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Die Zalil 3 in Sagę, Dichtiing imd Kunst
Wer auf dem Gebiete der Sagę, Dichtung und Kunst zu Hause ist, dem 

wird eine Erscheinung auffallen: das Vorwalten gewisser Zalilen. Es sind 
die Zalilen 10, 7 und 3.

Man kann bei dieser Gelegenheit auf das Yorkommen der 3 Naturreiche 
in der Sagenwelt hinweisen. Steine spielen in Sagen nur selten eine Kolie; 
denn sic sind zur Personifiziorung am wenigsten geeignet. Haufiger stofien 
wir auf Pflanzen. Sie baben ein sicbtbares Leben. Daher kann man ihnen 
leiebt eine. Seele zuscbreiben. Dąb mail Pflanzen tatsacblicb eine Secie zuge- 
scbrieben hat, beweist am besten die germaniscbe Mytbologie. G o l tli e r 1) 
scbreibt, dafi die Seele im Baunie ais ihrem Loibc, den sie nicbt verlassen 
kiiiinc, lebe. Der Baum ist wie ein menscblicber Kiirper gedacbt. Er blutet, 
wenn er verwundet wird. Der Baum' ist die Hiiłle der Seele u. s. w. Am 
hiiufigsten kommen in den Sagen jedoeli' Tiere vor.

Ein abnlicbes Rangsyerhaltnis gilt fur die Żabien 10, 7 und 3. 7 tritt 
uns biiuliger entgegen ais 10, am h i i u f i g s t e n  ab er 3.

Den denkenden Mensohen muB dies Yorwalten der orwabnten Zalilen, 
besonders aber das der Zahl 3, veranlassen zu fragen, warum sie denn so 
iiberaus oft y er wendet seien.

Audi moderne Sagen, Diebtungen und Kunstwerke fiibren uns sebr 
gern die Dreizahl vor Augen. leli yerweise nur auf folgende Werke: fur 
das Sagengebiet auf den Roman „Joru Ulil“ von Gustay E r en s sen. Wie 
scbon ist da (S. 23) gese-bildert, wie Joru, Elsbe und der Hund Spitz von einem 
Abbang hinabkollern. Auf Seite 42 stebt ein Bericbt aus dem Taufbuche des 
Pastors L o b e d a n z .  Dar i u be i li t es: „Unterhalb Ringelshorn liegen 3 Hauser 
ganz abgesondert, niimlich die Scliule, der Stammbof der Uhlen und die Kate 
von Simon Krey." Seite 18 beifit es: .,Der Arzt sebrieb 3 Worte auf.‘; 
Aus dem Gebiete der Dichtung seien bloĆ genannt das Gedicbt „W ir drei“ 
von Paul Busse  und die Dramen „Versunkene Glockc", „Flanneles Hirnmel- 
fahrt“, beide von Gerbart Ha u p t ma n n ,  und „Die drei ReiherfedernA Drama 
yon Suder  m a n n.

łeb weise ferner auf folgende Bilder: „Jagers Freunde“ von Karl 
R e i c b e r t  (Wrien), „Sonnenscbein11 yon H. A. S c b r a m  und auf das Bild 
„Ahasver“ von L. Sttirz.  Abasyer sitzt miide in der Wliste. Uber ilirn in 
der Luft geleitet der Scbnitter Tod ein yerstorbenes Madchen ins Himmel- 
reieb. Aufgeschreckt fliegen yor dem Tode 3 Raben dayon.

leli nenne endlich folgende Bildbauerwerke: 1. Gut und Bose, Relief 
von Karl J e r  man, 2. Eva mit Kain und Abel yon Adolf Br ut t  (genommen 
aus dem II. Yortrage yon D e l i t z s c b  tiber Babel und Bibel), 3. Austria, *)

*) G o lth er  Wolfgang, Handbuch der german. Mythologie, Leipzig 1895, S. 153, Kapitel 
„Wałd- und Feldgeister14.
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Kunst und Wissenschaft beschiitzend, von Hans B r a n d s t e t t e r  (Graz),
4. Der Graf von Habsburg von Willi. Se i b  (Wien) und 5. Die Licbe zum 
Volke von Karl Ster  zer  (Wien). Ani herrliclisten von allen genannten ist 
entscbieden das Werk Jermans .  Es zeigt uns einen Marin, ein Madchen 
und den Heiland. Das Madchen widersteht der Yerlockung zur Siinde und 
klaminert sich an den Heiland. Vom Ilauche T o l s t o i s  ist di ŝ Werk er- 
flillt. Denn Jer ma n wurde zur Sehaffung des Reliefs durcli die A u f e r -  
s t e h u n g  angeregt. Man pflegt uberhaupt gern in Monumenten —  sowohl 
auf Platzen ais auch auf Friedhiifen — Gruppen von 3 Personen herzustellen. 
Ich weise nur auf das P e s t a l o z z i d e n k m a l  zu Yverdcm ani Siidende des 
Neuenburger Sees. Zur Rechten des gro Ben Erziehers sielit man einen 
Knaben, zur Linken ein Mildchen, welche sieli an P e s t a l o z z i  wie an ihren 
Yater schmiegen.

Ich will im folgenden klarzulegen versuchen, warum in Sago, Dichtung 
und Kunst die Zahl 3 so uberaus oft yorkommt, und bemerke, dafi ich zur 
Sagę al lo  jene geistigen Erzeugnisse rechne, die ais Kinder der Phantasie 
uns in Prosa iiberliefert sind, wiewohl ich mich diesbezilglich in Gegensatz 
stelle zu S t e i n t h a l , 2) M aa fi3) und VYaekerne. i l .4) Zur Dichtung zahle 
ich dagegen a Ile jcne geistigen Erzeugnisse, die in gebundener Form ge~ 
halten sind. Ich betone ferner, daB ich zur Dreizalil auch solche Zahlen 
rechne, die aus einer Multiplikation mit 3 entstanden oder durch 3 teilbar 
sind, also 6, 9, 13, 15 u. a.

Es gelit selbstverstandlich nicht an, ftir die Verwertung der Dreizalil 
einen Kranz von Beispielen anzufiigen. Nur einige Sagen, Dichtungen und 
Kunstwerko kann ich heranziehen und bemerke, daB die Bcspreckung der 
Kolie der Dreizalil eine wahre Lebensaufgabe sein konnte.

Endlich sei noch hervorgehoben, daB ftir das Studium der Kolie der 
Dreizalil die Mythologien das dankbarste Materiał liefern.

Die aufmerksame und denkende Naturbetrachtung bat die Zabl 3 zur 
Lieblingszahl der Menschen gemacht. Um das beweisen zu kbnnen, mtissen 
wir auf die Urmenschheit zuriickgreifen, die —  wahrscheinlicli ais schwarze 
Rasse —  in der heiBen Zonę gelebt und sich aus dieser allmtihlich tiber den 
Erdball verbreitet hat. Wir mltssen in die Wiege des Mensehengeschlcchtes, 
nach A s i e n , 5) gehen und mtissen uns vor Augen halten. daB die Menschen 
ais Entwicklungsprodukte nur langsam Menschen werden und in den Besitz 
einer Kultur und Zivilisation gelangen konuten.

Zuerst lebte der Mensch nur einer reirien Naturbetrachtung. Auf 
dieser Stufe mtissen wir den Menschen betraehten; denn schon auf dieser 
Stufe muBte ihm die Zahl 3 unzahligemal auffallen. Das Denken war auf 
dieser Stufe ausgeschlossen. Damals konnte er also noch k e i n e  Weltan- 
schauung baben; denn die konnte ihm erst das Denken vermitteln. G)

Auch das Denken ist ein Entwicklungsprodukt. Die erste Weltan- 
schauung konnte daher nur eine primitire, naive sein. Wollen wir geschichts- 
philosophisch7) reden, so baben wir zu sagen: Zuerst widmete sich der

2) l)r. S te intha l  H., Mythos und Religion, Berlin 1870. :1) Dr. Maafó Karl, Das
deutsche Miłrchen, Literar. Studio, Hamburg 1886. 4) W a c k e r n e l l  J. E., Das deutsche
Volkslied. Hamburg 1890. 5) Dr. N o v e r  J., Bodeutung und Nachwirkung german. Mytho-
logie, Berlin 1880. Ferner Dr. W o 11 he im da Fo n se c a  A. E., Mythol. des alten Indien
Berlin 1856, S. *2. 6) Mul l ner  Laurenz, Yorles. iiber Geschichte dor antiken Philosophie’
Wien. ') Nach Uberweg ,  GrundriO der Geschichte der Philos. des Altertdms, Berlin 1867’
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Mensch blofi der Betrachtung der Dinge, die er um sich sah. Sein Forschen 
(Denken) richtete sich auf das Ganze der Natur und Welt. Das war die 
Bliitezeit der Kosmologie.

Hierauf kam er zur Begriffsbestimmung — das Denken richtete er auf 
sich selbst. Das ist die Zeit der Begiinstigung der Naturphilosophie.

Zuletzt schritt er zu einer mystischen Versenkung. Sein Denken 
richtete er auf Go t t  und suchte das Yerhaltnis des Menschen zur Gottheit 
zu ergriinden. Ich betone nochmals zur Go t t h e i t .  Denn bei allen Volkern 
mufi zuerst ein, wenn auch primitiver Monotheismus, k e i n  Polytheismus, 
geherrscht haben Diesbeztiglich verweise ich auf F o n s e c a , 8) Mor i t z -  
F r e d e r i c h s 9) und B r u g s c h . l0 *) Aus diesem Monotheismus, den man 
auch jmt Pantheismus nennen konnte, weil man namlich das ganze Weltall 
ais Gottheit ansah, entstand erst der Polytheismus, und zwar zunachst der 
Dualisinus. Man fand namlich, dah die Krafte der Natur dem Menschen 
teils ntitzen, teils scliaden, und schuf daher eine wohlwollende und eine dem 
Menschen feindliche Gottheit. Hierauf wurde der Tritheismus mafigebend, 
d. h. der Glaube an eine Gotterdreiheit. Die Gritnde werden spater ersichtlieh 
werden. Wer sieli fur die Entwicklung der Religionen interessiert, der sei 
auf F o n s e c a s 11) treffliche Einteilung der Religionen hingewiesen. Der lese 
ferner das Werk des Jenenser Professors Rudolf E u c k  e n : „Der Wahrheits- 
gehalt der Religion". 12) Auch das Schriftchen „Die Religionen, ihre Ent- 
stehung und Entwicklung11 von H. B e r g a 13) leistot manchen Dienst.

Betont muli aber werden, dafi diese Entwicklung des Denkens keines- 
wegs fiir die Menge, nicht fiir die Gesaintlieit eines Volkes angenommen 
werden kann, sondern immer nur fiir einzelne hervorragende Geister,14 *) die 
mit ihrem Denken richtunggebende Ftihrer der Gesamtheit wurden. Das 
waren dichtende Phantasten, die Urheber der Mythologien.

Ferner ist zu betonen: Die Dichtungen dieser auserwahlten Geister 
w and er ten von einem Volke zum anderen und wurden auf diesen Wan- 
derungen mannigfach veriindert. Das beweisen uns die Mythologien schlagend. 
So wurde die Anschauung eines jiingeren Volkes stets durch die Dichtungen 
eines alteren Volkes betrachtlich beeinfluCt. Das Gute und Brauchhare wurde 
einfach iihernommen und in einen anderen Rahmen gebracht. So wurde dic 
indische Mythologie richtunggebend fiir fast nile Yolker des Altertums, be- 
sonders fiir die Griechen und Romer. Indien hat den grofiten Teil der 
zivihsierten Welt nicht nur mit seiner Sprache geniibrt, auch mit seiner 
Philosophie. Es wurde auch Stammsitz der Kunst. Diesbeztiglich sttitze ich 
mich nehen F o n s e c a  auf H o f f ma n n ,  welcher sagt:13) „Aus Indien und 
Persien. Syrien und Armenien stammen unsere wichtigsten Feld- und Baum- 
friichte, iron ebendaher auch unsere Marchen und Sagen, unsere religiosen 
Systeme, alle primitiven Erfindungen und die grundlegenden technischen 
KtinsteA B r u g s c h 18) dagegen teilt diese Rolle der agyptischen Mythologie 
zu. Die Mythologie der antiken Volker wurde wieder mafigebend fiir das 
Christentuin und dieses wieder fiir die germanische Denkweise. Ich weise 
diesbeztiglich auf Ma a fi17) und G o l t h e r 18) liin. Maafi sagt: „Langsam 
mischen sich mit dem Friihrote des emporsteigenden Christentums christliche

8) Einleitung*, S. II. 9) Gćittcrlchre der Alten von Mor i t z  Karl Philipp, 10. Aufl. von
Dr. Preder i chs ,  Berlin 1861, S. 7 und 8. l0) B r u g s c h  Heinrich, lielig. und Mjthol. der
alten Agypter, Leipzig 1888, S. 99. 1J) Einleitung. 12) Leipzig 1901, Verlag Veit & Komp.
13) II. Auti., Leipzig. Verlag Schnurpfeil. 14) Moritz ,  S. IV und Golther,  S. 510. lr>) Dr.
Hof fmann F., Aus der Kulturgeschichte Europas (Pflanzeu und Haustiere), Vortrag, Berlin
1880, S. 44. 16) S. 100 a. a. O. 17) A. o. O. S. 17. ls) A. a. O. S. 537.
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und heidnische Yorstellungen. Diese weichen vor jenen allmahlich zuriick.“ 
Und G o l t h e r  sagt: „l)ie Ubereinstimmung mit den cliristlichen Yorstellun
gen von den Yorzeielien des jiingsten Tages, vom Weltbrande, von der Welt- 
erneuerung und vom Weltgerichte fallt ohneweiters in die Augen und kann 
unmoglich auf blofiem Zufalle beruken.11

Hockbedeutsame Beweise fiir die Beeinflussung eines Volkes durch ein 
Bedeutenderes łiaben die Ausgrabungen auf den babylonischen und assyrischen 
Trummerstatten geliefert. Diese Beweise bat Friedrich D e l i t z s c h  in 3 
Vortragen tiber „Babel und Bibel“ besprocken.19) Im II. Vortrage lieil.lt es 
auf Seite 17: „Wenn sogar noch der heutige Orient . . . .  eine Ftille von 
Aufschlitssen fur die Bibel darbietet, um wieviel rnehr das Studium des 
alten, zuin Teil mit dem Alton Testamente gleicbzeitigen Scbrifttums der 
Babylonier und Assyrer! Alliiberall mebr oder weniger bedeutsame Uber- 
einstimmungen bei der nack Sprache und Stil, Denk- und Yorstellungsweise 
nftchst yerwandten Literaturen. łeb denke an die in beiden sieli bezeugende 
H e i l i g k e i t  wie der Siebcnzahl so auch d er  D r e i z a h l .  Land, Land, 
Land, borę die Redo Jahves! ruft Jeremias 22, 29. Heil, Heil. Heil dem 
Konig, meinem Herrn! beginnt mebr ais ein assyrischer Schreiber seinen 
Brief. Und wie die Serapbim vor Gottes Tbron einer dem anderen zurufen 
Heilig. Heilig, Heilig ist. Jabve Zebaotb! (Jesaias 6, 3), so lesen wir am An- 
fang assyrischer Tempclliturgien ein dreimaliges asur, d. i. heilbringend oder 
heilig.“ So D e l i t z s c h .

Es ist jedoch zu sagen: in die Sagen und Mythen konnten gleiche 
Ziige auch o h n e  eine Wanderung der Sagen und Mythen gelangen. Gleiche 
Sagen konnten auch unabkangig yoneinander entstelien. Denn die Natur- 
erscheihungen bleiben immer diesełben. D ie  aber beeinflussen die Entstehung 
der Sagen. Da also eine Naturerscheinung gleichzcitig bei mehreren Volkern 
auffallen konnte, konnten gleiche Sagen auch bei voneinander vollkommen 
getrennten Volkern entstehen.

Das gilt entschieden ftir die Flutsagen. Man leso dariiber die treffliche, 
lelirreiche Schrift Ludwig D i e s t e l s : 20) „Die Sintflut und die Flutsagen des 
Altertums.“ Genannt sei bei der Gelegenheit auch Z o c k l e r s 21) Werk: 
„Die Flutsagen des AltertumsA

Endlich muli liervorgehoben werden, dali die Weltanschauung aller 
Yiilker in den ersten Zeiten —• und zwar lange Zeit hindurch —  eine reli- 
giiise war. Das ganze Denken war auf die Gottheit gerichtct. Und je reifer 
das Denken wurde, desto religiliser wurde es. Wir kommen darauf noch 
zurlick.

Die Urmenschheit —  horten wir —  hat nur einer reinen Betraehtung 
der Natur gelebt.

Schon diesen Menschen mufite die Zahl 3 eine Lieblingszahl werden, 
weil sie sich denselben fort und fort vor Augen gedritngt hat. Die ganze 
Welt bestand diesen Menschen aus 3 Teilen: aus dem festen Boden (Erde), 
aus Luft und Wasser. Diese Anschauung galt auch bei den Indern und 
Agyptern. In indischen Schriften lesen wir ofter von einer Dreiwelt, so 
z. B. im Padmapuranam (Uttarakhandam 9. Kap., 10. Kap.) oder im Krijfi- 
jogasaras Kap. 6, Yers 101—114 oder im Yischnupuranam II, Kap. 5. Da

1<J) Bis jetzt nur erschienen Vortrag I und II. Vortrag I, Leipzig* 1903, Hinrichssche 
Buchhandlung’. Yortrag II, Stuttgart 1903, Deutsche Verlagsanstalt. 20) Vortrag, Berlin 
1871. 21) In den Jahrblichern fiir deutsche Theologie XV.
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lieifit es: „Aus Oeschas Munde stromt am Ende des Kalpas das giftige Fener, 
welches die 3 Welten zerstort."

Ich weise ferner auf die zwei Na men Dhurdschatis und Indra. Dliurd- 
schatis =  der die Last der 3 Welten Tragende, Beiname des Schiwa. 
Indra =  Herr der 3 Welten. Audi in der Vorstellung der Agypter hatte 
die Welt drei Teile. Sie bestand aus dem Himmel (pet), Erde (ta) und der 
Tiefe (dat), woftir wir, meine ich, ganz gut wegen der grofien Jiolle, die das 
Wasser in der agyptisclien Mythologie spielt, die Tiefe des Wassers setzen 
konnen. Und sie nahmen an, dafi sieli zuerst das Wasser gebildet, dann 
erst die Erde und der Himmel ( ~  der Luftraum), und zwar Erde 22) und 
Himmel22) aus dem Weltei.

Noch beweiskrUftiger ist folgende Stelle aus Macrobius.23) Der agyp- 
tische Serapis wird auf dem Orakelwege vom kyprischen Konige Nikokreon 
gefragt, was er unter den Gottern zu bedeuten habe. Er antwortet : „Des 
Hi mmel s  Raum ist mein Haupt, mein Bauch das Me er und die E r d e  
sind meine FiifieA Diese Stelle gibt mir gewifi vollkommen Recht, oben ftir 
dat das grofie, tiefe Wasser zu setzen.

Noch viel spater galt die Welt aus 3 Teilen zusammengesetzt, was 
Hesiod, Homer, Epicur, die Bibel und die germanische Mythologie beweisen. 
Die Griechen hielten bekanntlich lange Zeit hindurch die Erde fur eine 
Seheibe, die vom Okeanos umflossen sei. Uber dieser Scheibo daehten sie sieli 
den Himmel ais kristallene Hohlkugel so liegend, wie etwa ein Ulirglas tiber 
dem Zifferblatte einer Uhr liegt.

Die Bibel wieder sagt ausdrticklich:24) „Lasset uns Menschen machen, 
ein Bild, das uns gleieli sei, die da herrselien sollen tiber die Fische im 
Meere, tiber die Vi3gel unter dem Himmel und tiber die ganze Erde.“ Moses 
sagt docli da doutlieh, dali die Welt aus 3 Teilen bestelie: aus Wasser 
Luft und Erde. Es ist jene Stelle, die die Konigin Chrotkilde ihrem Gatten 
Chlodowech, ais sie ihm den Christengott geruhmt hat, yorgehalten.

In der nordischen Weltyorstellung25) sind ebenfalls Himmel, Erde und 
Wasser genannt. Midgard ist vom Meere umgeben. Meer und Erde sind 
eine kreisrunde Seheibe, tiber der sieli der Himmel wolbt. Und der ganze 
Weltbau sehwebt im ginnunga gap, d. li. im leeren Raume.

Die Erde lieifit Midgard. Uber ihr liegt Asgard =  Gotterwelt, unter 
Midgard aber Niflheim —  Hólle.

Die Erde selbst zerlegte man auch in 3 Teile.
Nach nordliindiseher Ansicht2S) lagen am Meeresstrande Aussengart 

(utigardr) oder die Riesenwelt, von ihm durch eine Landwohr burgartig ge- 
schieden (Mittelgart (midgardr) oder das Land der Menschen und ais kleinstes 
der 3 konzentrischen Ringe Asgard, die Gotterburg. Daruber wolbte sieli 
das Himmelszelt.

. 22) Die Erde ist oft genannt Halle des Queb, der Himmel Halle des Ba, die Unterwelt 
aber Halle des Osiris. 23) Saturn. I. c. 20 . 24) Buch Genesis, Kap. 1. Mit Bezug anf diese
Stelle sei naehfolgende Bemerkung Go l thers  angefiigt (Golther,  S. 527) 3 Asen, Odin, 
Wili und We, schufen die ersten zwei Menschen aus zwei Holzstammen. Die Beseelung durch 
die Gotterdreiheit ist eine christliclie Nachalimung. Im Mittelalter galt, gestiitzt auf die Plural- 
wendung der Vulgata faciamus hominem die Anschauung, dafi bei der Menschenschopfnng die 
Dreieinigkeit tiitig gewesen sei, also Yater. Solm und der Geist. Das ist, wie gesagt, eine 
mittelalterliche Anschauung gewosen. 2r’) Go l ther ,  S. 5 2 0. 26) Nach Weinho ld ,  Altnordisches 
Leben, S. 358. Dazu ist aber zu bemerken: So mag sich das Weltbild in den Augen Snorris 
und aller Euhemeristen ausnehmen, welche Asgard ais hohen, in den Himmel ragenden Berg 
auf die Erde verlegen. Der alte Heidenglaube liefi die Asen im Himmel wohnen. Damit 
fallen die 3 konzentrischen Kreise.



Jeder der 3 Teile der Welt ftthrte dem Mensclien wieder iiberaus 
oft die Zalil 3 vor Augen. Am einfluCreiclisten wurde diesbeztiglich die 
Erde. Wasser und Luft spielten dafiir spater — in der Pbilosophie — eine 
grofie Kolie.

Bleiben wir zunachst auf dem festen Boden und fragen wir, inwiefern 
dieser flir die Dreizahl wichtig geworden.

Die Zahl 3 fiihrten dem Menscben iiberaus sprechend Berge, Taler und 
Fliisse vor Augen. Es ergab ja der Querscbnitt meistens. ein Dreieck. Ein 
Berg gab ein aufwiirtsstrebendes f\, ein Tal ein abwartsstrebendes V -

Bei der Gelegenheit fugo ich eine Bemerkung an. Nacli P e n c k  -') gibt 
es auf der Erde zwei Gipfelformen, First und Tafel.

Auch der Tafelberg weist auf ein Dreieck; man kann sieli ibn ja ent- 
standen denken aus einem Firstberge durcli Abtragung der Spitze (d c e in 
der Figur).

der KI uftfiachen, so ist das Gelninge sieli  e r, ist er gleich, so normal, ist 
er griifier, so tibersteil oder untergraben. Man besehe die Figur!

Erhebung und jede Yertiefung prilgte ihm 
die Zahl 3 ein durcli Breite, Lange und a
Hijhe, respektive Tiefe. Die Menschen konnten hie und da aucli 3 Er- 
hebungen (oder 3 Yertiefungen) nebeneinander sehen. leli verweise nur

wurden wegen ihres Wiitens versteinert.
Weil man iifter 3 Erhebungen nebeneinander sehen konnte. hat man

e
Ferner gibt es auf der Erde zwei Tal- 

formen: \ __/  und \J.A
Das u-formige Tal kann man sieli wieder 

entstanden denken aus dem v-formigen Tale 
eh Auswasehung der Gehange u oder Akku- 
lation des Flusses b. Man besehe die Fi- 

g, u. en .

//
\

\

Ist der Boschungswinkelkel des Gehanges kleiner ais der Neigungswinkel

abd =  normal. 
ae =  sicher. 
bc —  tibersteil.

c

Ein Flufilauf wurde wichtig durcli die
zwei Wandę und die Sohle des Bettes. Jede

auf die 3 Felszacken tiber der Brennerstrafie, die uns den Riesen Serles, 
sein Weib und seinen Freund vorst.ellen.29) Alle 3, berichtet die Sagę.

auch gern 3 Berge in Kunstwerken vor Augen gefiihrt. 3 Berge zeigt z. B. 
ein japanisches Bild, eine Regenlandschaft von Tanyu (nach Anderson).

-") Pe nck  Albrecht, Morphologie der Erdoberflache, Stuttgart 1894. -8) B r u ck n e r
Eduard, Die feste Erdrinde und ihre Form en, Wien, Leipzig, Prag 1897. S. 3*21. -9) Gol tker  
S. 186.
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Infolge von Naturbetraehtung wurde aueh die Zahl 7 zn einer ge- 
schatzten; denn mail konnte oft aueh 7 Hligel oder 7 Yertiefungen beob- 
achten. leli verweise nur auf den Watzmann und seine Sagę.30) Daher 
spielte 7 aueh in den Weltanschauungen eine betrachtliche Rolle. Doch liior 
kann von der Siebenzahl nicht die Rede sein.

Auffallend wurde ferner die Zahl 3 dem Menschen durch Stein- und 
Felsforinationen vor Augen geftihrt und durch PHanzen und Tiero. W rie 
sehr die Menschen durch die Natur beeinllufit wurdeu, das gibt uns trefflich 
die Religionsphilosophie und Kunstgeschichte an. llier will ich nur kurz 
der agyjttischen Kunst gedenken, weil nainlich Agypten31) mit Bezug ani 
die Baukunst das wichtigste Land der Erde ist. B r u g s c h 32) meint sogar, 
die Agypter gingen allen Volkern ais die iiltesten Trager aller menschliclien 
Kultur aueh auf dem r e l i g i o s e n  Gebiete voran — eine Meinung, die nicht 
ganz eiuwandfrei sein kann.

Die Kunst der Agypter liat einen ernsten Charakter. In ihr spiegelt 
sieli eben die ode Landschaft wieder. Die GrtiBe der Bauten ist zurtick- 
zuflihren auf die GroBe und Hohe der Berge, die das Niltal begleiten.

Die schrag aufsteigenden Mauern der iigyptischen Bauten wurden 
den schrilgen Wanden der Berge nachgeahmt. Und die Farbenpracht der 
Bauwerke wurde beeinfluBt von der farbenpraclitigen Natur, besonders von 
Flora und Fauna.

Alle orientalischen Volker hielten sich streng an die Natur; denn es 
fehlte ihnen, wie L t i b k e 33) mit Kecłit sagt, der Geist freier Entfaltung des 
Indiyiduums. Diese sklavische Nachahmung der Natur ist darauf zurtick- 
zufuhren, dafi sie meist despotisch regiert waren. Weil sich die Agypter 
streng an die Natur hielten, erkliirt sich die grofie Naturwahrheit der iigyp- 
tischen Statuen (z. B. des Ilorfschulzen und des Schreibers).

Ich muB hier einer Sagę gedenken, weil sie uns nainlich beweist, dafi 
die Natur aueh fur den Ban der Pyramiden maCgebend geworden. Es ist 
die Sagę vom Stein des Tabnit. Sie berichtet uns, wie die Cheopspyrainide 
entstanden sei.

Cheops34) wollte ein Grabmal von Riesengrofie und so gebaut, dafi - 
niemand seine Leiche finden und stehlon konnte. Daher gab er den bc- 
rillimtesten zwolf Baumeistern des Landes den Befehl, in 3 Tagen Plilne 
vorzulegen, und verkundete gleichzeitig, dafi die elf Baumeister. dereń IDane 
unbrauchbar sein wurden, getotet werden wurden. Der Gliickliche, dessen 
Plan die Gunst des Despoten fand, war Xeno. Xeno beniitzte ais Modeli fur 
die Cheopspyrainide einen Kristall, den ihm einst ein plićinikischer Freund, 
narnens Tabnit, von einer Insel des stidlichen Meeres geschenkt / n 
hatte. Im Kristalle in der Mitte ruhte ein winziges Moospflanz- / a ,\  
chen. Der heifolgende Querschnitt erlautert die Angaben. ---------^

In der grofiartigen Cheopspyramide vertrat die Stelle des Mooses die 
sogenannte Sarkojihagkammer. Aueh diese Pyramide (wie fast jede andere) 
gibt im Querschnitte ein Dreieck. Man beselie sich nur den Durchschnitt 
durch die Chufupyramide, wie ihn Ferdinand J u s t i 35) zeigt! (Erwahnt sei * II,

30) Ve rn a le k en ,  Alpensągen. Ferner Pan z er, Beitrag* zur deutschen Mythol. 1, 
245 ff. al) Dr N ip po ld Fritz, Agyptens Stellung in der Keligions- und Kulturgeschiehte, 
2. Aufl., Berlin 1873. 32) A. a. O. 8. 100. 33) Li ibke  Wilh, Die Kunst des Altertums, be-
arbeitet von Dr. Semrau Max, Stuttgart 1809, 34) Uber Cheops schreibt trefflich lierodot,
II, 124, ferner Diodor v. Sicil, I, 03. 35) Geschichte der oriental. Yolker im Altertume, in
Flathes allgemeiner Weltgeschichte, I. B., I. Teil, S. 77.
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bei der Gelegenheit, daB rnein Lehrer, der Wiener Professor und Agyptolog 
Dr. J. Kral l ,  die Durchschnitte durch die Pyramiden etwas auders zeichnet.)

Cheops war von dem Piane so entzilckt, dafi er den elf Meistern das 
Leben gesclienkt bat. 3li)

Audi Pflanzen und Tiere haben die agyptische (aber auch die Kunst 
a l l er  Yolker!) stark beeinflufit. Ani einflufireichsten waren Lotus, Dattel- 
palme und Papyrus, also d ie  Pflanzen, die fUr das Land charakteristisch 
waren. Diese Pflanzen — am haufigsten jedocli Lotus caerulea und Lotus 
nympliaea —  wurden bei der Skulendarstellung nachgeahmt. Davon wini 
noch die Rede sein. Wie die Tiere in der Kunst vorwalten, beweisen die 
Hieroglyphen und yiele Bilder. leli mache liier blofi auf das-Bild „Toten- 
gericht vor Osiris im unterirdischen Gerichtssaale“ 36 37) aufmerksam.

Es rnufi betont werden, dafi auf die menschliche Kunst z ue r s t  Tiere 
von Einflufi gewesen sind, v i e l  spater  erst Pflanzen. Zuerst wurden nur 
T i e r e ,  und zwar zuerst wieder nur p f l a n z e n f r e s s e n d e  nachgeahmt. 
Es stacb eben die Tierwelt dem Jager und Fischer mehr in die Augen ais 
die Pflanzenwelt und war ihm auch niitzlicher. Daher sind in der Urkunst 
Pflanzendarstellungen und Pflanzenornamente gar nicht anzutreffen. Die Tiere 
wurden zunachst durch iliren Korper auffallend, besonders durch Figurcn. 
Linien und Zeichnungen auf demselben. So ahmte man mit Vorliebe die 
Zeichnungen auf der Haut der Morelia argus fasciolata, einer australischen 
Schlange, die Figuren auf den Fliigeln des Mauerfuchses und Schwalben- 
schwanzes und mit besonderer Vorliebe die Zickzacklinie vom Riicken der 
Kreuzotter nach. Tiere wurden aber einflufiiibond auch durch ilire Geschick- 
lichkeit oder ihre Kunstfertigkeit, besonders durch ihre Baukunst. Von der 
Baukunst der Tiere 3S) wird spater noch gesprochen werden.

Jede Pflanze, jeder Strauch, jeder Baum fiihrte den Menschen die Zahl 
3 aufdringlich vor Augen mit der Wurzel (Knollen, Zwiebel), mit dem 
Schaft (Halin, Stamm) und mit der Bltite (Ahre, Dolde, Rispe, Krone). Be- 
selien wir uns einmal eine itgyptisclie Siiule!39) Deutlich zeigt sie 0 ri'eile 
(entweder der Lotuspflanze oder einer Papyrusstaude oder einer Dattelpalme). 
L ii b k e - S e m r a u i0) sagt: ,,Sowohl Schaft ais Kapitał sind den Formen dieser 
Pflanzen nachgebildet, und yielleicht darf man solbst die Basis, welche stets 
die Gestalt einer Aachen Rundscheibe mit abgeschr&gtem Rande hat, fur die 
Andeutung eines niedrigen Erdhiigels halten. aus dem die Pflanze herauswaclist."

Besondere Aufmerksamkeit muBten die Tannen und Fichten auf sieli 
ziehen; denn die zeigen im Querschnitte durch die Krone ein fast regel- 
miifiiges gleichschenkliges Dreieck.

Schafte und Stiimme zeigten im Querschnitte oft auch 3 Teile: Rinde, 
IIolz, Mark . . .

Ferner ist auf einige Graser hinzuweisen, die dreieckige Halnie haben. 
Diese Halnie hat man sehr gern beniitzt, uin z. B. auf GefilBen dreieckige Ein- 
drticke herzustellen. Solclie dreieckige Eindriicke zeigt z. B. eine grofie Urnę 
aus Bodmann am Bodensee, aufbewahrt im Rosgartenmuseum zu Konstanz. 
Jedenfalls wurden diese Eindrttcke mit einem dreiseitigen Riedgrase einge- 
stochen. Solclie Dreiecke zeigt auch ein in der Provinz Sachsen ausgegrabenes 
Gefiifi, aufbewahrt in der Gymnasialsammlung zu Sangerhausen.4')

36) Uie Sagę vom Steine des Tabnit in iigypten selbst gehiirt. s r )  Genommen aus Justi.
Aus einem in Theben aufg-efundenen Papyrus, enthaltend ein Exemplar des Totenbuchs. Im
Besitze des Berliner Museums. 38) W oe r m a n n  Karl, Geschichte der Kunst aller Zeiten und
Yolker, I, S. 3. Ferner Brebms Tierleben. 39) Man lese B or char  dt L . : Die agyptische
Pflanzensaulo, Berlin 1897. 40) Kunstgeschichte. 41) W o e r m a n n ,  S. ‘23.
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Audi Friichte waren imstande, dem Menschen die Zahl 3 aufdringlich 
yor Augen za rucken. Die meisten Friichte haben 3 Teile: Schale, Fleisch, 
Kern. Interessant sind diesbeziiglich die KokosnuB, die Dattel, die Feige, 
Traube und der Mais, besonders aber Feigen and Trauben. Denn die ergaben 
im Querschnitte deutlich Dreiecke, die Trauben abwartsstrebende die 
Feigen aufwltrtsstrebende. Dazu ist zu bemerken, dali die Feigenbiiume 
boi den Indern, aber auch Romern, liberhaupt im Orient und Okzident beilig 
waren und die Trauben besonders in Griechenland eine Rolle gespielt haben. 
Audi der Maiskolben ergibt im Durchschnitte ein Dreieck V - Dalier wurden 
solehe Kolben audi in der Kunst nachgeahmt. leli verweise diesbeziiglich 
auf ein Maisornament auf einer mexikanischen Vase, wie es uns Woermann 
Yorfulirt. 12)

Nocli lebhafter ais Pflanzen mufiten Tiere den Menschen auf die Zalil 3 
aufmerksam maclien. Die Tiere gewann sclion der Urmensch rascli lieb. 43) 
Ais er mythisch zu denken verstand, glaubte er jedes Tier, das in seiner 
Niihe lebte, ani Himmel zu erkennen. 44)

Ja, er war der Meinung, alle irdisclien Tiere seien nur von oben herab- 
gekommene Tiere.15) In Tieren bat man sogar Scbutzgeister der Menschen 
gesehen, die dem Menschen entweder vorangehen oder ihm nachfolgen. Diesen 
Glauben hatten z. B. die Nordlander. Bei ihnen liieh der Schutzgeist Fylgja. 
„Die Fylgja“ , sagt Golther S. 98, „zeigt sieh ihrem Besitzer und anderen 
Menschen meistens vor wichtigen Ereignissen, namentlich yor dem Tode. Sie 
erscheint in der vollen eigenen Gestalt ihres Inhabers ais Doppelganger, 
zweites Gęsich t oder in b e l i e b i g e r  T i e r  ges tal  t.“

Die nordamerikanischen Indianer haben diesen Glauben heute nocli. 
Bei ihnen lieifit der Schutzgeist Manito.16)

Filr den Glauben der Nordlander will ich ein Beispiel bringen, und 
zwar deshalb, weil es uns eine Dreizahl vor Augen flihrt.

Hoskuld auf Hoskuldstad, Ruts Bruder, erzahlt in der Nialssaga47) von 
einem Traume, den er gehabt. „Ich sah einen grolien Biiren aus meinem 
Hause gelien; zwei jungę folgten ihm. Sie wandten sieli nach Rudstad und 
gingen hinein.“ Und spater ruft Hoskuld aus : „Der Bar war der Schutzgeist 
Guunars13) von IIlidarende.“

Die Tiere galten also fast ais tibernattirliche Geschiipfe. Dahcr liat man 
ihnen fruhzeitig mensehliche Sprache, menschliche Gedanken, Taten und 
Leidenschaften angedichtet. Man gab ihnen auch die Kraft, das menschliche 
Schicksal zu „wissen“ 1!)) und auch die Kraft zu warnen.49) Sie rachen auch 
Yerbrechen und Mordę.19) Ein gutes Beispiel liefert die Hervarasaga.50) Da 
heifit es:

„Und lautlos steht die Schar zuhauf:
Da flattern die Adler vom Baume auf.
Auf der Jungfrau Schultern sitzen sie traut

4“) W o e r m a n n  I. S. 94 nach Penafiel. i 3 )  Es steckt daher ein tiefer Sinn in den 
Erzahlungen, wie im Paradiese alle Tiere das erste Menschenpaar umgaben, ferner in der Er- 
ziihlang von den Tieren in der Arche, ferner vom Sanĝ er Orpheus u. s. w. 4I) S t e inth a l  
a. a. O. S. 12. 45) S te intha l ,  S. 13. 4li) Dr. Goetz  Wilhelm, „Die Nialssaga — ein Epos 
und das germanische Heidentum in seinen Ausklangen im Norden.“ Vortrag, Berlin 1885, 
S. 13. 47) Die Nialssaga. Nach der danischen Wiedergabe von L e f o l i i  H. Ubersetzt von
Claussen J., Leipzig 1878. 4S) Gunnar spielt in der Nialssaga eine Rolle. Ich werde 
spater das Gunnarlied zitieren — der Dreizahl halber. 49) Aus Goetz ,  S. 13 und 14. 
■’°) Ilervara. Von F r c y t a g  L. Berlin 1883.
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Uncl recken den Schnabel und schreien laut.
Die Jungfrau spricht „Gen Nord! Gen Nord!
(Donn) die Adler schreien urn Mord. um Mord!“

Noch ein Beispiel sei gebracht aus der Grimmscken S a m m l u n g . E s  
ist in hessischer Mundart. Eine Stiefmutter — hdren wir — ermordet ibren 
Stiefsohn und setzt ihn dem Yater ais Speise vor. Sie beliigt auch den Gatten. 
indem sie erzfthlt, der Solin sei auf sechs Wochen zum Grofiohm seiner 
Mutter gegangen. Die Knochen des Getoteten verwandeln sieli in ein Voglein. 
das eine goldene Kette, ein Paar rotę Schuhe und einen grofien Miihlstein 
bringt. Darauf verrat es durch seinen Gesang  ̂ dali die Mutter den Sohn ge- 
schlachtet habe. Die bose Frau flieht aus dem Hause. Da wird sie vom 
Miihlsteine, den der Vogel auf sie fallen liilit, zerschmettert. Ich bringe dies 
Marchen wegen der Dreizahlen : Sechs Wochen, Vater, Schwester und Mutter 
und Schuhe, Kette und Miihlstein, ferner wegen der tieferschutternden Tragik. 
Die Steigerung der Angst der Missetaterin ist uniibertrefFlich realistisch ge- 
schildert.

Tiere fordem oft auch zu Heldentaten auf. Ich bringe wiederum ein 
Beispiel der Dreizahl halber. Saxo Grammatikus r'2) erzahlt: Der Danenkiinig 
Fridlev vernahm. einmal, ais er nacht.s aus dem Lager schritt, in der Luft 
ein GerRusch. Es sangen in der Luft namlich 3 Schwane und lieben einen 
Gtirtel mit Knnen herabfallen. Dadurch wurde Fridlev zu einer Heldentat 
angespornt.

Man kann daher mit Maal.ir,:l) die Tiermftrchen ais die altesten Marchen 
bezeichnen.

IV ie stark das Denken von Tieren beeinfluBt worden ist, das beweisen 
uns endlich besondersstark die Mytliologien. Da wird von Blitzdrachen, Winter- 
drachen gesprochen, von Wolkenktihen, Sonnenkithen, Sonnen- und Mond- 
pferden, Sonnenkiifern u. s. w.

Besonders auffidlig drangten dem Menschen die In sok ten die Zalil 3 
vors Auge.

An diesen Tieren sali er deutlich 3 Korperteile und an jeder Korper- 
seite 3 FiiCe. Ferner wurde die Beobachtung des Werdens (der Geburt), 
des Seins (Lebens) und Vergehens (Todes) wichtig. Diese 3 Stadien fand 
er auch in der Pflanzenwelt, ja auch in der leblosen Natur. Diese 3 

o Stadien wurden die Wurzeln ftir die 3 Begriffe Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Werden, Sein und 

Nt Vergehen geben. richtig miteinander in einer Zeich- 
T„y \  nung yerbunden, ein gleichseitiges oder gleiclischenkliges

y  Dreieck.
Diese Zeichnung bringt gleichzeitig die Tatsache zum Ausdrucke, dafi 

jedes Sein einen Hdhepunkt bat, von dem es langsam oder rasch dem 
Vergehen zustrebt. Die Zeichnung ist auch geeignet, die Darwinsche Evo- 
lutions- und Descendenztheorie klar zu machen.

Der Mensch fand ferner, dafi ein Korper 3 Geschwindigkeiten haben 
konne: eine abnehmende, gleichformige und zunehmende.

,I) Nr. 47. ,J’ - )  Saxo, Buch G, S. 2G6 . . . ubi Fridlevus noctu speculandi gratia cum 
inusitatum ąuendam icti aeris sonum cominus percepisset, fixo gradu suspiciens trium olornm 
superne elangentium hoc aurę carmen excepit . . . .  deniijue post ipsas alitum voces lapsum 
ab alto cingulum literas earminis interpretes praeferebat. ;,:1) A. a. O. S. 29.



Um sie philosopliisch — nicht physikaliscli — yerstandlich zu maclien. 
konnen wir ein. abgestumpftes Dreieck zeichnen.

Der Mensch fand ferner. _____< _ _ _ r

diesbezuglich lehrreich werden. Legte der Menscli, etwa zur Kiihlung, ein Eis- 
stiick auf die Haut, so wurde sie nafi. Das Eis wurdo zu Wasser. Nach einer ge- 
rauinen Zeit wurde die Haut wieder trocken, weil das Wasser verdunstete. Es 
spielten daher die 3 Aggregatzustande in den Weltanschauungen eine wichtige 
Kolie. In der nordisclien Schopfungssage heifit es z. B., dafi das Wasser in 
Gestalt von zwolf Fliissen dem Urąuell entstriimte und sicb zu Eis verdiciitet 
liabe. Damit ist einfach auf den Ubergang des Eliissigen zum Festen ange- 
spielt. Endlieh miigen auch die 3 Arten des Gleichgewichtes der Kiirper 
auffallend gewesen sein. W ir  sagen lieute das stabile, labile und indifferente 
Gleiebgewicbt. .Schon der Urmenscb konnte lierausfinden, dafi alles Aufge- 
hiingte im sogenannten stabilen Gleichgewichte ist. dafi es also wieder die 
alte Ruhelage einnimmt. Ganz gut konnte er ferner lierausfinden. dafi ein 
Kiirper, befestigt im Schwerpunkte, jede Lagę einnebmen konne (er ist im 
indifferenten Gleiebgewicbt), wenn er aber unterlialb des Scbwerpunktes be
festigt ist und bewogt wird, nie mehr in die alte Lagę zuriickkehrt (er ist 
im labilen Gleiebgewicbt |.

Geben wir nun zur Betrachtung des Wassers!
Audi das Wasser yeranlafite oder konnte wenigstens den Menschen ver- 

anlassen, die Zabl 3 besonders zu schatzen.
Besonders deutlich fiibrten die Deltas die Zabl vor Augen, weil jedes 

Delta fiir das Auge ein Dreieck ergab.
Am Meere konnte der Mensch wieder Wasser von dreierlei Geschmack 

kennen lernen: siifies, salziges und brakisches. Flufi- oder Teichwasser is 
siifi, daher trinkbar, Meerwasser aber salzigbitter, desbalb niclit trinkbar. 
Audi das AVasser aus der Miindung eines ins Meer fiiefienden Flusses ist 
nicht trinkbar, es ist bittersiifi oder brakiscli. Diese Tatsachen konnte schon 
der Urmenscli lierausfinden. Er konnte ferner ganz gut beobachten, dafi 
Flufiwasser eine dreifache Arbeitskraft5 4) habe. Jeder Flufi transportiert Ge- 
schiebe, Schlamm etc. Ist die Geschiebemasse so grofi, dafi die Transport- 
kraft zu ihrer Yerfrachtung gerade geniigt, so wird das Geschiebe einfacli 
abwiirts gefiihrt. Nichts wird abgelagert und neues Materiał auch nicht in 
Bewegung gesetzt. Ist jedoch die Transportkraft grofier ais zur Verfrachtung 
des Geschiebes notig ist, so vermag der Flufi aus seinem Bette neue Gesteins- 
massen aufzunehmen. W ir  sagen: er erodiert. Wenn aber die Last grofier 
ist ais die disponible Kraft, dann wird ein Teil des Geschiebes abgelagert. 
W i r sagen: der Flufi, akkumuliert. Und zwar herrscht Erosion vorwiegend 
im Oberlaufe, Akkumulation yorwiegend im Unterlaufe. Im Mittellaufc ist 
Erosion und Akkumulation ungefahr gleich.

Auch das Wasser spielte lange Zeit im Denken der Menschen eine 
wichtige Rolle. Die denkenden Menschen haben lange Zeit liindurch das 
Wasser oder das F e uch te ais den Urstoff angesehen, aus dem sieli die Welt 
gebildet habe oder besser gesagt: gebildet worden sei. In allen Mythologien 54

54) Ich stiitze mich auf G. K. G i lber t ,  Keport on the Geology of the Henry Moim- 
tains Washington 1877, S. 99—150.

dafi es 3 Aggregatzustande 
der Korper gebe: einen 
fłussigen. festen und luftfor- 
migen. Ein Eisstiick konnte V / Z W « m D\ AB  ware abnebmend,

BC „ gleichformig und 
CD .. zunebmend.
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kommt es yor. So lesen wir im Schiyapuranam: 55 *) „Brahma erhob sich unter 
cleni Namen Niirajanas aus den Wassern," ferner: ,-,Er schuf das ewige Be- 
haltnis der Wasser.“ Und im Mamis heilit es: „Brahma brachte durch seinen 
Gedanken die Wasser liervor. “ Zuerst war naeb indisclier Vorstellung — 
diese Ansicht batten aber mehrere antiken Volker — das Wasser mit Luft 
und Nebel gemiscbt. Sicbtbar wurde es erst durch die zweite oder Brahma- 
schopfung. Aus diesem Wasser entstand die Welt, und z war zunachst das 
Weltei. 5t;)

Audi das Weltei kommt in vielen Mythologien vor, besonders in der 
agyptischen und phonikischen. In der Agyptischen Mythologie modelt „Chnum, 
der Former, Topfer, Baumeistcr" auf seiner Topferscheibe. das Ei, das das 
Licbt und somit auch den Keim der zukiinftigen Welt in sieli biirgt. Die 
Phonikier wieder setzen nach Sanchuniathon ein dunkles Chaos voraus. Aus 
diesem entstand — und zwar auch in Form eines Eies —  der Urschlamm Mot.

Auch in der agyptischen Weltansehauung war das Feuchte der Urstoff. 
Und es ist zu sagen, dali Gott und der feuchte Urstoff identische Begriffe 
waren. Nach der Schrift des Plutarch ,,Uber Isis und Osiris“ erscheint Osiris 
ais das feuchte Element, das im Okeanos, aber auch im Ausflusse des Osiris, 
also im Nil ais befruchtender Same enthalten sei. Man hat ihn daher auch 
ais Yater aller Dinge angesehen. Aus dem Wasser erst entstand Feuer, Luft 
und Erde. Wichtig ist ferner der Hinweis auf Ra, den agyptischen Helios. 
Er steigt ais Kind aus einer Wasserlilie. 57) Damit soli angedeutet sein, dali 
sich die Sonne taglich aus dem Feuchten neu erzeuge. Das Licht ist also 
ein Kind des Wassers. Zu dieser Anschauung kam man durch die Beob- 
achtung, dali sich die Sonne jeden Morgen im Osten gleichsam aus dem 
Wasser erhob. Die Agypter kannten einen mannlichen feuchten Urstoff =  
Nun und einen weiblichen =  Nunet. Die Entstehung des Lichtes aus dem 
Wasser58 *) ist geradezu der Boden der altiigyptisclien Mythologie und der 
Ausgangspunkt der agyptischen Kosmogonie.

Auch die Griechen und Romer haben lange Zeit das Wasser ais Welt- 
Urstoff angesehen. So bezeichnet Homer den Okeanos ais Ursprung aller 
Gotter und aller Dinge. Dieselbe Ansicht hat Hesiod. Auch die Orphiker 
sahen das Wasser ais Urstoff an. Sie lehren, dali sich dieser Urstoff durch 
kreisende Bewegung zu einem gliinzenden Ei umgebildet habe. Aus diesem 
stieg ais erstgeborener Sohn der Lichtgott empor.r>9) Wichtig ist ferner Thales, 
der vom physiologischem Standpunkte ausging. Nach ihrn schwimmt sogar 
die Erde auf dem Wasser.c0) Dali sich alles aus dem Feuchten gebildet 
habe, lehrt Anaximander,CI) desgleichen Hippo.61) Auch im christlichen und 
germanischen Denken spielt bei der Weltbildung das Wasser eine Rolle.

G o l t h e r 62) sagt, dali das erste Geschiipf (in der german. Mythologie) 
dem Chaos entwachsen sei, dem Urllussigen, und hebt weiter lieryor, dali 
man dem naiven, dichterischen Glauben den Gedanken zutrauen konne: Im 
Anfiing war das Wasser und der Riese des Wassers. Wer wird da nicht 
erinnert an die griechisclie Lehre vom Okeanos ais dcm Anfang aller Dinge?

Unwillkurlich wird man zu der Frage gedrangt, wie denn die Mensch- 
heit auf den Gedanken gekommen sei, das Wasser ais Urstoff anzusehen.

55) Kap. 2, Yers 28. ’6) BrugschS.  166. In einer Inschrift am Ramesseum aber heifit
es: Ra ist der Schopfer des Eies, das aus dem Urwasser hervortrat. Lies ferner Justi, S. 35
und 37. 57) Brugseh,  S. 29. s8) Leps ius ,  Uber die Gotter der vięr Elemente, S. 204 und
205. B9) Lep s ius ,  S. 205. 60) Ze llor ,  Gesch. der griech. P.hilosophie. 61) Nach M uli ner L.,
Gesch. der antiken Philosophie. 62) Golther,  511.
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Man sali zumichst, dali im Wasser alle 3 Naturreiche vertreten seien, Steine, 
PHanzen und Tiere. Selir wichtig wurde ferner die Beobachtung, dali in 
jedern Lenze gewisse Tiere aus dem Schlamme hervorkrochen, z. B. die Frbsche. 
Damals wuCte man von einem Winterschlafe mancher Tiere noeli nichts03) 
und glaubte daher, dali diese Tiere in dem Schlamme stets neu erzeugt 
wurden. Daher galt z. B. bei den Agyptern — nach Chaeremon li4) ■— der 
Frosch geradezu ais Sinnbiid der Anabiosis, d. h. der Wiederbelebung. Noeli 
Plinius ,;5j glaubte an diese Anabiose. Dem Schlamme wurde also eine Leben 
hervorbringende Rolle zugeteilt. Diogenes von Apollonia lehrt ausdriicklich. 
dafi Pflanzen und Tiere, aber auch der Mensch aus dem Schlamme der Erde 
hervorgegangen seien.

Man fand ferner, dali die Nahrung der Lebewesen meist feucht sei. des- 
gleichen der Same. Man fand auch, dali in jodem Lebewesen Feuchtigkeit 
vorhanden sei (Schleim, Blut u. s. w.). Daher sprach man auch bald von 
Lebenssaften, ohne die kein Lebewesen existieren konne. Man fand ferner, 
dali sich alles Neugeborene feucht anfiihle. Daher glaubte man, dali alles aus 
dem Feuchten herkoinme. Und daher gab man dem Feuchten die Rolle eines 
Urstotfes. Man liefi auch den Menschen aus dem Wasser heryorgehen. Inter- 
essant ist diesbeziiglich die altttgyptische Ansiclit, die Menschen seien aus 
den Tranen des gottlichen Auges entstauden. Das lehrt ein Papyrustext 
des britischen Museums. Er trligt. die Nummer 10.188 0G) und ist von Mr. 
W a 11 i s B u d g e erliłutert. u'j

leli weise ferner auf einen Lobgesang auf den Herrn von Theben: 
Ammon.

Da lieilit es, „die Menschen gingen aus deinen Augen, d. h. Tranen 
hervor.“ Dieser Gesang bedeckt eine Papyrusrolle, im Museum zu Bulak.1’7) 
Die Ansicht, daC die Menschen aus gottlichen Tranen entstauden seien, ttber- 
liefern auch andere inschriftliche Texte, so z. B. das Buch von den unter- 
weltlichen Dingen.08) Auch die Gottheiten lieC man aus dem Feuchten ent- 
stelien. So galt Venus-Astarte ais aus dem Meere entstiegen und war deslialb 
auch Gottin des fruchtbaren Lebens. Bei den Indern galt Lackschinis ais 
Meergeborene und bieli ais solclie Sindhudscha und Dschaladhidscha.89)

Man fand ferner, daC das Wasser in dreifacher Weise wichtig sei: ais 
Ijeben spendend, Leben erhaltend und Leben raubend. Daher hat man das 
feuchte Element auch zur Yernichtung der Welt herangezogen. Das lehren 
alle Flutsagen. Wenn man bedenkt, daC urspriinglich das Wasser dem 
Menschen ais feindlich und unfruchtbar galt —  Homer nennt ja das Meer 
unfruchtbar im Gegensatz zur Mutter Erde63 * * * * * * 70) — so erscheint die Lehre, alles 
sei aus dem Wasser hervorgegangen, sehr befremdend und ungereimt. Sie 
ist es aber nicht. Hans Pass  ar g e 71) hat das in seiner Erklarung der Ent-

63) Vergl. meinen Yortrag- „Der Tod ais Erzieher“ . Deutsch-mahr. Schulblatt vom 8. und
22. Nov. 1901. 64) Publik. von B i r c b .  Dazu Bru^sch,  S. 158. 65j Hist. nat. IX, 51. 66) Yer- 
offentlicht in den Proccedings of tbe Society of Bibl. Arcb. London 1886, S. 22. 67j Ubertragen
von Grebaut :  Kymne a Ammon-Ra, Paris 1<S75 und von Stern  in der S,gypt. Zeitschrift
1877. 6S) Dazu Jese man Le Cham et TAdam egyptiens par E. Lefebure in den Transaktions
der Gesellscbaft fur Bibl. Archaologio London 18^6, S. 167 ff. 69) Fonseca, S. 82. 70) Plinius
Hist. Nat. 2, 36, nennt die Erde auch Mutter. Sie ist bei ihm ein leidendes Wesen und ringt
mit unaufhorlichen Geburtsschmerzen. Stundlicb ist ihre Oberflache durcb die Hand des Men
schen Qualen ausgesetzt. Auch ihre Eingeweide werden durchwuhlt und ans Tageslicbt ge-
zogen. 71) In der Gegenwart Nr. 4 vom 23. Jiinner 1892.



stehung der Flutsagen trefflich nachgewiesen. Das Wasser — sagt er — 
und zwar das grofie Wasser, hat einmal alle Wesen vernichtet, mit Ausnahine 
weniger. bevorzugter Geschopfe. Ais spater die Gewasscr verschwanden, er- 
hob sich die Erde gleichsam aus dem Wasser. Und ais wieder Lebewesen. 
entstanden, schienen dieselben aus dem Wasser hervorgegangen zu sein. Darum 
hat Th aleś das Wasser ais Urstoff der Welt angesehen. Unbestreitbar eine 
richtige, scharfsinnige Erklarung!

Gelien wir nun zum dritten Teile der Welt iiber, zur L u f t !
Blickte der Mensch, sei es vom schwankenden Wasserspiegel, sei es 

vom festen Erdboden aus empor, so verlor sieli sein Blick im unermeClichen 
Luftraume, der durch das Himmelsgewolbe begrenzt schien. Auch die Luft 
zwang den Menschen, die Zahl 3 zur Lieblingszahl zu machen. Da ist auf 
die meteorologische Optik hinzuweisen, die die Wurzel merkwurdiger Wissen- 
schaften geworden ist: der mythischen Meteorologie, der mythischen Physik 
und mythischen Optik.” Die Zahl 3 wurde dem Menschen sehr oft durch 
den Regenbogen vor Augen geftihrt. Die Alten hielten ilm, was betont 
werden muB, ftir dreifarbig. Noeh bei den Germanen heifit er dreifarbig. 
Wir lesen in der germanischen Mythologie :72) ,,Zwischen Himmel und Erde 
schlugen die Gbtter eine Brucke Bifrost. Das ist der bebende, zitternde, 
bewegliche W eg oder Asbrii =  die Asenbrticke. Sie ergliinzt in 3 EarbenA 
Dabei weise ich auf Giinther hin, weleher sagt, dali gewiihnlich nur zwoi 
Regenbogen sicbtbar seien. Manchmal sei aber auch ein dritter wahrnelnn- 
bar.7S)

Besonders wichtig wurde der Blitz, und zwar der ain haufigsten sicht- 
bare Zickzackblitz. Abermals ziehe ich zur Erkliirung tneiner Worte ein 
Dreieck heran. Die Zickzacklinie des Blitzes kann namlich aufgefal.it werden 

ais Summę von Seiten mehrerer Dreie,cke. In der Zeichnung ware 
der Zickzackblitz die Linie a b c d e f .  Verbinden wir a mit c und 
c mit e u. s. f.. so erhalten wir zwei (respektive mehrere) Dreiecke. 
Der Blitz Mirt also — nattirlich nur scheinbar — stets liings zweier 
Seiten eines jeden dieser Dreiecke abwarts.

Meiner Meinung nach hatte die Zickzacklinie liberhaupt einen 
grofien Einllufi auf das Denken der Menschheit, gerade so wie 
das Dreieck. Diesen Einflufi darf man — rneine ich — keineswegs 
unterschatzen. Ich sttitze mich bei diesen Behauptungen auf die 
Kunstgeschichte, die uns iiberaus oft die Zickzacklinie und das Drei

eck vor Augen filhrt. Schon Geriite der iii ter en Steinzeit zeigen Zickzack- 
linien (nach Merk und Lartet et Christy). Auch die neolithische Keramik ist 
diesbezuglich sehr lehrreich. Man besehe nur die Tafel „Keolithische Kera- 
mik“ in Woermann, I. Band.

Auch Messer der Bronzezeit zeigen uns Dreiecke und Zickzacklinien 
(nach Montelius und Mestorf). Dreiecke und Zickzacklinien zeigen auch 
Ornamente von den HeryeyTriseln71j  (nach Hjalmar Stolpe), desgleichen Or-

: ") Go l ther  525. Ferner Dr. Nove r  a. a. O. S. 11 und Eddasagen v. Schoene. 
Gottingen 1858, S. 10 und 11. Dort heifót es, diese Brucke werde einst zerbrechen, wenn Mus- 
pels Sohne iiber sie reiten werden. Das Rotę im Regenbogen hielt man fiir Feuer. 73) Dr. 
G i inther  Siegmund, Physische Geographie, S. 59. Sammlung Goschen Nr. 26. 74) Der Hervey- 
Archipel, auch Cooksarchipel genannt, in Polynesien zwischen 18 — 22° siidl. Breite und 157 bis 
1G3° w. L. v. Gr. siidwestlich von den Gesellschaftsinseln, ist briti.sch.
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namcnte der Bakairi75 *) (nach Karl von den Steinen). 
i! Muster sind besonders oft auf Rlickenholzern der 
Bakaire zu linden: das Ulurimnster (a), das Fledermaus- 
inuster (b) und das Schlangenmuster (c). Auffallend sind 
ierner einige Pfostenzeichnungen der Auetii (nach Karl
von den Steinen). _

a b c
Wir linden diese Zeich- 

nungen auf Pfosten in der 
K u n s t l e r h i i t t e  der 
Aneto711). Man beachte diese 
Zeichnungen gena-n ! 1 )ie
Ornamente sind eckig stili- 
sierte Nachahmungen von 

Tieren oder Tierteiłen. Wellen- oder Zickzacklinien bedeuten Schlangen, 
Fledermiiuse erscheinen ais Dreiecke. Bei den Bakairi dient das Dreieck 
in der Regel zur Nachbildung des kleinen, einzigen Bekleidungsstiickes d.er 
Prauen dieser Gegenden (Uluri). Das Lieblingsmuster der Bakairi ist aber 
die Mereschu-Raute. Die vier Ecken dieser Raute sind durch schwarze 
Dreiecke ausgefullt. Was bedeuten diese vier Dreiecke? Kopf, Schwanz 
und Flossen des Mereschu-Fisehes. Siehe die Abbildungi

Man sieht deutlich, dali die Grundlage jeder Kunst, jeder 
Ornamentik, ja sogar der georaetrisierenden Linienmuster die 
N a t u r b e o b a c h t u n g  und ilire rnehr oder minder stilisierte 
Verwertung ist.

Die Zickzacklinie zeigt auch cin afrikanisches Eidechsen- 
ornament (nach Weu l e ) .  Siehe die Figur! Auch peruanische 
Ornamente sind reich an Zickzacklinien. Man kiinnte aus der Kunst- 

geschichte unziihlige Beispiele anfiihren. Hier miigen die gebrachten jedoch 
geniigen. Wir sehen: D ie  Kunst  j e  des Y o l k e s  zeigt uns iiberaus oft 
Dreiecke und Zickzacklinien.

Meiner Meinung nach gingen die Wellenlinien aus den Zickzacklinien her- 
vor. Ich sttttze mich fiir diese Behauptung auf die Art und Weise, wie den 
Kindern das Schreiben beigebracht wird. Zuerst eignen sich die Kinder stets die 
Fertigkeit an, Haar- und Schattenstriche in eckiger Yerbindung zu zeichnen 
(siehe die Zeichnung ***), spater erst in abgerundełer {/lii). Die Wellenlinie 
tritt uns auch schon bald entgegen.

Das Dreieck beeindufite wieder — glaube ich — in starker Weise die 
Baukunst der Menschen. Die Menschen fanden, dali die Nester mancher 
Tiere im Querschnitte Dreiecke ergaben. Ich weise diesbeziiglich auf die 
Lufthutte des australischen Laubenvogels, ferner auf die Nesterkolonien der 
Weberyogel, auf das Kest des sogenannten Schneidervogels und auf einen 
Termitenbau. Man liat dalier zuerst Zelte gebaut und brachte daran die 
Diicher so an, dali sie im Querschnitte Dreiecke ergaben. Interessant ist 
diesbeziiglich ein Pfahlbau von Annapata77), wie ihn F i n s c h  zeichnet. (Zu

7ft) Die BakaYri (brasilianisch — Bacaliiris) ist ein Karaibenstamm im Innern Brasiliens 
auf der Ilochobene von Mato Grosso im Qucllg,ebiet des Xinguflusses. Die Ostbakairi wurdcn
1881 entdeckt durch K. von den Steinen. Wichtig ist dessen Werk: Die Bakairisprache. 
Zweite \ing-uexpedition 1887 — 18-S.s, Leipzi" 189*2, 7,i) Die Auetb sind ein Yolk im Quell-
"•ebiete des Xin«,u westlich von der Serra do Roncador (Sudbrasilien). 77) Annapata befinde 
sieli unter den Pfahldorfern des Sudostens der Insel Neuguinea.

2
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finden in Woerinann I., S. 50.) Koch lehrreicher ist eine Hiltte aus dem 
Marutse-Mambundareich78) (nach Dr. Hołub), die ein kegelformiges Dach hat.

Spater bog man die zwei Seiten des Daches und erhielt so 
folgenden Querschnitt ftir das Dach. (Man besehe dies- 
beziiglich eine Iliitte der Monbuttu 7‘J) (nach S c h w o i n f  u r t h), 
ferner den Abzugskanal in Nippur80) (nach dem American 

Journal of Archoeologie) und ein Grabgewolbe zu Ur81) nach der Zeichnung 
von Per rot et C h i p i e  z.82)

Auch der Spitzbogen, den schon die Agypter verwendet haben, entstand 
meiner Ansicht nach aus einem Dreieck, desgleichen der Ilufeisenbogen der
Mauren und der indische Kielbogen.

Spitzbogen. Ilufeisenbogen. Kielbogen.y

Auf das Dreieck geht 
auch der Kleeblatt- und der 
Zackenbogen zurilck.

Der Kleeblattbogen ist 
durch die Hineinzeichnung 
dreier kleinerer Bogen in den 
Hauptbogengekennzeichnet.

Kleeblattbogen. Zackenbogen.

Ferner ist wichtig darauf hinzuweisen, 
dah man baki daran gegangen ist, die Front 
eines Baues, besonders von Tempeln. tnit 
3 To ren zu versehen. Die Kirchen zeigen 
lieute noch sehr oft diese 3 Torę (Eingange).
Audi dem Innern gab man mit Yorliebe 
3 Teile. Man' beacbte L i i b k e  - S e m r a u s  Bemerkung, dali z. B. das 
agyptischc Wohnhaus 3 Teile gehabt liabe. Diese 3 Teile hatten auch die 
Tempel, aus dem Grunde namlich, weil jeder Tempel nur ein erweitertes 
Wohnhaus gewesen.

Auch unsere Kirchen zeigen 3 Teile: Apsis, Presbyterium und Bet- 
raum. Manche Kirchen haben auch den Betraum in 3 Teile: LangsschilFe 
geteilt. Ich glaube wolil sagen zu konnen, dali man damit an die Drei- 
einigkeit erinnern wolłe. Denn die Kirche sucht mit allen Teilen die Ge- 
danken e m p o r  zu richten, nicht nur mit Bildern, Figuren und Flammen, 
auch mit dem Turme oder den Ttirmchen und den Spitzbogen der Fenster 
und Portale u. s. w.

Die Dreizahl konnten auch Wolken aufdringlich vor Augen fiihren, 
gerade so wie Eiszapfen. Wolken haben ja sehr oft dreieckige Umrisse. 
Die Eiszapfen ergaben wieder im Querschnitte Dreiecke. Audi Schnee-

# 78) Marutse-Mambunda (Lui) ist ein Bantureich im zentralen Sudafrika zwischcn 30° 30' 
bis 18° siidl. Br. and 24° 20' bis 28° 50' bstl. L. v. Gr. und gehort żarn britischen Sambesi- 
gebiet. Uber die zwoi Volksstamme lese man Dr. H o łu b  „Eine Kulturskizze des M.-M.-Reichs“ , 
Wien 1879, fernor D e p e l c h in  „Trois ans dans PAfriąue centrale- , Briissel 1882. 79) Mon
buttu ist ein Yolk, das zu den Nabavdlkern in Zentralafrika gehort, zwischen 3 —4° nordl. Br. 
und 28—29° bstl. L. v. Gr. im oberen Gebiete des Uelle. Daruber ware zu lesen : Schwein-  
fu r t h  „Im Herzen von Afrika“, Leipzig 1875 und J u n k e r  „Reisen in Afrika“ , Wien 1889
bis 1891. 80) Nippur (Nipur) war eine uralte babylonische Stadt, dort, wo heute die Ruinen 
von Niffer sind, am ostlichen Ufer des Nilkanals zwischen Babylon und Erecli. Dorthin ging 
die erste Expedition 1888 von Nordamerika aus unter John P. Peters  und V. II. Hi lprecl i t .
81) Ur, im alten Testamente =  Ur Kasdim, war eine alte babylonische Stadt. Wurde von 
Henry Ra w lin  son entdeckt in der Ruinenstatte el-Muquajjar (Mugheir) auf der rechten 
Euphratseite. 82) Ich will hier erwahnen, dafi ich mich fur das Gebiet der Kunst hauptsachlich
auf W o er mann, I. Bd. stutze.
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llocken weisen stark auf ilio Dreizahl kin. da sie meist seehseckig-stern- 
forrnig sind.

Fiir die Entwicklung der Zahl 3 zur Lieblingszakl der Menschheit 
wurden aber am wichtigsten Sonne und Mond, bei den Agyptern die beiden 
Augen Gottes genannt. Von diesen beiden Himmelskorpern wurde wieder 
die Sonne am wichtigsten. Man sah Tag fur Tag, da6 die Sonne o be- 
merkenswerte Stellungen babę: Aufgang und Untergang und einen hochsten 
Standpunkt (die obere Kulmination naeli unserer Bezeichnung). Diese obere 
Kulmination ist der Stand der Sonne zu Mittag und ist der unteren Kulini- 
nation entgegengesetzt, also dem Staude der Sonne um Mitternacht. Die 
Sonnengottheit bat aueh in den Mythologien aller Volker mindestens zwei 
Namen: Morgen- und Abendsonne. Ich ver\veise nur auf die Agypter. 
B r u g s c h bringt auf Seite 233 eine Inschrift. Da ist der Licktgott sogar 
in dreifacher Gestalt erwahnt, entsprecbend dem Aufgang, der oberen Kul- 
mination und dem Untergange oder entsprochend dem Morgen, Mittag und 
Abend. Die Morgensonne war Ra, die Abendsonne biefi A tumu, die unter- 
gebende Osiris. Die sieli morgens dem Horizonte wieder niihernde Sonne 
hieB Cbeper (Xoper). Fiir Morgen, Mittag und Abend setzte man auch bald 
die Lebensalter ein, namlich Kindes-, Jtinglings- und Greisenalter. Ich weise 
wiederum auf die soeben genannte Inschrift. Da heifit es, die Sonne sei am 
Morgen (dna) ein Kind (Xi), zu Mittag (ha) ein Jungling (bnnu) und Abend 
(muśru) ein Greis (aau). Man mufi sich vor Augen balten, dafi die Agypter 
der Moinung waren — diese Meinung batten aber auch andere Volker — 
der Sounengott fahre Iibor das Ilimmelsgewolbe. Er erbebt sieli im Osten 
aus dem Gewasser und fahrt immer bober. Hat er den hochsten Punkt er- 
reiebt (Zenitb. Kulmination), so fahrt er wieder zur Erde nieder. Ln Westen 
angelangt, besteigt er eine Sonnenbarke und fahrt in dieser in der Tiefe, 
also im Wasser, dem Osten zu (also zur Naehtzeit).

Im Osten ist der Sounengott also ein Kind, im Zenitb ein Jungling und 
im Westen ein Greis.

Selir sebon, liocbpoetiscb ist diese Fahrt des Lichtgottes auf der Terrasse 
des Tempels von Edfu geschildert, in einem hymnusartigen Texte, der 
33 Zeilen bat. Ich hebe bloB fojgende Stellen beraus:83)

Hor-Baliudti, der gro Be Gott, der Herr des Himmels,
Erbebt sich leucbtenij an der Lichtsphare des Ostens.
Er erbebt sich glanzvoll aus dem Ozean ais heiliger Kafer,
Der jeden Morgen bimmelwarts den Flug nimmt.
Ist durebmessen der Himmel, diese Welt erbellt,
Steigt seine Majestat zu den elysaischen Gefilden nieder.

Dazu lese man in Paul P i e r r e t  die Kapitel: Naissance du Soleil, Le Soleit 
diurne, Le Soleil nocturne und Renaissance du Soleil.84)

Auch die Betrachtung des Mon des maehte die Zahl 3 zu einer auf- 
fallenden. Man sah den Mond 1. entweder ganz oder 2. gar niebt oder
3.) nur einen Teil der Scbeibe, also Sicheln oder Yierteln. Man sprach auch 
von einer Mondbarke.

Die Agypter redeten von einer Empfangnis, einer Geburt und einem 
Greisenalter des Mondkindes.88) Empfangen wurde es zur Zeit des Neu- 
mondes, geboren am Tage des sichtbaren Neumondes. Am 15. Tage des

*3) Von Bergmann,  Hieroglyph. Inschriften, Tafel XXIV. 84) P i e r r e t  Paul, Essai 
sur la Mythologie egyptienne, Paris 1879, Kap. 6, 7, 8 und 9. Brugsch ,  S. 234—235.
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Mondmonates, also we rui Vollmond eintrat, erreichte das Kind sein Greisen- 
alter, um sieli dann wieder zu verjfingen.80)

Weil aucli der Mond — naeh dem Gesagten —■ sowie die Sonne iii 
3 Hauptstellungen erschieu, so gab man ilini bei den Agyptern o Lichtaffen 
ais Begleiter. Das beweist uns eine Inschrift aus Edfu,86 87) die sieli auf 
den lnnaren Chons dieser Stadt bezielit. Da heifit der Gott ais Solin des 
Horus von Apollinopolis nnd der Gottin Hathor: „Chons von Apollinopolis- 
Magna, das Kind Xi am 2. Mondtage, der ehrwiirdige amaxu am 15. Mond- 
tage, der Lichtsehein sui am oberen Himmel, welcher das Sonnenlicht ver- 
tritt.“ 3 Lichtaffen rufen ibn an mit den Worten: „Du gehst uns auf 
ais Kind am Tage des sichtbaren Neumondes ( =  2. Mondtag), du strahlst 
uns am Tage des Vollmondes (== 15. Tag), du schaust deinen Vater ( =  die 
Sonne) am Tage der Beschntiffelung der Stenie (d. h. am Tage des Friihlings- 
vollmondes im Monat Pachon.“

Der scharf beobachtende Mensch fand ferner, dafi aueli die meisten 
Sterne einen Aufgang, eine obere Kulmination und einen Untergang haben.

Auffalliger fiibrten aber die Sterne die Dreizahl durcli die unzahligen 
Gruppen von 3 Sternen vor Augen. Solcher Gruppen zeigt recht viele 
und in plastischer Scharfe der Atlas der Himmelskunde88) von S c h w e i g e r -  
L e r c h e n f e l d .  Dazu lese man das kleine Schriftchen von G. W . Ge fi
rnami:  „Die Sternenwelt und ihre mythologische Deutung.“ 80)

Ich glaubs hiemit gezeigt zu haben, dafi die Na t u r b e t r a c h t u n g  den 
Mensehen veranlafit habe, die Zahl 3 ais auffallige zu schatzen und sie 
zur Lieblingszahl zu machen.

• Es konnten noch weit melir Beobachtungen aufgezahlt werden. Im 
engen Rahmen einer Programmarbeit mtissen aber die yorgefuhrten geniigen.

Ais der Mensch zu denken anfing, fand er, dafi er im Mittelpunkte der 
Natur stehe und berufen sei, Herr derselben zu sein, wiewohl er von ihr 
abhangig ist. Legte er sieli die Frage vor: Warum sollen und konnen wir 
Mensehen Herren der Natur sein'?, so wurde sein Denken religios. Das des 
nilheren auszufiihren, kann nicht Aufgabe dieser Studie sein. Das ist Auf- 
gabe einerseits der Kulturgeschichte, andererseits der Philosophie und Religions- 
geschichte. Dieser Arbeit raufi die Tatsaclie geniigen, dafi das Denken der 
Mensehen in den ersten Zeiten ein rein religioses war und lange hindurch 
religios geblieben ist. Der Satz ist fiir diese Studie gleichsam das Funda
ment. Er erklart, warum die Dreizahl in allen Mythologien die Hauptrolle 
spielt. Der Mensch fand, dafi Welt und Natur ein gottliches Werk sei. Da 
er sah, dafi in der Natur so auffallend die Zahl 3 vorherrsche, dafi die Welt 
selbst 3 Teile habe, so dachte er sieli die Welt auch von 3 Ilauptgottheiten be- 
hcrrscht. Durch die Betrachtung der Dreiwelt kam er zum Glauben an eine 
Drei-Gottheit oder Gottertrias (Trinit&t, Trimurti u. s. w.). Diesen Glauben 
haben alle Volker gehabt. Auch das jtidische Volk hatte ihn. Man lese 
diesbezuglich nur M u n k s  Geschichte von Paliistina. Interessant ist diesbeziig- 
lich eine Aufierung Dr. N i ppo l ds ,  daliin gehend, dafi die Agypter von 
einem Gotte in der Mehrzahl geredet liatten, die Hebriier dagegen von der

86) Diese Angaben erlautert recht gut eine Zeichnung in dem Werke Weltall und Mensch-
heit, I. Bd. 8?) D iimichen,  Tempelinschriften I, 21. 88) Wien, Pest, Leipzig 1898. 89j Ver-
lag Schnurpfeil, Leipzig.
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Vielheit der Gotter in der Einzahl.90) Es erschien die Zahl 3 dann auch ais 
Lieblingszabl der Gottheiten und wurde daher auch Lieblingszahl der vor 
den Gbttern zitternden und sie yerehrenden Menschen. Sie ersebien auch 
ais d i e j e n i g e  Zahl, mit der die schdnste Harmonie berzustellen sei. Die 
Menschen sahen ja, dafi die so wunderbar harmonische Welt auch 3 Teile 
besitze.

Daher gab man auch der Luft 3 Teile. Diesheziiglich weise ich auf 
die Griechen liin. Die erste Luftzone lag nach ihrer Ansicht unmittelbar 
an der Erdoberfłache, die zweite iiber der ersten und die dritte tiber der 
zweiten. Die dritte war also der Sonne benachbart. In dieser Luftschichte 
verungluckte I k a r  os, weil ihm die h e ifie  L u f t  o b e n  die Fliigel von den 
Schulterblattern gelost haben soli!!91)

Man gab auch dem Himmel 3 Teile oder sprach von 3 Himmeln. So 
lesen wir im Krijajogasaras92) in einem Hymnus an die Gottin Ganga: 
„Wahrheit, Leidenschaft, geistige Finsternis: so bist du dreieigenschaftlich 
gestaltet, o du, die schafft, erhalt und zerstijrt. Dein Wasser, o Todspendende, 
ist eine Treppe auf dem Wege zum Dreihimmel.“ Im germanischen Denken 
kommen auch 3 Himmel v< ir. Sie sind im Gylfaginning Kap. 17 genannt. 
Der zweite Himmel heifit Wydblain ( =  weithin Blaue), der dritte Andlang 
( =  der Entgegengerichtete), Doch wird in der germanischen Mythologie 
auch von neun Himmeln gesproehen. Es heifit ja z. B. vom Zwerge Al l -  
w e i s 93), er habe alle neun Himmel durchwandert. Neun Himmel erwahnen 
S n o r r a  E d d a  I. 592 u. II. 485, ferner Y o l o s p o  2 u. V a f b r  upn esm ó 1 43. 
Dafi auch manchmal sieben Himmel genannt werden, ist bekannt. Auch 
sieben Welten werden genannt, ja auch zehn, und zwar bei den Indern. Im 
Sehivapuranam sind sieben uberirdische Welten aufgezahlt, im Krijajogasaras 
Kap. 2, Vers 12 und 13 dagegen sieben unterirdische. Lehrreich ist dies- 
beziiglich auch der Beiname Daęabhumigas,9<Ł) den Yischnu fiihrt. Dieser 
Beiname besagt soviel ais: der die zehn Welten Durchwandernde.

Auch der Erde gab man naturlich^3 Teile. Davon war schon die
Kede.

Man gab den Gottheiten gern 3 Kopfe, Flifie, Hande, Augen oder noch 
mehr ais 3 und gab ihnen mit Vorliebe 3 Eigenschaften.

Man dichtete die Zahl 3 schliefilich jedem Wesen der Mythologie an, 
selbst Ungeheuern. Man suchte die Dreizahl itberall: auch in jedem Lebe- 
wesen, daher auch in jedem Menschen. Charakteristisch ist diesheziiglich 
Piat  on s Lelire von den 3 Seelenkraften: der Kraft des Verstandes, des 
Mutes und der Begierde. Und der Ostgronlander sagt heute noch, derMensch 
bestehe aus 3 Teilen, namlich aus Korper, Seele und dem —  Namen.

Auch in die Wissenschaft verpflanzte man mit Vorliebe die Zahl 3. 
Das kann nicht wundernehmen. Denn auch die Wissenschaft war zuerst (und 
blieb langere Zeit) religios. Religios mufite zuerst auch die Kunst sein, weil 
namlich das ganze Denken religios war.

Besonderen Einflufi gewann die Dreizahl jedoch in der erzahlenden und 
dichtenden Kunst alter Volker. Ich will hier nur —  abgesehen von den Indern, 
Agyptern, Babyloniern und Israeliten —  auf die Griechen und Romer hin- 
weisen und blofi 4 Stellen aus Dichtungen bringen, wo die Zahl 3 vorkommt.

9o) Dr. N i p p o l d  Fritz, Agyptens Stellung in der Religions- und Kulturgeschichte.
II. Aufl., Berlin 1873, S. 11. 9I) Dr. Z immermann,  Der Erdball. 8J) Kap. C, Yers 101—114.
93) Eddasagen von Dr. Sc h oe n e  Gustav, S. 17. 94) Nach F on sec a .
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In der Odyssee :’5) heifit es:
ss os Tt; saai (3po~(bv, o'f e-t vate”aouotv,
xpk piaxaps; p.sv a ot ys TratTjp zat -ó~via tr/yr/jp, 
iplę p.a/.apsę os xMi*|'V7jT0i.

Und in der Aeneis lesen wir im II. Gesange, Vers 172— 1 TG.
Vix positum eastris simulacrum: arsere coruscae 
Luminibus flammae adrectis salsusque per artus 
Sudor iit terqne ipsa solo (mirabile dictu)
Emicuit parmamque ferens liastamque trementem.i,(!)

Dann weise ieh nocli auf die Verse 7U2—794 im II. Gesange.
Ter conatus ibi eollo dare bracchia cireum,
Ter frustra comprensa manus effugit imago,
Par leyibus yentis volucrique simiilima somno. °7)

Im Hesiod lesen wir: „Den Ileroen. yerlieh Zeus ein Leben und Wohn- 
sitze yerschieden von den Menschen. Zeus lieB sic namlieh an den Enden 
der Erde fern von den Unsterblichen wohnen und Kronos ist unter ihnen 
Konig, dort wohnen sie. frei von Sorgen, auf don Inseln der Seligen, ani 
wirbelnden Okeanos, die gliickseligen Heroen, denen lionigsuBe Fruchte 
d r e i m a l  im Jalire bliihcnd die nahrunggebende Erde triigt.1’

Wollte man reclit yiele Beispiele zitioren, so konnto man Biinde fiillen. 
Ich zitiere nur nocli das Gunnarlied aus der germanischen Dichtung. Es lautet: 

Gunnar. der Kanipe, schoB. Da sprang 
Ihm an seinetn Bogen der Strang.
Halger^t zeige nun, wie du mich liebst.
Damit, daB du eine Locke mir gibst.
Melde mir, warum ich missen sollt
Ilaar meines Hauptes. das so lang und Łiold?
W ar's mir doch immer die grofite Zier.
Wozu begehrst dus? Sag’ es mir!
Feinde folgen. Zn ihrem Empfang 
Gib es, sonst wird es mein Untergang.
Gib mir zuin Bogen des Hauptes Haar.
Waclisend nahet sich schon die Gefahr.
Nun denn, nach allem, was mir widerfuhr,
Flehst du umsonst lim ein Lockchen nur.
Noch nicht hab’ ich’s yerschmerzt genug,
Wie deine Hand auf die Wang’ mich schlug.
Halgerd, so soli man durcli alle Lande 
Lang des gedenlcen zu deiner Scliande.
Bitterlich weinet die Mutter: „Mein Haar,
Nimm es und rette dicli aus der Gefahr!“
Niemals! Eh’ falle dem Feinde mein Haupt,
Ehe man dicli eines Harchens beraubt. 95

95) Bist du jedoch eine der Sterbliehen, dio auf Erden wohnen, so sind dreimal g-liick- 
licli dein Yater und deine hohre Mutter und dreimal gliicklich deine Briider. 9") Kaura war 
das Bildnis im Lager niedergelegt, so brannten helle Flammen in den weitgeoffneten Augen, 
salziger SchweiB drang aus den Gliedern und dreimal sprang sie — es ist wunderbar zu sagen 
— vom Boden empor, den Schild und die zitternde Lanze haltend. 9") Dreimal versucbte ieh 
da, die Arme um ihren Hals zu schlingen. Dreimal entfloh aber die vergeblich gefalJte Ge- 
stalt meinen Hiinden gleich leichtem Windhauch und einem fluehtigen Traume sehr ahnlich.
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Dieses Gunnars kv&di9S) wurde auf der Fftringischen Insel Syderij:,!l) 
aufgezeichnet. leli bringe es wegen der 3 Gestalten: Gunnar, Ranyejg (die 
Mutter Gunnars) und Halgerd (Gunnars Weib).

Wie herrlich zeigt sieli da die Mutterliebe und Kindesliebe, wie selir 
stiiCt uns die Herzlosigkeit Halgerds ab!

Weil das ganze Denken der Menschen religićis war, mufite aueli das 
ganze Gebaren der Menschen religios sein. Daher kam die Dreizalil zu 
einer hervorragenden Rolle auch in der ganzen Kunst, in Sitten, Gebrauchen, 
in Zeremonien, Institutionen, Verfiigungen, Abzeichen, kurz iiberall — selbst 
in der Schrift. So ist z. B. in der agyptischen Schrift die Zalil 3 das Zeiclien 
des Plurals, der auch durch 3 hinter dem Worte stehende Striche ausge- 
drtickt wird (nacli Dr. Schilbach Arthur: „Wie entziffert man hieroglyphische 
Inschriften ?“). Diese Tatsache ist hochwichtig. Die Pluralzahl war fur sie 3, 
weil sie bei ihron Naturbetrachtungen so uberaus oft die Dreizahl bemerkten. 
Und es ist heryorzuheben: -Die Vorliebe fur die Dreizahl pflanzte sich von 
Volk zu Volk fort und vom Vater auf den Solin und die Tochter. Daher 
ist sie auch heute nocli vorlianden. Die Dreizahl ist jedem gelaufig und 
jedem lieb und wert und wird sehr gern verwertet. Nur wenige wissen, 
wieso diese Zahl zu dieser Rolle gekommen ist. Niemandem fallt es ein. 
danach zu fragen. Die Wertschatzung der Dreizahl ist jedem in Fleisch und 
Blut iibergegangen, sie ist ein atavistischer Zwang von ununterdriickbarer 
Starkę.

Ich eile zum Schlusse. Ich glaube diese bcscheidone Studie am liesten 
mit zwoi Theson beenden zu konnen.

1. Jedes Volk ilbernimmt vom alteren stftts das Gute, Wertyolle und 
Brauchbare. Daher wurde auch die Yorliebe fur die Zahl 3 stets auf die 
iiingeren Volker tibertragen.

2. Der Gottesbegriff hat sich im Laufe der Zeit wohl geSndert. Er 
mu Ute sich iindern. A b e r  v e r l o r e n  g e h e n  k o n n t e  er nie,  weil die 
Masse des Volkes zu jeder Zeit gefiihlt hat, dab der Mensch von tiberirdischen 
Machten abhange. Dieses Abhangigkeitsyerhaltnis ist die walire Wurzel jeder 
Religion, mag sie auch Prof. Dr. C a s p a r i  Otto10") im Feuer suchen. Dieses 
Abhangigkeitsyerhaltnis ist ein Erbgut der Menschheit, das sich nie yerlieren 
kann. Denn die Natur er seheinungen bleibon dieselben, desgleichen die Menschen 
und daher auch gewisse Yorstellungen derselben.

Die Bedeutung der Dreizahl wurzelt, wie gezeigt worden, im Boden 
der religiosen Vorstellungen. So lange daher religiose Vorstellungen auf Erden 
heimiseh sein werden, solange wird die Dreizahl Lieblingszahl der Mensch
heit sein. Da nun religiose Vorstellungen niemals von der Erde yerschwinden 
konnen, so wird die Dreizahl Lieblingszahl der Menschheit bleiben, solange 
Menschen den Erdball bewohnen werden.

So stelle i cli mir die Entwicklung der Zahl 3 zur Lieblingszahl der 
Menschheit vor.

I)i*. Rai in ui id Muller.

9W) Genomraen aus Dr. G oe tz  Wilh.: „Die Nialssa^a. . . S. 15. " )  Sjdero im Nord- 
westen der Insel Falster, im Norden der Insel Laaland. 10°) Die Urgeschiclite der Menschheit, 
Leipzig 1873. Er meint; die Religion entstand in dem Momente, ais die Menschen die Fertig*- 
keit erlan^ten, Feuer zu machen. Seine Ausfiihrungen sind sehr scharfsinnig, haben auch 
manches fiir sich, miissen aber ang*efochten werden.



Sch ulnachri chten

I. Personalstaiul.

A . L e h r k ó r p e r  und L ehrfacher-Verte i lung.  

a) Veranderungen.

Aus dem Verbande der Anstalt schieden mit Beginn des Scliuljalires:
1. Der k. k. Professor E r n s t  K a l l  er, dem mit ErlaB des liolien k. k. Miui- 

steriums fur Kultus und Unterricht yom 24. August 1902, Z. 26561, eine Lehrstelle 
an der Staatsrealschule im II. Bezirlte Wiens verliehen wurde. (Vgl. die Chronik.)

2. Der supplierende Lehrer W i l h e l m  D r e s s l e r  nach dreijahriger eifriger 
Tatigkeit.

In den Verband des Lehrkorpers traten zu Beginn des Scliuljalires ais 
supplierende Lehrer e in :

1. Der Leliramtskandidat Dr. B e r t o l d  K o n i g ;
2. der suppl. Lehrer Dr. K a i m u n d  M u l l e r  und
3. der Leliramtskandidat I s i d o r  S i e g m u n d  K i t z ,  alle drei zufolge Er- 

lasses des hoken k. k. L.-Sch.-R. vom 3. Oktoher 1902, Z. 4814.

b) Stand des Lehrkorpers am Ende des Schuljahres:
1. R u d o l f  A l s c h e r ,  k. k. Direktor, lehrte Franzosisch in I. C und V ., 

Englisch in V . ; woch. 12 St.
2. V i k t o r  E i s e n b e r g ,  k. k. wirklicher Lehrer, Exhortator, lehrte katho- 

lische Religion in allen Klassen (8 Abteilungen) und hielt die Exhorte; woch. 
17 - j -  2 St.

3. P h i l .  Dr .  M o r i z  H e r t r i c l i ,  k. k. Professor, Bibliotliekar der Schiiler- 
bibliothek, Ordinarius der VII. Klasse, lehrte Deutsch in I. A , Franzosisch in I. A ,
IV. und V II.; Englisch in V II .; woch. 19 St.

4. K a r l  I l o n i g ,  k. k. Professor der V II. Rangsklasse, Kustos der Lehr- 
mittelsammlung fiir Geometrie, Ordinarius der V. Klasse, lehrte Matliematik in
V. , Geometrie und geometrisches Zeichnen in III. A , III. B und IV . und dar- 
stellende Geometrie in V ., V I., V I I . ; woch. 20 St.

5. F r i e d r i c h  J e n k n e r ,  lc. k. Professor der V II. Rangsklasse, lehrte 
deutsche Sprache in V., VI. und V II., Geographie und Geschichte in VI. und V II .; 
woch. 16 St.



6. P h i l .  Dr .  K a r l  K l a t o v s k y ,  k. k. Professor der V III. Rangs- 
klasse, Kustos der geographischen Lehrmittelsammlung, der Programm- und dęr 
Miinzensammlung, Schriftfiilirer und Sackelwart des Untersttitzungsvereines „ Scłiuler- 
lade“ , Ordinarius der I. C Klasse, lehrte deutsche Sprache in I. C und IV ., 
Geographie und Geschiclite in I. C, II. A  und IV .; woch. 19 St.

7. J o l i a n n  K r a l  ik,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Bibliothekar 
der Lehrerbibliotliek, Ordinarius der III. Klasse B, lelirte franzosisclie Sprache in
II. B, III. A , III. B und VI., bohuiische Sprache in drei Abteilungen; woch. 
18 —j— 6 St.

8. E d m u n d  M a d e i', k. k. Professor, Kustos der physikalischen Lehr- 
mittelsammlung, Ordinarius der VI. Klasse, lehrte Mathematik in VI. und V II. 
und Physik in IV ., VI. und V II.; Stenographie in zwei Abt.; woch. 19 —(— 5 St.

9. F r a n z  M u l i e r ,  k. k. Professor, Kustos der Freihandzeichensammlung, 
Ordinarius der II. B Klasse lehrte Geometrie in I. A , Geometrie und gcometrisches 
Zeichnen in II. A , II. B, Freihandzeichnen in II. A , II. B, VI. und VII., Kalli- 
graphie in II. A  und II. B ; woch. 20 St,

10. K a r l  P f l i e g e r ,  k. k. Professor der V III. Rangsklasse, akademischer
Maler, Ordinarius der IV . Klasse, lehrte Geometrie in I. C, Freihandzeichnen in
I. C, 111. A , III. B, IV . und V., Kalligraphie in I. C ; woch. 22 St.

11. A n t o n  P o h o r s k y ,  k. k. Professor der V II. Rangsklasse, Kustos des
naturliistorischen Kabinetts, Ordinarius der I. A  Klasse, lehrte Mathematik in
I. A , I. B, I. C, Naturgeschichte in I. A, V., VI., V II .; Gesang in drei Abtei
lungen; woch. 19 - ( - 5  St.

12. M a x  R o s e n f e l d ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Kustos des 
chemischen Laboratoriums, lehrte Naturgeschichte in I. B, I. C, II. A, II. B, Chemie 
in IV., V., VI. und analytische Chemie in zwei Abteilungen; woch. 20 St.

13. P h i 1. D r. J  o s e f  T  i n s, k. k. wirki. Lehrer, Ordinarius der II. A  Klasse,
lehrte Deutsch in II. A, Franzosisch in I. B, II. A  und Englisch in V I .; woch. 18 St.

14. R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Gymnasialprofessor der V II. Rangsklasse, 
lehrte evangelische Religion in allen Klassen (7 Abteilungen); woch. 11 St.

15. D r. A d o l f  L e i m d o r f e r ,  Kreisrabbiner, erteilte den mosaisclien 
Religionsunterriclit in drei Abteilungen; woch. 5 St.

16. I s i d o r  S i eg  m u n d  K i t z ,  k. k. suppl. Lehrer, lehrte deutsche Sprache 
in I. B und III. B, Geographie und Geschiclite in I. A, I. B und III. B ; woch. 
18 St.

17. Dr. B e r t o l d  K o n i g ,  k. k. suppl. Lehrer, Ordinarius der III. A  Klasse, 
lehrte Mathematik in II. A, II. B, III. A , III. B und IV., Physik in III. A  und
III, B ; woch. 21 S t.; im II. Semester aufierdem analytische Chemie in der zweiten 
Abteilung; woch. 2 St.

18. D r. R a i m u n d  M u l l e r ,  k. k. suppl. Lehrer, lehrte deutsch in II. B 
und III. A, Geographie und Gescliicbte in II. B, III. A  und V .;  woch. 19 St.

19. K a r l  N i e d o b a ,  k. k. suppl. Lehrer, Ordinarius der I. B Klasse, 
lehrte Geometrie in I. B, Zeichnen in I. A und I. B, Kalligrapliie in I. A  und
I. B, woch. 11 St., und assistierte beim Zeichenunterrichte in II. A , II. B, IV ., V. 
und V I.; wSch. 18 St., zusammen 29 St,

20. G u s t a v  K l a u s ,  k. k. Turnlehrer der k. k. Lelirerbildungsanstalt, 
erteilte den Turnunterricht in allen Klassen (zwolf Abteilungen); woch. 24 St.

21. G e o r g  H e c z k o ,  stadt. Burgerschullehrer, lehrte polnische Sprache in 
drei Abteilungen; woch. 6 St.
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B. D i e n s t p e r s o n a l e  d e r  A n s t a l t .

I g n a z  B u r z y ń s k i ,  k. k. Schuldiener, fiir die Kanzlei, 
J o h a n  n K r z y ś  t ek ,  Ausliilfsdiener fiir die Kabinette, 
G e o r g  O n d r a c z k a ,  Aushilfsdiener fiir die Turnlialle.

II. Lelirplan.
Im abgelaufenen Schuljalire kam der dnrcli liohen MinisterialerlaB vom 

23. April 1898, Z. 10331, vorgeschriebene Kormallelirplan mit den durch liohen 
MinisterialerlaB vom 12. Septernber 1898, Z. 23991, fiir die sclilesischcn Keal- 
schulen angeordneten Modifikationen zur Anwendung. Der Wortlaut des neuen 
Lehrplanes ist im X X V I. Jahresberichte, Seite 8— 23, enthalten. Der Turnunter- 
richt wurde nach dem Lehrplane vom 12. Februar 1897, Z. 17201, erteilt.

III. Lelirbiicliep
fiir das Schuljahr 1903/1901.

K el i g i on s 1 eh r e : a) K a t li ol i sch  e :
I.

II.
III.

Klasse.
»
T

IV.

V. 11

VI. n

VII. n

Fischer, Katholische Religionslehre, 23. und 24. Auflage.
„ Lehrbuch der katholischen Liturgik, 13. und 14. Auflage. 
„ Geschichte der gottlichen Offenbarung des alten Bundes, 

8. und 9. Auflage.
„ Geschichte der gottlichen Offenbarung des neuen Bundes, 

8. und 9. Auflage.
Konig, Lehrbuch fiir den katholischen Religionsunterricht. III. Kursus. 

Besondere Glaubenslehre. 7. und 8. Auflage.
„ Lehrbuch fiir den katholischen Religionsunterricht. IV. Kursus. 

Sittenlelire. 7. Auflage.
Fischer, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 7. Auflage.

b) E v a ng e l i s c li e :

I. und II. Klasse.

I— IV. „
III.— IV. Klasse.

V- VII. „

v . - v n .  „ 
‘ — VII. „

Biblisclie Geschichte fiir Scliulen und Familicn. Vereinsbuch- 
handluug in Calw,' 253. Auflage.

Buchrucker, Dr. Martin Lutliers kleiner Katecliismus, 24. Aufl. 
Palmer, Der christliche Glaube und das christliche Leben, 

8.— 10. Auflage.
Hagenbach, Leitfaden zum christlichen Religionsunterricht. 

7. Auflage.
Schulbibel. Bremen 1894. Bremische Bibelgesellschaft.
Fritsche, Evangelisches Scliulgesangbuch.

c) M o s a i s e h e :
I . - I V .  

V .— VII. 
I .— VII.

Klasse.
n
V

Ehrmann, Geschichte der Israeliten, I. Teil, 4. Auflage.' ' 7  O
”  n n r II. „ 3. „

Kayserling, Die 5 Bił cli er Moses.
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D e u t s c h e  S p r a c h e :
I. Klasse. Willomitzer, Deutsche Grammatik, nur 9. Auflage.

II.—-VII. „ „ Deutsche Grammatik, 7.— 9. Auflage.
I. — VII. „ Eegeln fur d. deutscheRechtsehreibungnebst Worterverzeichnis, 1902. 

I. Klasse. Prosch und Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch fur osterreichische
Eealscliulen. I. Band, 3 . - 5 .  Auflage.

II. ,, Prosch und Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch fur osterreichische
llealschulen II, Band, 1. und 2. Auflage.

III. „ Prosch und Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch filr osterreichische
Realschulen III. Band, 1. Auflage.

IV. „ Prosch und Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch fiir osterreichische
llealschulen IV . Band, 1. Auflage.

V. „ Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreichische Iieal-
sclmlen V. Band, 4 .— 6. Auflage.

VI. „ Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebueli fiir osterreichische Eeal-
schulen VI. A  Band, 4. Auflage.

VII. „ Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreichische Keal-
schulen VII. Band, 3. und 4. Auflage.

Fr anz os i s c he  Sprache :
I.— II. Klasse. Fetter und Alsclier, Lehrgang der franzosischen Sprache. I. und

II. Teil. 10. und 11. Auflage.
III. „ Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache. III. Teil, 4. u. 5. Auli.
IV. „ Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache. IV. Teil. 5. Auflage.

III.— IV. „ Fetter und Alscher, Franzosische Schulgrammatik, 2. Auflage.
V .— V II. „ Plotz, Schulgrammatik der franzosischen Sprache, 33. Auflage.
V .— VII. „ Bechtel, Franzosische Chrestomatliie, 4. und 5. Auflage.

Ais Worterbuch wird empfohlen: Sachs-Villatte, Franzosisches Schulworter- 
buch, oder Thibaut, Franzosisches Schulworterbuch.

E n g 1 i s c h e S p r a c h e :
V. Klasse. Nader und Wiirzner, Elementarbuch der engl. Sprache, 4. u. 5. Aufl.
VI. und VII. Klasse. Nader und Wiirzner, Grammatik der engl. Sprache, 2. u. 3. Aufl.
VI. „ VII. „ „ „ „ Engl. Lesebuch, 4. und 5. Auflage.

Ais Worterbuch wird empfohlen : Muret, Engl. Schulworterbuch, oder Tliieme- 
Wessoly, Englisches Schulworterbuch, oder Thieme-Kellner, Engl. Handwbrterbucli.

G e o g r a p h i e :
I . — II. Klasse. Ileiderich, Osterreichische Schulgeographie, 1. Auflage.

III. „ Ilerr-Weingartner, Lander- und Volkerkunde, 13. und 14. Aufl.
IV. „ Mayer, Geographie der osterr.-ung. Monarchie (Vaterlandskunde),

4. und 5. Auflage.
VII. „ Hannak, Osterr. Vaterlandskunde (Oberstufe), 11. und 12. Aufl.

I. — VI. „ Kozenn, Geographiseher Atlas fiir Mittelschulen, 37.— 39. Aufl.
VII. „ Trampler, Mittelschulatlas, grofle Ausgabe, 5. und 6. Auflage.

G e s c  h i c  l i te:
II. Klasse. Mayer, Lehrbuch der Geschichte fiir die unteren Klassen, I. Teil,

Altertum, 3. und 4. Auflage.
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III. Klasse. Mayer, Lelirbuch der Geschichte, II. Teil, Mittelalter, 2 .— 4. Aufl.
IV. „ „ „ „ „ III. „ Neuzeit, 2.— 4. Auflage.

V. „ „ „ „ „ fur die oberen Klassen, I. Teil, Alter-
tum, 3. und 4. Auflage.

VI. „ „ „ „ „ II. Teil, 2. und 3. Auflage.
VII. „  ̂ „ „ „ 111. Teil, 1. Auflage.

II.— III. Klasse. Schubert und Schmidt, Historiscli-geographischer Scliulatlas. Aus- 
gabe fiir Kealschulen, 1. Auflage.

IV .— VII. „ Putzgor, Historischer Scliulatlas, 21. und 22. Auflage.

M a t h e m a t i k :
I. und II. Klasse. Gloser, Lelirbuch der Arithmetik f. d. I. u. II. Klasse, 4. Aufl.

III.
IV.

V.— VII.
V.—VII.

V.— VII.

„ Grundziige der allgem, Arithm. f. d. III. Klasse, 4. Aufl. 
Mocnik-Neumann, Lehrbuch d. Arithm. und Algebra, nur 26. Aufl.

„ „ Lehrbuch d. Arithm. und Algebra, 25. Auli.
MoSnik-Spielmann, Lehrbuch der Geometrie fur die oberen 

Klassen der Kealschulen, 23. Auflage.
Kiihlmann, Logaritlmiisch-trigonometrische Tafeln, 11.— 13. Aufl.

G e o m e t r i e :

II.-
I. Klasse.

-IV. „
V .— VII.

Menger, Geometrische Formenlehre, 4. Auflage.
„ Grundlehren der Geometrie, 6. Auflage.
„ Lehrbuch der darstellenden Geometrie, 2. Auflage. 

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

N a t u r g e s  c h i c h  te :
I.— II. Klasse. Pokorny-Latzel-Mik, Naturgeschichte d. Tierreiches, 24. u. 25. Aufl. 

I. Klasse. Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches, nur 22. Aufl.
II. „ Pokorny-Latzel-Mik, „ „ Pflanzenreiches, 20. u. 21. Aufl.
V. n Burgerstein, Leitfaden der Botanik, 3. Auflage.

VI. „ Woldfich-Burgerstein, Leitfaden der Zoologie, 8. Auflage.
VII. „ IIochstetter-Bisching-Toula. Leitfaden der Mineralogie und Geo

logie, 15. Auflage.

P h y  s i k :
III.— IV. Klasse. Wallentin, Grundziige der Naturlehre ftir Realschulen, 2. und

3. Auflage.
V I.— VII. ,. r Lehrbuch der Physik. Ansgabe fiir Kealschulen.

9. und 10. Auflage.

G h e m i e :
IV. Klasse. Kosenfeld, Leitfaden fiir den ersten Unterricht in der anorganisclien 

Chemie. 1. Auflage.
V. ,, Mitteregger, Lehrbuch d. Chemie, I. Teil. Anorgan. Chemie. 8. Aufl.

VI. „ Huber, Leitfaden der organischcn Chemie, 1. Auflage.

B o h m i s c h e  S p r a ć  h e :
I. Abteilung. Charvat, Lehrgang der bohmischen Sprache, I. Teil, 3. Auflage- 

IL „ „ „ „ „ „ II. Teil, 2. Auflage.
III. „ CharvAt u. Oufednlćek, Lehrg. d. bohm. Sprache, III. Teil, 1. Aufl.



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

II. 
III. 

11.— IJF.

Abteilung.
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33

33
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Poplinski, Elementarbuch der polnischen Sprache, 17. Aufl. 
Próchnicki u. W ójcik, W ypisy polskie, f. d. 1. Klasse, 3. Aufl.

„ „ „ „ f. d. II. Klasse, 1. Aufl.
Tarnowski u. Próchnicki „ „ f. d. 111. Klasse, 2. Aufl.
Małecki, Gramatyka, 8. Auflage.

S t e n o g r a p h i e :
1. und II. Abteilung. Scheller, Lolu- und Lesebuch der Gabelsbergersclien 

Stenographie, 8. und 9. Auflage.

G e s a n g :
I.— VII. Klasse. Mende, Liederbuch fiir Studierende, 3. Auflage.

D e u t s c h e  L e k t u r e :
VI. Klasse. Wilhelm Tell von Schiller. Iphigenie von Goethe.

VII. .. Hermann und Dorothea von Goethe. Emilia Galotti von Lessing.

E r a n z o s i s c h e  L e k t u r e :
VII. Klasse. Sarcey, Le siege de Paris.

E n g l i s c h e  L e k t u r e :
VII. Klasse. Shakespeare, Macbeth.

IV. Tliemen fiir <lie deutsclien Aufsatze.
V. K l a s s e .

1. Nutzen des .Regens. (Sch.)
2. Das griechische Tlieater.
3. Die Macht des Gesanges (nacli Uhlands: Bertran de Born).
4. Harras der ktihne Springer (nach Kórner). (Sch.)
5. Ein unniitz Leben ist ein friiher 'Bod.
6. W ie klindet sieli der Frtihling? (Sch.)
7. Muttersprache, Mutterlaut,

W ie so wonnesam, so traut!
8. Das griechisch-makcdonische Weltreich und seine Bedeutung in der Geschiclite.
9. Inhaltsaugabe der Hymne an Osterroich vou A . Griin. (Sch.)

10. Einc romisclie Stadt (nach Schillers E legie: Pompeji und Herkulanum). (Sch.)
Friedrich Jenkner.

VI. K l a s s e .

1. Sommers Liclit- und Schattenseiten. (Sch.)
2. Die Vólkerwanderung.
3. Gutenberg und Kolumbus (eine Parallele).
4. Kriemhildens Traum (Ubersetzung aus dem Mhd.). (Sch.)
5. Die Ankunft Siegfrieds in Worms (nach dem Nibelungenlied).
6. Des Waldes Schmuck im Eruhling. (Sch.)
7. Maria Stuarts Scliuld und dereń SUlme.
8. Der Major von Tellheim (Charakteristik nach Lessing).
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9. Einleitung zu Torquato Tasso von Goethe. (Sch.)
10. Hiion auf dem Weg nach Babylon (nach Wielands Oberon). (Sch.)

-Friedrich Jenkncr.

VII. K l a s s e .
1. Begeisterung, die Quelle groBer Taten. (Sch.)
2. Das Heldenzeitalter der osterreichischen Watfen.
3. Uber Lessings Laokoon. (R.)
4. Eine Reise durclis Rheintal. (R.)
5. Uber Goethes Faust. (R.)
6. Unser Fixsternhimmel. (R.)
7. Aufbau des Dramas. (R.)
8. Was sagt uns der Dicliter iu der Einleitung zu Hermann und Dorotbea?
9. Uber englische Literatur bis auf Shakespeare. (R .)

10. Der Anger vor dem Dorfe (nach Hermann und Dorotbea von Goethe). (Sch.)
11. Prinzip der Erhaltung der Energie. (R.)
12. Ileilig sei dir der Tag, doch sehatze das Leben nicht lioher

Ais ein anderes Gut, denn alle Giiter siiul truglieh (Hermann und Dorotbea 
von Goethe).

13. Der Riitlibund (nach Schiller). (Sch.)
14. Uber die Donau. (R.)
15. Johannas Abscliied yon der Heimat (nach Schiller).
16. Die Wissenschaft im Kulturleben der Yolker.
17. Die Vaterlandsliebe iu Schillers Dichtung. (Maturitiitsarbeit.)
18. Die Bedeutung Iphigenie auf Tauris fiir Goethes dichterische Entwicklung.

Friedrich Jenkncr.

V. Yerineliruiig ller Leliriiiittel im Jalire 11)02.
Im
1.

Jahre 1902 betrugen die Einnalimen fur Lelirmittel: 
Kassastand vom Jalire 1 9 0 1 ........................................... . K

2. Dotation der S ta d tg e m e in d e ........................................... . K 600.—
3. Die Aufnahmstaxen von 117 Schillera a K 4.20 . . K 491.40
4. Lelirmittelbeitrag von 458 Scliiilern a K 2.10 . K 961.80
5. Taxe fiir drei Scmestralzeugnis-Duplikate . K 6 .—
6. Von der Ilandels- und Gewerbesclmle............................ . K' 20.—

Summę der Empfiinge . . K 2079.20
llieron wurden die folgenden Ausgaben bestrilten:
1. Ausgabentiberschreitung im Jalire 1901 . . . . . Ii 33.32
2. Fiir die L e h re rb ib lio t lie k ................................................. . li 1016.35
c> ,, „ S ch filerb ib lioth ek .................................................. . K 164.31
4. „ geographische L e lirm itte l.................................... . li 54.72
5. „ naturliistorische L e l i r m i t t e l ................................... . li 135.63
6. „ pliysikalische ,, ................................... . K 273.09
7. ,, chemisclie „ ................................... . K 210.62
8. „ Geometrie- „ ................................... . Ii 3,54
9. „ Lelirmittel fiir Freihandzeichnen............................ . li 127..12

Suinme der Ausgaben . . Ii 2018.90
Demnach Kassastand Ende 1902 K 60.30.
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A. Bibliothek.
a) L e h r e r b i b l i o t h e k .

Kustos: Professor Jo l i ann Kral  ik.
I. Z a w a c h  s d u r c b  A n k a  uf :  Kutzen, Das deutsche Land. Meyer, Ge- 

scliichte des Altertums, 4. und 5. Band. Boock, Metbodik des deutschen Unter- 
ricbtes. Ratzel, Anthropogeographie. Gtintber, Geschichte der anorganischen Natur- 
wissenscbaften. Breysig, Kulturgeschiclite der Neuzeit. Willmann, Didaktik ais 
Bildungslebre. Heintze, Deutscher Sprachbort. Mattbias, Aus Schule, Unterricbt 
und Erziehung. Woermann, Gescbiclite der Kunst aller Zeiten und aller Vollcer. 
Lyon, Die Lektilre ais Grundlage des Unterrichtes in der deutschen Sprache. 
Kaisenberg, L’ Aigle et 1’A iglon ; Napoleon I. und sein Solin. Friedlander, Dar- 
stelhmgen aus der Sittengeschichte Eoms. Daudet: Trente ans de Paris, Sapho, 
Lettres de mon moulin, Contes du lundi, Eromont jeune et liisler aine. Bierbaum, 
Lehrbuch der englischen Sprache. Bierbaum, Lebrbueh der franzosischen Sprache. 
Epstein, Geonomie. Zoppritz, Leitfaden der Kartenentwurfslehre. Zonderyan, 
Allgemeine Kartenkunde. Kionka, GrundriB der Toxikologie. Dlabac, Studien 
tiber die Probleme der Erdgeschichte. Hann, Lehrbuch der Meteorologie. Gerland 
und Traumiiller, Geschichte der pbysikalischen Experimentierkunst. Chamberlain, 
Die Grundlagen des X IX . Jahrlmnderts. Seiler, Die Entwicklung der deutschen 
Kultur. Hauptmann, Florian Geyer. Dreyer, Der Probekandidat. Ule, GrundriB 
der allgemeinen Erdkunde. Landois, Lehrbuch der Physiologie des Mensclien. 
Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung. Stejskal, Diktierbuch ftir den , Un- 
terriclit in der deutschen Rechtschreibung. Langer, Deutsche Diktierstoffe. Meyer, 
Konversationslexikon, 21. Band. Nietzki, Chemie der organischen Farbstoffe. 
Zimmertnann, Zeitscbrift ftir bildendc Kunst. Holzmtiller, Zeitsclirift ftir lateinisclie 
hohere Schulen. Osterr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild, Ileft 380 bis 397. 
Holzel, Wandbilder fiir den Anschauungsunterricbt, Paris. Hettner, Geographische 
Zeitscbrift. IlSlzel, Wandbilder ftir den Anschauungsunterricht, Der Bauernliof. 
Bierbaum, Metliodische Anleitung zunr Lesebucb der franzosischen Sprache. Wiede- 
mann, Annalen der Physik und Chemie. Wiedemann, Beiblatter zu den Annalen. 
Griiber, GrundriB der romanischen Philologie, 2. Band, 1. Abteilung. Zarncke, Lite- 
rarisclies Zentralblatt. Krause, Chemikerzeitung. Ferrari, Revue bleue. Kolbing, 
Englische Studien. Behrens, Zeitscbrift ftir franzosische Sprache und Literatur. 
Lyon, Zeitscbrift ftir den deutschen Unterricbt. Hoffmann, Zeitscbrift fiir den 
matlrematischen und naturwissenschaftlichen Unterricbt. Begeln ftir die deutsche 
Rechtschreibung nehst Worterverzeichnis. Kolbing, Englische Studien, 31. Band. 
Kolbing, Generalregister zu den Englischen Studien. Scobel, Andree, Allgemeiner 
Handatlas. Monatssclirift fiir Gesundheitspflege. Jahrbuch der Grillparzergesellschaft. 
Klein, Gaea. Bechtel, Zeitscbrift fiir das Realschulwesen. Yerhandlungen der zoolo- 
giscli-botanischen Gesellscliaft. Verordnungsblatt.

II. Z u w a c h s  d u r c b  S c h e n k u n g :  Von der k. k. Akademie der Wissen- 
scliaften: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften. Vom k. k. Landessclnil- 
rate: Bericht des k. k. scblesischen Landesschulrates im Schuljahre 1900— 1901. 
Vom Herrn k. k. Realschuldirektor Rudolf Alscher: Alscher Rudolf, Sir Thomas 
Wyatt. Eysert, Osterreichische Mittelsclmle 10., 11., 12., 13., 14. und 15. Jahr- 
gang. Verhandlungen des siebeuten und des neunten allgemeinen deutschen Neu- 
philologentages.

Fiir diese Spenden wird hiemit der beste Dank ausgesprochen.
D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  L e h r e r b i b l i o t h e k :  2516 Bandę und 

1053 Hefte.
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li) S cli ii 1 erb  i b li o t  li ek.

Kustos: Dr. M or i z H e r t r i c h .
I. Z u w a c h s  d u r c l i  A n k a  uf :  Eonnd London;  an album of piclures. 

Der gute Kamerad X , Das neue Uniyersum X X III. Falkenborst, H. M. Stanley. 
Falkenborst, Keisen in Asien. Falkenborst, Luftfabrten. Falkenborst, Weltentdecker. 
Falkenborst, ln Meerestiefen. Lassar-Cohn, Die Cliomie im tiigliclien Leben. 
Prochaska, Jabrbucli der Naturkunde 1. Prochaska, Jahrbuch der Erfindungen II,
III. Hein, Zeicbenunterricht I und III. Marshall, Bilderatlas der Saugetiere. Mar
shall, Bilderatlas der Vogel. Kronfeld,- Bilderatlas der Pflanzengeographie. Dabn, 
Bis zum Tode getreu. Hoffmann, Gullivers Reisen. Defoe, Robinson Crusoe. Andersen, 
Samtliche Marchen. Gotthelf, Der Knabe des Tell. Jeanrenaud, Der Herzog von 
Bretagne. Braun, Dickens genanut Boz. Hoffmann, Die Rache ist mein. Hoffmann, 
Segen des Wohltuns. Hoffmann, Frisch gewagt. Hoffmann, Dem Gerechten wird 
Gutes vergolten. Hoffmann, Wen Gott lieb bat. Cervantes, Don (^uicbotte. Kotli, 
Die Nordpolfahrer. Kotli, Die Riimer in Deutschland. Wertber, Der Jugend Fabel- 
schatz. Werner, 1001 Nacht. Dungern, Kleine Erzablungen aus dem Tierleben. 
Cooper-Barack, Marks Kiff. Stoki, Die Seeschwalbe. Carlyle, The Keign of Terror. 
Maeaulay, Lord Clive. M. Cartby, The Indian Mutiny. Giinther, Entdeckungs- 
gescbicbte im X IX . Jahrhundert. Fogowitz, Onkel Toins Iliitte. Purtseheller, 
Uber Fels und Firn. Gaudeamus. Kipling, Das neue Dschungclbuch. Grillparzer Die 
Ahnfrau, das goldene Vlies, Konig Ottokars Gliick und Ende, Der Traum ein Leben, 
Ein Bruderzwist im Ilause Habsburg, Libussa. Rostok, Erinnerungsblatter an 
Kaiserin Elisaheth.

II. Z u w a c h s  durc l i  S c b e n k u n g :  Goldsmith, Life of AIexander tbe 
Great, 2 Exemplare (stud. techn. Alois Kodal und stud. tecbu. Franz Appel). 
Rankę, Das Blut. Rankę, Die Ernahrung des Mensclien. Niemeyer, Gesundheits- 
lebre des menscblicben Korpers. Jiiger, Die menscbliche Arbeitskraft. (Geschenkt 
von Hoffmann Alex. v., Schiller der VI. KI.)

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S c h i l l e r b i b l i o t h e k ;  814 Bandę.

B. Geographische Lehrmittelsammlung.
Kustos: Professor Dr. K a r l  K l a t o v s k y .

Z u w a c h s  d ur c l i  A n k a u f :  1. Sydow-Habenicht, Orobydrograpbiscbe 
Schulwandkarte von Asien. 2. Sydow-Habenicht, Orohydrographische Schulwand- 
karte von Europa. 3. Heubner, Hauptformen der Erdoberflacbe. 4. Lehmann, 
Geographische Charakterbilder: Konstantinopel, Die Gotthardbahn, Ungarisclie 
Puszta, StraBenbild von Kairo, Inneres einer chinesischen Stadt und Aus Dcutsch- 
Ostafrika.

II. Z u w a c b s  d u r c l i  S c b e n k u n g :  1. Vom Schiller der IV . 1\1. 
August Dlouhy 22 stereoskopische Bilder. 2. Voin Schiller der IV. KI. Mich. Meifiner 
6 stereoskopische Bilder. Den Spendern wird hiemit warmstens gedankt.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  120 Inventarnummern in 592 
Stilcken (umfassend 2 Globen, 1 Telluriuni, 1 Armillarsphiire, 1 Sonnenuhr, 6 At- 
lanten, 94 Karten und Piano, 98 Bilder zur Geschichte, 38 geographische Cha
rakterbilder, 140 Photographien, 8 Skioptikonbilder, 3 Stereoskope und 2(i6 
Naturprodukte).



C. Lehrmittelsammlung fur Naturgeschichte.
Kustos: Professor A n t o n  P o h o r s k y .

I. Z u w a c h  s d nr  cli A n k a u f :  24 Mineralienarten, 1 Somali-StraulSei.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Von den Schillera der I. Klasse: 
Cyganek Franz, Lustig Siegfried, Płachta Rudolf, Spitzer Felis, Vogel Walther 
und Węglorz Franz einige Konchylien. Schmidt Eugen, Schiller der I. Klasse, 
ein geschliffenes Stiick Cannelkohle; Brosig Rudolf, Schiller der I. Klasse, ein 
Stiick Elfenbein und Religeweihaste. Meifiner Johann, Schiiler der I. Klasse, 
ein Fischotter-Kopfskelett. Dluhosch Friedrich, Schiller der I. Klasse, ein 
Kopfskelett eines Pferdes und einen Lappentaucher. Kametz Ernst, Schiller der 
I. Klasse, ein Wasserhuhn. Johann BohaC, Bauadjunkt und Hausbesitzer, 
einen Pyritkristall. Heinrich Schiickher, Ingenieur, eine Kafersammlung. Viktor 
Leippert, k. u. k. Major, Zoologische Wandtafeln, wofiir hiemit bestens gedankt wird.

U e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  6485 Invcntarnummern.

I). Physikalisches Kabinett.

Kustos: Professor E d m u n d  M a d ę  r.

I. Z u w a c h s  dur c h  A n k a u f :  10 Wiirfel gleichen Volumens aus ver- 
schiedenen Stoffen in Etui. —  Balance-Tafelwage, geeicht. — Aneroidbarometer 
mit sichtbarem Werk, in Verbindung mit einem Celsius-Thermometer. —  Celsius- 
Thermometcr (— 15° bis -1-120°). —- Zink-Kohle-Chromsaure-Tauchelement .in 
Flaschenform. —  Therrno-elektrisches Element mit Magnetnadel. —  Optische 
Scheibe nach Prof. H. Hartl, zur Demonstration der Gesetze der elementaren 
Optik. —  Salze fur Spektral-Reaktionen in Etui. —  Scharfer fur Korkbohrer. — 
Glas-Schneidemesser. —  Tischchen mit eisernem DreifuB. —  Eisenmorser. —  
Yerbrauclismaterialien.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  1. Vom lobłichen Beskiden-Verein, 
Selttion Teschen: Telegraphische Wetterberiehte der k. k. Zentralanstalt fiir 
Meteorologie in Wien, samt Wetterkarten. 2. Von den Schiilern Schusta Lothar 
und Skfivanek Karl der IV. Klasse je  eine Scliraube mit scharfem Gewinde 
samt Schraubenmutter, aus IIolz. 3. Vom Schiiler Liiwenstein Richard der
VI. Klasse: eine Federwage, von 0 bis 12 leg graduiert. 4. Vom Lehramts-Kan- 
didaten Wańtuch Gustav in Teschen: Modeli einer Dampfsteuerung. 5. Vom 
Schiiler Eberhardt Erwin der IV. Klasse: Modeli der Mondbahn und des Mondes, 
zur Erklarung der Mondes-Finsternisse. 6. Vom Schiiler Hulek Leopold der
VII. Klasse: Photograpliie magnetischer Kraftlinien. 7. Von Ilerrn Skocdopole 
Theodor, ord. Ilorer der k. k. techn. Hochschnle in Briinn: ein galvanisches 
Element, Patent Egger. 8. Vom Schiller Klein Otto der VII. Klasse: eine Tele- 
graphenleitungs-Isoliorglocke. 9. Von Herrn Appel Franz, Aspirant der K.-O. E.- 
Balm: ein zerlegbares Modeli einer Dynamomaschine. 10. Vom Schiiler Aufricht 
Ferdinand der IV. Klasse: ein pliotographisclies Negativ samt zugehorigem Posi- 
tiv. — Fiir diese Spendeti wird hiemit der heste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der  S a m m l u n g :  469 Inyentarnummern.
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E. Chemisches Laboratorium.
Kustos: Professor M a x i ni. Ii o s e n f e 1 d.

V e  r b rauc l i  smate  r ia 1 i e n : Zersetzungsrbhren, Kohlen- und Platinelek- 
troden, Reagentien, Proberohrchen, Filtrierpapier, Kochkolbon, Korkpfropfen, 
Gummischlauehe, liecherglaser, Abdampfschalen etc.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  263 Iiiventarnummern.

F. Lehrmittel fiir geometr. Zeichnen.
Kustos: J h-ofessor K a r l  11 o u i g.

Z u w a c h s  durc l i  A n k a u f :  Eiu Tafelzirkel,
D e r  z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  292 Inventarnummern.

G. Lehrmittel fiir Freihandzeichnen.
Kustos: Professor F r a n z Mu l l e r .

I. Z u w a c h s  d ur c l i  A n k a u f :  Storck und Eisenmenger, Figurale Vor- 
lageblatter, 3. Heft. Gipsmodelle: Leucbter, Pferd, 2 Medaillen, Arlt Portrat, 
Maskę der lii. Theresia, Totenmaske, Totenmaske der Konigiu Luise, Marietta- 
Biiste vron Tilgner. Mensclilicher Schiidel; 4 Schmetterlinge in Kassetten; 3 pra- 
parierte Bldtter; Artischocke; 6 Gefafie; Kellerleuchter: Hammer; H obel; Sagę; 
Stemmeisen.

II. Z u w a c h s  dur c l i  S c h e n k u n g :  Non den Schlilern Langer Leo der 
V. Klasse eine Kupferkanne; Fasal Yiktor der VI. Klasse 4 GefaCe und Łowy 
Johann der VII. Klasse eine Helmselmecke. Fiir diese Spenden wird hiemit 
der beste Dank ausgesproclien.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der  S a m m l u n g  3310 Stiick besteliend aus 2575 
Vorlageblattern, 276 Gipsmodellen, 68 Drahtmodellen, 67 Holzmodellen, 17 Mo- 
dellen aus Pappe, 25 Toumodellen, 228 Ealimen fiir die Vorlagen und 54 ver- 
schiedenen Gegen stand en.

H. Miinzsammlung.
Kustos: Professor Dr. K a r l  K l a t o v s k y .

Z u w a c h s  d ur c l i  S c h e n k u n g :  1. Von Herrn Dr. Josef Tins, k. k. 
Realsclmlprofessor 4 englische Mtinzen. 2. V.om Schiller der 111. Klasse Rudolf 
Gascliek 1 osterreichische, 1 preuBische, 1 franzbsische und 1 englische Miinze. 
3. Vom Schiller der IV . Klasse Ferdinand Pumperla 3 osterreichische, 1 englische, 
1 polnische aus dem Jahre 1765, 1 sachsische Miinze. 4. Vom Schiiler der 1. C Klasse 
Wilhelm Weber 1 nordamerikanische Miinze. 5. Vom Schiiler der IV. Klasse 
Alfred Gottlieber 1 osterreichische und 6. vom Schiller der 11. B Klasse Hans 
Palleta 2 osterreichische, 1 brasilianische, 2 russische, 1 niederlandische, 3 nord
amerikanische, 1 tlirkische Miinze. Den Spendern wird hiemit hestens gedankt.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  M i i n z s a m m l u n g :  287 Inventarnummern in 
304 Stiicken, umfassend 45 autike, 84 osterreichische, 38 deutsche, 35 russische, 
21 italienische und 46 Mtinzen der iibrigen europaischen Staaten; ferner 21 orien- 
talische und 8 amerikanische; schliefilicli 6 Bankmjten (3 ungarische, 1 osterrei
chische, 1 brasilianische und 1 der Provinz Buenos Ayres.)
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I. Programmsamnilung.
Kustos: Prof. Dr. K a r l  K l a t o v s k y .

Ósterr. Mittelschulen: 
Mittelschulen Niederosterreichs .

11. Oberosterreichs und Salzburgs
III. S te ierm a rk s .............................
IV. Karntens und Krains
V. des KUstenlandes
VI. Tirols und Vorarlbergs .

VII. Bohmeus .............................
VIII. M a h ren s ....................................

IX. Schlesiens . . . . . .
X. G aliziens....................................

XI. n der Bukowina und Dalmatiens
XII.

XIII.
XIV.

B.
a
i.

ii.
n i.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII. 
IX.
X.

XI.
XII.

1) .

a)
b)
c)
d)

Progr.

Ósterreichische Lehrerbildungsanstalten 
Schulen Ungarns, Siebenburgens und Kroatiens 
Sonstige mlandische Anstalten .

Ósterr. Progr
I.— VIII. Bayrische Mittelschulen. Bayr. 
PreuCische Mittelschulen:
Provinz OstpreuBen .

„ WestpreuCen
„ Brandenburg
„ Pommern
„ Posen .
„ Schlesien
„ Sachsen
„ Schleswig-Holstein
„ Hannover .
„ Westfalen .
„ Hessen-Nassau .

Rheinprovinz und Hohenzollern
Preubische Progi

Sonstige Lehranstalten Deutschlands: 
EIsaC-Lothringen 
Kónigreich Sachsen .

„ Wurttember'
GroBherzogtum Baden

«) 7? Hessen
f) V) Mecklenburg
9) 7) Oldenburg
h) n Weimar
i) Herzogtum Anhalt .
/,■) „ Altenburg, Koburg-Gotha, Meining
l) „ B rau n sch w eig .............................

m) Fiirstentumer Lippe, IleuB und Sehwarzburg
n) Freie Stadte Bremen, Hamburg und Ltibeck

Aus dem iibrigen Deutschland

Zuwachs
Gegen-wśirtigerBe8tand

in Stiicken
43 1213
12 290
11 320
9 211

10 252
12 402-
89 1736
52 861
11 325
28 631
10 242
5 120
4 315

21 317
317 7235

4 539

5 369
6 288

33 955
13 361
5 268

21 781
24 665

5 275
10 395
8 409
3 357

19 850
152 5973

5 211
13 597
9 183
7 238
4 151
4 182
2 76
1 76
3 60
1 131
3 78 ^
3 127

11 192
66 2302

Totalsumme . i 539 j 16049 |
35,:



K. Turngerate.
Kustos: K. k. Turnlehrer G u s t a v  K l a u s .

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f  (auBerordentliclie Dotation): 2 Pferde, 4 abge- 
drehte Reckstangen, 8 Schraubbolzen, 70 Hanteln.

D e r z e i t i g e r  S t a n d :  144 Stiick.

VI. Clironik.
1902. 18. A u g u s t .  Geburtsfest seiner Majestat des Kaisers. Deputationen 

des Lehrkorpers beteiligten sieli an der 1'eier in der katliolisclien und in der cvan- 
gelischen Kirche sowie im israelitischeu Tempel.

22. A u g u s t .  Die Wiener Zeitung meldete die Verleiliung der Wttrdc eines 
k. k. wirki, gebeimeien Rates an den k. k. Landesprasidentcn von Sclilesieu 
Herrn G r a f  en J o s e f  T  li un - PI o h e n s t e i n. Der LelirkSrper bentitzte diesen 
freudigen Anlafi, urn Seiner Exzellenz die ergebensten Gliickwiinsche auszusprechen, 
auf die alsbald ein freundliclier Dank einlangte.

4. S e p  tein ber .  Mit bohem Ministerialerlafi vom 24. August 1902, Z. 2(1561. 
wurde Prof. E r n s t  K a l l e r  eine Lehrstellc an der Staatsrealscbule im II. Be- 
zirke Wiens verlielien.

In Prof. Kaller bat unsere Anstalt einen ihrer yorztigliebsten Lehrer verloren. 
Seit dem Scbuljalire 1892/93, also durch volle zelm Jabre, an der biesigen Anstalt 
tiitig, zuerst vier .labre hindureb ais Supplent, dann ais wirklieber Lehrer und sehlieB- 
lich ais k. k. Professor, hat er es verstanden, durch seinen stets an den Tag ge- 
legten Pflichteifer, sein dienstbereites und zuvorkomrnendes Wosen sieb die aufricbtige 
Wertscbatzung seiner Yorgesetzten und seiner Kollegen zu erwerben. Seine ans- 
gezeiclineten Kenntnisse und sein groBes piidagogiscbes Geschick in Yerbindung 
mit einer bei aller gebotenen Strenge woblwollenden Behandlung der Jugend haben 
niclit bloB die schonsten Unterricbtserfolge erzielt, sondern ibm aucb die Liebe und 
Zuneigung seiner Scbtiler in bohem Grade gewonnen.

10. S e p t e m b e r .  Dem Trauergottesdienste fur weiland Ibre Majestat die 
Kaiserin wobnten der Direktor und eine groBere Anzabl von Mitgliedern des Lehr- 
korpers bei.

16. S e p t e m b e r .  AufnabrnsprUfungen fur die I. und fur hohere Klassen.
17. S e p t e m b e r .  Wfederholungs- und Nachtragspriifungen.
18. S e p t e m b e r .  Feierlicber Eroffnungsgottesdienst flir die katliolisclien 

Schiiler. •— Nachmittags langte von der biesigen k. k. Bezirksbauptmannscbaft 
die Nachricht ein, daB infolge einer in Tescben herrsebenden Scharlacbepidemie 
bis auf wcitercs von dem Beginne des Unterriclites abgeseben werden milsse (vom 
hohen k. k. scbles. L.-Sch.-R. genebmigt mit ErlaB vom 23. September 1902, 
Z. 4817).

19. S e p t e m b e r .  Mit ErlaB des hohen k. k. scbles. L.-Sch.-R. vom 10. Sep
tember 1902, Z. 4468, wurde dem Professor J  o b a n n  K r a l i k  die 4. Quinquennal- 
zulage und mit ErlaB vom 12. September 1902, Z. 4469, dem Professor F r a n z  
M u l l e r  die 2. Quinqueunalzulage zuerkannt.

24. S e p t e m b e r .  Miindlicbe Wiederbolungs-Maturitatspriifung unter dem 
Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspektors F r a n z  S l a m e c z k a .

4. O k t o  ber .  Feier des Allerhocbsten Namensfestes Sr. Majestat des Kaisers.
6. O k t o b e r .  Da die Scharlacbepidemie zum Stillstand gekommen war, 

konnte der regelmaBige UnteiTicht beginnen.
12. O k t o b e r. Feierlicber Eroffnungsgottesdienst ftir die evangelischen Schiiler.



9. N o v e m . b e r .  Mit ErlaB voin 28. Oktober 1902, Z. 17562, bat der Herr 
Minister fur Kultus rani Unterriclit den Professor F r i e d r i c h  J e n k n e r  in die 
VH. Rangsklasse befordert.

14. N o v e m b e r .  Mit ErlaB votn 7. Noyember 1902, Z. 5502, bat der k. k. 
schlesische L.-Sch.-R. den wirklichen Eealschullehrer Dr. M o r i z  H e r t r i c h  im 
Lehramt delinitiy. bestiitigt und ibm gleichzeitig den Titel Professor yerlielien.

19. N o v e m b e r .  Trauergottesdienst flir weiland Ikrę Majestat die Kaiserin.
22. N o v e m b e r .  Der k. k. schlesische Landesschulrat bat den Berieht des 

Herm Fachinspektors k. k. Scliulrates A n t o n  A n d ó l  tiber die im Schuljalire 
1901/02 yorgenommene Inspektion des Zeichenunterrichtes mit Ilefriedigung zur 
Kenntnis genommen. (ErlaB vom 18. Noyember 1902, Z. 3664.)

27. N o v e m b e r .  Der Herr k. k. Landesschulinspektor F r a n z  S l a m e c z k a  
besuchte. den Unterriclit in einigen Klassen.

13. D e z e m b e r .  Herr Professor M a x i r n i l i a n  R o s e n f e l d  wird auf 
Grund des § 13 des Gesetzes vom 19. Soptember 1898 flir liervorragende Lei- 
stungen auf padagogiscb-didaktischem Gebiete ausgezeichnet.

24. ' D e z e m b e r  — 1. J a n  n e r  1903. Weihnachtsferien.

1903. 14. F e b r u a r .  SchluB des I. Semesters. Infolge des yerspateten 
Schulanfanges entfiełen heuer die Semestralferien (ErlaB vom 18. Dezember 1902, 
Z. 6791), so daB das 2. Semester sofort mit dem 16. Februar begann.

18. F e b r u a r .  Eine Depulation des Lehrkorpers wohnte einem Eequiem 
flir weiland Seine kaiserliche Hoheit Herm Erzherzog Albrecht bei.

23. Mar z .  Unter Fiihrung des Direktors und des Religionsprofessors Y i k t o r  
Hi sen b e r g  nahmen die Schtiler der V. Klasse ara Leichenbegangnisse ihres ani 
21. Marz yerstorbenen braven Mitschlilers F r i e d r i c h  L a s t o w k a  in Karwin teil. 
Der Verstorbene, der durch ein ttickisches Lungenleiden viele Monate ans Kranken- 
lager gefesselt worden war, war einer unserer ausgezeichnetsten Schtiler und be- 
rechtigte zu den sclionsten Hoffnungen.

27. und 28. Marz .  Revision des katholisehen Religionsunterrichtes durch 
den neu ernannten Herrn fiirstbischoflichen Kommissar Dr. B u c h w a l d ,  Seminar- 
direktor in Weidenau.

6. — 14. A p r i l .  Osterferien.
7. — 9. und 18.— 20. Mai .  Inspektion der gesamten Anstalt durch den 

Herrn k. k. Landesschulinspektor F r a n z  S l a m e c z k a .
25. — 29. Mai .  Scliriftliche Maturitatspriifungen.
30. M ai bis 2. . Inni ,  Pfingstferien.
21. J  un i. Infolge Erlasses des k. k. schles. Landesschulrates vom 5. Juni 1903, 

Z. 2909, wurde Professor J o h a n n  K r a l i k  ais Ililfskraft zur Unterstutzung des 
Direktors in der Besorgung der administrativen und Kanzleigeschafte bestellt.

12. J u l i .  Feierlicher Dankgottesdienst fiir die evangelischen Scliiiler.
15. Ju l i .  Feierliches Dankamt fiir die katholisehen Schtiler. SchulsehluB.
16. J u l i .  Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse.
Am 17., 18., 20. und 21. J u l i  werden die miindlichen Maturitatspriifungen 

unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspektors F r a n z  S l a m e c z k a  
stattfinden, wortiber im nachstjahrigen Programm Berieht erstattet werden wird.

R e l i g i o s e  U b u n g e n .
Die religiosen Ubungen der katholisehen Schiller wurden im Sinne der liohen 

M inisterialyerordnung vom 5. April 1870, Z. 2916, abgehalten. Im Oktober, 
April und Juli empfingeti die katholisehen Schiller die heiligen Sakramente der
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Bufie und des Altars. Am Fronleichnamsfeste beteiligten sieli die katholischen 
Schiller unter Fiilmmg einiger Mitglieder des Lehrkorpers an dem feierliclien 
Umzuge.

Fiir die evangelisclien Schiller fand der Schulgottesdienst in regelmafiigem 
Wechsel an dem einen Sonntag im Festsaale des k. k. Albrecht-Gymnasiums statt, 
wahrend an dem anderen Sonntage die Jugend dem deutschen Gemeindegottes- 
dienst.e in der Gnadenkirche beiwohnte. Am 8. Dezember (Bufitag) und ani 
19. April (Sonntag nach Ostern) wurden die eyangelisclien Schiller zur Beichte 
und zur heiligen Kommunion gefiihrt.

Die israelitischen Schiller wurden verhalten, dem Gottesdienste ilirer Konfession 
beizuwohnen. Aufierdem hie.lt der Prediger der hiesigen Kultusgeineinde Dr. A. 
L e i m d o r f e r  an jedem Samstag naclimittags (3 1/* Uhr) eine Exhorte fiir die 
israelitische Jugend ab.

VII. Holie Erlilsse.
Mit lioh. Erlafi des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 

11. Februar 1901, Z. 35580 ex 1900, und Erlafi des hohen k. k. schl. Landes- 
schulrates vom 22. Marz 1901, Z. 579, erfolgt die Ausschreibung von Stipen- 
dien zu 800 K jahrlich zur Heranbildung von Kandidaten fiir das Lehramt des 
Freihandzeichnens an Mittelscliulen. Bewerber um solche Stipendicn haben ihre 
Gesuclie, die mit den Studienzeugnissen der 6. und 7. Klasse, mit einer ausrei- 
chenden Zahl von Proben ilber besondere Leistungen im Freihandzeichnen und 
mit einem Mittellosigkeitszeugnis belegt sein miissen, vor dem 1. April des be- 
treffenden Jahres bei der Anstaltsdirektion zu ilberreichen. Die Gesuclie sind 
an das hohe k. k. Ministerium fur Kultus und Unterricht zu richten.

Beim Bezug ron Beifizeugen sind laut holi. Ministerialerlasses vom 30. De
zember 1902, Z. 38063, inlandische Erzeugnisse zu bevorzugen.

Mit lioh. Erlafi des k. k. Ministeriums des Innern vom 14. Juli 1902, 
Z. 29949, und Eidafi des hohen k. k. schles. Landesschulrates vom 30. August 1902, 
Z. 4217, werden Vorscliriften zur wirksamen Bekampfung der Tuberkulose bekannt 
gegeben.

Mit Erlafi vom 8. Februar 1903, Z. 424, teilt der k. k. schles. Landes- 
schulrat mit, dafi Seine Eminenz der Ilerr Kardinal-Fiirstbischof von Breslau den 
Herrn Seminardirektor Dr. B u c h w a l d  in Weidenau mit der lievision des 
Religionsunterrichtes betraut liabe.

Der k. k. schles. Landessclmlrat maclit mit Erlafi vom 17. April 1903, 
Z. 2404, auf die Notwendigkeit einer verniinftigen Zahnpflege aufmerksarn.

Durch holi. Ministerialerlafi vom 23. Mai 1903, Z. 17541, wird bestimmt, 
dafi bei den Maturitatspritfungen im Herbsttermin auch Reprobationen ans einem 
Gegenstande auf ein lialbes Jalir ausgesprochen werden dttrfen.

VIII. Gesundlieitspfloge (lor Scliiiler.
Die hohen Ministerialerlasse vom 9. Juni 1873, Z. 4816, vom 15. Sep- 

tember 1890, Z. 19097, und vom 12. Marz 1895, Z. 27638, wurden in der in 
den friiheren Jahresberichten der Anstalt geschilderten Weise zur Ausfiihrung 
gebracht.

Zu Anfang des Schuljahres wurden den Scliillern Weisungen zur Gesund- 
lieitspflege in Schule und llaus von den Klassenrorstanden gegeben und wahrend



des Sclntljahres fanden diesbezugliche Belelirungen bei passenden Gelegenlieiten 
in alleti Unterrichtsgegenstanden statt.

Zur F u f i r e i n i g u n g  im Gebaude dienen: zwoi groBe Eisengitter nnd zwci 
Scharreisen beim Toreingange, Bastmatten vor den Zimmern im Erdgescbosse und 
ein ausgespannter Kokosteppich auf der Plattform der ersten Treppenwendung.

AllwOchentlicli einmal werden samtliche Tafelschwamme unter der fach- 
mannischen Leitung des Professors Rosenfeld mit Formaldehyd desinfiziert.

Die Fiillung der Spucknapfe geschieht mit aesinfizierter Holzwolle; nacli 
acht Tagen wird der Inhalt verbrannt und die GefaBe mit einer Formaldehyd-Losung 
ausgewaschen.

Die Z i m m er te m p er a tur e n wurden regelmaBig an Thermometern abge- 
lesen; dieselben waren wahrend der Zeit des Heizens ziemlich konstant 18° C. und 
stiegen aueh im Sommer selten iiber 20° C.

Neben der regelmiiBigen L u f t u n g  auBer der Schulzeit fand aucli jedesmal 
in der Zwischenpause um 10 und um 11 Uhr, wahrend welcber sich die Schuler 
im Ilofraume aufbielten und spielten, eine Luftung siimtlicher Zimmer statt.

In der warmen Jahreszeit konnte der Unterricht zumeist bei geóffneten 
Fenstern erteilt werden. Der botanische Unterricht wurde wiederliolt im Freien 
abgehalten; auch fanden mehrere botanische Exkursionen statt.

J u g e n d s p i e l e  fanden im Freien von Anfang M a i a n  an jedem regenlosen 
Samstag zwischen 3 und 7 Uhr nachmittags am Eislaufplatze statt. Dieselben 
wurden von dem k. k. wirklicken Lehrer Dr. Josef Tins und dem k. k. supplierenden 
Lehrer Karl Niedoba geleitet.

Infolge des verspateten Schulbeginnes sowie der verlangerten Osterferien 
konnte lieuer leider kein Tag fur Ausfliige frei gegeben werden; doch waren die 
Professoren der Geographie, Naturgeschichte und Chemie in eifriger Weise darauf 
bedacht, den gróBercn Ausflug durch kleinere lelirreiche Spaziergange und Besuche 
in Fabriksunternehmungen zu ersetzen.

Yon 438 Schiilern haben 84°/0 auch im Winter gebadet; 66°/0 sind Schwimmer, 
7G°/0 Schlittschuhlaufer und 32°/0 Radfahrer.

Wie im Vorjahre haben aucn heuer die Ilerren Mitglieder des ostschlesischen 
Arztevereines in der entgegenkommendsten Weise 52 armen Realschtilern unent- 
geltlich iirztlichen Rat angedeihen lassen. Um die Zahnpflege zu fordem, bat Herr 
Dr. E l s n e r  die besoudere Giite gehabt, arme Schuler ganz unentgeltlich, be- 
mitteltere nur gegen Ersatz der Verbrauchsmaterialien zahniirztlich zu behandeln. 
Von diesem uberaus dankenswerten Entgegenkommen haben denn auch unsere 
Schuler ausgiebigen Gebrauch gemaclit.

Zur Fdrderung der Gesundheitspflege bewilligte die lobliche S t a d t g e m e i n d e  
66 Schulern Freikarten und den fibrigen Schulern den maBigen Preis von 4 h 
fiir die Benutzung der schonen stadtischen Schwimm- und Badeanstalt. Die Ver- 
waltung des „ K a i s e r b a d e s “ ermaGigte fur Studierende den Preis der Vollbadei 
auf 30 h, den Preis der Wannenbader auf 50 h.

Der E i s l a u f v e r e i n  gewahrte 60 Schulern Freikarten, allen Studierenden 
ermaBigte er die Saisonkarten auf 5 K und die einzelnen Eintrittskarten auf 20 h 
und 10 h. Besonders braven Schulern iieh er auBerdem Schlittschuhe wahrend des 
ganzen Winters.

Die lobliche Stadtgemeinde, die Herren Arzte, die Verwaltung des „Kaiser- 
bades“ und der Eislaufverein haben hiedurch iiire Schul- und Jugendfreundlichkeit 
in humanster Weise bekundet und den Schiilern der Anstalt eine groBe Wohltat 
erwiesen. Die Direktion sprieht daflir den wSrmsten Dank aus und bittet zugleich, 
der Schnie auch fernerhin diese freundliche Gesinnung bewahren zu wollen.
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IX. Statistik der Schiller im Sclmljalire 1902/190.-}.
" K 1 a s > 3

< j d < i «i 

1

j
=> S N SC3

1. Zahl.
1 — 1 1

Zu Ende 1901/1902............................. 34 35 37 48 45 32 33 57 46 31 18 416
Zu Aufaug 1902/1903 ....................... 37 43 42 43 43 36 41 58 44 41 28 456
Wahrend desSehuljahres eingetreten — -
Im ganzen also aufgenommen 37 43 42 44 43 30 41 58 44 41 28 456

Darunter:
JS'eu aufgenommen, und zwar:

aufgestiegen . . . . 30 37 38 1 1 — 1 — 1 111
Repetenten . . . . — — — — — 1 — — 1 — 2

Wieder aufgenommen, u. zwar:
aufgestiegen . . . . — — — 39 40 32 40 56 40 39 28 314
Repetenten . . . . 7 6 4 3 2 3 — — 3 1 — 29

Wahrend des Schuljahres ausgetreten 3 4 — 1 1 »> 3 3 28
Schiilerzahl zu Ende 1902/1903 . 34 43 38 43 43 35 40 56 41 38 28’ 439

Darunter :
Offentliche Schiller . 34 43 38 43 43 35 40 56 1 0 38 28 438
Privatisteu ....................... — _ _ — _ _ _ _ _ —
Aufierordeutliche Scbuler . — — — — — - — 1 — 1 |

2. Geburtsort (Vaterland).
T esclien ............................ 10 10 8 5 0 6 i 13 1 0 6 4 85
Schłesien aufier Teschen . 10 25 20 32 29 22 27 30 23 21 20 271
Andere ósterr. Provinzen . 6 7 o t 8 6 4 11 G> 9 4 67'
U n g a r n ............................ t 1 i 2 — i »> — 1 2 — 11
Reutsches Reich. i i — — — 2 — 4

Summę . 34 43 38 43 43 35 40 56 401 38 28 438'

3. Muttersprache.
D eu tsch ............................. 29 23 21 28 24 22 23 34 26l 26 2 2 278'-
Tschechoslawisch — 1 4 4 .) 2 5 6 1 — 3 28
Polu isch ............................ 5 19 13 11 17 n 12 16 12 a 3 130 i
M agyarisch....................... _ - — 7 1 »>

Summę . 34 43 38 43 | 43 35 40 56 401 38 28 438' |

4. Religionsbekenntnis.
Katholisch des rom. Ritus. 34 — 38 36 22 27 17 35 25* 2 0 17 2711 j
Evangelisch........................................ — 27 — — 16 — 17 14 8 11 98
Israelitisch ........................................ 16 7 5 8 6 . 7 7 7 <’) 69

Summę . 34 43 38 43 43 35 40 56 401 38 28 4381
5. Lebensaiter.

11  Jahre alt 8 15 2 _ _ _ _ _ _ _ 25 |
W * „ 9 9 8 8 8 — — — — — — 42
13 „ i i 8 17 10 u 12 6 — — — — 81
1-1 „ 6 8 8 11 14 8 10 13 — — — 78
^  n n — 3 •> 6 5 6 12 15 10 — — 59
16 „ „ — — — 2 3 8 11 15 11 3 — 53
W „ . — — i — 2 i 1 7 12 8 5 37
18 » „ — — — — — — — 6 6 14 9 35

| 19 , „ _ — — — _ — — — i 10 ii •)•>
2 0  „ „ — — — — — — — — — 3 2 5
21 — — _ — __ — _ — — —
oo — — i II

i i 1

Summę. 34 1 | 38 ! 43 | 43 1 35 | 40 | 56 [ 40*j 38 | 28 | 438'
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6  Nach dem Wohnorte der Eltern.
Ortsangehorige.................................. 14 15 14 i i 9 u 9 24 17 14 12 150
Ausw artige........................................ 20 28 24 32 34 24 31 32 231 24 16 2881

bum me . 34 43 38 43 43 35 40 50 401 38 28 4381
7. Nach dem Stande der Eltern.

Beamte und Bedienstete . . . . 10 9 '12 2 2 16 17 22 2 0 17 21 14 196
ILandel- und Gewerbetreibende . 10 24 12 13 18 U 13 21 16 10 11 159
Militaristen........................................ 1 1 2 — 1 2 — — 1 — — 7 i
Land wir t e ........................................ 0 8 i 1 8 2 5 8 6 5 O 52
P r iv a t e .............................................. 1 i 1 7 3 — 7 i 2 1 24

Summę . 34 43 38 43 43 35 40 56 401 38 28 4381
8 . Klassifikation.

a) Zu Ende des Schuljahrcs 190211903
I. Fortgangsklasse mit Vorzug . 1 4 2 7 7 0 5 8 2 4 4 50
I- , ............................ 23 22 26 27 31 2 0 29 34 31 16 24 282

Zu eiuer Wiederholuugsprufuug zuge-
lassen ........................................ 8 9 1 3 1 0 1 4 1 7 — 41

' 11. Fortgangsklasse............................ — 7 8 1 4 3 3 5 4 11 — 50
III. „ ............................ 2 1 i — — — 1 3 1 — — 9
Zu eiuer Nachtragspriifung krankheits-

halber zugelasseu....................... — _ — • > — — 1 2 1 — — 6
AuCerordentliche Schiller . . . . 1 1

Summę . 34 43 38 43 43 35 40 56 401 38 28 4381
b) Nachtrag zumSchuljahre 1901jl902
Wiederholungsprufung. waren bewilligt 5 1 4 7 5 5 l 4 7 3 — 42

Entsprochen haben . . . . 3 1 3 3 4 5 1 3 7 3 — 33
Nicht entsprochen haben (oder

nieht erschieneu sind) . 2 — 1 4 1 — — 1 — — — 9
Nachtragspriifungen waren bewilligt. 1 1 2

Entsprochen haben . . . . 1 1
Nicht entsprochen haben . — — — — — — — — — —
Nicht erschienen sind . _ — — _ — — 1 - 1

i Damach ist das Endergebnis f. 1901/2
I. Fortgangsklasse mit Vorzug . 5 4 3 7 4 2 6 6 2 5 1 45
I. „ ............................ >>•> 23 25 34 32 26 26 46 39 24 17 314
U. , ............................ 5 5 7 6 7 1 1 4 4 2 — 42

HI * ............................ 2 3 2 1 2 3 — — — — — 13
Ungepriift b lieh eu ............................ — — 1 — — i
AuCerordentliche Schiiler . . . 1 i

Summę . 34 55 37 48 45 32 33 561 46 31 18 4151
9. Geldleistungen der Schiiler.

Das Schulgeld zu zahlen waren ver-
pflichtet:

im 1 . Semester . . . . 25 28 27 19 9 11 11 24 181 13 10 196
im 2 . Semester . . . . 21 19 2 0 18 12 16 16 31 171 19 10 2 0 0

1 Zur Halfte waren .befreit
im 1. Semester . . . . — — — 1 i
im 2 . Semester . . . . — — — — — — — — — — 1 i

Ganz befreit waren
im 1. Semester . 12 24 14 24 34 24 30 34 24 28 17 265
im 2. Semester . 13 24 18 25 31 19 24 26 24 19 17 240

| Das Schulgeld betrug im aanzen
im 1 . Semester K  5895’—
im 2 . Semester „ 6015'— 1

Zusammen K  11910'—
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Die Aufnahmstaxen betrugen
Die Lehrmittelbeitrage betrugen
Die Taxen f. Zeuanisduplikate betrugen

Summę

491.40 
961.80 

6.—'
A  1459.20

K I a a s e

10. Besuch der Freifacher.

Polniscbe Spracbe .

Bohmische Spracbe

Gesang

Stenographie

T. Abt. 
I I .  A b t

III. Abt 
I. Abt

U. Alit. 
III. Abt.

I. Abt. 
II. Abt.
I. Alit.

II. Abt, 
I. Abt.

II. Abt.

10 !

1
16

2! l i

11 9
a j
1 — 1 3

8 -  
9I 9

Analytische Chemie .
II. Stipendien.

Anzahl der Stipendisten 13. 
Gesamtbetrag der Stipendien K  1044.20

W -  -
7 17

3, 3

9 19 11 12 13
-  — 40| 1 — 

- 130 20 
I 7 3

12

Zusammen

21
28 
14 
39 
30 
10 
01 | 

100 I 
50 !| 
50 I
10 i|

63

sl

101

100

Ycrzeiclmis dor Schiller.

(Die mit einem Sternchen bezeicbneten Schiller erhieiten ein Zeugnis der I. Fortgangsklasse
mit Vorzug.)

I. K 1 a s 8 o A : 34 S cli iii er.
Auer Stoplian, Berger Artur, Bittner Artur, Brasse Karl, Brosig Rudolf, 

Cyganek Franz, Dluhosch Friedrich, de Doua Josef, Eichler Karl, Engel Otto, 
Engel Rudolf, *Farnik Rudolf, Fingerhut Rudolf, Gerloch Bruno, Guziur Ferdinand, 
Hanselka Richard, Heim Georg, Herliczka Leo, Inochowsky Joliann, Kabiesz 
Engelbert, Kametz Ernst, Kaniak Engcn, Konig Josef, Koss Max, Krzistek 
Emanuel, Krzistek Heinrich, Leippert Fani, Leutlnnetzar Alfred, Martin Hermann, 
Mayer Maximilian, MeilSner Joliann, Michnik Bruno, Mira Gratianus, Mitschek Faul.

I. K l a s s e  B:  43 S c h i l l e r .

Abeiul Heinrich, Adamiec Konrad, Adamiec Theodor, llrauner Leo, Buzek 
Josef, Chmiel Josef, Chodura Joliann, Dluhosch Eckart, Eirla Franz, Fischgrund 
Rudolf, Freud Hermann, Fnkała Josef, Gabrisch Etnmerich, Goryczka Paul. 
Holter Otto, Kiszka Joliann, Klimosz Georg, Kozusznik Josef, Kraina Theophil, 
Krzyzanek Georg, Kubiczek Adolf, *Lbwy Jakob, Lustig Siegfried, *Mai Max, 
Oszelda Karl, Płachta Rudolf, *Robitschek Walter, Rotli Alfred, Santarius Adolf, 
Schmidt Eugen, Schneider Ferdinand, Schneider Salomon, Schwarz Rudolf, Sikora 
Josef, Teichner Hugo, Teper Joliann, Vogel Walter, Wczelka Eduard, Zehngut 
Isidor, *Zielina Gustav, Ziffer Ernst, Heller Fritz, Pindór Josef.
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I. K l a s s e  C:  38 Sc h i i l e r .

Moldfik Ludwig, Navratil Franz, Neupauer Alfred, Niedetzky Heinrich, 
Nobel Viktor, Pauler Alois, .Podescbwa Anton, Pracliowski Erwin, Pujnar 
Stanislaus, Romer Ernst, Kuczka Arnold, Scldossarek Alfons, Schoustal Karl, 
Sclirubarz Engelbert, Sehrubarz Jobann, Schuska Ludwig, *Schirocky Wilhelm, 
Seehoff Roman Guido, Scidel Otto, Seidel Silvester, Smusch Ludwig, Spitzer Felix, 
Staff Johann, Stiller Ferdinand, Straube Julius, Sturz Emmerich, Sturz Emil, 
*Sturz Gustav, Twardzik Heinrich, Wazacz Karl, Weber Wilhelm, Wenglorz 
Franz, Wiedlak Adolf, WinkelbOfer Rudolf, Wojtilla Stanislaus, Zatloukal Leo, 
Zatloukal Theodor, Veith Ernst. .

II. K l a s s e  A :  43 S c h i l l e r .

*Abend Siegfried, "Badura Rudolf, Bernatzik Josef, Bernstein Richard, Bo- 
gocz Viktor, Brauner Ignaz, Brauner Rolf, Brzezina Artur, Burian Josef, Chlehik 
Heinrich, Czcpel Karl, Czerniak Franz, Dluhosch Heinrich, *Dostal Johann, Drobik 
Alexander, Dubowy Franz, Ehrmann Jakob, Flach Otto, Galio Paul, Grania Rudolf, 
Grycz Emanuel, Grycz Engelbert, Gudrich Leo, IJaubenstock Karl, *Henzler 
Johann, Iluml Leo, Kirnig Paul, Klich Franz, Klimscha Franz, Kotzian Alois, 
Kozdon Wilhelm, :i:Kralik Otto, Kudrna Josef, Laufer August, Lazarczyk Josef, 
Loffler Hugo, Lowenbein Leopold, Mały Othmar, *Manda Leo, *Mattanovich 
Hermann v., Matuschek Franz, Mayer Eugen, Nowak Karl.

II. K 1 a s s e B : 43, S c h ii 1 er.

*Bechtloff Pliilipp, Buzek Wilhelm, Chlebna Paul, Cichy Paul, Cywka Karl, 
*HarIfwger Julius, '"Harwot Karl, *Heczko Bichard, Hławiczka Johann, Klimuś 
Georg, Koszczoł Ferdinand, *Krzywoń Paul, Kubisch Eduard, Mitura Karl, Paduch 
Ignaz, Pallcta Johann, Pawlas Karl, Richter Johann, Rie^e Leopold, *Rosenzweig 
Josef, Rozsypał Josef, Russek Stanislaus, Russina Gottfried, Scliaffranek Eduard, 
Schilling Oswald, *Schleuderer Leo, Schmelz Josef, Schorn Franz, Seibert Johann, 
Spiwok Adolf, Stritzki Johann, St.ux Paul, Swoboda Richard, Szeliga Leouhard, 
Szyszkowitz Johann, Topiarz Franz, Wagner Josef, Wesely Rudolf, Wionsek 
Alfred, Zcbisch Franz, Zichlarz Rudolf, Ziffer Karl, Żmija Karl.

III. K l a s s e  A : 35 S c li ii 1 c r.

Barabasz Alois, Barber Artur, Beck^ Johann, Berger Bruno, Berka Friedrich, 
Biener Leopold, Blumenfeld Oskar, Bortoli Franz, Branny Theodor, Brewinski Leo, 
Bsonek Stanislaus, Dluhosch Ferdinand. Eichner Rudolf, *Eisenberg Josef, *Eliasch 
Karl, Firla Leo, Flebbe Gustav, *Funker Viktor, Gattnar Franz, Grób Eugen, 
*Illawa Anton, Hrazdil Franz, Jaschke Rudolf, *.Tesch Friedrich, Klein Rudolf, 
Kłosiński Stanislaus, *Kornherr Josef, Kotulski Rainer, Kudrna Ernst, Kupfer- 
mann Abraham, Kutscha Ferdinand, Łowy Artur, Łowy Eugen, Machaćka Alois, 
Melilich Leo.

III. K l a s s e  B:  40 Sc h i i l e r .

*Charwot Paul, Cienciala Eduard, Fleischer Artur, Gaschek Rudolf, *Gerber 
Alfred, Guńka Rudolf, Kaizar Josef, Kohler Kar!, Kotula Bernhard, Krzyzanek 
Emil, Lasota Johann, Marek Karl, :iiMarek Paul, Paneth Emil, Pellar Johann,
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Peschke Josef, *Peschke Wilhelm, Pokorny Josef, Pollak Isidor, Priickiier Ki
chani, Haik Karl, *Rieger Karl, Rozbrój .Jobami, Sabella Rudolf, Schmidt 
Alexander, Schneider Yiktor, Schramek Bruno, Schramek Emil, Sedlak 'Rudolf, 
Stritzki Julius, Strlz Alfons, Tkacs Josef, Wagner Karl, Walloschke Alfred, 
Westen Hugo, Wicherek August, Winkelhofer Emil, Wojnar Paul, Wollersdorfer 
Heinrich, Zaar Anion.

| IV. K 1 a s s e : 56 S c h il 1 e r.
Aufriclit Ferdinand, Binek Heinrich, Bobek Otto, Bortsch Emil, Broda 

Josef, Brzezina Paul, Buzek Johann, *v. Demel Randolf, Dlouliy August, Drobik 
Karl, Eberhardt Erwin, ^Folwarczny Johann, Galusclika Eduard, Goryczka Johann, 
Gottlieber Alfred, Heim Friedrich, Jesch Richard, Jeżi.śek Ottokar, Karkoschka 
Karl, Kiszą Gustav, Koppitz Konrad, Kosrnik Oswald, *Kozdoń Karl, Kożusznik 
Robert, Kraliczek Wilhelm, Latocha Dominik, Lintscher Rudolf, Lorenz Kari, 
Meibner Michael, Mikolasch Franz, Muller Alois, Muller Otto, *Nasch Arnold, 
Onderek Karl, Papoj Karl, Peck Albert, Pospiśil Rudolf, Pumperla Ferdinand, 
Kotli Artur, *Roth Erich, *Schafauer Rudolf, Schlesinger Hugo, Schneider 
Eugen, Schusta Lothar, Sikora Adam, Siwy Oskar, Skfivanek Karl, Śliwka Karl, 
Toinitschek Emanuel, Tomitza Peter, *Trnczak Ladislaus, Uhlarz Karl, Walach 
Paul, Wańtuch Johann, *Witassek Leo, Wunder Oswald.

Y. K l a s s e :  40 - ( -  1 Schl i  lor.
Aufriclit Arnold, Beck Siegfried, Berger Wilhelm, Buczek Paul, Budniak 

Alois, Bullawa Edwin, Cieślar Richard, Dontli Robert, *Ebel Salomon, Genser 
Rudolf, Goldberger Ernst, Gwuźdź Johann, Huczko Arnold, Ilerrmann Hans, 
Himmer Oskar, Kolitscher Edmund, Kotula Adolf, Kowar Franz, Kożdoń
Johann, Langer Leo, Loffler Kat han, Merk Emil, Mira Udalrich, Keschett
Iaudwig, Niemiec Franz, Pawlas Karl, Pollak Siegmund, v. Primavesi Friedrich, 
Schindler Oswald, Schmidt Yiktor, Slachta Ludwig, Stonawski Paul, Swoboda 
Leopold, Sztwiertnia Johann, Teschner Josef, Teuchert Karl, Urbaniec Georg, 
Wagner Rudolf, Walloschke Robert, Zebisch Maximilian, Wieder^perger Rudolf 
Freiherr v. Wiedersperg.

VI. K l a s s e :  38 Sc h i l l e r .
Berger Bruno, Bogocz Karl, Buchta Franz, Cichy Kurt, Dudzik Leo, *Eliasch 

Anton, Fasal Viktor, Folwarczny Josef, Franke Fritz, Freundlicli Moses, Galio 
Franz, Glajcar Johann, Gorlitz Leo, Herzka Max, Hochstadter Artur von Hoff
mann Alexander, Jamka Roman, Jaschke Johann, von Keler Herbert, Kempny 
Oskar, Kóllncr Rudolf, Kozdoń Otto, Kroupa Eduard, Laras Richard, Baron 
Larisch Edmund, Leinkram Max, Lowenstein Josef, Lowenstein Richard, Mrowieć 
Paul, Oelwein Siegfried, *Proksch Johann, ■ Kaimann Alfred, Raschka Josef, 
*Santarius Heinrich, Schaffranek lCamillo, ’KSkarabella Otto, Staś Karl, Zielina Paul. VII.

VII. K l a s s e :  28 Schi l l e r .
Blumenthal Josef, Blumenthal Siegfried, * Bullawa Emmerich, *Burkert Eranz, 

Ekart Otto, Frieben Eugen, Grabmayr Eelix, Hoffmann Eugen, *IIulek Leopold, 
Klein Otto, Kozieł Georg, Kutscha Bruno, Lamclie Karl, Lang Heinrich, Lorenz 
Albert, Łowy Johann, Macura Adam, MokroSś Josef, Muller Alexander, Niemiec 
Adam, Osterzilik Robert, *Rathsam Ottokar, Scheliga Amilian, Schlesinger Eugen, 
Sonnek Konrad, Spieler Moriz, Steiner Yinzenz, Tucapsky Yiktor.
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X. Maturitiitsprufung.
A. Verzeichnis

der bei der Maturitatspriifung im Herbsttermine 1902 approbierten Abiturienteu :
280. Fingerhut Maximilian, Sehlesien, Dombrau, 19 Jahre, katli., deutseb, Beruf: 

Eisenbahnwesen, Dauer der Studion : 7 Jahre.
281. Hajovsky Emil, - Maliren, Kolloredow, 21 Jalire, katli., bobin., Beruf: 

Eisenbahnwesen. Dauer der St.udien: 8 Jahre.

B . T hem en
zu den schriftlichen MaturitStspriifungen im Sommertermine 190.'!.

D e u t s c h e  S p r a c li e :
Die Vaterlandsliebe in Schillers Dichtung.

F r i e d r i c li J e n k n e r.
F r a n z o s i s c h - D e u t s c h :  Solitude de Napoleon ii Fontainebleau vonMignet.
D eu t s c li - F r a n z o s i s c l i : Brief liousseaus an einen jungen Mann.

Dr. Mo r i  z H e r t r i c h .

E n g l i s c l i - D e u t s c h :  Progress of Literaturę von Macaulay.
Dr. M o r i  z H e r t r i c h .

M a t h e m a t i k :
1. Jemand ist berechtigt, eino Jaliresrente von r =  2400 K  durch 24 

Jahre zu bezieheu; er wtinscht, dieselbe in eine grOBere, gleichzeitig beginnende 
und 15 Jahre andauernde zu verwandeln; wie groB ist diese Rente bei 4°/0 
ganzjaliriger Verzinsung? (auf K genau).

2. Um auf dem Felde die Entfernung zweier Punkte A und B, dereń 
direkte Messung lokale Verhaltnisse niclit gestatten, zu bestimmen, wurde ein 
dritter Punkt C so gewahlt, daB man von ihm aus nacli A und B visieren und 
messen kann. Resultate der Messung:
CB =  a =  250-34 m, OA =  b =  138-26 m, ^  ACB =  C =  80°24,; wie 
lang ist die Srecke AB =  c ? (auf cm genau).

3. Man bestimme das Volumen eines Ringkdrpers, entstanden durch Rota- 
tiOn einer Ellipsenflache (mit den Halbachsen a =  1"5 dni und b —  1 dni) um 
eine auBerlialb derselben, aber in der erweiterten Ellipsenebene liegende Achse; 
der Abstand des Ellipsenmittelpunktes won der Rotationsachse sei p =  6 dni 
(auf cm3 genau). Die zu dieser Bercchnung erforderliche Formel ist abzuleiten!

4. Man bestimme den geometrischen Ort aller Punkte, von denen aus die
beiden Kreise: x 2 -| -y 2 =  r2 . . . (K,

und (x — a)2 - ) -  (y —  ,3)2 =  p3 . .(Kg 
unter gleichen Winkeln gesohen werden.
Allgemein und speziell fur r =  5, ot =  8, [3 =  0, o =  3.

E d m u n d  Mad  er.
D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :
1. Gegeben sind zwei Punkte a und b und eine Ebene A ; man suche 

iene Punkte, dereń Abstande von a und b r und rt sind und welche in A liegen.
2. Es ist der Schnitt eines Oktaeders, von dem die erste Projektion des 

Mittelpunktes m' (x =  4, y  =  4) und die eines Eckpunktes a' (3, 1) gegeben 
sind und dessen Achse auf P Ł senkrecht stelit, mit dem Dreieck n (F 5 , 7, 4), 
o (3, 0 ‘ 5, 8), p (7, 5-5, 0) zu bestimmen.



3. Em gerader Kreiszylinder (r =  2) berlthrt Pj narh der Erzeugenden 
a (10, 7, 0), a (5, 2, 0 ); auf diesen Zylinder stiilzt sieli ein gerader Kreiskegel 
(r, =  3), welcher P x im Basispunkte p (4, 7, 0) beriihrt und der die Erzeugende 
ps =  8 besitzt, wobei die Aehsen beide.r Korper sieli rechtwinklig kreuzen. 
Man bestimme den Scbatten dieser Korpergruppe, wenn 1 durch den Scliatten 
der Spitze des Kegels sx (13, 3, 0) gegeben ist.

K a r l  H o n i g .

Zur Maturitatspriifung hatten sich samtliche 28 Schiller der V II. Klasse 
gemeldet. Die m i i n d l i c l i e  M a t u r i t a t s p r i i f u n g  wird unter dem Vorsitze 
des Herrn k. k. Landesscliulinspektors E r a n z  S l a m e c z k a  am 17., 18., 20. 
und 21. Juli stattfinden. Ihr Ergebnis wird zugleich mit dem Namensverzeich- 
nisse der fiir reif erklarten Abiturienten im niiclisten Jaliresbericlite veroffentlicht 
werden.

XI. Kundmachuug fur tlas kommende Scliuljalir.
I. Anmeldungen zur A u f n a h m e  von  Sc l i i l l ern in d i e  e r s t e  K l a s s e  

werden am 16. Juli von ]/28 bis 9 Uhr und am 16. September vcn 9 bis 10 Ulir 
im Lehrzimmer der V. Klasse entgegengenouimen; um den am 16. Juli gewohnlich 
lierrselienden grolien Andrang zu vermeiden, konnen jedoch Schiller aus Teschen 
oder Schiller aus der Vorbereitungsklasse auch schon am 15. Juli naclimittags 
2 Uhr angemeldet werden. Unmittelbar nachher beginnen am 16. Juli und 
16. September die schriftlichen Aufnahmspriifungen, zuerst aus Deutscli, dann aus 
dem Rechuen (Lehrzimmer I. C. und V .); das liniierte Papier fur die Priifungen ist 
beim Schuldiener erhaltlich. Naclimittags von 2 Uhr an finden die miindlichen 
Priifungen statt.

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

1. Zwei vollstandig ausgefiillte und von den Eltern oder dem Vormund 
unterzeichnete N a t i o n a l e ,  dereń Vordruckblatter (a 4 h) beim Schuldiener zu 
bekommen sind. Hierauf sind zugleich diejenigen freien Gegenstiinde zu ver- 
zeichnen, an denen der Schiller teilnehmen soli. Ais freie Gegenstiinde werden 
gelehrt: polnische und bohmische Sprache und Gesang in allen Klassen, Steno- 
graphie in den 4 oberen und analytisclie Chemie in den 3 oberen Klassen.

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

3. Die S c h u l n a c h r i e h t e n  oder das Frequentationszeugnis einer Volks- 
schule oder das S e m e s t r a l z e u g n i s  einer Biirgerscliule.

Die Aufnahme in die erste Klasse hiingt von dem Erfolge einer Aufnahms- 
priifung ab, bei der folgende Forderungen gestellt werden: a) Fertigkeit im Lesen 
und Sclireiben der deutschen Sprache und der lateinisclien Schrift, Kenntnis der 
Elemente der Formenlelire der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren ein- 
fach bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographie und richtige 
Anwendung derselben beim Diktandoschreiben; b) Ubung in den vier Grund- 
reclmungsarten in ganzen Zahlen; c) aufierdem haben diejenigen Schiller, welche 
nicht in der Yolksschule unterriclitet worden sind oder in einer solchen aus der
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Eeligionslehre niclit die Notę „gut“ oder „selir gut“ erbalten haben, in diesem 
Lehrgegcnstande jenes Mafi von Wissen nachzuweiseu, welches in den ersten vier 
Jalirgiingen der Volkssehule erworben werden kann. Die mtindliche Priifung 
aus der Unterrichtssprache und dem Rechnen wird jedem Schiller erlassen, weleher 
seine Reife in diesen Gegenstanden boi der scliriftlichen Priifung durcli mindestens 
b e f r i e d i g e n d e  Leistungen und im VolksschuIzeugnisse mindestens durcli die 
Notę „gut“ dargetan bat. Sind in einem Priifungsgegenstande die Zeugnisnoten 
und die Zensur aus der scliriftlichen Priifung eutschieden ungunstig, so wird der 
Schiller zur miindlichen Priifung niclit zugelassen, sondern ais unreif zurtick- 
gewiesen. Das Ergebnis der Priifung wird an demselben Tage bekannt gegebeu. 
E i n e  W i e d e r h o l u n g  d e r  A u f n a h m s p r i i f u n g  in d e m s e l b e n  J a h r e ,  
sei  es an d e r s e l b e n  o d e r  an e i n e r  an d e r e ń  M i t t e l s c l i u l e ,  i s t  l a u t  
Erlaf i  d e s  li. k. k. M i n i s t e r i u m s  f i i r K u  l t us  und U n t e r r i c h t  v o m  
2. J a n n e r  1886, Z. 85, d u r c l i  aus  v e r b o t e n .

Scbiiler der V o r b er e i t un g s k  1 as se f ii r d ie  S t a a t s - M i t t e l s c h u l e n  
in Teschen, die sieli mit einem Zeugnisse der ersten Fortgangsklasse ausweisen 
konnen, werden ohne Priifung aufgenommen; wiinschenswert ist es, daB auch 
solclie Scbiiler sieli schon im Julitermin anmelden.

Jeder neu eintretende Schiiler hat im Laufe der ersten Woche seinem 
Klassenvorstande eine Aufnahmstaxe von 4 K  20 b, einen Lehrmittelbeitrag von 
2 K  10 li und einen Beitrag fiir Spielerfordernisse von 60 li zu iibergeben.

II. Diejenigen S c h i l l e r ,  we  1 c h e  d i e  h i e s i g e  O b e r r e a l s c h u i e  im 
vergangenen Schuljahre n i c l i t  hesuchten und sieli um die A u f n a h m e  in e i n e  
h oher e  K l a s s e  bewerben, haben sieli ebenfalls in Begleitung ilirer Eltern oder 
dereń Stellvertreter beim Direktor zu melden und zwei vollstiindig ausgefiillte 
Nationale, den Tauf- oder Geburtsschein, allo friiher erworbeneu Studienzeugnisse, 
dereń letztes tiberdies die Abgangsklausel entlialten muB, sowie den Nacliweis der 
ilmen etwa verliehenen Schulgeldbefreiung zu iibergeben. In allen jenen Fiillen, 
in denen der Aufnalunswerber ein Zeugnis iiber die Zuriicklegung der unmittelbar 
vorliergehenden Klasse einer gleicb organisierten offentlichen Realscbule niclit bei- 
bringen kann, ist eine Aufnalimspriifting aus samtlichen obligaten Lehrgegenstiinden 
unerlaBlicli, flir welche die im h. Ministerial-ErlaB vom 19. Mai 1879, Z. 3257, 
festgesetzte Priifungstaxe von 24 K  zu entricliten ist.

Solclie Scbiiler haben ani 16. September zwiseben 10 und 11 Uhr in der 
Direktionskanzlei zu ersclieinen. A udi sie haben eine Aufnałimstaxe von 4 K  20 h, 
einen Lehrmittelbeitrag von 2 K  10 li und einen Beitrag fiir die Jugendspiele von 
60 h zu entricliten.

III. Die A u f n a l i m e  de r  b i s  z u m S c h l u B  d e s  S c h u l j a b r e s  1902/3 
der Ans t . a l t  a n g e h O r i g e n  S c b i i l e r  findet am 17. September zwiseben 
10 und 11 TJhr in iliren Klassenzimmern statt; die Repetenten der I. Klasse werden 
im Lelirzimmer der I. A-Klasse aufgenommen. Dabei haben alle aufzunehmenden 
Schiller zwei vollstandig ausgefullte Nationale młtzubringen und den Lehnnittel- 
beilrag von 2 K  10 li sowie den Beitrag fiir Jugendspiele von 60 li zu erlegen.

IV. Die A u f n a l i m e  v o n  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen 
wie die der offentlichen Schiiler. Die Aufnahmstaxe. von 4 K 20 h und der 
Lehrmittelbeitrag von 2 K  10 li sind gleicli bei der Einsclireibung zu erlegen, 
der Schulgelderlagschein jedesmal erst bei der Semesterprlifung vorzuweisen. liio 
Taxe ftir eine Privatistenpriifung betriigt 24 K.

V. Die W i e d e r l i o l u n g s -  u n d  N a c h t r a g s p r l i f u n g e n  finden ani 16. und 
am 17. September statt; Ort und Stunde wird am schwarzen Brett bekannt ge- 
maclit werden. Jene Scbiiler, die ein Interimszeugnis erbalten haben, sind vcr- 
pflichtet, dieses den priifenden Professoren zu iibergeben.
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G e s u c l i e  um B e w i l l i g u n g  d e r  W i e d e r h o l u n g s p r i i f u n g  aus e i nem 
Gegenstaude miissen au den liolien k. k. Landesschulrat gerichtet und h is  l i ing-  
s t e n s  1. A u g u s t  bei der Direktion eingereicht werden.

VI. Sc h i l l e r ,  welclie in beitlen Seinestern des Scliuljahres die dritte 
Fortgangsklasse erlialten, haben nacli § 71, 7 des Organisations-Lntwurfes die 
Anstalt z u verlassen. Gesuche um ausnahmsweise z u bewilligende Belassung solcher 
Scliiiler sind an den liolien k. k. Landesschulrat zu ri cli ten und h is  s p i i t e s t e n s
1. A u g u s t  der Direktion zu iiberreichen.

Wenn eiri unfreiwilliger Iiepetent im zweiten Semester ein Zeugnis der 
111. Fortgangsklasse erhielt, so bat er die Anstalt zu verlassen.

VII. Das Schulgeld hetragt lialbjiilirig 30 K und ist im Laufe der ersten 
seclis Wochen eines jeden Semesters mittels Schulgeldmarken zu entrichten.

Offentliche Schiller kiinncn die Befreiung von der Zahlung des ganzen 
oder lialben Scliulgeldes erlangen, wenn sie ein stempelfreies, an den liolien 
k. k. schlesischen Landesschulrat gericlitetes Gesucli mit dem llealscbulzeugnis 
des letztyerflossenen Semesters und mit einem nacli dem in der Anstalt erlialt- 
liclien Forrnulare veffa(5ten Mittellosigkeitszeugnisse, das n ic  lit v o r i nehr  a i s  
e i n e m  J a l i r e  ausgestellt sein darf, bei der Direktion iiberreichen. Das Semestral- 
zeugnis mu 15 mindestens die erste Fortgangsklasse und beziiglich des sittlichen 
Betragens und des FleiBes mindestens die Notę „befriedigend“ enthalten.

Die Schiller der e r s t e n  K l a s s e  haben im I. Semester das Schulgeld 
spiitestens im Laufe der ersten drei Monate nacli Beginn des Scliuljahres zu ent
richten. Doeli kann mittellosen, die Klasse niclit wiederholenden Schiilern bis 
zum SchluB des I. Semesters die Zahlung des Scliulgeldes gestundet werden, falls 
ilinen in einer zwei Monate nacli Beginn des Scliuljahres abzuhaltenden Kon- 
ferenz in Bezug auf sittliches Betragen und Fleili sowie in Bezug a uf den 
Fortgang in a l l e n  obligaten Lehrgegenstiinden mindestens die Notę „befriedigend" 
zuerkannt wird. Uber das diesbeziiglich einzubringende Gesucb, das mit einem 
n i c h t v o r m e h r a is  e i n e m  J  a h r e ausgestellten, nacli dem in der Anstalt 
erhaltlichen Forrnulare yerfaflten Mittellosigkeitszeugnis belegt sein mul5, werden 
die Scliiiler in den ersten aclit Tagen unterrichtet werden. Erlialten Scliiiler, 
denen die Zahlung des Schulgeldes gestundet wnrde, am Schlusse des I. Semesters 
ein den gesetzliclien Anforderungeu fiir die Scliulgeldbefreiung niclit ents|irechendes 
Zeugnis, so haben sie nocli vor Beginn des II. Semesters das Schulgeld nacli- 
zuzalilen.

\ III. E r u f f n u u g  d e s  S c l i u l j a h r e s .  Das Schuljahr 1903/4 wird am 
18. September um 9 Uhr mit einem feicrliclien Gottesdienste erbffnet, zu dem sieli 
die katholischen Scliiiler um 3/,9  Uhr im geometrischeu Zcichensaale versammeln. 
Nachdem Ileiligen-Geist-Amte begeben sieli die Scliiiler in ilire Lehrzimmer, wo 
sieli inzwischen —  vor 10 Uhr —  ilire Mitschfiler evangelisclier und mosaischer 
Konfession eingefunden haben; dort werden ilinen von ihren Klassenvorstanden 
die Disziplinarvorscliriften verlesen und erlautert sowie der Stundenplan diktiert.

Der r e g e 1 m ii 15i g e  U n t e r r i c h t  beginnt am 19. September um 8 Uhr.
IX . Personen, welclie Studierende gegen Entgelt in Wolinung und Yer- 

pflegung iibernekmen wollen, haben sich bei der Direktion zu melden und sieli 
mit dem iirztliclien Zeugnisse iiber die liygieni.sclie Eignung der Wolinung nebst 
der Angabe der sanitar zulassigen Zalil der Kostgangcr auszuweisen.

Zu Beginn eines jeden Scliuljahres liegt in der Direktionskanzlei ein Yer- 
zeichnis geeigneter Kost- und Wolinliauser zur Einsiclit fiir die Eltern und dereń 
Stellvertreter auf. Auch sonst wird die Direktion ilinen bei der Unterbringung 
ihrer Kinder ratend und belehrend zur Seite stelien.
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Im Interessc des Zusammenwirkens von Haus und Sekule, um die Er- 
zielniDg der Scliuler zu fordem, ist es erwtinselit, daB die Eltern oder dereń 
Stellvertreter wiederholt, und zwar nicht erst gegen Ende des Semesters oder 
Selmljahres, Erkundigungen iiber das Betragen, den Fleifi und den Fortgang ihrer 
Kinder einzieken; sie werden beim Lehrkorper jederzeit tatkraftige Untersttitzung 
in allen das Wohl der Schiiler betreffenden Fragen finden. In den letzten 
14 Tagen eines Semesters konnen iiber den Fortgang der Sckiller Ausktinfte 
nicht melir erteilt werden.

X . Anfragen und Anmeldungen wahrend der Ferien sind stets an die 
llirektion, niclit an die Person des Direktors zu idekten, wenn anders sie reclit- 
zeitigo Erledigung finden sollen.

T e s c h e n ,  am 15. Juli 1903.
R u d o l f  A l s c h e r ,  

k. k. 1 firek tor.

4





DreiBigster

jahres- und Rechenschaftsbericht
des

ftir das Vereinsjahr 1902/1903
nebst Yerzeiclinis der Mitglieder und WohltSter desselben.

Der Unterstiitzungsyerein begann seine Tatigkeit im Jahre 1902/1903 mit 
der ani 31. Oktober 1902 im Konferenzzimmer der k. k. Staatsrealschule unter 
dem Vorsitze, des Obmannes abgehaltenen Jahresversammlung, in welcher 
der von den Reyisoren geprtifte und ais richtig befundene Kassabericht geneh- 
migt wurde. Bei der Neuwahl des Ausschusses wurden die Herren R u d o l f  A l s e b e r ,  
k. k. Realscliuldirektor, ais Obmann, J o h a n n G a b r i s c b ,  Ilausbesitzer, ais Ob- 
mannstellvertreter, Dr. K a r l  Kl at ovsk^ ,  k.k. Professor,ais Sehriftfiihrer und Sackel- 
wart, F r i t z  F u l  da, Baumeister, Jol iann K r a l l k ,  k. k. Professor, A n t o n  
P o h o r s k y ,  k. k. Professor und K a r l  P r o c h a s k a  jun., k. u. k. Hofbnch- 
drncker, ais AussclniCmitglieder wiedergewahlt. Mit der Revision der Rechnungen 
wurden tlie beidon Herren Professoren M a s  R o s e n f e l d  und E d m u n d  M a d e r  
betraut. An dem sclieidenden Revisor, Professor E r n s t  K a l l e r ,  welclier infolge 
seiner ( bersicdlung nach Wien nicht wiedergewahlt werden konnte, verliert unser 
Verein eine yorziigliche Kraft., ein Mitglied, das mit soltener Bereitwilligkeit jeder- 
zeit durch Rat und Tat die Vereinsinteressen zu fordem bestrebt war. Und des- 
halb sei dem Ausschusse noch an dieser Stelle gestattet, dem Herm Professor 
K a l l e r  fiir die zahlreichen durch yiele Jahre dem Yerein erwiesenen Dienste 
den besten Dank abzustatten.

Hierauf schritt die Generalversammlung an die Yerleihung der fiinf Schuler- 
ladestipendien sowie der anderen Untersttitzungen. Es wurde nach dem Antrage 
des Lehrkorpers beschlossen, das Kronprinz Rudolf-Stipendium per 100 K  80 h dem 
Schiller der VII. Klasse Ottokar Rathsam und die Kaiser Franz Josef-Regierungs- 
jubilaums-Stiftung per 100 K  80 h dem Schiller der V. Klasse Ludwig Noschctt 
zu verleihen. Das Karl Kahler-Stipendium per 21 K  (Unterstlitzung in Kleidern) 
erhielt ein Schiller der II. b. Klasse. Die Kaiser Franz Josef-Stiftung wurde den 
Sehiilern der VII. Klasse Franz Burkert und Konrad Sonnek yerliehen. Von den 
iibrigen 73 eingebracbten Gesuchen wurden 46 einer gtinstigen Erledigung zuge- 
ftibrt; 27 Petenten wurden abgewiesen. Dem seinerzeit von der Generalversamm- 
lung gefajBten Besclilusse gemafi wurden auBer den Stipendien Barbetrage blofi in 
der Holie von 89 K  67 h an aclit Schiller ausbezahlt und das nur zu einem be- 
stimmten Zwecke, so z. B. zur Begleichung des Kost-, beziehungsweise Scliulgeldes, 
ftir Arzneien u. s. w. Mit Kleidern, Wasche und Schulien wurden im ganzeu 45 
Schiller bedacht. Hiefilr wurden 1121 K  78 li ausgegeben; ferner wurden Biicher 
und Zeichenreąuisiten im Werte von B89 K  50 h neuangesehafft, beziehungsweise 
ausgebessert.

Im abgelaufenen Jahre betrug die Zabl der Mitglieder und WohltSter 668 
gegen 559 im Vorjahre; an Beitragen wurden im ganzen 2331 K  83 h gegen 
2506 K  99 li eingezablt. Die Unterstiitzungen der Schiller an Bargeld, in Naturalien, 
Kleidungsstiicken u. s. w. erliohten sich von 2073 K  88 li anf 2204 K  15 l i ; 
mit Lehrbuchern, Schreib- und Zeichenreąuisiten wurden im iaufenden Schuljahre 
244 (von 456) Schiller (im Yorjahre 284), also mehr ais die Halfte der gesamten

4*
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Scliiilerzalil bedaclit. Es wurden denselben 1581 Biicher und Atlanten, 76 Reifi- 
zeuge und ReifJbretter geliehen (im Scliuljalire 1901/2 1G53 Biicher und Atlanten, 
71 Reifibretter und Keifizeuge); viele wurden auch mit Zeichenpapier bedaclit. 
Die Gesamteinnalimen betrugen 7313 K 49 li, um 809 K  38 li melir ais im 
Vorjahre. Der Stipendienfond bat die Ilohe von 12.107K  86 li erreiclit; das Gesamt- 
yermogen des Yereines bat sieli um 697 K  77 li vermelirt.

In oft bewiihrter scliiilfreunclliclier Gesinnung liaben wie bisher so auch heuer 
durcli selir bedeuteude Jahresbeitrage und Gesclienke dem Yereino wolilwollende 
Forderung zti teil werden lassen: Se. kais. llolieit, der durcblaucbtigste Herr Erz- 
lierzog Friedrich, Se. Emineuz, Herr Kardinal Furslbiscbof Dr. Georg Kopp, 
Se. Exzellenz, der Herr Graf Larisch-Monnicli, Landesliauptmann etc. etc., die 
lobl. Direktion der Kaiser Ferdinands-Nordbahu in Wien, die lobliche Stadt- 
gemeinde Teschen und die lobliclie Teschner Sparkassa; ferner schenkten groCere Be- 
trage (iiber 20 K) Frau Bettine John, k. k. Professorswitwo in Teschen 100 K, 
der lobliche Werkmeisterverein in Trzynietz 50 K, die lobliclie Sparkassa in 
Skotschau 40 K  sowie die Herren: Se. Eminenz FUrsterzbischof Dr. Theodor 
Kobn in Olmiitz 30 K, Paul Ritter von Primavesi, Fabriksdirektor in Licliten- 
werden 30 K , Ludwig Kametz, Baumeister iii Teschen 26 K, sowie viele andere 
edelgesinnte Bewohner von Teschen und der anderen Stadte und Orte der Monarchie. 
Zum besondern Danke liat auch den Vereinsausscliufi der Herr Mieli. Zeno 
Pograbinski, Musiklehrer in rl'esclieu, verpflichtet, welcher einen Teil des liein- 
ertrages seines zu Gnnsten der unbemittelten studierenden Jugend veranstalteten 
Konzertes per 20 K , unserem Vereiue widmete, wofttr ilim auch hiemit bestens 
gedankt wird.

So ward cs miiglieh und wird es auch im riachsten Scliuljalire moglieh sein, 
vielen armen und strebsamen Realscliulern tatkriiftig zur Seite zu stehen, indem 
die ansehnlicbe Summę von 2952 K  82 h zu diesem Zwecke reseniert wird.

Zu Ostern unterzogen sieli einige Schiller der muhevol!en Aufgabe, unter 
den ibnen bekannten Schulfreunden ihres Heimatsortes und dessen Umgebung zu 
Gunsten der Schtilerlade Sammlungen einzuleiten, welclie der Yereinskassa den 
Betrag per 692 K  50 li einbracbten. Gesammelt wurde in D o m b r a u  und  Uni ge-  
b u n g  von dem Oberrealschiiler Rudolf Kollner (Ergebnis 46 K ) ; in F r e i s t a d t  
von dem Schiller der IV. KI. Heinrich Binek 28 K  80 li und dem Schiller der
III. a. KI. Leopold Biener 52 K  10 h ; in J a b l u n k a u  von dem Oberreal- 
schiiler Alois Budniak 54 i f ;  in K a r  w in  yon dem Schiller der II. KI. b. Franz 
Topiarz 53 K  und den Schtilern der II. KI. Franz Czerniak und Josef Wagner 
30 lv 30 l i ; in G d e r b e r g  von Ottokar JeźiSek IV. KI. 18 K, ferner .Juliann 
Dostał sowie Jobami Richter II. KI. 33 K ;  in O r l a u  u n d  U m g e b u n g  Artur 
Barber und Karl Raik III. KI. 63 K  90 h ; in P e t e r s  wa l  d voin Schiller der
IV . KI. Karl Karkosclika 19 K ; in S k o t s c h a u  von den Schulern der IV. KI. 
Oswald Wunder 41 K und Konrad Koppitz 38- K^ in T e s c h e n  von dem 
Oberrealschiiler Eduard Kroupa 53 K  und dem Schiller der IV. KI. Ferd. Pum- 
perla 15 K ; in T r z y n i e t z  von Leo Ilumml II KI. 80 K  70 li und in U s t r o ń  
von Eduard Kubisch II. KI. 66 K 70 li.

Die Vereinsleitung eraclitet es fiir ihre Fllicbt, den obgenannten Scliiilern, 
sowie dem Herm Franz Jirzik, Steiger in Karwin, welclier aus eigenem Antriebe 
freundlichst eine Sanniilung per 24 K 30 li in seinem Bekanntenkreise veranstaltete, 
und schlielSlicli allen liochlierzigen Spendern, dereń Namen dem beiliegenden Ver- 
zeiebnisse giitigst eutnommen werden mogen, fur die werktatige Unterstiitzung der 
humanen Vereinszwecke an dieser Stelle den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Wie im Yorjahre so liaben auch heuer die P. T. Herren Mitglieder des ost- 
schlesischen Arztevereines in der entgegenkommendsten Weise 52 arinen Realscliiileru
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unentgeltlicli arztlicben Rat angedeihen lassen und sei es bei dieser Gelegenheit dem 
Ausscliusse der Sclitilerlade erlaubt, den behandelnden Arzten, P. T. llerren Med. 
Doktoren Czerniak, Elsner, Feiner, Friedmann, Gesang, HinterstoiCer, Heinrich 
Kohn, Pustówka, Reicbert, Straufi und Trunt den geziemendsten und innigsteu 
Bank namens der betreffenden Schiller abzustatten, sowie der Verwaltung des 
allg. Krankenlmuses, welcbes eiuem armen Realschitler unentgeltlicbe Spitals- 
bebandlung durch eine Woche zu teil werden lie6.

Dali aber diirftige und wiirdige Schiller der Realschule auch sonst auf die 
Mildtatigkeit der Rewobner unserer Stadt immerhin recbnen konnen, beweist der 
Umstand, da 13, soweit. es dem Ausscliusse bekannt ist, im abgelaufenen Sehuljahre 
an 13 Schiller 88 Freitische wocbentlich verabreicbt wurden.

Kosttage liaben gcwahrt: das allgemeine Krankenbaus sowie das evangelische 
Alnmneum Mittags- und Abendkost an je  einen Schiller taglich, ferner die llerren, 
beziehungsweise Frauen : Aufricbt Babette, Ilausbesitzerin (1 Mittagstisch wocbentlich) ; 
Aufricht Ferdinand, Kaufm ann(l); Aufricbt Karl, Kaufmann ( l ) ;  Aufricbt Moriz, 
Konfektionar (1) ;  Berger Ferdinand, Ilausbesitzer (die ganze Verpllegung 1 Schiller); 
Bobek Paul, Spitalsverwalter (2 ); Bullik Tlieodor, Kircbendiener (2 ); Buzek Johanu, 
Kaufmann (2);  Drost Karl, Spitalsadjunkt (1 ); Fasal Moritz, Likorfabrikant ( 1 ) ; 
Fassel Friedrich, Kaufmann (1): Gabriscb Jobami, Hausbesitzer (2) : Glesinger J. Pb., 
Holzindustrieller (1 ), Goldmann Bertold, Likorfabrikant (1 ); Gottl Alois, k. k. 
Hauptmann (1);  Grauer Emil, Malzfabrikant (2); Grauer Henriettę, Priyato (1 ); 
Helis Theodor, erzli. kommerz. Sekretar (1 ); Heim Friedrich, Privatier (1 ); 
Hohenegger Adolf, erzli. Gewerksinspektor (1) ;  Jenkner Friedrich, k. k. Pro- 
fessor (1 ); Kallina Ludwig, erzli. Brauhausverwalter (1) ;  Klein Iguaz, Wein- 
liiindler (2); Klein Josef, Oberkontrollor ( l ) ;  Kohn Moritz, Essigfabrikant (1) ;  
Kolban Ignaz, Ilausbesitzer (2) ;  Kolek Georg, furstbiscliofl. Generalvikar und 
Ehrendomherr (2 ); Langer Anton, Kupferschmied (1); Langer Hans, erzh. Kassier (1);  
Lanzer Michael, Ilausbesitzer (1 ); Leimdbrfer Adolf, Dr., Rabbiner (1) ;  Mayer 
Paul, erzli. Oberinspoktor (1 ); Mikscli Aurelie, Prkate (1); Mitter Eduard, stadt. 
Sekretiirsadjunkt (1 ); Nedopil Alois, J.U.Dr., k. k. Landesgerichtsrat (1 ); Pilzer 
Ferdinand, Kaufmann (1); Pindter Emil, Restaurateur (1 ); Prochaska Ernst, 
k. u. k. Hofbuchliandler (1 ); Prochaska Karl, k. u. k. Hofbuchhandler (1 ); 
Pszczółka Ferdinand, J.U.Dr., Privatier (2 ); Rosenfeld Max, k. k. Professor (2 ); 
Eosenzweig Otto, Dampfsageverwalter ( l ) ;  Rosner Joliann, Bankier (1) ;  Sattler 
Jobami, Restaurateur (1 ); Sclioltis Karl jun., Fiirber (1); Sclioltis Leopold, Kauf
mann (3 ); Schwarz Jakob, Ziegolfabrikant (1 ); Singer Jakob, Spengler (1);  
Souschek Josef, k. k. Obei landesgerichtsrat i. R. (1 ); Spitzer Albert, k. k. Ober- 
postverwalter (1) ;  Steiner Ferdinand, k. k. Fiiianzwaelioberkominlssar (1 ); Stiller 
Franz, Ilotelier (1 ); Wechsberg Ludwig, Restaurateur (1 ); Wojnar Joliann, Ziegel- 
fabrikant (3). — Auch diesen edlen Forderem der Teschner RealschUler sei liiemit 
der warmsfe Dank ausgesprochen !

Es sei mis gestattet, an dieser Stelle zu erwśihnen, daJ3 der Lebranstalt 
auBer den soeben genannten und den vou der Schulerlade unbemittelten Schlilern 
gewiihrten Unterstiitzungen und kreierten Stipendien im ver(lossenen Jabre 
auch andere Stipendien zur Verfugung standen. So waren 2 Schiller im Genusse 
von Landessfipendien per 80 K , beziehungsweise 200 K ; 3 Schiller bezogen Stipen- 
dicn zu je 200 K, 1 zu 300 K  aus dem Gefallsstraffonde, 1 ein Waisenstipendium 
zu 200 K und eiuem Schiller der II. a Klasse wurdo die Emilie Friedmannsche 
Stiftung per 40 Jv yerlielicn.

Ferner wurde der Unterstutzungsbibliothek eine Reilie von Lelirbiichern ge- 
schenkt, und zwar von der loblichen Verlagsbuchliandlung Eduard Ilblzel in Wien 
5 Exemplare von Heiderich, Schulgeograpliie, 4 Schubert-Schmidt, histor. Atlas,
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2 Kozenn. geogr. Atlas im Gesamtwerte von 46 K  80 li; von der liiblichcn Bucli- 
liandlung Ed. Holzcl in Olmiltz 3 Exemplare von Ohanult, Lelirgang der bohmischen 
Spraelie I. T e il ; von der lobl. ITof- und Universitatsbuclihandlung Alfred Hiilder 
in Wien 1 Exeinplar voti Nader-Wurzner, ongi. Grammatik und 1 engl, Lesebucli, 
1 Zoologie von Woldficli und .1 Mineralogie von Hoclistetter; von der Iiibl. Bucli- 
liandlung A . Pichlers Witwe & Solin in Wien je 5 Exemplare von Eetter-Alselier, 
franz. Scbulgrainmatik und Lelirgang der franz. Spraelie fur die I. und II. Klasse, 
sowie Fetter, Lelirgang fur die III. Klasse, aufierdem 25°/0 Skonto (33 K  15 li) : 
die lobliclie Buclihandlung Mayer & Cie. in Wien gewalirte einen 20°/0igen Rabatt 
(4 K  92 li), desgleichen die k. k. Hofbucliliandlung Karl Prochaska in Tesclion 
10.°/0 (1 K 94 li), und die Buclihandlung Eduard Feitzinger in Tesclion 8°/0 
(3 K  4 li).

Fernor sclienkten: Der Herr Direktor Franz Scheller in Profinitz 2 Exem- 
plare seines Lelir- und Lesebuclies der Gabelsbergerschen Stenograpliie im Werte 
von 7 K  20 l i ; Direktor Rudolf Alsclier in Teschen 2 Exemplare von Fetter- 
Alsclier, Lelirgang der franz. Spraelie fur die I. und 11. Klasse sowie 1 deutsches 
Lesebucli fur die I. Klasse und folgende Schiller der Anstalt am Sclilusse des 
vorigen Scliuljalires : Bąkowski 1, Czerniak 1, Eiehner 1, Elinnann 1, Harlfinger 1, 
Cywka 1, Beclitloff 1, Galio 1, Ilenzler 1, Krzistek Emanuel 1, Kubiczek 1, 
Kudrna 1, Laufer 3, Sehaffranek 1 und 1 Atlas, Wagner 2, Scliilling 3, Yesper 2, 
Weber 1 (I. Klasse); Blank 1, Kotzian 2, Blumenfeld 2, Neschett 1, Wallosclike 1, 
Żarłok 2 (II. Klasse): Kassler 1, Komarek 5, Latocha 3, Schneider 1, Tomitza 1 
(III. Klasse); Cieślar 4, Berger 2, Glogau 1, Aufricht 1, Heczko 2, Gwuźdź
1 Reifibrett, Lastówka 1, Blank 2, Budniak 1 Reifibrett, Freyler 2, Schmidt 1 
(IV. Klasse); Buchta 1, Eliasch 1, Jamka 2, Koźdoń 1, Raimann 1 Oelwein 2, 
Lowenstein Josef 1, Lbwenstein Richard 1 (Y. Klasse); Klein 1 (VI. Klasse); 
Appel 7 und 1 Atlas, Alt 1, Kodal 4, Palarczyk 2 und Wallek 2 (VII. Klasse). 
—  Im laufenden Schuljahre schenkte der Schiller der I. c Klasse Guido Seelioff
2 B:\clier. Aufierdem hahen sieli melirere Schiiler bereit erklart, abermals am 
Sclilusse des Scliuljalires der Yereinsbibliothek einzelne Lehrbucher zu schenken.

Indem sieli nuii die Vereinsleitung im nachfolgenden Hauptausweise erlaubt, tiber 
ihr Gebaren mit dem Vermogen der Schiilerlade im eben verflossenen Vereinsjahre 
Aufschlufi zu geben, ergreift sie abermals mit Yergnligcn dicse Gelegenheit, allen 
P. T. Ilerren Vereinsmitgliedern sowie allen Woliltatern und Gónnern der stu- 
dierendeu Jugend fiir ihre hochherzigen Spenden und jede audere den armen 
Schlilern zn teil gewordene Unterstiitzung den verbindlichsten Bank auszusprechen, 
und knupft auch bei dieser Gelegenheit gleichzeitig daran die Bitte, die geehrten 
Herren Yereinsmitglieder mogen auch im nachsten Jahre ihr Scherfleiu zur Linderung 
der Not armer und wiirdiger Schiller giitigst beitragen und in Freundeskreisen 
Forderer der guten Sache zu gewinnen traeliten, damit der Yerein den von Jahr 
zu Jahr starkeren Anforderungen an die Vereinskassa entsprechen konne.

T e s c h e n ,  30. Juni 1903.

Fiir die Leitung des Unterstiitzungsvereines Schiilerlade :

Rudolf Al sc l i er ,  k. k. Realschuldircktor, d. Z. Obmann.

Dr. Karl K l a t o y s k y ,  k. k. Trofessor, d. Z. Schriftfiihrer und Silckelwart.
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Hauptausweis iiber die Gebarung mit dem Vereinsvermbgen
fur die Z eit vom  1. Juli 1902  bis 1. J u li 19 0 3 .

I. E i n n a h m e n .
1. Kassastand vom vorigen Jabre: a) Sparkassabuch der Gewerbever-

eins-Vorschu!3kassa Nr. 392
b) B a r s c h a f t ....................................
c) Guthaben boi der k. k. Post- 

sparkassa in Wien Scheckkonto Nr. 857.919 am 1. Juli 1902
2. Eingezaklte BeitrSge von 668 Mitgliedern und Wohłtatern laut

beiliegenden Y erze ich n isses .................................................................
3. Zinsen a) von der Einlage in der Teschner Sparkassa fol. 31.368

(Stipeudienfonds) bis 1. Juli 1903 ....................................
b) von der Einlage fol. 392 in der Gewerbevereins-Vor-

schufikassa (berechnet bis 1. Juli 1 9 0 3 ) ........................
c) von dem Guthaben bei der k. k. Postsparkassa fiir das

Jalir 1902 ...................................................................................
d) von der Karl Kahler-Stiftung vom 1. Juli 1902 bis

1. Juli 1903 .............................................................................
e) von der Kronprinz Rudolf-Stiftung vom 1. Juli 1902

bis 1. Juli 1903 . .........................................
/ )  von der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-Stiftung

vom 1. April 1902 bis 1. April 1903 ..............................
g) von der Kaiser Franz Josef-Stiftung vom 1. April 1902 

bis 1. April 1903 .................................................................
4 .  Reinerlos fiir bis 30. Juni 1903 zu Gunstcn der Schulerlade ver-

kaufte 370 Stiick A nsichtskarten.....................................................
0. Stand des Stipendienfonds am 30. Juni 1902 ....................................

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

K 2 8 2 2 .4 8
Ił 5 .6 0

Jł 14 8 .21

Jł 2 3 3 1 .8 3

ri 5 9 .8 0

li 9 7 .3 3

n 5 .2 0

ii 2 1 .—

ii 1 0 0 .8 0

r> 1 0 0 .8 0

ii 2 0 1 .6 0

2 0 .7 8

ii 1 3 9 8 .0 6
K 7 3 1 3 .4 9

a) In Barem au : 3 S ch iller......................................... ...... .
fiir Arzneien an 5 S c h i l l e r ...............................................

b) fiir Schuibilcber, Buchbinderarbeiten und Schulreąuisiten
c) fiir Kleider, Wasclie und Schube an 45 Schiller

2. Stand des Stipendienfonds am 30. Juni 1902 ..............................
Dem Stipendienfonds wurden an Geschenken u. Zinsen zugewiesen 
Die Kronprinz Rudolf-Stiftung an Rathsam Ottokar, VII. KI. . 
Die Kaiser Franz Josef-Eegierungsjubilaums-Stiftung an Nesehett

Ludwig, V. KI.........................................................................  . .
Die Karl Kahler-Stiftung (Unterstiitzung in Kleidern) an einen

Schiller der II. b KI.........................................................................
Die Kaiser Franz Josef-Stiftung an Franz Burkert, V II. KI. 

und Sonnek Konrad, VII. KI.........................................................
3. Regieauslagen :

Fiir Bedienung und Einkassieren der Mitgliedsbeitrage .
An Buchungseinlagen und Provision an die k. k. Postsparkassa 
Postporto, Stempel uad Drucksorten...............................................

4. Kassastand in der Gewerbevereins-Vorschu6kassa, fol. 392
am 30. Juni 1903 .............................................................................

5. Guthaben bei der k. k. Postsparkassa, Scheckkonto Nr. 857.919
am 30. Juni 1903 . . . .  .........................................

6. Barschaft am 30. Juni 1903 .............................. ........................

K 8 0 .—
11 9.67

5 8 9 .5 0
n 1 1 0 0 .7 8

1 3 9 8 .0 3
n 6 0 9 .8 0
17 1 0 0 .8 0

ii 1 0 0 .8 0

V 2 1 .—

n 2 0 1 .6 0

V 1 2 .—
ii 6.39
n 2 5 .2 2

V 2 9 4 7 .8 1

1 0 5 .0 5
V 5.01

Ausgabssum m e K  7 3 1 3 .4 9
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Das Yermogen des Yereines besteht mit Ende Juni 1903 ans:
1. Silberrente Nr. 44086 vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Rudolf-Stiftung) 

auf 2400 K  nom .;
2. Silberrente Nr. 50.231 vom 1. April 1888 (Kaiser Franz Josef-Regierungs- 

jubilaums-Stiftung) auf 2400 K  nom.;
3. Silberrente Nr. 52.472 vom 1. Janner 1887 (Karl Kahler-Stiftung) auf 

500 K  nom.;
4. Silberrente Nr. 66.564 vom 1. Oktober 1899 (Kaiser Franz Josef-Stiftung)

auf 4800 K ;
5. Stipendienfond (Teschner Sparkassabuch, fol. 31 368) K  2007.86;
6. Kassastand in der Gewerbevereins-Vorschufikassa, fol. 392 mit K  2947.81;
7. Gutbaben bei der k. k. Postsparkassa in Wien, Scheckkonto Nr. 857.919 

K 105.05.
8. Barschaft am 30. Juni 1903 K  5.01.
Die Bibliotbek der Schiilerlade umfafit 1886 Lelirbucher und Atlanten, 

78 KeiBzeuge, ReiGbretter und Zeichenblocks.
Obige Recbnung samt Belegen wurde geprtift und ebenso wie der Stand 

des Sparkassabiickels und der Wertpapiere sowie des Bargeldes vollkommen in 
Ordnung befunden.

Tescben, 30. Juni 1903.

R u d o l f  A 1 s c b e r, 
k. k. Realsebuldirektor, 

d. Z. Obmann.
M a s  R o s e n f e l d ,  

k. k. Professor, 
d. Z. Revisor.

D r. K a r l  K 1 a t o v s k y , 
k. k. Professor,

d. Z. Scbriftfabrer und Kassier.

E d m u n d  M a d ę  r, 
k. k. Professor, 
d. Z. Revisor.
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Yerzeichnis cler P. T. Milglieder 
und Wohltilter der Scliiilerlade im Vereinsjahre 1902|190d.

(1. Juli 1902 bis 1. Juli 1903.)
(Nach § 4 der Vereinssatzungen ist jeder Mitglied des Vereines, der im 

Jahre wenigstens 2 K spendet.)
Teschen.

K b
Se. kaiserliclie Hoheit, der durch- 

lauchtigste Herr Erzherzog 
Friedrich, Herzog von 
Teschen etc..........................50 .—

Hcrr Alnoch Karl, Cafetier 2,__
Alscher Rudolf, k. k. Real-
schuldirektor . . . . 10.—
Altmann Heinrich, Li kor-
fa b rik a n t............................. 2 .—

11 Altmann Simon, Hausbe-
sitzer, Likorfabrikant . 2.—
Andres Karl, k. k. Landes-
gerichtsrat . . . . 2. __

11 Appel Franz, Realschul-
abiturient............................. 5 .—
Atzler Joli., Kaufmann . 2.—

n Aufricht C. 0 ., Modewaren-
h a n d l e r ............................. 3.—
Aufricht Karl, Biicker 2.—
Aufricht Moritz, Konfek-
t i o n a r .............................. 2 . -
Babuschek W., k. k. Pro-
fessor, Stiftsvorsteher . 2.__

Frau Beck Pauline, k. u. k.
Oberstleutnantsgattin . 4.—

Herr Becke Anton, k.k. Ubungs-
scbullebrer i. R. . 2 __
Berger Heinrich, Kaufmann 2 .__
Bernatzick Karl, kais. Rat,
Kaufmann . . . . 2. —

n BohaS Wenzel, Edler v. 
Elbreicb, k. u. k. Oberst-
leutnant i. R. . . . 2 .—

u Brewinski Karl, stadtiscb.
Amtsdirektor . . . . 2. —
Brzezina Emil, Beamter . 2 .—
Buzek Jobami, Kaufmann 
Cieślar Georg, Realitaten-

2 —

b e s it z e r ............................. 2 .__
Czopek Anton, Fleischer i . —

Eurtrag 105.—

K Ii
Ubertrag 100.—

Herr Dalf Markus, stadt. Ober-
ingenieur............................ 2 __

F rau Demel Hermine von, Pri-
vate . . . . . .

Herr Demel Leo, Ritter von Eis- 
welir, J.CJ.Dr., Advok.,Biir-
germeister . . . . 10.—

11 Dlubos Franz, Oberinge-
nieur ................................... 2m__

r) Dobrowsky K., Ritter v. 
Donnerschild, Ritter des 
eisernen Kronen - Ordens,
k. k. Landesregierungsrat 4 —

ii Drossler Leopold, J.U.Dr.,
A d v o k a t ............................. 2.__

Fraulein Duschek Adele, Private 2.—
Herr Eichner Markus, Hausbe-

s it z e r ................................... 3.—
n Eisenbcrg Viktor, k. k.

P ro fessor............................ 4.—
11 Elias Franz, k. k. Landes-

gerichtsrat . . . . 2. —
n Eppich Josef, Lehrer. 

Fadle Hans, Btirgerscbul-
2.__

ii
lehrer . . . . *• . i . —

Frau Farnik Anna, Hausbesitze-
r i n .................................... i  —

Herr Fasal Eudolf, Kaufmann . 4.—
Fasal Moritz, Likiir- und
Sodawasserfabrikant . 6 .—
FeitzingerEd.jBucbhandler 10.—
Frisa Alois, Tucbbandler 2t__
Fritscbe Richard, k. k. Pro-
fessor .................................... 2 .__
Fulda Fritz, Baumeister 10.—
Gabriscb Joli., Ilausbesitzer 1 2 .—

77
Gallent J., Babninspektor,
Stationscbef . . . . 4. —

11 Gamroth Karl, Sparkassa-
liąuidator............................ 2 .—

Flirtrag 1 9 7 .—
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K h K li
tibertrag 197.— Ubertrag 290.—

Lobl. Gewerbeyereins - YorschuB- Herr Jaschke Jakob, Ilaus-
kassa, Teschen 10.— besitzer . . . . . 2 __

Herr Glesinger J. Pliilipp, IIolz- 7? Jaworek Josef, Mobelfabri-
industrieller . 12.— k a n t .................................... 4 .—
Goldmann Bert., Likor- n Jedeck Alois, Baumeister 2.—
fabrikant............................ 2 .— 17 Jenkner Friedrich, k. k. Pro-

77 Gorgosch Gustav, Eisen- fessor .................................... 2.—
h a n d l e r ............................. 4 .— Frau Jolm Bettine, k. k. Pro-

77 Gottlieber Ferdinand, Pri- fessorswitwe . 100.—
vatier . . . . . . 2 __ Herr Jonkiscb Anton, Baumeister 4 .—

11 Grabmeyer Willi., Fabriks- Kallina Ludwig, erzh. Briiu-
d ir e k t o r ............................ 4.— haus-Verwalter 2.—

Frau Grauer Ilenriette, Private 2.— Kametz Ludwig, Bau-
71 Grauer Paula, Fabriksbe- m e i s t e r ............................. 2(1.—

sitzersgattin . 2.__ Frau Karbaseh Rosa, erzh. Wald-
17 Gumiak Emilie, Hausbe- bereitersgattin. 2.__

sitzerin, d. Z. in D.-Knonitz 8.— Herr Karell Armand, kais. Ilat,
Herr Haase Theodor, Dr., mahr.- k. k. Direktor der L.-B.-

schles. Superintendent 4.— A n s t a l t ............................. 2.__
Ilahn Adolf, israel. Kantor 2 .— Karger Josef, erzlierzogl.
i land! Josef, Hausbesitzer 2. — Braumeister . 2.-—
lleczko Georg, Burger- Katzer Josef, Kanfmann . 2.—
sebullehrer . 2.— 77 Kirnig Hans, k. k. Haupt-
Helis Theodor,erzh. Sekre- steueramtskontrollor . 3.—

4.— 77 I\itz Isidor, Professor 4.—
Heller Jakob, J.U.Dr., Ad- r> Klatovsky Karl, I)r., k, k.
v o k a t .................................. 2.__ P rofessor............................. 4 .—

Heim Friedrich, Privatier 5. — Klucki Sobieslaus, J.U.Dr,,
Frau Hermann Adolline. Balni- A d v o k a t ............................. 2 .__

beamtenswitwe 2 . — Frau Knittelfelder Luise erzh.
Ilerr Hertrieh Moritz, Ur., k. k. Bergyerwaltersgattin . 2 .—

P rofessor............................. 9 .__ Herr Kolilhaupt Theod., Priyatier 2.—
Hinterstoifier Hermann, Kohn Ferdinand, Hausbe-
M. U. Dr., Krankenhaus- s itz e r .................................... 2.__
direktor ............................. 4 .— , Kolin Ferdinand, Lederfa-
Hohenegger Adolf, erzh. b r i k a n t ............................ 2.—
Gewerksinspektor. 4.— r> Kohn Heinrich, M.U.Dr.,
Holter Wilhelm, erzh. A r z t .................................... 2.—
Elektrotechniker . 2 — Kolin Jakob & Josef, Mo-
Honig Karl, k. k. Professor 2 .__ belfabriksbesitzer . 10.—
Ilulek Leonii., Oberinge- Herr Kołodziejczyk Adam,Eisen-
nieur .................................... 4 .— h a n d l e r ............................. 3 .—
Hutterer David, Papier- Konyaliuka Anton, k. k.
h a n d l e i ............................. 2.__ Oberlandesgericlitsrat . 2 ,__
Hiittner Max, J.U.Dr., Ad- Korzinek Johann, erzh.
vok a t.................................... 2 ,__ Offiziant . . . . . 4 .—
Jarosch Fr., k. k. Hofrat Frau Kofulski Lidi, k. u. k.
und Kreisgerichtsprasident 2.— Majorsgattin . 2.__

Ftirtrag 290.— Furt rag 484 —
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K h
Ubcrtrag 484.—

Herr Kohler Willi., erzh. Berg-
r a t ................................... 2 .—
Konig Bertold, Ur. Pro-
fessor.................................... 2.__

n Kónigstein Ludwig, Kauf-
m ann .................................... 2.__
Kraliczek Jobami, Gartner 3.—

n Królik Job., k. k. Professor 2 —
Frau Kroupa Emilie, erzh. Ofń-

ziantengattin . . . . 2. —
Lćibl. Kultusrorstand der israel.

Kultusgemeinde . 20.—
Herr Kutzer Fritz, Inliaber der

Firma Kutzer & Cie. 10.—
r Langer Anton, Kupfer-

selimied .............................. 3.—
Frau Langer Hildegard, erzh.

Rechnungsoffizialsgattin . 2.—
Herr Lanzer Micbael, Privatier 2.—

11 Laras Ilans, Ur., Tlaus-
b e s i t z e r ............................. 4 .—

n Leimdijrfer Ad., Dr., Kreis-
R abb in er............................. 2 .—

n Leinkram Naftali, Hausbe-
sitzer................................... 2.—

Frau Leippert Irma, k. u. k.
Majorsgattiu . . . . 4. —

Herr Liberda Georg, erzberzogl.
Rentmeister i. R . 4 .—

11 Lowenstein Josef, Ober-
kontrollor............................. 2 .—

11 Łowy Adolf, llolzindu-
strieller . . . . . 4.  -

.. Łowy Markus, Steinmetz-
m e i s t e r ............................. 2 .—

n Lustig Sam., Papierhandler 2.—
r, Mader Edm., k.k. Professor 4.—

Frau Mattariovich Karol. Edlev.,
P r i v a t e ............................. 4 .—

Herr Matter Alfons, Ziegelfabri-
k a n t .................................... 4.—

11 Mayer Emil, erzli. Kassier 5 .—
11 Mayer G ustać, erzh. Re-

vide,nt...................................
Mayer Paul, erzli. (ikono-

4.—

mie-Oberinspektor. 4.—
11 Mentel Gustav, Privatier . 2.—

Furtrag i587.—

K
Ubertrag 587

Ilerr Metzner Alfons, Burger-
schul-Direktor. 2

11 MeyerPhilipp, Buchliandler 2
n Mira Franz, Sclmldirektor 2

Mira Robert, erzli. Offiziant 3
Muller Fr., k. k. Professor 4
Muller Raimuud, Ur., Pro-
fessor .................................... o
Miinzberg Ad., erzli. Wald-
bereiter i. R........................ 2
Niedoba Karl, k. k. Prof. . 2
Oczko Anton, Tischler 2

11 OdstrCil Theodor, Dr., k.k.
P ro fessor ............................. 2

11 Pohorsky Ant., k. k. Pro-
fessor.................................... 2

71 PosplSil Franz, Fabrikant. 2
n Presser Moritz, Realitiiten-

besitzer . . . . . . 4
Prochaska Ernst, k. k.
Ilofbuchliandler 2

n Prochaska Karl jun., k. k.
Hofbuclidrueker . 4

ii Prochaska Karl sen., k. k. 
Hofbuclidrueker und ITof-
buclihandler . . . . 10

n Prokop Albin, erzh. Ban-
r a t .................................... 4

n Pszczółka Ferd., J.U.Dr.,
A d r o k a t ............................. 2

n Pnstówka Joliann, M.U.Dr.,
k. k. Bezirksarzt. 2

n Raimann Gustav, erzli. Bau- **
verw altcr............................. 2
Rasebka Ed., Apotbeker. 2
Reichle Josef, erzli. Yer-
walter.................................... 4
Ileitter Gust., erzli. konim.
S e k re tiir ............................ 3

Ilerr Eieger Ad., Scliieferdecker 2
Robitscliek Alois, Kauf-
m a n n ................................... 2
Rosenfeld, Max, k. k. Pro-
fessor .................................... o
Rosner Joliann, kais. Rat,
B a n k ie r ............................. 2

Herr Rybka Josef, dirig. Ober-
l e l i r e r ............................ 2

Furtrag 6(13
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U bertrag 1
K h

0 6 3 .—
F rau Sohabenbeek L eopold in e,

Zuckerbackerin 4 .—
Herr Schierer R udolf, Fachlehrer 2 ,__

77 Schindler Jos., Hausbesitzer 2 , __

55 Schm idt A lexander, Bahn-
oberkontrollor 2 __

75 Schm idt Ernst, erzherzogl.
IIiittenver\valter . 4 .—

Frau Schneider Sophie, Finanz-
oberinspektors-G attin  . 2 .—

Herr Scliorn Franz, k. k. Ober-
postkontrollor . . . . 2. —

n Schwarz A lbrech t, k .k . Lan-
desgerichtsrat . . . . 5. —

37 Schwarz Jak ob , Z iegel-
fa b r ik a n t ................................. 4 .—

F rau Seem ann Am alie, H ausbe-
s i t z e r i n ................................. o .__

33 Seemann Antonie, Ilausbe-
s i t z e r i n ................................. 2___.

7? Seem ann E lla , Beam tens-
g a t t in ......................................... 3 .—

H err Sikora Joliann, M onsignore,
P f a r r e r ................................. 2 ,__

Frau Sikora Em.. Kassiersw itw e 2.—
H err Silberstein J., H ausbesitzer 2 .—
Frau Skraba Ida, Prirate . 2 ,__
H err Skrobanek Jak., Kaufmann 2 .__

77 Souschck  Josef, k. k. Ober-
Landesgerichtsrat i. R . 2 —

L obl. Sparkassa in T escb en  . 1 0 0 .—
H err Spitzer A lbert, k. k. Ober-

postvenvalter . . . . 2, __

L ob l. Stadtgem einde T escben  . 6 0 .—
H err Steiner F erd., k. k .F in anz-

wacboberkom m issar 3 .—
33 Stiller F ran z, H otelier . 5 .—

33 Straube R obert, k. u. k.
Hauptmann . . . . 5. —

77 Struhal Hans, P rivatier . 4 . —

77 Strzem cha K., erzh. F orst-
r a t ......................................... 4 . —

77 Stuks Siegm ., Bucbhitndler 2 . —

37 Suri8 Joliann, pens. k .u .k .
Hauptmann . . .  . 2 . —

77 T in s  Jose f, D r., k. k.
P r o f e s s o r ................................. 2 .—

Fttrtrag 8 9 8 .—

K h
Ubertrag 898.—  

Herr Tront Karl, M. U. I)r., Arzt 2. - 
„ Tugendhat Adolf, Likor-

fabrik an t............................ 1.—
„ Turek Ferdinand, Haus-

b e s i t z e r ............................ 2.—
„ Yeitb Franz, k. k. Ilaupt-

raann ................................... 4 .—
„ Yogel David, Produkten-

h a n d l e r .............................2.—
Lobl. Yolksbank in Tescben . 20 .— 
Ilerr Walclier Rudolf, Rilter von

Uysdal, erzli.Kameraldirekt. 10.—  
„ Wallek Franz, erzherzogl.

O ffiz ia n t .............................<5.—
„ Wantscliura Anton, Sclinci-

derraeistor . . . . 1 .—
Frau Wańtuch Marie, k. k. Feld-

webelswitwe . . . . 2 .
Herr Watterich Hugo von Watte-

riclisburg k. k. Major i. R. 2.— 
„ Wazacz Karl, erzli. Revi- •

d e n t ................................... I.—
„ Wenderling Jos., erzli.

Okonoinieinspektor i. R. . 1.—
„ Wojnar Job., Hausbesitzer 2.—  
„ Wolf Leopold, Privatier . 2.—

Frau Wulle Anna, Hausbesitzerin 2.—  
Herr Zatzek Adolf, Hausbesitzer 2 .— 

„ Zebiseh Hermann, Burger -
schuldirektor . . . .  2 .—

.. Zeno-Pograbinski Mieli., 
Musiklehrer (aus dem Er- 
triignisse des von ilim zu 
Gunstcn der armen Mit.tel- 
scliiiler veranstalteten Kon-
zertes)................................... 2().—

„ Zicblarz Josef, Scliuh-
m a c h e r .............................

„ Zima Wenzel, Mag. Pharm.,
D r o g u is t .............................

„ Zitny Julius, k. k. Pro-
fessor....................................

,, Zlik Arnold, ev. Pfarrer .

A lts ta d t  bei F re is ta d t .
Herr Dluhoscb Eugen, Verwaltcr 2.— 

Summę K 999 —

to
 t

o
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K h |
Ubertrag 999.—° I

Bielitz.
Herr Abt Otto, Tanzlehrer 20.—

Panetli Josef, Geschafts-
m an n .................................... 2 —

Breslau.
Se. Eininenz Herr Kardinal

Fiirstbischof Dr. Georg
K o p p .................................... 5 0 .—

Briinn.
Ilerr Ozana Anton, k. k. Zoll-

amtsoffizial . . . . 4. —

Brzozów.
Ilerr Niedetzky Rudolf, Forst-

d i r e k t o r ............................

Bulowice (Galizien).

6.—

lleri' Larisch Adrian, Freiherr v.,
Ilerrscliaftsbesitzer . 

Czeladna.

2 0 .—

Herr Uhlarz Karl, flirsterzb.
F o r s t e r ............................

Deutschleuten.

4.—

Herr lliissek Bernhard, Gastwirt 

Dittmannsdorf.

2 __

Ilerr Rosenzweig Moritz, Kaufm. 

Dombrau.

2 __

Ilerr Bacliner Moriz, Kaufmann i . —
Lobl. Bergdirektion Dombrau . 8.—
Herr Funker Leo, Beamter 2.—

Funker Johann, Oberbuck-
lialter................................... 2 __

Lobl. Gemeindevorst. Dombrau 2 .—
Herr Glaser Hermann, Kauf-

m an n .................................... 1.—
Grauer Heinrich, Kaufmann 2.—
Grunkolz Josef, Kaufmann 1.—

33 Guziur Joli., Fleisclier . 1.—
33 Herz Ferdinand, Kaufmann 2.—
33 llolzmann Johann, Flei-

s c l ie r ................................... 1.—
Furtrag 1132.—

K li
Ubertrag 11 32.—

Herr Jelinek Franz, Obering. ;2 __
33 Kiedron Josef, ingenicur-

a ss is ten t............................. o ,__
33 Krapeek Joliann, Kaufmann 2.__
33 Kuźnik Franz, Biicker — .50
33 Lomosik Josef, Pfarrer . 2 ._
33 Ostheim Albert, Ritter von,

Inspektor ............................. 2.—
33 Schalsclia Franz, Beamter 2.—
33 Scheliga Franz, Gastwirt. — .50
33 Schlachta Johann, Ober-

. s t e i g e r ............................ 1.—
33 SimaCek Johann, Oberin-

g e n i e u r ............................. 2 .—
33 Storch Samuel, Kaufmann 2.—
T) Ziffer Fritz, Gastwirt. 

Drabomiscbl.

3 —

Ilerr Kutscha Wilhelm, erzh.
Okonomieverwalter

Ernsdorf.

15 —

Herr Adamiec Paul, Lehrer 

Freistadt.

20 —

Frau Attmamispaeher Charlotte,
Gastwirtin............................ 2 .—

33 Barber Fanny, Kaufmanns-
gattin .................................... 1.—

Herr Białek Josef, Kaufmann . — .50
n Biener Fr., Bindermeister 1 .—
33 Binek Franz, k. k. Ge-

fangenaufseher 1.—
33 Bittner Emil, k. k. Ofiizial 1.—
33 Blumenthal Samuel, Kauf

mann .................................... 1.—
33 Botta Eranz, Uhrmacher . 1.—
33 Brodzki J., Pfarrer i. R. 1.—
33 Brumovsky Edmund, k. k.

Steueraintsoffizial . 1.—
33 Bura Johann, Fleisclier . 1.—
33 Deutseli Adolf, Gastwirt . 1 —
33 Elsner Leopold, Kaufmann 1.—
3 ?

Falk Emmerich, J. U. Dr.
A d y o k a t ............................ 2 .—

33 Elach Julius, Fleisclier . 24 —

33 Galusckka August, Gasl-
w i r t .................................... 1.—

Furtrag 1206.50
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K h K h
Ubertrag 1206.50 Ubertrag 1248.50

Herr Gieldanowski Heinr., k. k. Herr Rothe Karl, Sparkassabe-
N ota r................................... 2.— a m te r ............................. 1.—
Gorlitz Moses, Kaufmann 2 .__ Santarius Johann, Topfer 2.__
Gottlieb Siegin., Rasem1 . — .50 Schindler Eduard, Dr., k. k.

77 Hansel Andreas, Schneider i .— Konzeptspraktikant. i . —
Hansel Josef, Gastwirt i — Schuska Ludwig, k. k. He-
Iieczko Andr., Apotheker 10.— zirkssekretar. . i . —

Frau Henzler Adolfinę, Schnitt- n Schwehelka Adalbert, k. k.
warenhandlerin 1.— Offizial................................... i .—
Hoffmann Olscha, Kauf- 37 Skoczowski Jjeop., Fleisch. i .—
mannswitwe . . . . - . 4 0 77 Sobek Anton, grafl. Gart-

Herr Hoffmann Siegin., J. U. Dr. n er ................................... i . —
k. k. Gerichtsadjunkt 1.— F rau Spalek J ., Kaufmannswitwe i . —
Hoffmann Viktor, Kauf- llcrr Sprencel Joli., Zucker-
m a n n ................................... 2,__ hacker .............................. — .40
Knoppek Tbeod., Gastwirt i . — 77 Staff' Alois, Bahnmeister . 1.—
Knyps Ludwig, Pfarr- 77 Stankusch Emanuel, Ge-
administrator . . . . 2. — meinderat . . . . 2 __

Dr. Kohn Karl, k. k. Ge- 73 Tapla Erwin, k. k. Steuer-
richtsadjunkt....................... — .60 inspektor .............................. 1.—•
Kraus Josef, Obergeometer 1.— 77 Walig Adolf, Kaufmann . i . —
Lowenbein Samuel, Kauf- 77 Weber Anton, Hutmaclier i —
m a n n .................................... 1.— n Werlik Johann, k. k.
Mannsfeld Emanuel, Kadet 1.— Landesregierungsrat . * 2 .__
Mannsfeld Franz, Kauf- 77 W olf Eduard, Maurer-
m a n n ................................... 1.— m e i s t e r .............................. 2 __

Markowicz Joachim, Kauf- Frau Żurek Marie, Sclinittwaren-
' handle) i n .............................. i . —m a n n .................................... 1 .---
73 Matula Jobami, Hacker , 1.— Friedek.

Michna Josef, Gastwirt i . —
r> Muller Johann, Lebzeltner — .40 Herr Ulouhy Joset, Fabriksdir. 5.—

Musialek A., Gastwirt 1.— Golleschau.
N N...................................... — .10
Odstrćil Paul, k. k. Steuer- Herr de Dona Peter, Steinbruch-

inspektor .............................. 1-— a u fse h e r ............................. 10.—

53 Petzny Johann, Gerichts- Graz.
sek re tiir .............................. 1.—
Persehke Adolf, Kaufmann 1.— Herr Gunter D. J., k. k. Gym-

'5 nasialprofessor . . . . 2.03
Frau Piechaczek Kila, Steuer-

amtsadjunktensgattin . 1.— Jablunkau.
Herr Piszczur Johann, Gastwirt 1 — Herr Alló Gustav, k. k. Bezirks-

Plasun Heinrich, Steuer- r i c h t e r ............................. 5.—
amtsadjunkt........................ 1 .— 77 Beust Karl v., erzherzogl.
Prokop J., Schuhmacher . — .50 K a s s i e r ............................ 2 —
Prus Thomas, Hacker- Branner Louis, Oberforster 5.—
m e i s t e r .............................. — .50 Brumowski Ricli., Grund-
Reik Julius, Gastwirt . 1.— buchsftihrer . . . . 1 —

33 Rosenberg Leo, Kaufmann 1.— 77 CzarnottaF., M.U.Dr., Arzt 4.—
Fiirtrag 12 48.50 Fttrtrag 1302.93
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Ubertrag 1302.93

Herr Dcutscli Rud., J. U. Dr.,
A d v o k a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.__
Eiser.berg Karl, Kaufmann 2 .__
Farnik F., k. k. Kotar . 2.—

n Fuchs Bernhard, Kauf-
m an n .................................... 1.—

n Hellebrand Adolf, k. k.
Steuereinnehmer . 2.—

J5 ILcfi Johann, Kapłan. 1.—
Januszewski Jos., Fleischer 1 .—

?) Kahanek Thomas, Admini-
s t r a t o r ............................ 2,_ _ _ _ _

Kuelieida Ed., Kaufmann i . —

11 Kucheida Franz, Kaufm. 2>__
Kuelieida Josef, GroB-
grundbesitzer . . . . 2.__
Kusianowicz Andreas, I)r.,
k. k. Gericbtsadjunkt . o __
Mamica Filia, Kassier 2#__

Fiau Mentel Anna, Weinsclian-
k e r in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . —

Ilerr Mozcr Viktor, J.U. Dr., k. k.
Gericbtsadjunkt . . . . 2 _ _ _ _ _

Paduch Ignaz, Gastwirt,
erzli. Yerleger . . . . 2 —

Ploschek Karl, Bucbhandler 1.—
n Rosenzweig Hugo, Leder-

fabrikant.............................. 1.—
n Sossik Alois, Geschaftsftibrer 1.—

Lobl Sparkassa in Jablunkau 
pro 1902 6 K und pro 
1903 10 K, dalier im
ganzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.—

Herr Zelisko Otto, Forstadjunkt 5.—

Zielina Joliann, Gastwirt . 2.__
n Zwilling Hans, Lar.dtags-

abgcordneter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaworzno.

2 .—

Herr Ekart Josef, Bergwerks-
Expeditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 _ _ _ _ _

V Trnczak Paul, Beamter . 2. —

Ftirtrag 1361.93

K U
Ubertrag 1361.93

Jagerndorf.
Herr Frieben Rudolf, Cafetier. 

Karlshiitte.

10.—

Herr Baumgartner Hans, erzli.
Htittenverwalter . . . .  

Karwin.

3. —

Herr Baselides Franz, Kaufm. 1.—
Binar Richard, Backer 2__
Blabna Hans, Polizeileiter — .60

-V Cienciala Josef, erzli. Offi-
ziant .................................... o __

„ Czech Jakob, Zentraldir.. 17 —
Czerniak Karl, erzli. Offi-
z i a n t .................................... O  ____

Dametz Heinr., Rechngsf. 1.—
Ebersolm Jak., Ubrmacher -— .60

n Eicbler Karl, Recbnungs-
ftibrer................................... 2.—
Eliasch Franz, Postmeister —

Fasal Siegmund, Kaufmann i
Flaumliaft Leouhard, Kauf-
m a n n ................................... — .60
Flintkam Thomas, Bereiter 2 __

r> Fiillbier Franz, erzli. Platz-
m e i s t e r .............................. — .60
Gaida Franz, Sattler . 1.—
GlesingerMoritz, Kaufmann 2.__
Gwnźdź Johann, Okonomie-
d ir e k t o r .............................. 6 —
Haubenstock Salm., Gastw. 2 __
Horak Josef, Schreiber . — .40
Jaworski Josef, Kassier . 1.—

11 Jirzik Franz, Steiger (Er- 
gebnis der durch ihn im 
Bekanntenkreiseeingeleite-
ten Sammlung) . . . 2-1.301)
Kaisar Emil, Kanzlist . — .50

n Kasperlik Johann, Lehrer
1.—

Ftirtrag 1444.53

*) Zu diescr Sammlung truteń freundlichst bei die Herren: Franz Buzek, Elektriker 
1.—, N. N. —.50, Josef Gottsmann, Manipulant —.60, N. N. 1.—, F. Meditsch 2.—, Sokoli 
*—.50, Niedoba 1.—, Zdenek 1 —, Karl Lange 1. —, Sokoli sen. 2.—, Joh. Gerlich —.50, Max 
Klement —.50, Bolkanowicz —.50, Straudi 1.— , Bruno Mehlich —.50, F. Masahk —.50, 
Kozdoó, Kanzlist —.50, Topiarz —.40, Schisma —.40, J. Karkoschka 2, — . Wolf 1.—, Kobian 
— .50, Halama 1. —, N. N. —.40, Becker, Spediteur 1.—, Sembol 1.—, Kasian, Kanzlist 1.—, 
Franz Jirzik, Steiger t. —.
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Iv h
Ubertrag 1444.53

Herr■ Kolek Karl, Ingenieur 1.—
Kożdoń Ludwig, Kauzlist — .50
Kraina Jos., Grundbesitzer 5.—
Kudiolka Joliann, Sekretiir i . —

n
Tl

Kukutsch Joli., Kontrollor i . —
Langer Richard, Apotlieker 2.__
Lazarczyk Ludwig, Binder-
m e i s t e r ............................. o _
Novak Alois, Markscheider i  —
Olsehak Josef, Kaufmann 5.—
Pawliska Alois, Kaufmann 2m_
Pawliska J ulius, Kaufmann — .60
Pazian Adolf, Kassier 1.—
Peschke Josef, Obersehmied 2.__
Pesclike Karl, Schneider. 2 .__

Hocliw. P fa rra m t....................... 4 .—
Herr Piesek Adolf, Fleischer . —  .60

Polednik Karl, Kaufmann 1.—
Polednik Gustav, Sclireiber 1.—
Ponescli Hubert, Kent-
meister................................... 9 _
Prachowski Anton, Ober-
s t e i g e r .............................. 2 __

n Konuer Raimund, Obering. 3.—
llosner Simon, Kaufmann 1.—

r, Schlossarek Ludwig, erzb.
0  fliz i a n t ............................. 3.—
Schneider 0 ., Kaufmann . 1.—

.. Schneider Israel, Konfek-
tioiiar.................................... 9 __
Sckramek Albert, Kaufm. 2 .__
Skierla Kajetan, Lehreri.R. 2.__
Smolka Josef, Obersteiger — .50
Spoth Josef, Bergdirektor 2 __
Stiliel Ludwig, Buchbinder — .30

„ Straudi Luis, graf], Beamter
i. P ........................................ 1 .—

T. Topiarz Franz, Polizei-
wachtmeister....................... 1.—
Topiarz Heinr.j Polizeimann 1.—
Ullmann Joli., Kaufmann 2.__
Wawrziczek Josef, Kon-
trollor................................... 2 .__

n Willinski Hugo, Schreiber — .50

Herr
Krakau.

Ciompa Paul, lievisor der
osterr.-ungar. Bank 2.__

Ftirtrag 1510.53

K h
Ubertrag 1510.53 

Łazy.
Hen■ Altmann Ferd., Kaufmann 2 —

Barber Simon, Kaufmann 1 —
Eicliner Bernhard, Backer 1.—
Feike Adolf, k. k. Gen-
darmerie-Wachtmeister 1.—
Liberda Ludwig, Gemeinde-
Yorsteher............................. 2 ,__
Novotny Ludwig, k. k.
Gendarmerie- Postenfilhrer i . —
Ochodik Paul, k. k. Postni. i . —
Schluscha Adolf, k. k. Gen-
darmerie-PostenfUhrer . i . —
Schusta Franz, Apotlieker 5.—
Schwarz Heinrich, Betriebs-
ieiter .................................... 2.—
Thieberger Ileinr., Kaufm. i . —
Wechsberg Kich., Kaufm. i .—
Wilhelm Arnold, Kaufm. i .—

V Wojuar Georg, Ingenieur —

Lichtenwerden.
Herr Primavesł Paul, Rjtter v.,

Pabriksdirektor . . . .  30.—

Miękina.
Herr Berger Moritz, Beamter . 2.—

Miendischwetz.
Herr Laufer August, Yerwalter 15.—

Mszana dolna.
Herr Dubowy Pranz, Fabriks-

d ir e k t o r ............................. 20.—

Nesselsdorf.
Herr Grosser David, Kaufmann 2.— 

Neu-Hrozenkau.
Herr Kolitscher Franz, Forster 6.—  

Niedek.
Herr Merk Emil, Oberforster . 5.—

Nieder-Dattin.
Herr Pellar Josef, Grundbesitzer 2 .— 

Ftirtrag 1615.53



65

K h
tjbertrag 1615.53

O ber-S ucbau .
Herr Krzistek Heinr., Gemeinde-

vorsteber.............................. 2___
„ Krzistek Jobami, Landwirt 5.—
„ Kutscha Franz, Yerwalter 7 .—
„ Meixner Gabriel, Pfarrer 2 .—

Oderberg.
Ilerr Dobija Frz., M. U. Dr., Arzt 1 —

Dudek Thomas, Pfarrer . 3 . -
Janik Anton, Kaufmann 1.—
Józek Ferdinand, Pfarrer 2.__
Kassler Simon, Kaufmann 
Klisz Robert, Kapłan

i . —
n 3.—
71 Knapczyk Andrcas, M. U.

Dr., A r z t ........................ 1.—
KnobloełiFerd.j Apotliekor 1.—
Mader Richard, k. k. Notar 5.—

Lobl. Oderberger Fabriksleitung 
der Mineralraffineriegesell-
s ch a ft ................................... 10 —

Herr Rechclles Max, M. U. Dr.,
A r z t .................................... 1.—

Frau Richter Marie, Sekretiirs-
w itw e .................................... 2.—

Herr Schaaf Philipp, Miihlstein-
fabriksbesitzer . . . . 3. —
Schindler Ferdinand1, k. k.
P ostm eister........................ 1.—
Schindler Heinrich, k. k.
Landesgerichtsrat . . . 3.—
Scliolz Franz, Restaurateur 2.—
Warosch Adolf, Sckretiir 1.—

77 Waroscli Julius, Kaufmann

Olm iitz.

10.—

Se. Eminonz, Herr Ftirsterz-
bischof Dr. Theodor Kolin 

O rlau.

3 0 . -

Herr Altmann Emil, Gastwirt und
Kaufmann ........................ 4 .—
Barber Elias, Kaufmann . 1.—
Barber Ignaz, Kaufmann . 1.—

n Barber Leop., Kaufmann . 1 —

77 Better Nathan, Spielwaren-
h a n d l e r ............................. 1.—

Fiirtrag 1720.53

K li
tjbertrag 1720.53

Herr Biedermann Karl, k. k.
Gendarmeriewacbtmeister . 1.—

17 Blumenthal Josef, Bier-
v e r le g e r ............................. 1 —

n Blumenthal Salomon, Kauf-
m a n n ....................................

n Eichenwald Leop., M. U.
Dr., A r z t ............................. 2 .—

?! Falter Ferdinand, Gastwirt 1.—
?? Grlinkraut Simon, Kauf-

m an n .................................... 2 .__
77 Herz Ignaz, Fleischer i .—
?? Kauders Hermann, Maga-

zinsverwalter........................ 2 .—
Klebinder A ., Kestaurateur 1 —

7? Konieczny Karl, Kauf-
m ann .................................... — .GO

7? Konigstein Fritz, Kestau-
rateur................................... 2.—

77 Kotzurck Ant., Fleischer 1.—
r> Lindner Sigmund, k. k.

Postmeister . . . . 2. —
Meier Karl, Stationsclief. 1 .—
Perl Max, Biicker . 2.—

77 Kaik Wilhelm, Beamter . 2 .—
RameS Zdenko, Beamter . 2.—

77 llusnok Georg, erangel.
P f a r r e r ............................. 2 .—

n Santarius Johann, Biicker 1.—
7? Santarius Theodor, Buch-

binder . . . . —.30
77 Scharf Samuel, Kaufmann 1.—
77 Schlesinger Julius, Kauf-

m a n n .................................... — .60
77 Schneider Abr., Kaufmann 2.—
T) Seifter Heinrich, Kaufmann 1.—
7) Silberstein Hermann, Kauf-

m ann .................................... 1.—
7? Stern Markus, Hotelier . 1.—
77 Steuer Adolf, Fleischer . — .40

SiiBer Jakob, Kaufmann . 1.—
77 Twardek Anton, Kamin-

fegermeister . . . . 2. —
77 Ziffer Heinrich, Biicker . 

Peterswald.

1.—

Frau Alt Karolino, Gastwirtin 2.—
Ilerr Bernatzik Ileinr., Gastwirt 2.—

Fiirtrag 1766.43
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Herr German Anton, Fabriks-
verwalter.............................. 4 .—
Karkoscbka Heinr., Gastw. 4.—

n Karkoselika Josef, erzli. 
Adj u n k t ............................ 2 .—
Klimosch Paul, erzb. Offi-
z i a n t ................................... 1.—
Schwab Josef, erzb. Berg-
yerwalter............................ 4 .—
Śliwka Karl, Iieclmungs-
fiilirer................................... 2.—
Winarsky Eduard, Bucli-
hal t e r ................................... _

Herr
Petrowitz.

Loffler Jakob, Kaufmann 2.__
Kuczka Josef, Beamter . 4.—

3? Rygiel Theodor, Lelirer . 1.—

Herr
Pilsen.

Siwy Paul, Ingenieur . 1 5 . -

Ilerr
Rabka.

Freundlich Adolf, Kauf-
m a n n ................................... 4.—

Herr
Rajcza.

Teichner Saul, Kaufmann 2.__

Herr
Rattimau.

Fischer Joliann, Beamter 2.—

Herr
Reichwaldau.

Berger Josef, Kaufmann . 2.__

Rudolfswert (Krain). 
Herr Skopał Hugo, k. k. Gym-

nasialprofessor . . . . 6. —

Herr
Salzburg.

Lipka Eduard, k. k. Forst-
and Donianenver\valter 2.__

Herr
Saybusch.

Keler Gustav v., erzbcrz.
Forstinspektor 5 . -

Frau
SchOnnbrunn.

Dworzak Linna, Apothe-
kersgattin............................ 1.—

Fiirtrag 1831.43

K h
Ubertrag 1831.43 

Schonichel, Babnhof Oderberg mit

Lbbl.
Kopitau.

Gomeindeyorstand 20.—

Herr
Skotschau.

Bauer Rudolf Kaufmann. 2#__
Cieślar Joliann, Lelirer . i . —
Czaja Albert, k. k. Kotar 2.—
Darocha Joliann, J. U. I)r.,
k. k. Gerichtsadjunkt 2,—-
Ilonner Adolf, Stadtsekretar 4 . -
Frischer Philipp, Getreide-
h a n d l e r ............................. 3 —

n Golyschny Fr., Oberlehrer 2 —
Inochowsky Franz, Fa-
briksbesitzer . . . . 2. —

77 Klusek Viktorin, Kapłan . 2.—
Kożdoń Joliann. Oberlehrer 1.—

33 Krzywoń Andreas, evang.
Senior................................... 3 .—

n Krzywoń Georg, erzb.
V e r le g e r ............................ 2.—
Kulin Ferdinand, k. k.
Finanzkommissar . ] . —
Kutscliera Paul, Polizei-
kommissar . . . . 4. —

n Lindner Leopold, Schnitt-
warenhandler . . . . o. —

33 Motzko .fosef, Pfarrer 
Miiek Josef, Apotlieker .

4.—
33 5.
jj Miiller Wilhelmino, Private 1 —
r Opalski Joliann, J. U. Dr.,

A d y o k a t ............................ 2 .__
» Pinert Joliann, J. U. Dr.,

k. k. Gerichtsadjunkt . 2.__
Pogrzebacz Joliann, M. U.
Dr., A r z t ............................ 3 .—

31 Prochaska Karl, Lelirer . 2.—
33 Raschyk Franz, k. k. Ge-

richtsadjunkt . . . . 1.—
33 Sbriefer Hermann, J. U. Dr.,

k. k. Gerichtsadjunkt 1.—
Silzer Karl, JUI)r.,
A d v o k a t ............................ 2.—

77 Sohlich Karl, Kaufmann . 4.—
Lobl. Sparkassa in Skotschau

20.—  pro 1902 und 20.—  
pro 1903 ............................ 40.—

Fiirtrag 1952.43



G7

K h
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Jlerr Spitzer l)avid, Lcderfabr. 2 .—
n Stonawski Jobami, evang.

Vikar ................................... 3.—
n Stritzki Julius, Baumeister 3.—
n Yetter Ludwig, k. k. Post-

m e i s t e r ............................ 1.—
n Wania Paul, Gastwirt 1.
77 Winkelmann Albert, k. k.

Steuereinnolmier . 2.
n Wunder Pr/.., Dr. Stadtarzt 5 .—
n Zipser Emanuel, Sparkassa-

b e a m t e r ............................. 1.—

Targanice bei Andrychau.
llerr Nawratil Julian, Forstbe-

aintor ....................................

Toina (Ungarn).

3.—

llerr Scliilling Jobann k. u. k.
M a jor ...................................

Troppau.

10.—

Se. Exzellenz, Heinrich (Iraf 
icli-Mbnmch, k k.Geboimrat,Larh

Laudeshauptinann etc. etc. . 30 .—
llerr Janotta Josef, Privatier,

Vizeprasident d. Ilandelsk. 

Trzynietz.

1 0 . -

llerr Balcar Jobann, Grundbe-
s itze r .................................... 1.—

n Bittner Josef, erzli. Maga-
zineur ............................. 2 .—
Blank Paul, Dr., Chemiker 2.—

>7 Blumenfeld Markus, Kauf-
m a n n .................................... 2 —

77 Bobek Ernst, Offiziant 
Borger Jakob, Kaufmann

1.—
2.—

V Braumiiller Heinr., Ingon. 2.—
n Brauner Sigmund, Kauf-

m a n n ................................... 1.—
Frau Buzek Anna, Gastwirtin 2. _ _ _ _ _

Herr Buzek Georg, Ingenieur i . —
77 Claus Eduard, Adjunkt . i . —

Eisner Samuel, Backer . 2 . -
n Fiscbgrund Josef, Kauf-

m a n n ................................... 1.—
Flach Emanuel, Kaufmann 2 . —

77 Freud Leopold, Kaufmann 2.—
Ftlrtrag 2047.43

K h
tibertrag 2047.43 

llorr Fuchs Andreas, erzb. I 11-
g e n i e u r ............................. 1.—

n Eulda Jobann, Adjunkt . 2 .—
Fussek Josef, Glashandler 1.—
Gawlas Franz, Chemiker — .00

77 Goldberg Simon,Kaufmann L —
Frau Goldmann Marie, Kauf-

mannsgattin . . . . 1. —
llcri■ Gotzinger R., Kassaprakti-

k a n t ................................... 1.—
Groger Josef, Gastwirt . 1.—
Grohmann Georg, Gutsbe-
s itzer .................................... 2. -

» Gwiggner Anton, Verwaltor 2 __
Hawias Franz, Pfarrer 2 .—
Ilaugwitz Franz, Offiziant 2*__
Ilumml Rudolf, erzli. Ober-
ineister . • . 2 —

77 Kadiera Tlieod., Apotheker 2.__
77 Kaschper Paul, Burger-

i n e i s t e r ............................. 2 .—
Kokotek Jos., llausbesitzer 1.—
Korner Jobann, Oberlehrer 1.—
Kraliczek Franz, Fleiscber 2.
Kraus Karl, Kassier . 1.—
Kroczek Anton, Iliitten-
i n e i s t e r ............................ 2.—
Magg Josef, Stationschcf. 1.—
Mahlenbrei Job., Gastwirt 2 __

77 Mały Anton, Magazineur 2.—
Mikulascbek Jobann, Post-
ineister ............................ 2 .—
Motzko Franz, Bauunter-
l i e h m c r ............................ 5.—
Nemetz Jobann, Magister 1.—

77 Neu Leopold, Kaufmann — .GO
Oclwein Gustav, erzli. Ober-
biittenverwalter 5.—
Pindór Josef, Dr., evang.
1’f a r r c r ............................ 2 .__
Płoschek Jobann, Grund-
b e s i t z e r ............................. i —

Frau Pollak Anna, Kaufmanns-
gattin ....................................- - . 5 0

llerr Ramelmayer Emil, Ingę-
n ie u r ................................... i .—

75 Roman Johaun, Lelircr . i . —
77 Roth Leopold, Fleiscber . l . —

Fttrtrag 2102.13
5*
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Herr Romer Karl, erzli. Ober-
m e i s t e r ............................ 5 .—
Schanzer Salomon, Gastwirt 1.—
Schanzer Willielm, Gastwirt 1.—

n Schonowski Ludwig, Offi-
z ia n t .................................... 1.—
Schubert Josef, Adjunkt . 1.
Sikora Paul, Schuster 2.—
Steffek Paul, Fleischer 1.—
Stonawski Johaun, Muller 1 —

55 Szyszkowitz Julius, erzh.
Obermeister . . . . 2. —

r Taubel Andreas, Adjunkt 1.—
77 Ticliy Julius, Ingenieur . 2.—

Uhlig Robert, erzh. Hiitten-
verw alter............................ 2.—
Walesch Franz, Gastwirt 1.—

Lubi. Werkmeisterverein. . 50.—
Herr Windliolz Ignaz, Gastwirt 

Ustroń.

1.—

Herr Anderka Richard, erzh.
Htittenmeister 2.—

V Berger Mas, Backer . 1.—
55 Biinisch Karl, Manipulant — .30

Galia Franz, erzh. Kassier 2.—
Cienciala Josef, Konstruk-
t e u r ................................... 1.—
Dattner Adolf, Gastwirt 1.—

5) Doliński Władimir, Ingę-
n ie u r ...................................
Drozd Karl, Reclmungs-
manipulant . . . . 1.—

n Fischer Leopold, Gastwirt 1.—
n Gorgon Moritz, Oberlehrer

i. R ........................................ — .60
Griiukraut Ignaz, Fleischer 1.—

r> Hanke Anton, Konstruk-
t e u r ....................................
Heller Karl, Magazineur 
Ilerting Georg, Konstrukt.

1.—
55 1.—

Ilunimel Emil, Kalkulant 1.—
Hummel Rud., Konstrukt. 1  —

7? Jakubetzki Roman, Ober-
meister . . . . 1.—

77 Kaniak Ludwig, Konsum-
verwalter . . . . 1.—

Frau Kartmann Josefine, Private — .60
Herr Kautny Gustav, Manipul. 1.—

Fttrtrag 211)5.63

K h
Ubortrag 2195.63

llerr Kika Eduard, Magazineur — .30
Kosdas F., Stationsvorstaud 1.—
Kottub Karl, Konstrukt. 1.—
Kozieł G eorg, Tischler 2 _
Kozieł Johann, Papierfabri-
kant . .............................. i —

77 Kubisch Hans, erzherzogl.
Rechnungsfiibrer . 4.—
Lanz Rudolf, Konstrukt. 1.—
Liunert Andreas, Kon-
strukteur............................. 2 .__
Listwami Ignaz, Fleischer i . —

75 Martinek Joli., Konstrukt. i . —
75 Michejda Georg, Oberl. i .—
55 Piotrowski Karl, Hiitten-

m e i s t e r .............................. 2 . _ _ _ _

Poncza Job., Reclmungs-
o f f iz ia n t ............................. i . —

55 Poncza Rudolf, Manipulant i .—
Frau Prttckner Elisabeth, Ver-

waltersgattin . . . . 2. —
11 err Priickner Ferdin., Hiitten-

vervvalter . . . . . . 4. —
Reichenbaum Ludwig,
K a u fm a n n ....................... 1.—

75 RielS Alois, Manipulant . 1 —
77 Riefi Rudolf, Konstrukteur 1.—

Herr Scharbort Wilhelm, Kaufm. 1.—
Frau Schoor Luise von, Priv. 1.—
Herr Silbermann Gust., Kaufm. — .60

Siwy Karl, Konstrukteur 1.—
77 Socha Johann, Spediteur. 1.
77 Socha .Josef, Manipulant. 1.—

Staniek Johann, Meister. 1.—
77 Szczepański Andreas, Kauf-

m a n n ...................................
75 Wielemans Alexander, v.,

Ingenieur............................. 2,—

77 Wiesner Willi., Konstrukt. 1.—

77 Wiukelhofer Rud., Schłoś-
sermeister . . . . 3. —

55 Wirtli Alfred, Ingenieur . 2.—
77 Wohanka Jorof, Apotliek. 1.—

Woldmann Anton, Rech-
nungsoffiziant . . . . 1 . —

Wollersdorfcr Karl, Rech-
nuugsftihrer . . . . 1.—

Fiirtrag 2242.53
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K h
Ubertrag 2242.53

Ilerr W oscbkrda A lbert, erzli.
K a s s a o ffiz ia l........................... 2 .—

Frau W osch k rd a H clen e , K assa -
offizialsgattin . . . .  1.—

Ilerr W tłltsch Franz, K echnungs-
o f f i z i a n t .................................1.

s Zeid ler F rz., K apellm eister — .3 0

Weichsel.
Ilerr Kotli M oritz, K aufm ann . 4 .—

Wien.
Exzellenz, Ilerr Baron BeessG eorg,

Ilerrschaftsbesitzer etc. . 1 0 .—

F iirtrag  2 2 6 0 .8 3

K h
U bertrag 2 2 6 0 .8 3  

H err  B lank H eiuricli, Fabrikant 2 0 .—  
n G logau A lfred, J. U . Dr.,

Ilo f- und G ericbtsadvokat 5 .—  
„ lla a se  W olfgan g , J . U . D r., 

Sekretiir des O berkircben-
r a t e s ......................................... 2 .—

L ob l.D irek tion  der K aiser Ferdi-
nand N ordbalm  4 0 .—

Żiwotitz.
Ilerr M ichnik H einrich , Gutsbe-

s i t z e r ......................................... 4 .—

Totalsum m e der vou 668  
M itgliedern und W ohltiitern ein- 
gezahlten Beitrage . K  2 3 3 1 .8 3
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Namen joner P. T. Mitgliedor uikI Wohltiitor

des U nterstiitzungsvereines „S cliiile r la d e “ , w elche dem  V erein e seit soinem  Be- 
stelien, also durcli v o lle  30  Jalire angehiiren, oder w elclie durcli Spenden  einer 
Sum m o von  m indestens 2 0 0  K  dem selben w oldw ollen do F orderu u g  zu teil w erdon

lieGen.

a) D em  V erein e gelioren  seit seinem  B estande an und liaben innerhalb dieser 
Zeit an Beitriigen gespendct d ie l lo r r e n : J .  U . D r. L eop . D rossler, A d y ok a t (6 0  K ), 
kais. Rat A n n . K arell, k. k. D irektor (6 0  K ) ,  J .  U . D r. Sob . K lu ck i, A d y ok a t (6 0  K ), 
F ord . K olin , Ilausbesitzer (6 0  Iv), A lf. M etzner, B iirgerschuldirektor (6 0  K ) ,  M oritz 
P resser, Iiealitatenbesitzer (1 1 2  K  2 0  h), K a rl P rochaska sen., k. u. k. H ofbu chdruck er 
(3 9 8  K  8 0  Ii), ferner Satz, D ru ck , P ap ier und F ertigstellung der II. A u flage  des 
T escb n er  Adressonbuclies vom  Jalire 1 8 7 7  oline irgendw elche K ostenbereclm ung, sow ie 
yorscliiedene D rucksorten zum  Schtllerkonzerte am 1. M arz 1 9 0 2  im W erto von 
36  K ) ,  J a k ob  Skrobanek , K aufm ann (6 0  K ), J ose f Souschek, k . k. O berlandcs- 
gericlitsrat i. R . (6 0  K ), D . A . T ugendhat, L ikorfabrikant (1 2 0  K ), D avid  
V ogel, P roduktenhandler (7 8  K ), L e op o ld  W o lf, Privatier (6 0  K )  und Hermann 
Z eb isch , BU rgerscliuldiroktor (6 0  K ).

b ) D ie  V ereinsinteressen haben durcli groGere Beitrage vou  m indestens 
2 0 0  K  g e fb rd e rt: D er kolie s c h l e s i s e h e  L a n d t a g  (in  den Jahren 1876-— 1 8 7 8  
eine ja brlich e  Subvention  von  100  K , in allen folgendon  (bis inki. 1 9 0 2 ) ja lirlich  
6 0  K ) ;  lob l. S t a d  t g e n i e  i n d  e T e s c b e u  (seit der Grttndung des Y ereines in den 
ersten 2 0  Jahren  40  K , seit 1 8 9 4  ja lirlich  60  K , uberdies zur GrUndung des Stipen- 
dienfonds im Ja lire  18 98  160  K ) ; lob l. T e s c h n e r  S p a r k a s s a  (im Ja lire  1884  
2 0 0  K , seither ja lirlich  100 K , im Ja lire  18 98  Uberdies fur den Jubiliium sfonds 
1 0 0  K ) ;  liibl. T e s c h n e r  K o n s o r t i u m  d e s  I . a l l g .  B e a m t e n y e r e i n e s  
(3 1 0  K ) ; fe rn er : Se. kais. Iloh e it , der durchlauchtigste H err  E r z h e ' r z o g  
F r i e d r i c h  (4 0 0  K ) ;  Se. E xzellen z , der H err  Landeshauptm ann H e i n r i c h  
G r a f  L a r  i s c h - M i i  n n i c l i  (3 9 0  K ) ;  Sc. Em inenz, der liochw urdigste H err  
K ard inal-F urstb isclio f D r .  G e o r g  K o p p  (4 4 0  K ) ;  H err  A n t o n  P o h o r s k y ,  
k. k. P rofessor, T esch en  (E rtrag seiner zehn zu Gunsten der nScliu lerladeu veran- 
stalteten Scliulerkonzertc per 2 4 5 5  K  83  l i ) ; Herr H ans Januschke, llitter  des 
Franz Josef-O rdens, k. k. Realscliu ldirektor in W ien  (2 2 3  K  90  h); Frau W i l 
h e l m i n ę  G i l l c l i  e r ,  Fabrikantensgattin  in B ielitz (3 2 0  K ) ; H err  T h e o l .  
D r .  T h .  H a w l a s ,  k. k .  R ealschulprofessor a. D . in W ien  (3 0 0  K ) ;  Frau 
B e t t i n e  J o h n ,  k. k. Professorswitwe in Teschen (2 3 1  K  90  l i ) ; H err  A l f o n s  
M e t z n e r ,  BU rgerschuldirektor (E rtrag  seiner zw ei zu Gunsten der „S ehU lerladeu 
yeranstalteten K on zerte  per 2 1 8  K  24 l i) ;  H err F r a n z  M i l l e r  v.  A i c h l i o l z ,  
F abriksbesitzer in H ruschau (2 1 0  K ) ;  H err L u d w i g  l i o t h e ,  k. k . R ea lsch u l- 
direktor (2 0 0  K ) .
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