal, erzh. Cameraldirect. 5.—
Walczok Karl, Fleiscber 3.—

71 Weigl Konr., k. k. Evidcnz-
lialtungsgeometer . — .50
Weisl Franz, k. k. Real-
schullehrer . . . . 1. —

71 Wewerka Joliann, Ilafner (i.40
Frau Werlik Anna, Biiclisen-

macbersgattin . . . . J O

Ilerr Wojnar Joii., Hausbesitzer 2 __
71 Wolf Leopold, Prhatier . i.—
n Wiinscber Friedrich, In-

g e n ie u r ........................... - . 5 0
71

71

Zatzek Adolf, Hausbesitzer 1.—
Zebisch Hermann, Burger-
schuldirector . . . . 1. —

77 Zima Wenzel, Mag. Pharm.,
D roguist........................... 1.—

T Żitny Julius, k. k. Pro-
fessor ................................. 1.—

V Zlik Arnold, e.\\ Pfarrer . 1.—

Summę . . .  121)7.7 o

Ilerr
Barwinek.

Sedlarz Rudolf, Guts-

fl. kr.

d ir e c t o r ........................... 5.—

Battelsdorf.
Herr Brodawka Hermann, Kauf-

m ann................................. — .50

V . C l a s s e .  v o n  B o h a ć  1 fl., C ic h y  1 fl., F u ld a  1 fl., K l ic h  0 0  k r . ,  K o ła c z e k  BO k r ., 
L a n z e r  5 0  k r ., P u s t e ln ik  1 fl., S c h w a b  1 fl., S c h w a r z  1 fl .,  zu sa m m e n  7 (1 ..5 0  k r .

V I .  C l a s s e .  E ic h n e r  5 0  k r., F is c h g r u n d  5 0  k r . ,  H e c z k o  3 0  k r ., H e in r ic h  1 f l ., H e r 
m a n n  1 fi., K o r z in e k  1 fl., K r o u p a  50  k r . ,  L a r a s  1 fl., M its c h e k  5 0  k r . ,  P a d a c h  5 0  k r . ,  
P lo s c h e k  1 fl., R a u c l ib e r g e r  5 0  k r ,  S k a r a b e l la  3 0  k r ., Ś liw k a  5 0  k r . ,  z u s a m m e n  9 fl. 10  k r .

V I I .  C l a s s e .  B a s e lid e s  1 fl., C h o le w a  1 fl .,  C ib is  50  k r ., C y g a n e k  5 0  k r ., F u n k e r  2 fl., 
G a lle n t  1 fl., J a n o t ta  3 fl .,  K a b ie s z  1 f l . ,  K a r g e r  1 fl. 5 0  k r ., K ie d r o ń  1 fl. 5 0  k r ., M a m ic a  
1 fl., M e n z e l  1 fl., S ta r z y k  5 0  k r . ,  S tr y ja  5 0  k r . ,  V o g e l  5 0  k r . ,  W e in h e b e r  1 fl., W ic h e r e k  5 0  k r ., 
zu sa m m e n  18  fl. —  I la h e r  im  g a n z e n  v o n  1 4 3  S c h i l le r a  1 17  fl.

* )  D ie s e r  B e t r a g  w u rd e  b is  z u m  3 0 . J u n i  1 8 9 8  z u r  A u s z a h lu n g  n o c h  n ic lit  a n g e w ie s e n .



1 5 4

Baschka.
fl. kr.

Ilerr Baumgartner Joh., erzh. 
IIuttenverwalter 2 fl., uml 
fiir den Stipendienfond 5 fl., 
zusammen...........................7.—

Bielitz.
Herr Cichy Josef, Gutsbesitzer . 2 .—

Bludowitz.
Ilerr Kunz Josef, Oberlelirer

(fur den Stipendienfond) . 10.—

Breslau.
Se. Eminenz Ilerr Kardinal 

Eurstbischof Dr. Georg 
Kopp (fiir den Stipendien
fond) ................................. 30.—

Dittmannsdorf.
Herr Rosenzweig Moriz, Kauf-

m ann.................................

Dombrau.

I.—

Ilerr Bacliner Moriz, Kaufmann — .50
77 Drda Eranz, Yerwalter . — .30
w Ebel Bernhard, Gastwirt . — .50
77 Ebel Max, Kaufmann — .50
77 Funker Johann, Bucldialter 2.__
77 Guziur Johann, Eleischer — .30
r> Jelinek Eranz, Oberin-

g e n ie u r ........................... 1 —
77 Konigstein Eritz, Restau-

rateur ................................. — .50
77 Kretsehmann Eriedr., Ober-

lehrer ................................. — .50
J7 Kuznik Josef, Kaufmann. — .20
?? Nussbaum J., Constim-

vervvalter........................... 1.—
Lobliches Schalscba D. Gutt- 

mann'sches YersclileiG-
b u r e a u ........................... 1.—

Herr Schlesinger Leop., Commis — .50
V Storch Samuel, Kaufmann — .50
t7 Ziffer Eritz, Kaufmann 

Freistadt.

—  .50

Frau Attmannsbacher Charlotte,
Witwe................................. — .50

Lobl. k. k. Bezirksgericht in
Freistadt........................... 1.—

Herr Blaski Josef, Kaufmann .
fl. kr. 
1.—

Blumenthal Leo, Tecliniker i . —
Blumenthai Sam., Kaufmann
Bogocz Jakob, Brieftriiger — .50

Frau Czermak Mathilde, Schnitt-
warenhandlerin . . . . — .50

Herr Eoglar Leo, Kaufmann . 1.—
„ Gorlitz Moses, Kaufmann — .50
n Heczko Anton, Apotheker 2.—

Hoffmann Yictor, Kaufmann 1.—
Kornbliih Moriz, J.U.Dr.,
A d r o c a t ............................ 1.—
MannsfeldEranz, Kaufmann 1.—
Mayer Adalbert, J.U.Dr.,
A d v o c a t ........................... 1.—
Michna Josef, Gastwirt — .50
Muller Johann, Lebzeltner — .50

57 Musiolek Augustin, Biirger, 1.—
Pischzur Joh., Backer — .GO
Preiss Joh., Kaminfeger . — .50

Frau Preiss Louise, Schnitt-
waren-Handlerin 1.—

Herr Reik Julius, Gastwirt . 1.—
Santarius Johann, Topfer — .50
Schwarz Johann, k. k.
E inanzrath ...................... 1.—
Skoczowski Leop.,Eleischer 1 .—

Frau Waleczek Julie, Geschafts-
fu h rerin ............................ — .50

Herr Waschek Ad., Oberlelirer — .50
Weber Anton, Hutmacher — .50
Werlik Johann, k. k. Be-
zirkshauptmann . . . . 2 —

Herr
Friedland.

Kerlin Eranz, Steinbruch-
b e s itz e r ............................ 1.—

Herr
H erm annitz.

Krist Hermann, erzh.
( )konomicverwalter 2 11. 
und fiir den Stipendien
fond 5 fl., zusammen . 7.—

Jablunkau.
Herr Axmann August, Ober-

forster ................................. 2.—
„ Byrtus Franz, Kaufmann . i .—
_ Bullawa Emanuel, Ziegelei-

b e s itz e r ............................ i . —
„ Bullawa Jos., Hausbesitzer i .—



fl. kr.

Herr Buzek Georg, Cassier .
fl. Łr. 
1.—

Driissler Arnold, J.U.Dr., 
k, k. Gerichtsadjunct . i . —
Essler Alois, Locom.-Auf-
s e lie r ................................. — .50
Farnik Joliann, k. k. Notar 1.—
Filia Ludwig, Obercontrolor 
der K.-O. E.-B. aus Teschen — .50
Frankel Moriz, Fabrikant 4.—

n Fuchs Bernhard, Kauf-
m a n n ................................. 1.—
Gillar Ernst, Apotheker . I .—

Frau Gogler Leopoldine, Gast-
w irtin .................................
Ilackcnberg Marie, Steuer-
einnehmersgattin — .50

Herr Hannak Pliilipp, Fleischer — .50
Heinrich Kar), k. k. Grund-
buchsfiilirer...................... — . 5 0

Hladny Willi., Kaufmann — .50
Januscliewski Jos., Fleischer 1.—
Jeżek Ferdinand, Kapłan . 1 —
Kiszą Paul, Gemeitide-
vorsteher aus Nawsi . — .50

17 Klappholz Ed., Kaufmann 1.—
Klein Josef, Stationschef I .—
Kocz Ernst, lleclinungs-
fiihrer................................. — .50

n Kołodziej Heinrich, Erz-
priester, Pfarrer 2.—

r Krawyanski Karl, Balin-
b ea m ter ............................ — .50
Kucheida Ed., Kaufmann 1.—

17 Kucheida Franz, Kauf-
m an n ................................. 2.—
Kucheida Josef, Realita-
tenbesitzer...................... 2 .—

Frau Kucheida Veronika, Muli-
lenbesitzerin...................... 1.—

Herr Legler Anton, Sćigener-
zeuger................................. — .50
Loffler Otto, Brauhausbe-
sitzer aus Jiigerndorf . 1.—

Fraul . Lustsek Eta, Babncas-
siererin ............................ — .50

Herr Lubojatski Joli , Fleischer — .50
Frau Mentel Anna, Wein-

scliau kerin ...................... 1.—
Herr Neubauer Eugen, Balm-

b ea m ter ............................ — .50

Frau Nowak Johanna, Berg-
meisterswitwe . . . .  — .50 

Herr Paduch Franz, Fleisclier 1.—  
,, Pawliska Hans, Oberforster 2.— 
„ Rosenzweig lingo, Leder-

h a n d le r ............................— .50
,. Ruzky Joliann, Gastwirt — .50 
„ Schaschetzy Otto, erzli.

F o r s t e r .................................1.50
,, Sclieutliauer Richard, erzh.

O berfórster...................... 2.—
., Schwab Richard, Forst-

a d ju n c t ........................... —--50
„ Sikora Stefan, Sattler . . — .50

Lobl. Sparcasse, Jablunkau . . 3.—
Frau Sporny Selma, Advocatens-

gattin aus Olmiitz . . . 2.—
Herr Taube Emanuel, Bahn-

anfseher............................— .50
„ Ubelaker Eduard, Bucli-

halter.................................1.—
„ Waleczek Adolf, Ober-

kaplan................................. 1.—
r Zielina Jobami, erzli. Ver-

l e g e r ................................. — .50
„ Zwilling Hans, Biirger-

m e is t e r ............................1.—

Jaworzno.
Herr Ekart Josef, Expeditor . 1.—

Karlshiitte.
Herr Menzel Gustav, Stations-

vorstand............................2.—

Karwin.
Ilerr Christian Julius, Prior . 1.—•

n Czerniak Karl, erzh. Ober-
schaffner............................— .50

„ Cerny Bohuslav, Architekt 1.— 
„ Dostał Karl,Centraldirector 1.— 

Frau Eichler E., Restaurateurs-
gattin ................................. 1.—

„ Fasal Eleon., Kaufmanns-
gattin ................................. — .50

Herr GlesingerMoriz,Kaufmann — .50 
„ Grauer Ileinr., Kaufmann — .50 
„ Hetschko Oskar, M U.Dr.,

W e r k s a r z t ......................1.—
„ Hummel Joliann, Stations-

c l i e f .................................1.—
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fi. k r .

Herr Jurzina Jobann, k. k. Post-
m e is t e r ......................

— Kinderasyl in Karwin . — .20
Herr Koczwara Anton, Ober-

lehrer.................................
7) Kudielka Joli,, Gemeinde-

secretar ........................... 1 —
Lainich Joli., Hótelier — .50
Langer Richard, Apotlieker 1.—
Milde Josef, Baumeister . 2 .—

V Pader Franz, Reclinuugs-
fulirer................................. .50

31 1’awliska Alois, Kaufmann — .50
Tt Pacian Adolf, Cassier. — .50
33 Piolil Ed., Bergdirector . 1.—
31 Pludrziuski J., A'erwalter — .50
r Ponescli Hubert, Secretar 1 —
r. Proskowetz Fritz, Brau-

liausverwalter 1.—
Rufif Karl, Werksbeamter 1.—

n Scliaffer Josef, Brauliaus-
kocli .
Staniek Ernst, Okonomie-
yerwalter . 1.—

31 Straucli Franz, Director . 1.—

31 esper Anton. Braufiibrer — .50
Willig Jos., lierrscli. Buch- 1.—
lialter . 1.—

V Wladan Scliandor vou,
Balmbeamter...................... — .50

Kolloredow.
Herr Hajovsky Franz, Gastwirt 2.—

Krakau.
Hen- Bijak Julius, k. u.k.IIaupt- 

mann (fiir den Stipendien- 
f o n d ) ......................................5.—

Łazy.
Herr Altmann Ferdinand, Kauf-

n ia n n .................................— .50
„ Eiclmer Bernhard, Kauf-

m a n n .................................— .50

Lichtenwerden.
Herr Primayesi Paul, Ritter von, 

Fabriksdirectcr (fur den 
Stipendienfond) . . . .  5. —

Herr Fritz Franke, commerc. 
Director der ung. Textil- 
Industrie-Gesellsch. . . 1.—

Lischbitz.
Herr Grycz Georg, Muller . . 1.—

Mahr.-Ostrau.
Fraulein Haas Regina, Kauf-

mannstochter . . . .  1.—
Haas llosa, Kaufmaims- 
t o c l i t e r ........................... 1.—

Maltsch.
Herr Zimmermann Josef, Guts-

p a c l i t e r ........................... 2.—

Mistek.
Herr Slapeta Albert, Fabrikant 2.— 

„ TauberSalomon, Fabrikant 1.50

Mosty bei Teschen.
Ilerr Hermann Karl, erzb. Ober- 

scliatfner (fur den Stipen- 
dienfond)........................... 5 .—

Nesselsdorf.
Ilerr Balia Matliias, Werkfiihrer 1.— 

Grosser David, Kaufmann 1.50 
„ Piff Johann, Werkfiihrer . — .50 
„ Weiss Paul, Beamter . . —.50

Nieder-Suchau.
Herr Figna Georg, Gulsrer-

walter................................. 1.—

Oderberg.
Ilerr Burger, Belirle & Cie.,

Miililsteinfabrik . . . . 1.—

L iptó-R osenberg.
fl. k r .

„ Kozdoń Paul, Oberlelirer . — .50 
Lobl. Oderberger Fabriksleitung 

der Mineralol - Raflinerie- 
Actien-Gesellscbaft . . . 5.—

Orlau.
Ilerr Alt Gustav, Kaufmann . — .30 

„ Altmann Emil, Kaufmann — .50 
„ Barber Elias, Kaufmann — .50 
„ Barber Ignaz, Kaufmann — ’30 
„ Barber Leop., Kaufmann — .30
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Herr Blumenthal Josef, Bier-
v e r le g e r ...........................— .50

„ Blumenthal Salomon, Kauf-
m ann................................. 2.—
EichenwaldLeop., M.U.Dr.,
A r z t ................................. 1-—
Eisner Hermann, Biicker — -30 

„ Falter Ferdinand, Kauf-
m ann................................. — .50

„ Griinkraut Simon, Kauf-
mann................................. — -50

„ Ilerz Ignaz, Fleischer . 1.—
„ Konigstein Jakob, Backer 1.—  
„ Krymer Anton, Kaufrnann — .20 
„ Kuznik Simon, Biicker . — .50 
„ Lindner Siegmund, k. k.

Postmeister . . . .  1.—
r Moriz Richard, Kaufrnann — .50
» N. N.......................................... 1.—
„ Prausa Karl, Oberinge-

n ieu r................................. — .50
Schneider N., Kaufrnann . — .50 
Seifter Heinrich, Kaufrnann — .50 

„ Silberstein Hermann, Kauf-
m ann................................. — .50
Stern Markus, Hotelier . — .50

„ Steuer Samuel, Kaufrnann — .50

Ostrawitz.
Herr Pawliska Josef, Erb-

fl. kr.

richtereibesitzer. . . . 1.—

Peterswald.
Herr Alt Ad., Kaufrnann . . — .50

Alt Hermann, Kaufrnann — .50 
v Czarnecki Anton, Kauf-

m an n ................................. — .50
Donatt Ignaz, Kaufrnann — .50 

„ Guttmann Albert, Kauf-
m an n ................................. — .50

r Guttmann David, Kaufrnann — .30 
„ Karkoschka Heinrich, Gast-

w i r t .................................1.—
„ Krauss Gustav, Kaufrnann — .50 
„ Łowy Jakob, Kaufrnann . 1.—
„ Kotli Josef, Kaufrnann . — .50 
„ Schwab Josef, erzli. Berg-

vervvalter........................... 2.—
„ Waniek Joliann, Kaufrnann — .50 
„ Wicherek Joliann, Gast-

w d r t .................................— .50

P etrow itz.
11. k r .

Herr1 Czech Jakob, erzli. Fabriks-
director (fiir denStipendien- 
fon d )............................... 20.—

n Truxa Adalbert, Beamter 2 . ___

Herr
Piosek.

Merk Emil, erzli. Ober-
forster ......................... 5.—

Herr
Pogorsch.

Rosche Robert, Tuch-
fabrikant......................... 1 . —

n Stonawski Adolf, Guts-
b esitzer ......................... 2 . ___

Frau Stonawski Anna, Private 1.—

Herr
Poremba.

Bachrach Ignaz, Kaufrnann — .50
Frau Tandler Therese, Prirate 1.—

Herr
Roy.

Baron Iieess Georg, Ilerr-
schaftsbesitzer . . . . 5.—

n Chlebowsky Julius, Ober-
verwalter.......................... 1 .—

Herr
Schiebitz.

Palmę Franz, Ingenieur . 1 . —

Herr
Schónbrunn.

Beier Franz, Baumeister
(fiir den Stipendienfond) . 5.—

Schonichel — Bahnłiof Oderberg.
Lobl. Gemeindevorstand Scho

nichel—Bahnhof Oderberg 
mit Kopitau (fiir den Sti- 
pendienfond) . . . .  10.—

Schwarzwasser.
Herr Dudzik Johann, erzherzogl.

Oberschaffner . . . .  1.—

Skotschau.
Herr Daroch Jakob, J.U.Dr.,

k. k. G^richtsadjunct . — .50 
n Dobschiitz Lieber, Dr. Rab-

b iner............................... — .50
„ Donner Adolf, Stadtcassier 1.—
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t .  k r .

H e r r F i ż i a  E m i l ,  k .  k .  G e r i c h t s -
s e c r e t a r  ...................................... — . 5 0

F i i s c l i e r  P l i i l i p p ,  G a s t w i r t — . 5 0
G o l y s c b n y  F r . ,  O b e r l e l i r e r 1 . —

r I l e i l p e r n  G e b r l i d e r ,  T u c h -
f a b r i k ................................................ 1 —

n I n o c h o w s k f  A n t o n ,  T u c h -
f a b r i k a n t ...................................... 1 .—

n J a n u s c h  F r a n z ,  S p a r c a s s a -
c a s s i e r  ........................................ 1 . —

_ K a h a n e k  T h o m a s ,  K a p ł a n 1 . —

71 K r z y s t e k  F r a n z ,  K a p ł a n  . 1 . —

51 K r z y w o ń  A n d r e a s ,  e v a n g .
P f a r r e r ...................................... 1 . —

71 K r z y w o ń  G e o r g ,  e r z h z g ł .
Y e r l e g e r ...................................... 1 . —

K u h n  E d . ,  k .  k .  F i n a n z -
w a c h c o m m i s s a r 1 .—

. . K u k u t s c l i  K a r l ,  K a u f m a n n 2 . —

71 K u t s c h e r a  A n d r e a s ,  P o l i z e i -
c o m m i s s a r ................................ 1 .—

n L i h o t z k i  F e r d i n a u d ,  K a u f -
m a n n ............................................... 1 . —

71 L i n d n e r  L e o p . ,  S c ł in i t t -
w a r e n l i a n d l e r  . . . . 1. —

M ie l i ł  A n t o n ,  J . U .D r . ,  A d -
v o c a t  ................................................ 1 .—

y> O p a l s k i  J o h a n n ,  J . U . D r . ,

A d y o c a t ...................................... 1 . —

51 P l o s c l i e k  L e o p o l d ,  k .  k .
P o s t m e i s t e r  . . . . 1 . —
S i e m k o  F r a n z ,  P f a r r e r  . 1 . —

71 S i l z e r  K a r l ,  J . U . D r . ,  .

A d v o c a t ...................................... 1 . —
S i t t e k  P a u l ,  S c h m i e d . 1 —

71 S k o p a ł  J o h a n n ,  A p o t h e k e r 1 . —

51 S o h l i c h  K a r l ,  K a u f m a n n  . 1 . —

L o b l . S p a r c a s s a  in  S k o t s c h a u
( S p e n d e  p r o  1 8 9 7 )  . 1 0 . —

H e r r  S p i t z e r  D a v i d ,  L e d e r f a b r . 1 —

7) S p i t z e r  W i l h e l m ,  R o s o g l i o -
f a b r i k a n t ...................................... 1 . —

77 S t e i n b e r g  S i e g r a u n d ,  K a u f -

V m a n n ............................................... 1 . —
_ S t e r n  B e r n h a r d ,  T h i e r a r z t — . 5 0

n S t r i t z k e  J o h a n n ,  G a s t w i r t 1 . —

75 S tr i t z k i  J u l iu s ,  B a u m e i s t e r 1 .—

Herr Urbacli Heinrich, Kauf-
raann................................. — .50

fl. kr.

77 Wania Paul, Grundbe- 
sitzer............................... 1.—

77 Winkelmann A . ,  Steuer- 
einnehmer . . . . 1.—

n Wuiider Franz, M.U.Dr., 
A r z t ............................... 1.—

Suczawa.
Ilerr Rippel Adolf, Stadtbau-

meister (fur den Stipeu- 
dienfond)......................... 2 . —

Trojanowitz.
Herr Matzenauer Ernst, Rerier- 

forster ......................... 2 . -

Troppau.
Hoher sclilesischer Landtag 30.—
Ilerr Bernt Eduard, Landesrath 1 . —

71 Janotta Josef, Priyatier 
fur den Stipendienfond) 

Kastner Gustav, lleal-
20.—

s c h i i le r ......................... — .50

Trzynietz.
Ilerr

71

Blank Heinrich, Fabrikant 
(fur den Stipendienfond) 
Groger Franz, erzherzogl. 
Gastwirt.........................

5 . —

2 _ ____

77 Lamich Rudolf, Controlor 
K.-O.-E.-D........................ 5 . —

71 N. N. (durcli Prof. Bock, 
fiir den Stipendienfond) . 5 . —

Ustroń.
Ilerr Flank Hermann, Gastwirt 1 . —

7? Kleinpeter Julius, erzli. 
Iluttenyerwaltcr (fur den 
Stipendienfond) 10.—

Wsetin.
Herr Suczek Karl, Ingenieur . 1.—

Totalsumme der von 597 
Mitgliedern u. Wohlthiitern ein- 
gezahlten Beitrage . fl. 1664.55
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Tabel le.
Die Einnalmien und die Ausgaben, sowie die Zahl der Mit- 
gliedcr und die Spenden des Cnterstutzungsyereines Seliuler- 

lade in den ersten 25 Jaliren.

1873 1898.

Anmerkung: Ais M itg lie d e r  werden nach § 4 der Statuten a l l e  gezahlt, die wenig- 
stens 1 H. im Jalire gezahlt hatten, ais S p e n d e r. die w e n i g e r  ais 1 H. gegeben haben.

Die W c r t p a |i i c r e erscheinen, nicht wie in den friiheren Berichten nacli dem 
Course, sondern nacli dcm N o m i n a 1 w c r t e berechnet.
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Nr. des Jahres- 
berichtes
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