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Beitrage zur Konstruktion der Kegelschnitte.
(1. F o r t s e t z u n g )

Von

Zacharias B ornstein, k. k. Professor, Teschen.

S e c h s t e s  Kapi t e l .

Elemcntare, daestelleiHl-geoniotrisclie Ableitung der Siitzc 
and Konstruktionen iiber die Hyperbel.

1. Ein Drehkegel, dessen Achse in der Bildebene ^  liegt, wird bekannt- 
lich von jeder zu parallelen Ebene s in einer Hyperbel h geschnilten, dereń 
Normalriij auf eine zu h kongruente Hyperbel h" ist. Die Asymptoten von 
h" sind die in ira liegenden Erzeugenden des Kegels. Jeder Parallelkreis des 
Kegels schneidet die Ebene e in zwei reellen' óder zwei imaginiiren Punkten; 
zwei Parallelkreise aber beriihren die Ebene e und diese Beriihrungspunkte 
sind die reellen Scheitel der Hyperbel h. Die Scheitel der Hyperbel h" sind 
demnach die Mittelpunkte jener zwei Parallelkreise.. Daraus folgt, daC die Lange 
der halben Nebenachse von li” gleicli dem Normalabstande der beiden Ebenen 
s und ist.

Dies vorausgeschickt, kann nun folgender Sat.z bewiesen werden:
2. Das St i i ck e i ne r  H y p e r b e l t a n g e n t e ,  we l c h e s  z w i s c h e n  

den A s y m p t o t e n  l iegt ,  wi r d  im B e r u h r u n g s p u n k t e  h a l b i e r t .
Erster Beweis: Eine in der AufriBebene - 2 liegende Hyperbel h" sie 

(Fig. 29) durch die Asymptoten an a2 und durch eincn Punkt P" gegeben. 
Fal.it man die reelle Achse m der Hyperbel ais die Achse eines Drehkegels 
auf, der in a, und aL, zwei Mantellinien hat, so kann die vorliegende Hyperbel 
ais Aufrili jener llyperbel h angesehen werden, in welcher eine zu parallele 
Ebene s den Kegel schneidet. P” ist dann der Aufrih eines Punktes P von h. 
Fiihrt man nun die Ebene, welche durch P senkrecht auf m steht, ais Grund- 
rifiebene ein, so ist AB die x-Achse und der Grundrifi P' von P liegt auf 
dem iiber AB ais Durchmesser gelegten Parallelkreis. Die Ebene s geht parallel 
zu - 2 im Abstande P' P”. Die Tangente der vorliegenden Hyperbel im Punkte 
P” ist der Normairiii der Tangente der llyperbel ii im Punkte P. Letztere 
Tangente ergibt sieli ais Schnittgerade der Ebene s mit der Ebene t, welche 
den Kegel im Punkte P beruhrt. Die erste Spur von t ist die Tangente des 
Kreises AB im Punkte P', die zweite Spur ergibt sieli ais die Gerade MD. 
Da e  zu parallel ist, wird die Tangente t eine zweite Spurparallele von ~ 
sein, das heil.it die Tangente der vorliegenden Hyperbel in P" wird zu t2 
parallel sein. Schneidet nun diese Tangente die Asymptoten in Q und B, so 
in u fi O P" =  B P” sein. Denn A, B, P", D sind vier harmonische Punkte, 
demnach ist M (A, B, P”, D) <>in harmonisches Strahlenhiischel und l wird 
von demselben in vier harmonischen Punkten geschnittcn. Wegen t parallel
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za t2 ist aber einer dieser Punkte unendlich fem, daher ist P" der Halbierungs- 
punkt von Q P>.

3. Zweiter Beweis: Eine Hyperbel sei (Fig. 30) durch die Asymptoten 
an a2 und durch eine Tangente t gegeben. Wie vorher fasse inan die reelle 
Achse in der Hyperbel ais die Achse eines Drehkegels und a, und a2 ais zwei 
seiner Mantellinien auf. I»ie vorliegende Hyperbel kann dann wieder ais Aufriló 
einer Hyperbel li angesehen werden, in welcher der Kegel von einer zu ~2 
parallelen Ebene s geschniUeu wird. Die gegebene Tangente t ist der AufriB 
einer Tangente der Hyperbel h, also auch einer zu parallelen Tangente des 
Kegels. Um den Beriihrungspunkt dieser Kegeltangente zu linden, lege inan 
durch t eine zweitprojizierende Ebene a. Diese schneidet den Kegel in einer 
Ellipse, dereń grolJe Achse die Strecke Q R ist und dereń Mittelpunkt der 
Halbierungspunkt P von 0 11 ist. Die kleine Halbachse der Ellipse ist die Ent- 
fernung der beiden Ebenen s und ~2. Ist diese Enlfernung bekannt, so kann 
die Ellipse verzeichnet werden. Auf alle Palle wird die Kegeltangente t die 
Ellipse im Scheitel ihrer kleinen Achse beriihren; daher wird sieli dieser Be- 
ruhrungspunkt ais Mittelpunkt P der Ellipse projizieren. Das heifit aber, dali 
der Beriihrungspunkt der gegebenen Tangente die Strecke Q B halbiert.

4. K o n s t r u k t i o n  e i n e r  H y p e r b e l  a u s  de n  A s y m p t o t e n  u n d  
e i n e m Punk t e .

Die Asymptoten ax und a2 (Pig 31) fasse man wieder ais die in 
liegenden Mantellinien eines Drehkegels auf. Die durch den gegebenen Punkt 
P senkrecht zur Kegelachse m gelegte Ebene schneidet den Kegel in einem 
Parallelkreise vom Halbmesser O H. Die Halbsehne P P 1 dieses Kreises, welche 
in P senkrecht auf OH stelit, gibt die Entfernung der Ebene s von der Ebene 

an. Nach 1. ist diese Strecke daher gleich der halben Nebenachse b der 
vorliegenden Hyperbel. Es gilt somit folgender Satz :

a) Zieht man durch einen Punkt P einer Hyperbel die Parallele zur 
Nebenachse und schneidet sie mit der reellen Achse in O und mit der Asymptote 
a; in H, so ist b2 == P1 P 2 =  O lla — O P2.

Legt man nun durch die Punkte P und H Parallele zur reellen Achse m 
und schneidet sie mit der Nebenachse n in P und K, so enlstehen drei a11n- 
liche Dreiecke: D E M ~ C F M r c H K M .  Da aber drei entsprechende Seiten 
dieser Dreiecke, namlich E M =  b, K M =  O H, FM =  O P Seiten des reeht- 
winkeligen Dreieckes O P P' siud, mussen auch E D, P C, K 11 und M D. M (1, 
M 11 Seiten von je einem rechtwinkeligen Dreiecke sein. Es gelten daher 
folgende Siitze:

b) Zieht man durch einen Hyperbelpunkt P die Parallele zur Hauptachse 
und schneidet sie mit der Nebenachse in P und mit der Asymptote a, in C, 
so ist a2 =  E D2 =  P P-' — C F2.

c) Zieht man durch einen Hyperbelpunkt P die Parallele P il zur Neben
achse und die Parallele P O zur Hauptachse, so ist e2 =  M D2 =  M ID' — M C2. 
Alle drei Satze kbnnen vorteilhaft zur Lbsung der gestellten Aufgabe ver- 
wendet werden.

5. S c h n i t t p u n k t e  e i n e r  t le r a d  en mi t  e i n e r  Hype r be l .
Die Hyperbel sei (Fig. 32) durch die Asymptoten a,, a2 und durch einen 

Punkt P gegeben, die (ierade sei g.
Schneidet man die gegebene (ierade mit den Asymptoten in C und D und 

errichtet iiber C 1) ais Durchmesser einen Kreis k2, dessen Ebene auf 7ta senk- 
recht stelit, so kann die vorliegende Hyperbel ais der AufriB einer Hyperbel h 
aufgefafit werden, in welcher eine zu parallele Ebene s den durch den
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Scheitel M und die Leitkurve k2 bestimmten Kegel schneidet. l)ie Gerade g 
kann dabei ais AufriC einer in e liegenden Geraden g angesehen werden. Dann 
ergeben sieli die gesuchten 1’unkte E und F ais die Aufrisse derjenigen Funkie, 
in welchen die Raumgerade g den Kegel schneidet. Da die Gerade g dem 
Kegel in den Funkten begegnet, in denen sie den Kreis k2 trifft, ziebe man 
in der Entfernung der beiden Ebenen s und tt2 die Gerade g° parallel zu g, 
schneide sie mit k2° in E° und F° und bille durch diese Schnittpunkte die Dotę 
aut g; die FuGpunkle dieser Lote sind dann die gesuchten Funkte E und F. 
Die Entfernung der beiden Ebenen s und ~2 erhalt man ais die zu g senkrechle 
Ualbsehne F F° des Farallelkreises kt , auf weJcbem der Funkt F liegt.

Aus der durchgefiihrten Konstruktion ist sofort ersichtlich, daB C E =  FD 
ist. Daber gilt der Satz:

Die Strecken, welche von einer Hyperbel und ihren Asymptoten auf einer 
Geraden g eingescbnitten werden, sind gleich grób,

(>. A n e i ne Hype r be l ,  di e  du r ch  A s y m p t  o t e n  u nd ein en F u n k t  
g e g e b e n  ist ,  T a n g e n t e n  p a r a l l e l  zu e i n e r  G e r a d e n  g zu l egen.

Wie beim Drebkegel kommt auch beim scbiefen Kreiskegel, der vorhin 
(in 5) beniitzt wurde, der Entfernung der beiden Ebenen s und - 2 eine gewisse 
Dedeutung zu. Dort war diese Entfernung (siehe 1) gleich der halben Neben- 
acbse der Hyperbel. Ilier ist sie gleich der halben Hyperbeltangente (gemessen 
von Asymptote zu Asymptote'), die zu g parallel ist, weil diese Tangente der 
AufriC jenes Farallelkreises ist, welcher die Ebene s bertihrt.

Detzlere Tatsache kann nun vorteilhaft verwendet werden, urn die zu 
einer Geraden g parałlelen Tangenten einer Hyperbel zu bestimmen. Ist (Fig. 82) 
eine Hyperbel durch die Asymptoten a1; a3 und einen Funkt F gegeben, und 
soli man parallel zu einer gegebenen Geraden g die Tangenten der Hyperbel 
konstruieren, so ziebe man AB parallel zu g, schlage iiber Ali einen Halb- 
kreis und errichte FF° senkrecht auf AB. Hierauf trage man auf AB vom 
Halbierungspunkte 0  aus die Strecke FF° nach OG auf und ziehe GH parallel 
zu MO. Eine der gesuchten Tangenten geht sodami durch II parallel zu g. 
Die zweite Tangente liegt zur ersteren zentrisch symmetrisch bezuglich M. Aus 
der angegebenen Konstruktion folgt unmittelbar folgender Satz:

Die Asymptoten einer Hyperbel schneiden auf einem Farallelstrahlen- 
buschel Strecken AB ein, welche von der Hyperbel in zwei Teile FA und FB 
derart geteilt werden, dali das FA . FB konstant ist.

7. Du r c h  e i n e n  F u n k t  a n e i ne  Hy p e r b e l  T a n g e n t e n  z u l egen.
Die Hyperbel sei (Fig. 82) durch an a2 und durch den Punkt F bestimmt, 

der gegebene Punkt sei .1. Schneidet man die Verbindungsgerade von F und .1 
mit den Asymptoten in K und B und fafit den Kreis k3, der tiher KD senk
recht auf tt2 errichtet wird, ais Leitkurve des Kegels M auf, dann ist die 
Enlfernung der Ebenen e und ~ 2 gleich jener Halbsehne FI"" von k3, welche 
senkrecht, auf KD steht. Betrachtet man .1 ais AufriC eines in e liegenden 
Punktes, so werden die durch diesen Funkt an den Kegel gelegten Tangential- 
ebenen die Ebene e in jenen zwei Geraden schneiden, dereń Aufrisse die 
gesuchten Tangenten sind. Zur Ausftihrung lege man die Ebene von k.. um 
KD in die Ebene - 2 hinein, und lege von .V  Tangenten t ,”' und D"' an k.."'. 
Schneidet die Tangente t / "  die Gerade KD in T, so ist TM die zweite Spur 
einer der fraglichen rl’angentialebenen und da s [| r.., ist, geht die eine der 
verlanglen Tangenten durch .1 parallel zu TM. Fiillt (wde in der Figur) der 
Schnittpunkt T, von t2'" mit KB auCerhalb des Zeichenblattes, so falle man 
durch M die Normale zu KD und schneide sie mit t2"' in N, hierauf durch 
M die Normale zu t2"' und schneide sie mit KD in O; dann geht die zweile
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der gesuchlen Tangenten durch .1 senkrecht auf' NQ (MN, NO, sind 
namlich die ] [ohen des Dreieckes MOTj .

8. S e h n i t t p u n k t e  e i n e r H y p e r b c l  mi t  e i n e r (i er  a de n, w e 1 c h e 
b e i d e n  A s t e n  b e g e g n e t ,

In Nr. 5 bat die Gerade g nur einen Ast der Hyperbel getroffen, begegnet 
aber eine Gerade beiden Asten, kann das in 5 angegebene Yerfahren nicht 
angewendet werden. Es l:i(3t sieli durch ein elienso einfaches ersetzen. Ist die 
Hyperbel (Fig. 33) durch ilire Asymptoten und einen Punkt P gegeben, lege 
man durch P die Parallele zur Geraden g, schneide sie mit ax und a2 in 
A und B und fasse A B ais Hauptachse einer gleichsoitigen Hyperbel auf, 
dereń Ebene auf tz2 senkrecht steht. Olfenbar kann daiin die vorliegendc 
Hyperbel ais AufriC jener Hyperbel li angesehen werden, in welcher eine zu 
tt3 parallele Ebene e den durch den Scheitcl M und die gleichseitige Hyperliel 
AB ais l.eitkurve bestimmten Kegel schneidet. Legt man die gleichseitige 
Hyperbel ura A B in ~2 hinein, verzeichnet dereń Nebenachse nx und macht 
BK gleich ()l P, dann ist O, K die Entfernung der Ebene a von tt2. (Folgt aus 
Nr. 4, Salz «.) Die Ebene, welche durch g senkrecht auf ir2 steht, schneidet 
den Kegel in einer gleichseitigen Hyperbel mit der Hauptachse GD und die 
Ebene a in einer Geraden, dereń Umlegung die Gerade g" ist. Die Sehnittpunkte 
von g° mit der umgelegten Hyperbel CD sind die DurchstoCpunkte der Geraden 
g° mit dem Kegel; ilire Aufrisse E und F sind daher die verlangten Punkte. 
Man gelangt (nac-h 4, Salz b) zu diesen Punkten, wenn man Oj K nacli 02.1 
auf n2 iibertragt und 0 2 E =  0 2 F =  .1 D macht.

Aus dieser Konstruktion ist auch direkt ersichtlich, dali ED =  C,F ist, 
damit ist aber der ain Sehlusse von 5 aufgeslellte Satz in seiner Giinze bewiesen.

9. Da s Dr e i e c k ,  w e l c h e s  v o n e i n e r  T a n g e n  te e i n e r  H y p e r b e l  
und  i lir en A s y m p t o t e n  g e b i l d e t  wi rd,  b a t  k o n s t a n t e n  F l a c h ę  n- 
inl i al t .

Beweis: Ist eine Hyperbel durch ilire Asymptoten a,, a2 und eine 
TangenteCD (Fig. 34) gegeben, so ermitlle man zuerst iliren Beriihrungspunkt 
0 2 ais Halbierungspunkt der Strecke CD und konstruiere (nach 4) die Scheitel- 
tangente AB. Fafit man nun die vorgelegte Hyperbel wieder ais AufriC der 
Schniltlinie einer zu tt2 parallelen Ebene s mit dem durch die Asymptoten ais 
Manlellinien bestimmten Drehkegel auf, so kdnnen AB und CD ais die Auf
risse zweier ebenen Schnitte des Kegels angesehen werden. Der erste Schnill 
ist ein Kreis, der zweile eine Ellipse. Da beide Kegelschnitte die Ebene s 
beriihren, so ist die kleine Halbachse der Ellipse und der Halbmesser des 
Kreises gleich der Entfernung der Ebene $ von ir2. Projiziert man die Ellipse 
auf die Ebene des Kreises, wobei die Verbindung der Mittelpunkte 0 2 und O, 
die Bichtung des Projektionsstrahles angibt, so bildet sieli die kleine Acbse 
der Ellipse in dem zu tt2 senkrechten Kreisdurchmesser ab und das Bild der 
groCen Achse fallt in die Gerade AB. Weil beide Kegelschnitte eine Selmo 
gemein haben, namlich die in E senkrecht auf stehende Kegelsehne, wird 
das Bild der Ellipse mit dem Kreise zusammenfallen. Daraus folgt, daC sieli C 
in B und I) in A abbildet, das heiCt, daC CB zu AD parallel ist. Ist aber 
GB zu AD parallel, so ist CM . DM =  AM . BM und / \ C DM =  /y A BM.

S i e b e n t e s  Kapi t e l .
A. E i ne  B r e n n p u n k t s e i g e n s c h a f t  de r  K e g e l s c h n i t t e .

1. Ein Drehkegel stehe mit dem Basiskreise k in der GrundriCebene auf,
sein Scheitel S liege in der AufriCebene (Fig. 35). Eine zweitprojizierende
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die man sodann in II und K auf t2 und tx errichtet, schneiden sieli im Hrenn- 
punkte F der Parabel. (Vergl. Kap. 3, Nr. 5.)

li. K o n s t r u k t i o n  d e r  A c h s e n  e i n e r  E l l i p s e  a n s  e i ne m 1 ' aare  
kon j  u gi er  t e r  11a 1 bm esser .

Fine Ellipse sei (Fig. 37) durch ein Paar konjugierter Halbmesser M A 
und MC gegeben. Belraehtet man die vorliegende Ellipse ais affine Figur 
zum Kreise k°, der urn M mit dem Halbmesser MA beschrieben wird, 
wobei die Cerade MA die Affinitatsachse ist, dann entspricht dem Halbmesser 
MC der zu MA senkrechte Kreisbalbmesser MD und die liichtung der Affinitats- 
strahlen ist durch die Verbindung von C mit 1) gegeben. Schneidet CD die 
Affinitatsachse in U, so ist CU: DU der Moduł der Affinitilt. Dieser Moduł ist 
aber auch durch das Yerhaltnis der Strecken .ID: MII gegeben, wobei .1 der 
Eufipunkt des von G auf MA gefallten Lotos ist. Zwei beliebige durch M und 
.1 gehende, parallele Strahlen werden demnach auf der Ceraden CD zwei 
1’unkte einschneiden, die sich in der affinen Yerwandtschaft entsprechen.

Man lege nun urn den Halbierungspunkt O von CD den Kreis 1 mil dem 
Halbmesser MO und selineide ihn mit CD in den Punkten E und F. Fafit man 
diese Punkte ais zum Felde der Ellipse gehdrig auf, so wird man die ihnen im 
Kreisfelde entsprechenden Punkte E" und F° finden, wenn man durch M die 
Parallelen zu .1E und .1 F legt und dieselben mit CD schneidet. Da aber der 
Kreis 1 auch durch den Punkt .1 hindurchgehen mufi, so ist der Winkel E.IF 
ein rechter und daher steht auch ME" auf MF" senkrecht. Daraus folgt aber, 
dafi auch die ihnen entsprechenden Durehmesser ME und MF der Ellipse 
konjugiert sind und da let.ztere auf einander senkrecht stehen, sind sie die 
Achsen der Ellipse. Ihre Lange erhalt man, wenn man ME" und M E° mit k° in 0", 
beziehungsweisa in H" schneidet und durch O" und II" die Aflinilatsstrahlen legt.

Es lafit sich nun zeigen, dafi MG =  ED und MH =  DF ist. Zieht man 
namlich durch D die Parallele zu ME und schneidet sie mit MO in K, so ist 
das Dreieck M K D zu MOC" kongruent. Denn M (i01 i =  .1 E F =  OT d M F
=  M D K, ferner ist <£; G" (i E =  •£; (I E D =  <£ K D O =  •£; D K O und MO" 
=  MD. Aus der Kongruenz der beiden Dreiecke folgt aber. dafi MG =  MK, 
also auch MG =  ED ist.

Zieht man nun DL parallel zu MF und schneidet die Parallele mit MO 
in L, so ist das Dreieck MDL kongruent zum Dreiecke M11"H. Denn 

I)M K =  <C 0"M (1 (wegen der vorhin nachgewiesenen Kongruenz) =  II" M H, 
ferner ist <C D LM =  L DE =  M III l" und M D =  MII". Aus der Kongruenz 
dieser Dreiecke folgt aber MII =  ML, also auch MII =  FI).

Hiemit ist eine Ableitung der bekannten ftytzschen Achsenkonst.ruktion 
einer Ellipse gegeben. Es sei noch bemerkt, dafi es manehmal zweckmiifiiger 
sein wird, die Langen der Halbachsen mittels des affinen Kreises k" zu be- 
stimmen, stalt sie von ED und DE zu ubertragen.

A c h t e s  Ka p i t e l .
Das Drelumgsellipsoid.

1. Ab l e i t u n g  e i ne s  Hi l f s s a t z e s .
Es sei (Fig. 38) eine Ellipse k' und ihr Scheitelkreis k" gegeben. He- 

kanntlich stehen beide Kurven in einer orthogonal-aflinen Verwandtschaft vom 
Moduł b : a. Die Punkte P' und P" seien ein Punktepaar dieser Verwandtschaft. 
Yerbindet man P' mit dem Scheitel D, schneidet diesen Strahl mit k" in C
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und bringt AC mit dem Affinitatsstrahle P 'P° im Punkte D zum Schnitte, so 
werden sieli die Punkte P° und D in der vorhingenannten Affinitat entsprechen. 
Um dies zu lieweisen fasse man k' ais Normalrifi eines Kreises k aut, dessen 
Ebene mit der Pildebene den Winkel P°EP'" einschliefit ( E P ' " = E P ° ,  
P 'P '"J_  P°E) und erriehte in P aut die Ebene APB das Lot. Die Ebene, 
welche durcli dieses Lot und durch AP gelegt wird, mufi aut BI’ senkrecht 
stehen (weil der Winkel APB eiu rechter ist), ibre Bildspur geht daher durch 
A und steht aut BP' normal; sie ist also mit AC identisch. Daraus folgt aber, 
dafi der Punkt D der FuCpunkt des vorhingenannten Loles ist. Aus dem recht- 
winkeligen Dreiecke D P'"E folgt nun : P'E : P '"E  =  P"'E : DE oderP' E:  PUE 
=  P° E : DE;  das heibt aber. dafi die Punkte P" und D ein Punktepaar der 
vorliegenden Vervvandtschaft sind.

Transfbrmiert man k' und k° affin mit AB ais Affmitatsachse, so erhalt 
man zwei affine Ellipsen, und die transformierten Punkte P', P° einerseits und 
P°, D andererseits werden Punktepaare der neuen Verwandtschaft bilden. Es 
gilt somit allgemein folgender Satz:

Sind k' und k" zwei Ellipsen, die sieli in den Endpunkten A und B ihres 
gemeinsamen Durchmesser AB beruhren, ist ferner l1', P° ein Punktepaar der 
zwischen beiden Ellipsen bestehenden affinen Verwandtschaft, und scbneidet 
P'B die Ellipse k° in C, so trifft AC den Affinitatsstrahl P 'l ’° in einem 
Punkte D, welcher dem Punkte P" in der Verwandtschaft entspricht.

2. Man betrachte nun speziell zwei Ellipsen k' und k° (Fig. 39), die in 
orthogonal-affiner Yerwandtschaft mit dem Moduł 1 : V2 stehen. Ist P', P° ein 
entsprecbendes Punktepaar der Verwandtschaft, scbneidet ferner A P ' die Ellipse 
k" in C, und begegnet BC dem Affinitatsstrahle P°E in D, so mufi I” der 
Halbierungspunkt der Strecke DE sein. Denn nach vorigem Satze gilt: 
DE =  1111E . y 2 =  F E  . V2 . V2 =  2 . P'“E.

Dies vorausgeschickt, fasse man AB ais Achse eines eifiirmigen Drelmngs- 
ellipsoids aut, dessen Meridian die in der Bildebene liegende Ellipse k° ist, 
dann kann man die Ellipse k' ais NormalriC jenes Meridians k ansehen, 
dessen Ebene 45" gegen die Bildebene geneigt ist.

Dieses Ellipsoid werde nun von einer durch A gehenden bildflach- 
projizierenden Ebene geschnitten. Der Sehnitt ist bekanntlich eine Ellipse, 
dereń Normalrifi eine Sehne AC der Ellipse k° sein wird. Begegnet diese 
Selmo der Ellipse k' in einem Punkte P', so lege man durch diesen Punkt die 
zur Flitchenachse A B senkrechte Ebene ~2 und projiziere die Schnittellipse 
von B aus auf ~ż. Das Bild der Ellipse ist dann wieder eine Ellipse mit der 
Achse DE und dem Mittelpunkte P'. Die zwei te Achse des Bildes ist die in P' 
auf der Bildebene senkrecht stehende Sehne P, P2 des Ellipsoids. Da aber P, 
auf der Ellipse k liegt, da also das Dreieck I P ' E  recbtwinkelig-gleichschenkelig 
ist, wird P' P1 = P ' E  sein oder die Aehsen DE und P, P2 des Bildes werden 
gleiche Klingę haben; das heiCt aber, daC das zentrale Bild der Schnittellipse 
A C ein Kreis ist. Es gilt daher der Satz:

.lede auf einem eifiirmigen Drehungsellipsoid durch den Scheitel A 
gehende Ellipse wird vom zweiten Scheitel B aus auf jede zur Fliichenachse 
senkrechte Ebene ais Kreis abgebildet.

3. Es sei AB (Fig. 40) die in der Bildebene liegende Achse eines eifiirmigen 
Drehungsellipsoids und AC sei der NormalriC einer auf dem Ellipsoid iiegenden 
Ellipse i. Diese wird von B aus auf die durch A senkrecht zu AB gehende 
Ebene a ais Kreis i, tiber dem Durchmesser AC, projiziert. Die Ebene der 
Ellipse i scbneidet die zu a parallele Tangentialebene [i des Ellipsoids in einer
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Geraden f, dereń Normalri6 der Punkt F ist. Die Polare des Punkles F in bezug 
auf den Meridian m muli durch I! gehen und die Strecke AC. in jenem Punkte 
K" treffen, welcher der vierte harmonische Punkt zu den Punkten A, C, F ist. 
Projiziert man diese 4 hartnoniseben Punkte von B aus auf u, so fallt F ins 
Unendliche, daher muli sich K" ais llalbierungspunkt 0  von AG, abbilden. Die 
Polare von F ist also die Verbindung des Mittelpunktes des Kreises i, mit dem 
Projektionszenlrum B. Nun sei DE der NormalriB einer zweiten Ellipse h des 
Ellipsoids, dereń Ebene sieli mit der Ebene der Ellipse i in der Geraden I' 
sehneidet. Suclit man das zentrale Bild der Ellipse h win B aus auf a, so wird 
sich die Aehse DE ais Achse D, E, des Bildes projizieren. Der vierte harmonische 
Punkt L" zu E, D, F wird sich ebenfalls ais Halbierungspunkt von E, D, ab
bilden und weil er auf der Polaren des Punktes F liegt, muli sein Bild mit 
O zusaintnenfallen. Daraus Iblgt aber, dali die Ellipse h, mit dem Kreise i, 
konzentrisch ist. Die zweile Halbacbse von b, stebt in O senkrecht zu E, D, 
und zwar ist sie das zentrale Bild der Malbsehne E"E des Ellipsoids, welclie 
auf der Bildebene senkrecht stebt, ebenso wie OK, das Bild der Halbsehne 
KK" ist. Durch die Ellipsen i und li lassen sich nun zwei Kegel legen. Die 
Spitze J des einen Kegels ergibt sich wegen der Symmetrie ais Schnittpunkt 
der Geraden CD mit AE. Da bekanntlich*) .1 auf der Polaren von F bezuglicli 
des Meridians m liegen muli, so ist a uch K L eine Mantellinie dieses Kegels.
Daher liegen die 4 Punkte A, E, K und E auf einer Ebene, oderEL und AK
begegnen sich in einem Punkte auf f. Ilire zentralen Bilder miissen daher 
parallel sein. Nun bildet sich AK ais die Selmo A K, des Kreises i, ab, dalier 
mufi E, L, parallel zu A K, sein. Da aber AK, mit A O einen Winkcl von 45°
einschlieCt, so folgt, dali OL, = ( ) E ,  oder dali auch h, ein Kreis ist. Es gilt.
also der Satz:

Al l e a u f  e i n e m El l i p s o i d  l i e g e n d e n  El l i ps en ,  d e r e ń  E b e n e n  
siel i  in e i n e r  G e r a d e n  de r  im S c h e i t e l  B b e r u h r e n d e n  E b e n e  h 
t r e f f en ,  p r o j i z i e r e n  s i ch von B a us  a u f  j e d e  zu ii p a r a l l e l  e 
Id hen e a a i s  k o n z e n t r i s c h e  Kreise.**)

4. Elementarer Beweis des folgenden Satzes:
Die Br oun  p u n k  te j e d e r  a u f  e i n e m e i f o r m i g e n  Dr c h u n g s -  

e l l i p s o i d  l i e g e n d e n  E l l i p s e  s i nd  di e  B e r i i h r u n g s p u n k t e  i h r e r  
E b e n e  mi t  z w e i d e m El l i p s o i d  e i u g e s c h r i e b e n e n K u g e 1 n .

AB und CD (Fig. 41) seien dio Achsen einer in der Bildebene liegenden 
Ellipse m, und EG sei ein Durchmesser derselben. Fis sei die Aufgabe gestelll. 
jene Kreise d' und d', zu zeichnen, welclie die Gerade EG beriihren und die 
Ellipse ni in je zwei Punkten tangieren. Dann fasse man die vorliegende Ellipse

Anmerkungen :
*) Durch zwei Parallelkreise i und li eines Drehungsellipsoids sind zwei Dretikegel 

bestimmt, dereń Spitzon auf der Drehungsachse m des Ellipsoids liegen. Dic Ebenen der 
beiden Parallelkreise scht.eiden sieli in einer unendliclifernen Geraden f. Die FHichenaclise m 
und die Gerade f sind konjugierte Polaren bezuglicli des Ellipsoids. Transformiert, man das 
Ellipsoid (f rilumlich kollinear in eine Flachę ę, zweiten Grades, so gehen die Kreise i und 
li in zwei auf der Flachę liegende Kegelschnitte i, und h, uber, dereń Ebenen sich in einer 
Geraden f, schneiden. Die konjugierte Polare m, zu f, entliiilt die Spitzen der durch diese 
Kegelschnitte bestimmten Kegel, ba f die Polare der Mittelpunkte der Kreise i und li war, 
wird die Gerade m, die Pole der Geraden f, bezuglicli i,, respektive h, entkalten. Liegen 
demnach auf einer Flachę zweiten Grades zwei Kegelschnitte i, und li,, so liegen die Spitzen 
der durch dieselben bestimmten zwei Kegel auf der Verliindungsgeraden der Pole der Schnitt- 
geraden der Ebenen vou i, und li, in bezug auf i,, beziehungsweise auf h,.

**) Da die Kugel ein spezieller Fali des Ellipsoids ist, wird mit obigem Satze auch 
ein Hauptsatz der stereographischen Projektion bewiesen, der Satz namlicb, dali jeder Kreis 
der Kugeloberflache in der stereograpbischen Abbildung ais Kreis ersclieint.
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ais Meridian eines eifórmigen Ellipsoids auf und bestimme auf demselben eine 
Ellipse, die sieli auf der Bildebene ais Kreis projiziert. Man errichte zu dem 
Zweeke iiber dem kleinen Scheitelkreise b' einen Drehzylinder und bringe ihn 
mit dem Ellipsoid zum Schnitte. Da sieli beide Flachen in C und D beruhren, 
wird die Sclmitlkurve aus zwei Ellipsen b und bŁ bestehen, welche sieli in dem 
Kreise b' abbilden. Die Ebene e der Ellipse b gibt die Lagę eines Parallel- 
ebenenbilschels an, dessen Schnitte mit dem Ellipsoid sich ais Kreise projizieren.

Man lege min durch EG die zur Bildebene senkrechte Ebene a, diese 
schneidet das Ellipsoid in einer Ellipse c, dereń gro Be Achse EG ist und dereń 
kleine Achse die Lange der Strecke CD bat. Die Ellipsen b und c begegnen 
sieli in einem Punkte .1. Legt man die Ebene a in die Bildebene binein, so ist 
die Ellipse c° durch die Halbachsen MG und MH° bestimmt. Mittels iiirer 
beiden Scheitelkreise b' und i00 lindet man in bekannter Art den Punkt .1" 
von c°, welcher auf der in .1' auf EG errichteten Senkreclilen liegt, und .MM' 
gibt die Enlfernung des Punktes .1 von der Bildebene an. Die Ebene s ist so- 
mit durch dieSpurC.D und den Punkt .1 bestimmt. .lede zu s parallele Ebene 
o wird das Ellipsoid in einer Ellipse schneiden, dereń NormalriB ein Kreis ist, 
welcher die Ellipse m in zwei Punkten beriilirt. Soli der Kreis auch die Gerade 
EG beruhren, so mul! die Ebene o eine Tangente t der Ellipse c enthalten. 
Da die Tangente t in der Ebene a liegt und zu der Ebene s parallel sein soli, 
ist sie zu der Geraden M.l parallel. Mit Bentitzung der Affinitat zwischen den 
beiden Kreisen 1/ und i0(l erhii.lt man die Umlegung von t, indem man den 
Halbmesser MF00 des Kreises i00 senkrecht auf den Halbmesser M.l00 legt, 
F°°F' normal zu EG zieht und durch, den Punkt F°, welcher in der Affinitat 
dem Punkte F00 entspricht, die Parallele l" zu MJ" zeichnet. Die erste Spur 
der Ebene S gcht sodann durch den Spurpunkt K von t und ist zu CD parallel. 
Da die Ebene 3 die Ellipse c in dem Punkte F beriilirt, wird der Kreis d’ die 
Gerade EG im Punkte F' tangieren. Mit dem Halbmesser OF' kann also d' 
gezeichnet werden. Die Punkte KŁ, Ka, in denen der Kreis d' die Ellipse m 
beriilirt, ergeben sich ais Schnittpunkte von d, mit m oder mit d'. Die gestellte 
Aufgabe ist somit geliist; die zweite Losung ist der zu d' in bezug auf M 
zentrisch symmetrisch gelegene Kreis.

Man verbinde min F00 mit H°, dann sind die Dreiecke MF(I0H° und 
M.l00.!' kongruent; denn MF00= M J 00,MH° =  M.r u n d ^ H (,MF00 =  ^C.rM.I00 
ais Normalwinkel. Daraus folgt, dafi der Winkel F00H°M ein reebter ist oder, 
dali die Gerade F00H° die Tangente der Ellipse c° im Scheitel H° ist. Nacli 
dem Satze, dali die FuBpunkte der Lote, die man von einem Brennpunkte 
einer Ellipse auf die Tangenten fiillt, aut dem Scheitelkreise iiber der groBen 
Achse liegen, wird das Lot F00F' auf F00H° die grolie Achse EG im Brenn
punkte F' der Ellipse c°, also auch im Brennpunkte von c treffen. FaBt man 
min d' ais den in der Bildebene liegenden grofiten Kugelkreis einer das 
Ellipsoid entlang eines Parallelkreises beriihrenden Kugel auf, so beriilirt diese 
Kugel die Ebene a der Ellipse c im Brennpunkte F' und damit ist der an der 
Spitze dieses Abschnittes aufgestellte Satz fur den speziellen Fali, dafi die 
Ebene der Ellipse c eine Durchmesserebene des Ellipsoids ist, bewiesen.

Ist nun die Aufgabe gestellt, Kreise zu zeiebnen, welche eine zu EG 
parallele Sehne PQ der Ellipse m beriibren und zugleich die Ellipse m doppell 
tangieren, so wird man zu dereń Losung auf demselben Wege wie vorhin 
gelangen. Die Ebene 3 wird auch hier zur Ebene s parallel sein und wird die 
Ellipse p, dereń NormalriB PQ ist, in einem Punkte T beruhren. Die Tangente 
g, welche die Ellipse p im Punkte T beriilirt, wird zu M.l, also auch zu 
t parallel sein. Da aber die Ellipsen c und p ahnlich und iihnlicb gelegen
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sind, so wird sieli auch der Punkt T ais Brennpunkt- T' des Ellipse p 
pro.jizieren. Damit ist aber der Beweis allgemein erbracht.

Anmerkung: Es ist klar, dali man bei der Losung der vorhin gestellten 
Aufgabe mit Vorteil Anwendung von dem bewiesenen Satze machen wird.

5. Die Se l bs t -  und  S c h l a g s c h a t t e n g r e n z e  e i n e s  Dr e h u n g s -  
e 11 i p s o i d s.

Der Meridian m eines eiformigen Drehungsellipsoids liege in der Bild- 
ebene, sein groGter Parallelkreis (Fig. 42) beiinde sich in der GrundriBebene 
und der Lichtstrahl sei dureh eine in der Bildebene liegende (ierade 1 gegeben. 
Die Eigenschattengrenze des Ellipsoids ist eine Ellipse e, in welcher das 
Ellipsoid von dem ihm parallel zu 1 umschriebenen Zylinder bertihrt wird. Diese 
Ellipse bildet sich im AufriO ais der zu 1 konjugierte Durchmesser des Meridians 
m ab. Man erhiilt diesen Durchmesser, wenn man an m parallel zu 1 die 
Tangente 1" legt und ihren BerUdirungspunkt E mit dem Mittelpunkt M verhindet. 
Die Tangente 1” ergibt sich am becjuemstcn dureh Bentitzung des kleinen 
Scheitelkreises k" von m. Beide Kurven stehen in orthogonal-affiner Beziehung 
und die Punkte G, C sind ein Paar entspreehender Punkte der Verwandtschaft. 
Zioht man daher CCX parallel zu 1. so gibt (1CX die Richtung der yerlangten 
Tangente im aftinen Kreisfelde k° an, Legt man also an k" die Tangente E°EX 
parallel zu GGX, so ist die dureh Ex, parallel zu I, gezogene Gerade die ge- 
suchte Tangente 1". llir Beriihrungspunkt E entspricht dem Beruhrungspunkte 
E°, zu welchetn man dureh den auf GCx senkrechten Kreishalbmesser gelangt. 
Die Eigenschattengrenze des Ellipsoids ist somit bestimmt, ilire grafie Halb- 
achse ist ME und ihre klcine Achse hal, die Liinge der Strecke AB. Der 
GrundriC der Eigenschattengrenze ist eine Ellipse e' mit den Aehsen M (1 und ME'.

Die Schlagschattengrenze des Ellipsoids in der GrundriOebene ist die 
erste Spur des vorhingenannten Lichtzylinders, sie ist eine Ellipse ex< mit MIT 
und MG ais Halbachsen.

Aus der Figur erkennt man nun, dali die rechtwinkeligen Dreiecke 
MG Gx und M E°Ex kongruent sind; denn MG =  M E" und -^CGG” M =  E°EX M. 
Daher ist G Gx =  M Ex, das heilit aber, dali der Punkt Gx der Brennpunkt der 
Ellipse ex isl. Es gili somit der Satz:

Die S c h l a g s c h a t t e n g r e n z e  e i n e s  e i f o r m i g e n  D r e h u n g s 
e l l i p s o i d s  a uf ein er  z u sei  ne r  Ac hs e  s e n k r e c h t e n  Eb e n e  isl  
e i ne  El l i pse ,  d e r e ń  B r e n n p u n k t e  in d i e  S c h l a g s c h a t t e n  der  
E n d p u n k t e  de r  Ac h s e  fal i  en.

Aus dem rechtwinkeligen Dreiecke ME°EX erkennt man, dali ME0 die 
mittlere geometrische Proportionale von ME' und MEX isl; da aber ME° =  MG 
ist, so folgt, dali der Halbmesser des grbfiten Parallelkreises das geometrische 
Mittel von der kleinen Achse der Ellipse e' und der groCen Achse der Ellipse 
ex ist. Bekanntlich ist der Halbmesser des Krummungskreises der Ellipse ex

im Scheitel Ex gleich daher ist ME' gleich diesem Kriimmungshalh-M lj
messer. Es gilt daher der Satz:

Die klei  ne Ac h s e  des  G r u n d  r i s s e s  de r  E i g e n s c h a t  t e n g r e n z e  
e i ne s  e i f o r m i g e n  D r e h u n g s e l l i p s o i d s  h a t  di e L a n g e  de s  Krt im- 
m u n g s h a  1 b m e s s e r s  de r  S c h l a g s c h a t t e n g r e n z e  f ur  d e n  S c h e i t e l  
i l i r e r  gr ol i en  Achse.

I lat man demnąch die Selbst- und Schlagschattengrenze eines eiformigen 
Drehungsellipsoids zu konstruieren, so wird man zuerst den Schatten des 
Mittelpunktes M und des Scheitels Ć in der GrundriBebene aufsuchen und die
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Ellipse ox aus der kleinen Achse ( = M G )  und der Exzentrizila.l Mx Cx ver- 
zeichnen. Die Ellipse e' ist sodann durch die grofie Achse MG und die Lange 
des Kriimmungshalbmessers von ex in Ex bestinimt.

Anmerkung: lici der Bestimmung der Selbst- und Schlagschattengrenze 
einer Kugel wird man mit Vorteil von dieser Konstruktion Anwendung machen 
und wird dabei auf die Einfuhrung einer Seitenrifiebene verzichten konnen.

(i. K o n s t r u k t i o n d e r  K r ii m m u n g s m i t t e l p u n k t e  und  d e r  
E v n l u l e  e i n e r  El l i pse .

Ein Ellipsoid sei Fig. 43 durch den in der AufriCebene Iiegenden Meridian m 
gegeben, der groCte Parallelkreis des Ellipsoids liege in der GrundriCebene und 
die Richtung der Lichtstrahlen sei durch den in der AufriCebene Iiegenden 
Strahl I lixiert. Dann ist. wie vorhin gezeigt wurde, ME der AufriU der 
Eigenschattengrenze e des Ellipsoids und die Schlagschattengrenze ex auf der 
GrundriCebene ist durch die Halbachsen M Ex und ME bestimmt. B sei nun ein 
beliebiger Punkt der Eigenschattengrenze. der auf einetn Parallelkreise k, des 
Ellipsoids liegt. Dieser Kreis wirft auf die GrundriCebene seinen Schatten ais 
ein z u ihm kongruenter Kreis kxx, dessen Miltelpnnkl Ilx der Schatten des 
Kreismittelpunktes II ist. Die gemeinsame Sehne des Kreises k, und der 
Ellipse e erscheint auch im Schatten senkrecht zur liildebene und schneidet 
k,x in dem Schlagschatten Px des Punktes P. Da die Tangenlialebene x des 
Ellipsoids im Punkte P parallel zum Lichtstrahl ist, wird ilire erste Spur tx 
sowohl k,x ais auch ex iin Punkte l,x beriihren, das heiCt, daC der Kreis k,x 
die Ellipse ex im Punkte Px tangiert. Der Halbmesser Hx Px des Kreises k,x 
ist somit die Normale der Ellipse ex im Punkte Px. Der GrundriC von P liegt 
einerseits auf der Ordnungslinie P ''P ', anderseits auf der durch l|X zur 
x-Achse gezogenen Parallelen. Da Px llx der Schlagschatten des Kreishalb- 
messers PU ist, inuC iiberdies MP' zu Hx l,x parallel sein.

Dies Yorausgeschickt, betrachte man nun die Gesamtheit aller die Achse 
sclineidenden, horizontalen Sehnen des Ellipsoids, welche durch die Punkte 
der Eigenschattengrenze e gehen. Jede dieser Geraden ist also zur GrundriC
ebene parallel und schneidet die Achse GD des Ellipsoids und die Ellipse e. 
Somit sind sie die Erzeugenden eines geraden elliptischen Konoids, dessen 
Leitgerade die Achse CD ist, das zur zweiten Leitkurve die Ellipse e bat und 
dessen Richtebene die GrundriCebene ist. Da jede Erzeugende des Konoids 
auf die GrundriCebene den Schatten ais Ellipsennormale wirft, so folgt, daC die 
Schlagschattengrenze des Konoids, ais Einhiillende dieser Normalen, die Evolute 
der Ellipse ex sein wird. Da nun jede Normale der Ellipse ex die Evolute in 
dem auf dieser Normalen Iiegenden Krummungsmittelpunkte beriihrt, kann 
man den Kriimmungsmittelpunkt Kx fur die Normale Px Hx ais Schatten jenes 
Punktes K bestimmen, in welchem die durch die Erzeugende PH gelegte Liclit- 
ebene s das Konoid beriihrt. Den Punkt K, also den auf der Erzeugenden PH 
Iiegenden Punkt der Eigenschattengrenze des Konoids, erhiilt man am hequemsten 
durch ein entlang PH an das Konoid gelegtes Beriihrungsparaboloid. Letzteres 
ist durch die Achse MC des Ellipsoids und durch die Tangente t der Ellipse 
e im Punkte P ais Leitgeraden und durch die GrundriCebene ais Richtebene 
bestimmt. Zur Tangente t gelangt man aus ihrem Schlagschatten t x; schneidet 
namlich die Tangente tx der Ellipse ex die erste Spur der Ebene der Eigen
schattengrenze e im Punkte .1, so ist die Verbindung von .1 mit P' der Grund
riC von t. Die zweite Richtebene des Beruhrungsparaboloids ist sodann die 
Ebene a, welche durch MC parallel zu t gelegt wird. Der gesuchte Punkt K 
ist der Schnittpunkt der beiden Erzeugenden des hyperbolischen Paraboloids, 
welche in der Lichtebene e liegen. Eine dieser Erzeugenden ist die Gerade
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PH ; die zweite gehort zur Richtebene a und schneidet alle Krzeugenden der 
anderen Schar, also die zur GrundriGebene parallelen Krzeugenden. Eine der 
letzleren, niimlich die Erzeugende Mil, liegt in der GrundriGebene. Wird dieselbe 
von der ersten Spur Px Hx der Lichtebene £ in dem Punkte L getrolfen, so 
geht das erste liild der gesuchten Krzeugenden dureh L und ist zu a,, der 
ersten Spur der Richtebene a parallel. Sie schneidet das erste Rild von PH, 
also die Gerade P'M im Punkte K' und die Parallele dureh K’ zu 1' begegnet 
Px llx im gesuchten Kriimmungsmittelpunkte Kx.

Liegt die Kllipse ex dureh ihre Achsen vor, so wird man daher den 
Krummungsmittelpunkt fur einen Punkt 1)X der Kllipse finden, wenn man die 
Normale der Kllipse in diesem Punkte mit der kleinen Achse in L schneidet, 
dureh M die Parallele H I" zur Normalen legt, die dureh L senkrecht zu Px M 
gelegte Gerade mit MP' in K' schneidet und l\'lvx parallel zur groGen Achse 
zieht. Die Gerade LK' steht auf l,x M senkrecht, weil sie zu F parallel ist 
und weil t' eine Hohe des Dreieckes M Px .1 ist, dessen zwoi anderen lldhen 
Px P ' und M P' sind.

Rerucksichtigt man, dali die Dreiecke M X Ilx undK' LKx kongruent sind, 
daG also XHX =  LKX, so folgt nocli eine einfachere Konstruktion fur Kx. Man 
schneide die Normale des Punktes Px mit den Achsen in ilx und L, ziehe 
M X senkrecht auf MPX und mache LKX gleieh der Strecke XHX.

IJeide Konstruktionen des Krummungsmittelpunktes versagen fur die 
Scheitel der Kllipse. Die Achse MKX ist aber der Schlagschalten der Kante 
KT des Konoids und der Schlagschalten des Kuspidalpunktes T ist der 
Krummungsmittelpunkt Tx fur den Scheitel Kx. Die Strecke TE gibt also die 
Lange des KrLimmungshalbmessers fur die Scheitel der groGen Achse der Kllipse 
ex an. Im vorigen Absehnitte wurde gezeigt, daG die HalbachseMF ( =  b) die 
mittlere geometrische Proportionale von TK und MKX ( =  a) ist; daher kann
T* dureh Konstruktion der Strecke Tx Kx =  —  gefunden werden.

Um den Krummungshalbmesser fiir die Scheitel der kleinen Achse abzu- 
leiten, bestimme man die beiden Punkte der Kigenschattengrenze des Konoids 
fiir die Doppelerzeugende MF. Man benutze hiezu das Rertihrungsparaboloid, 
welches dureh die Achse MG und die zur Aufrifiebene parallele Tangente g 
der Kllipse e bestimmtist. Die beiden Projektionsebenen sind dabei die Richt- 
ebenen. Die erste Spur der dureh MF gehenden Lichtebene 5 ist MF selbst, 
ihre zweite Spur geht dureh M und ist zu 1" parallel. Da MF in der Grund
riGebene liegt, benotigt man eine andere Erzeugende des Paraboloids, welche 
zur Ebene u, gehort. Man wahle diese Erzeugende i dureh den Koinzidenz- 
punkt N der Geraden g, dann ist i” identisch mit g’ und i' deckt sieli mit g”. 
Die Erzeugende i begegnet der Lichtebene 3 in dem Punkte O und der dureh 
Q gehende Lichtstrahl ist die zweite in o liegende Erzeugende des Paraboloids. 
Sie schneidet die Erzeugende MF im gesuchten Kriimmungsmittelpunkte Ox 
fiir den Scheitel F. Aus der Figur ist ersiohtlich, daG die Dreiecke MO’Q" 
und KMV ahnlich sind, daher gilt: Q'Q" : M V =  F(V'  : ET oder wenn man 
den Neigungswinkel der Lichtstrahlen gegen die GrundriGebene mit w bezeiclmet,
Q'Q" : a tg w =  bcotg w : — , daher ist <J'Q" —

cl y D

Das liier betrachtete Konoid ist vom vierten Grade; es entliiilt 3 Doppel- 
geraden, niimlich die endliche und die unendlichferne Eeitgerade und die in der 
GrundriGebene liegende Erzeugende. Da die Schlagschalten dieser Geraden die 
Schlagschattengrenze des Konoids doppelt beruhren, so folgt, daG die beiden
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Achsen einer Ellipse und die unendlichferne Gerade ihrer Ebene ilire Evolute 
doppelt beriihren. Die Doppelberiihrung der beiden Achsen erfolgt in den 
Kriimmungsmittelpunkten der Scheitel und weil die Achsen audi Symmelrie- 
achsen der Evolule sind, wird diese Kurve in den 4 Punkten Spilzen besitzen. 
Die Tangentialebenen, welche man durch die Leitgerade MC an die Ellipse e 
legi, beruhren dieselbe in den Doppelpunklen U, und U2 der Involution 
konjugierter Dunkte, welche diese Ellipse auf der unendlichfernen Geraden 
ihrer Ebene bestiinmt. Die durch diese Punkte gehenden Erzeugenden des 
Konoids sind weitere 2 Kanten. Man gelangt zu denselben, wenn man durch 
die Punkte U eine Ebene parallel zur Grundrilóebene legt, sie mit der Leitgeraden 
MC schneidet und den Schnitlpunkl mit Ut , beziehungsweise mit U2 verbindet. 
Diese Kanten schneiden die unendlichferne Leitgerade in den unendlichlernen 
Kuspidalpunkten. Da die lnvolution konjugierter Punkte auf der unendlichlernen 
Geraden der Ellipse e sieli im GrundriU ais die lnvolution konjugierter Punkte 
der Ellipse e' auf der unendlichfernen Geraden von ir, abbildet und da die 
ersten Hilder obiger Kanten durch M gehen miissen, so folgt, dali die unendlich
fernen Kuspidalpunkte des Konoids die unendlichfernen Punkle der Ellipse e' 
sind. Da die Schlagschattengrenze des Konoids auf rr, durch die in liegenden 
Kuspidalpunkte gehen muli, so folgt: D ie E v o l u t e  e i n e r  El l i ps e  ex be
ru lir t di e  u n e n d l i c h f e r n e  D o p p e l g e r a d e  i h r e r  E b e n e  in den  
u n e n d 1 i c h f e r n e n P u n k t e n  j e n e r E 11 i p s e e 1, d i e z u i h r k o a c h s i a 1 
u n d  ii lin l i ch i s t  u n d  i l i re  k l e i n e  Ac h s e  z u r  g r ób  en Ac h s e  hal .

7. Das  N o r m a l e n p r o b l e m  de r  El l i pse.
Das gerade elliptische Konoid ist vom 4. Grade, also von der 4. Ordnung 

und der 4. Klasse; daher lassen sich durch jede Gerade an das Konoid 
4 Tangentialebenen legen. Gehen diese Tangentialebenen durc-h eine zum Licht- 
strahl parallele Gerade p, so sind ilire Spuren in r, Tangenten der Evolule 
und gehen durch den Spurpunkt P von p hindurch. Durch jeden Punkt P der 
Ebene einer Ellipse lassen sich demnach 4 Tangenten an die EvoIute derselben 
ziehen. Die Evolute einer Ellipse ist daher von der 4. Klasse.

Eiegt nun die Aufgabe vor, durch einen Punkt P die 4 Normalen einer 
Ellipse zu konstruieren, oder was dasselbe ist, die Tangenten an ihre Evolute 
zu legen, so wird die Ldsung der Aufgabe, da sie vom 4. Grade ist, mit 
Zirkel und Lineal nicht zu erlangen sein. Mit beliebiger Genauigkeit wird man 
die Aufgabe aber auf folgende Art durchfiihren konnen:

Zu den im vorigen Abschnitte gefundenen Resultalen wiire man auch 
gekommen, wenn man stalt vom Ellipsoid von der Kugel ausgegangen wiire ; 
an Stelle des elliptischen Konoids wiire dann das gerade Kreiskonoid getrelen. 
Eiegt demnach eine Ellipse ex vor und soli man von einem Punkte P die 
Normalen an dieselbe legen, so nehme man den kleinen Scheitelkreis der Ellipse 
ais Aquator einer Kugel an und fasse ex ais Schlagschattengrenze der Kugel 
auf. Dann ist der Lichtslrahl durch die Verbindung des hochsten Kugelpunktes 
C mit dem Brennpunkte F der Ellipse ex bestiinmt. Die Eigenschattengrenze 
der Kugel ist ein grofiter Kugelkreis, der sich im AufriC ais eine zu CF senk- 
reclile Slrecke und im Grundrifi ais eine zu ex ahnliche Ellipse e' abbildet. 
Dieser Kreis, der zu r, senkrechte Kugeldurchmesser und die unendlichferne 
Gerade von bestimmen das gerade Kreiskonoid. Die ersten Hilder seiner 
Erzeugenden sind die Durchmesser von e' und die zweiten Hilder erscheinen 
parallel zur x-Achse. Sind geniigend viele Erzeugende gezeichnet, so fasse man 
den gegebenen Punkt P ais Spurpunkt eines Lichtstrahles p auf und bringe 
diesen Strahl mit dem Konoid zum Schnilte. Zu dem Zwecke lege man durch 
p eine zweitprojizierende Ebene und schneide sie mit der windschiefen Flilche.
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Die Schnittkurve ist von der 4. Ordnung, sie erscheint im AufriG ais Gerade. 
Jhr erstes Bild kann mit beliebiger Genauigkeit, namentlieh in der Umgebung 
von p' aus dem AufriC punktweise verzeichnet werden. Die Schnitlkurve 
begegnet dem Strahle p in 4 Punkten, durch welche 4 Erzeugende des Konoids 
gehen. Verbindet man demnach die ersten Bilder dieser 4 Schnitlpunkte mit 
dem Mittelpunkte M der Ellipse, so gehen die verlangten Normalen durch P 
parallel zu dieśen Verbindungsgęraden.

Viel einfacher gestaltet sich die Losung der Aufgabe, wenn der gegebene 
Punkt P auf einer der 3 Doppeltangenten der Evolute liegt. Da jede dieser 
Geraden ais zwei Normalen zu ziihlen ist, so ist die Aufgabe nur mehr vom 
2. Grade. Gollen also durch einen Punkt P der grofien Achse einer Ellipse 
(Fig. 44) die Normalen gezeichnet werden, so ziehe man nach obigem durch 
1* die Parallele zum Lichtstrahle CF, schneide diese Gerade mit der Leitgeraden 
MC des Konoids in H und zeicbne das zweite Bild der gesucliten Erzeugenden 
ais die durch H parallel zur x-Achse gehende Gerade HV. Diese schneidet 
den Aufriti der Eigenschattengrenze der Kugel im Punkte K. Eegt man durch 
K die Parallele KHX zum Lichtstrahle, errichtet in IP die Senkrechte auf MA, 
so wird letztere auf dem Schlagschatten des zu parallelen Kugelkreises vom 
Halbmesser II V die FufSpunkte G und .1 der verlangten Normalen PC und 
IM einschneiden.

Sollen von einem auf der kleinen Achse einer Ellipse liegenden Punkte 
N (Fig. 44) die beiden Normalen gelegt. werden, so bringe man den durch N 
gehenden Lichtstrahl mit dem Konoid zum Schnitte, indem man durch diesen 
Lichtstrahl die zweiIprojizierende Ebene f3 legt. Da letztere die Doppelerzeugende 
CD enthtilt, wird sie das Konoid noch in einer Ellipse i sclmeiden. Der Grund- 
rili dieser Ellipse ist eine Ellipse i', dereń Scheitel in die Spitzen der Evolute 
der gegebenen Ellipse fallen. Fiir die auf der kleinen Achse liegenden Spitzen 
Ox ist das ohneweiters klar, weil die Ebene ? in diesen Punkten die Erzeu
genden MC und MD beruhrt. Fiir die Spitzen Tx ist der Beweis leicht zu er- 
bringen. Die Ebene (3 schneidet die Kanie TE des Konoids in dem Punkte L, 
dessen GrundriB 1/ einer der fraglichen Ellipsenscheitel ist. Da die Figur 
MET rx ein Parallelogramm ist, mufi TL =  TXM sein und daraus folgt, dat! 
L' mit T,x identisch ist.

Bringt man mm das erste Bild des durch N gehenden Eichtstrahles mit 
der Ellipse i' im Punkte Ii zum Schnitte, so geht eine der yerłangten Normalen 
durch N parallel zu MR. Die zweite Normale ist zu ihr bezuglich MC 
syminetriseh. Den Punkt R lindet man ara beąuemsten mittels der durch Tx, 
beziehungsweise durch Ox gehenden Scheitelkreise der Ellipse i’.

Sollen endlich von einem auf der unendlichfernen Geraden liegenden 
Punkte die Normalen auf die Ellipse ex gefallt, werden, so bestimme man die 
Tangenten von ex, welche auf dem den unendlichfernen Punkt bestimmenden 
Strahle senkrecht stehen; dann sind die Normalen dieser Tangenten die ver- 
langten Normalen.

8. Die F o k a l i n v o l u t i o n  e i n e r  El l i pse .
Man lasse mm (Fig. 44) den Punkt P eine Punktreihe beschreiben und 

bestimme zu jeder Normalen PG die Tangente im Punkte G der Ellipse ex. 
Diese Tangenten werden auf der Achse MA eine Punktreihe P, einschneiden. 
Es soli nun die Beziehung zwischen den Reihen der Punkte P und der Punkte 
Pj untersucht werden. Von P gelangt man zu P1; wenn man den Linienzug 
Pf l KHx machl und den Punkt bestimmt, der zu Hx bezuglich ex konjugiert 
ist. Die Reihe der Punkte P ist projektiy (ahnlich) zu der Punktreihe H, diese
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projektiy zur Punklreihe K und diese projektiv zur Punktreiho Hx, somit sind 
auch die Punktreihen I1 und Hx projektiv. Da die Reihe Ilx zur Reihe der 
konjugierten Runkte projektiv (involutorisch) ist. so ist aucli die Reihe R zur 
Reihe l \  projektiv. Es liiCt sich aber zeigen, dafi letztere Runktreihen auch 
involulorisch sind. Legt man namlich durcli ID die Normale der Kllipse, so 
gelangt man zum Fubpunkte P2 der entspreclienden Tangente, wenn man von 
R, ausgehend einen Linienzug macht, der zum Linienzug RldKHX illmlieh, mit 
dem Ahnlichkeitszentrum M ist und zu dem gefundenen Punkte II2 den 
beztlglich ex konjugierten Punkt hestimmt Aus der Ahnlichkeit folgi:

MP. : MII, =  M P : MHx oder MH, =  l>ł. Aus der Involulion
MP ____

iugierter Punkte auf M A folgi aber: M P„ = — ^.. daher MP, =
“ MII, " MHX . MP

kon-

: und

weil M A2 =  M llx . MPt , so ist MPS =  MP und dem Punkte P, entsprieht 
der Punkt R. Es liiCt sich nun zeigen. dali die Rrennpunkte der Ellipse ex die 
Doppelpunkte dieser Runktinvolution R, P, sind. Geht man namlich vom 
Rrennpunkte I1' aus, macht den Linienzug FCZF,  und bestimmt den zu F, 
beziiglich ex konjugierten Punkt, so gelangt man zu F zuriick. Denn aus den

MG2 b2ahnlichen Dreiecken MFC und CZM folgt =  =  — : daher M F, =M r e
=  e + b2 _  e2 - f  h2 

e e Der zu F, konjugierle Punkt wird demnach von

M die Entfernung a 2: “ •=  e haben oder er ist mit F identisch. Die hier
besproehene Punktinvolution ist die bekannte Fokalinyolution auf der groCen 
Aclise einer Ellipse.

Die Normalen und die zugehorigen Tangenten sehneiden auch auf der 
kleinen Achse eine Punklinvolution ein, die Fokalinyolution der kleinen Aclise. 
Denn begegnet die kleine Achse der Normalen PU und der Tangente GP, in 
V, beziehungsweise in X, so sind die Dreiecke PM V und X M P, ahnlich; 
daher gilt: MY : MP =  M l\ :MX oder M Y . MX =  MP . W i\  =  e2. Da die 
Punkte X und Y durch M getrennt sind, so ist die Fokalinyolution auf der 
kleinen Achse gleichlaufend, ihre Doppelpunkte, also die Rrennpunkte auf der 
kleinen Achse sind daher imaginitr.

Auch auf der dritten Doppeltangente der Evolute bestimmen die Normalen 
und die zugehorigen Tangenten eine Punktinvolution und zwar entsprechen 
sich die unendlichfernen Punkte solcher zwei Geraden in der absoluten 
lnvolution. Die Fokalinyolution auf der unendlichfernen Geraden ist daher mit 
der absoluten lnvolution identisch.

9. E in  s p e z i e 11 e r e b e n e r S c h n i t t  des  g e r a d e n  K r e i s-K o n o i d s.
In 7 wurde dargetan, dali die durch die Erzeugende CD (P'ig. 44) 

parallel zum Lichtstrahl gelegte Ebene das Konoid nach einer Ellipse schneidet. 
Es mogę nun jeder zum Lichtstrable senkrechte ebene Schnitt untersuchl, 
werden. In Fig. 45 sei eine Engel mit dem Mittelpunkte M yorliegend, A” 1 >" 
sei der Aufrill ihrer Eigenschattengrenze e und die Ellipse e' der GrundriB 
derselben. Durch die Kugelachse m, den Kreis e und die unendlichferne Gerade 
von -j ist das Konoid bestimmt. Dieses Konoid soli nun mit einer zur Ebene 
von e parallelen Ebene ,3 geschnitten werden. Die Schnitt linie ist eine Kurve 
yierter Ordnung; man bestimmt sie, indem man die Ebene (5 mit jeder

2
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Erzeugenden schneidet und die Schnittpunkte verhindet. Wahlt man au( der 
Ellipse e' zwoi Punkte und .I3', welche sich im AufriB ais .1" auf A''B'' 
abbilden, dann zwei Punkte H1', Ha', dereń zweiten liilder nach H” fallen, 
wobei M J" =  M H" ist, so gehen dureh diese 4 Punkte 4 Erzeugende des 
Konoids, welche sich paarweise im AufriB und paarweise im GrundriB decken. 
Die Ebene (i schneidet diese 4 Erzeugenden in den Punkten P15 P2, O,, Qa. 
Ihre Aufrisse P" und Q" ergeben sich ais Schnittpunkte der zweiten Spur ba 
von p mit den Aufrisseti der Erzeugenden und aus diesen Schnittpunkten findet 
man P / ,  Pa', Q /, 0 2'. Man errichte nun im Achsenpunkte C" der Ebene $ 
eine zu ir3 senkrechte Gerade d. Es ist nun lcicht zu zeigen, daB die Sehnen 
P, Qa und P3 Oi der Schnittkurve durch d halbiert werden. Da nilmlich 
P ''C " =  Q” G" = M. I "  ist, wird auch GPa' =  CQ1' sein. Die gesuchte Schnitt- 
kurve hat also die Eigenscbaft, dafi jede ihrer Sehnen, welche die Achse m 
des Konoids schneidet von der erslen Spur d ihrer Ebene halbiert wird. Aus 
dem Parallelogramme MCP2 Ja folgt weiter, dafiMG =  Ja'P a' und daraus, daB 
G IV =  G O / =  M.la'. Daher liegen die Punkte IY und 0 /  auf einer verall- 
gemeinerten Konchoide. Es gilt somit der Satz: D er Gr u n d r i B  j e d e s  /.u r  
Lei t k u r v e  e p a r  a 11 e 1 en e b e n e n  S c h n i t t e s  des  g e r a d e n  K reis-  
k o n o i d s  i s t  e i ne  K o n c h o i d e  mi t  M a i s  Po l  und  dem er  s t en 
Hi l dę  e' von  e und  de r  e r s t e n  S p u r  d d e r S c h n i t t e b e n e P  a i s  
G r u n d k u r v e n .

10. T a n g e n t e n k o n s t r u k t i o n  d e r  Ko n c h o i d e .
Die Tangente der Schniltkurve im Punkte 1  ̂ (Eig. 45) ergibt sich ais 

Schniltgerade der Ebene (3 mit der Tangentialebene - des Konoids im Punkte 
Pj. Letztere ermittelt man durch ein Beriihrungsparaboloid entlang der durch 
P, gehenden Erzeugenden. Die eine Leitgerade dieses Paraboloids ist die 
Konoidachse m, die zweite ist die Tangente t des Kreises e im Punkte .1,. 
Eine Bichtebene geht durch m parallel zu t, die andere ist die GrundriGebene. 
Die fragliche Tangentialebene x ist jetzt bestimmt durch die Erzeugende P, .1, 
und durch die Erzeugende i der anderen Schar. Letztere projiziert sich im 
GrundriB parallel zu P und ihr erster Spurpunkt E liegt auf der in 
liegenden Erzeugenden des Konoids. Die erste Spur der Ebene t  geht somit 
durch E parallel zu Ml \ ' .  Schneidet sie d in K, dann ist K P /  die gesuchte 
Tangente. Zugleich erhalt man die Tangente Oa'D der Konchoide im Punkte O-'-

Um also in einem Punkte P /  der Konchoide die Tangente zu legen, 
ziehe man l \ ' F parallel zur Tangente der Grundkurve im entsprechenden 
Punkte .1/, lege EK parallel zum Leitstrahlef M P /  und verbinde K mit P /. 
Ist speziell die Grundkurve e' ein Kreis, so geht diese Konchoide in die 
Muschellinie des Nikomedes uber. Da dann P /F  auf dem Leitstrahle Ml’/  
senkrecht steht, so gelangl man zur Tangente der Muschellinie in einem 
Punkte P /  durch 1 \ ' F senkrecht auf M P / und FK parallel zu M P/.

N e u n t e s  Kapi t e l .
I)as Drehungsparaboloid.

I. E l e m e n t a r e r  B e w e i s  des  Sa t z e s ,  dafi  j e d e  a u f  dem Dr e 
h u n g s p a r a b o l o i d  l i e ge n  de P a r a b o l  z u r  M e r i d i a n p a r a b e l  kon- 
g r u e n t  ist.

Ein Drehungsparaboloid sei (Eig. 46) durch seinen in der Aufrifiebene 
liegenden Meridian p gegeben und eine zur AufriBebene parallele Ebene a sei 
durch ihre Spur C'D bestimmt. Da die Ebene a durch den unendlichfernen 
Scheitel des Paraboloids hindurchgeht, wird sie die Flachę in einer Parabel
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p, schneiden. Das erste Bild derselben ist die (ierade C'D und ibr zwcites Rild 
isl eine 1’arabel p,". Zum Scheitel C" von p," gelangt man, wenn man C C /  
unter 45° gegen die x-Achse legt, die in C0' errichtete Senkrechte C,/E mit 
dem Meridian p in C0" schneidet und C0''C" parallel zur x-Achse zieht. 
Durch den Scheitel C und den Punkt D ist die Parabel p, bestimmt. (Neben- 
bei bemerkt (indet man C0" ohne Beniitzung der Kontur der Parabel p, indem 
man KF im Punkte .1 mit der Scheiteltangente t schneidet und in .1 die 
Tangente •IG,/' senkrecht aut EF legt.)

Es liiCt sich nun zeigen, daD die Parabel pt zum Meridian p kongruent 
ist. Legt man namlich durch p einen Zylinder, dessen Erzeugenden parallel 
zur Geraden AC sind, so wird derselbe das Paraboloid noch in einer Kurve p2 
zweiter Ordnung schneiden, da aber auf einem parabolischen Zylinder nur 
Parabeln liegen kbnnen, so wird diese Kurve p2 eine Parabel sein. Da die 
Ebene jeder auf einem Paraboloid liegenden Parabel parallel zur Achse der 
Flachę ist, und da hier iiberdies die Ebene der Parabel p2, wegen der Sym- 
metrie, auf der durch AA' gehenden Kreuzrihebene senkrecht stehen muB, 
wird sie mit der durch C parallel zu gehenden Ebene a zusammenfallen 
und die Parabeln p2 und p, werden identisch sein. Ais parallele Schnitte 
eines Zylinders miissen aber die Parabeln p, und p kongruent sein.

2. Ele m en ta r  e r  Be we i s  fiir de n  Sat z ,  dali  j e d e  a u f  e i n e m 
D r e h u n g s p a r a b o l o i d  l i e g e n d e  El l i ps e  s i c h  a u f  e i n e r  z u r  Dre- 
h u n g s a c h s e  s e n  k r e c h  t en  E b e n e  a i s  Kr e i s  o r t h o g o n a l  a bb i l de t .

Ein Drehungsparaboloid werde von einer durch den Scheitel A (Fig. 47) 
gehenden zweitprojizierenden Ebene nach einer Ellipse e mit der Achse AB 
geschnitten. Das orthogonale Bild dieser Ellipse auf einer durch den Mittelpunkt 
M von AB senkrecht auf der Drelnmgsaehse m gehenden Ebene z ist eine 
Ellipse e', dereń Mittelpunkt M ist und dereń in der Meridianebene ~2 liegende 
llalbachse die Lange der Strecke CD, hat. Dabei ist C der Endpunkt des 
durch Al gehenden Durcbmessers des Meridians p und D, der Mittelpunkt 
des durch C gehenden Parallelkreises k.,. Die kleine Achse von e' ist die in 
M auf senkrecht stehende Sehne A, li, des Paraboloids. Denkt man sich 
nun durch m und MC zweilprojizierende Ebenen (3 und y gelegt, so schneiden 
dieselben das Paraboloid in zwei kongruente Parabeln b und c und zwar wird 
die Yorhingenannte Sehne A, B, auch Sehne der Parabel c sein. Da die 
Tangente der Parabel p in C zum Durchmesser MC konjugiert ist, wird sie zu 
A B parallel sein und da A die Subtangente D, D2 halbiert, ist A Dx =  A D2 = M  G. 
Daraus folgt, datl die Sehne A, B, der Parabel c gleich ist der Sehne der
Parabel b, die in D, senkrecht auf - 2 steht. Da diese Sehne gleich dem
Durchmesser des Kreises k2 ist, so ist A, B, =  2 . CD,, das besagt aber, daB die 
Achsen der Ellipse e' gleich grób sind. oder da6 die Ellipse e' ein Kreis ist.

.lede zur Ebene der Ellipse e parallele Ebene schneidet das Paraboloid 
in einer zur Ellipse e ahnliehen und ahnlichgelegenen Ellipse d. Daher miissen 
auch die orthogonalen Bilder beider Ellipsen auf der Ebene ot ahnlicbe Kurven 
e' und d' sein. Da aber e' ein Kreis ist, mufi auch d' ein Kreis sein.

3. Ist .1 der Mittelpunkt der Ellipse d (Fig. 47), so hat die durch .1
gehende zu t.2 senkrechte Sehne des Paraboloids die Lange vom Durchmesser 
des Kreises d'. Diese Sehne ist aber auch gleich der zu ihr parallelen Sehne, 
welche durch jenen Punkt L geht, der vom Scheitel A die Entfernung .1 C. hat. 
Somit kann man folgenden Satz aussprechen: .lede auf einem Drehungsparaboloid 
liegende Ellipse d projiziert sich auf einer zur Achse senkrechten Ebene ais 
Kreis, der zu jenem Parallelkreise der Flachę kongruent ist, dessen Mittelpunkt

2*
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vom Scheitel ebensoweit entfernt ist, ais der Mittelpunkt der Ellipse von dem 
Endpunkte des durcli ihn gehenden Flachendurchmessers. Heachtet man nun, 
dali jeder 1’unkt .1, welcher von dem Endpunkte des durcli ihn gehenden 
Durchmessers des Meridians p urn die Strecke LA entfernt ist, auf einer zu p 
kongruenten, koachsialen karabel p, rr.il dem Scheitel L liegt, so kann auch 
folgender Satz ausgesprochen werden: S i nd  z we i  k o n g r u e n t e  P a r a b e l n  
p u n d  pj k o a c h s i a l .  so w e r d e n  di e  Punkt e ,  w e l c h e  von  den 
T a n g e n t e n  d e r  k a r a b e l  pt a uf  de r  k a r a b e l  p e i n g e s e h n i t t e n  
we r d e n ,  von  de m g e m e i n s a m e n  un e n dl i ch fer  n en Pun k t e be id er  
K u r v e n  d u r c h  z we i  k o n g r u e n t e  P a r a l l e l s t r a h l e n b u s c h e l  
p r o j  i z i er t .

4 Das  g e r a d e  p a r a b o l i s c h e  Ko n o i d  und  di e  E v o l u t e  de r  
P a r a  bel.

Kin Drelningsparaboloid stehe mit seinem Scheitel A (Fig. 4-8) in der 
Grundrifiebene auf und habe seinen Meridian m in der AufriĆebene. Soli nun 
dieses karabuloid beleuchtet werden. wobei die Lichtstrahlen parallel zu 
einfallen, so lege man den beriihrenden Lichtstrahl an den Meridian m und 
bestimme seinen Beruhrungspunkt C. Die Eigenschatlengrenze der Flachę ist 
dann eine in einer Kreuzrifebene liegende, zum Meridian m kongruente karabel 
p, die ihren Scheitel in C hat und dereń Achse zur Flachenachse a parallel 
ist. Die Schlagschattengrenze des karaboloids in n, ist eine karabel px, welche 
in C.x ihren Scheitel und in A den Brennpunkt hat. Auf einem karallelkreise 
k des karaboloids liegen zwei Punkte P und k, der Eigenschattengrenze, 
dereń Aufrisse in den Punkt .1 fallen. Zu P><, dem Schatten des Punktes P, 
gelangt man, indem man k \ den Schatten des Kreises k, mit dem durch .F 
gehenden, auf der x Achse senkrecht stehenden Strahl schneidet. Dabei muli 
die Verbindung P ' kx zur x-Achse parallel sein. Der Ilalbmesser Mx Px des 
Kreises kx ist die Normale der Parabel px fiir den Punkt P x; sie ist der 
Schatten des Halhmessers Mk des Kreises k.

Die (lesamtheit aller Strahlen MP bilden eine windschiefe Fliiche, das 
gerade parabolische Konoid, donn jeder dieser Strahlen ist zur Richtebene ~1 
parallel und schneidet die Paraboloidachse a und die Parabel p. Da also jede 
Erzeugende dieses Konoids den Schatten ais Normale der Parabel px wirft, 
wird die Evolute der Parabel px die Schlagschattengrenze des Konoids sein.

Das Konoid ist vom dritten Grade, weil die Leitgerade a die Leitkurve p im 
unendlichfernen Punkte schneidet. Daraus folgt, dali die Eigenschattengrenze i 
des Konoids und ebenso die Evolute ix der Parabel px Kurven dritter Klasse sind. 
Auf jeder Erzeugenden e =  MP des Konoids liegt ein Punkt K der Eigen
schattengrenze i und zwar ist er der Beruhrungspunkt der durch e gehenden 
Lichtebene. Der Schatten Kx eines solchen Punktes K ist, der Krummungs- 
mittelpunkt fiir den entsprechenden Punkt Px von nx. Am beąuemsten lindet 
man nun den Punkt K mittels eines entlang e gelegten Reriihrungsparaboloids. 
Dasselbe ist beslimmt durch ir, ais Richtebene, die Achse a ais eine und die 
Tangente t der Parabel p im Punkte P ais zweite Leitgerade. Da die Tangente 
tx der karabel px in kx der Schatten von t ist, so ist t die Verbindung von P 
mit ihrem ersten Spurpunkt I) und DA ist die in ~t liegende Erzeugende des 
karaboloids. Regegnet die erste Spur ex der durch e gelegten Lichtebene s 
der Erzeugenden DA in F, so ist de  durch F parallel zu k'D gezogenc Gerade 
der Grundrifi der in ; liegenden Erzeugenden der zweiten Schar des Beruhriings- 
paraboloids und ihr Schnittpunkt K' mit k'A ist der GrundriB des gesuchten 
Punktes K der Eigenschattengrenze i. Der durch Kr parallel zur x-Achse 
gelegte Strahl schneidet die Normale kx Mx imKrummungsmillelpunkte Kx von Px.



21

Ans der Figar entnimmt man, dab die Gerade C j' die Leitgerade der 
karabel px ist, denn die Tangente CG des Meridians m halbiert die Strecke 
AJ' im Ścheitel Cx vou px und A ist der Brennpunkt dieser karabel. Ferner 
erkennt man, dab die Gerade AK.' die Leitgerade C.1' in dem zu A beziiglich 
lx symmetrisch liegenden 1’unkt (Gegenpunkt) I” trifft. Daher sind die Strecken 
1"T und TA gleich und daraus folgt, daC auch die Strecken LI,X und 1>X F 
die gleiche Liinge haljen, wenn L der Schniltpunkt der Normalen ex mit der 
Leitgeraden ist. Beachtet man noeli. dab wegen der Kongruenz der Dreiecke 
K' FKX und I1'L I** die Strecken FKX und LI)X gleich grofi sind, so erkennt 
man, dab die Strecke LKX dreimal so grób ais die Strecke Ll >x ist. Urn also 
fur einen Punkt Px einer karabel px den Kriimmungsmittelpunkt zu linden, 
schneide man die Normale dieses Punktes mit der Leitgeraden in L und mache' 
Px Kx zweimal so grób ais die Strecke LPX ist.

Diese Konstruktion ist auch anwendbar fur den Ścheitel Cx und ergibt, 
dab der Krummungshalbmesser fur den Parabelscheitel gleich dem Parameter 
dieser Kurce ist. Da der Kriimmungsmittelpunkt Hx fiir den Ścheitel Cx der 
Schatlen des Kuspidalpunktes II ist, so wird die Parabelachse, der Schatten 
der Doppelgeraden a, die EvoIute in diesem Punkte doppelt heriihren; wegen 
der Symmetrie wird daher die Fvolute in Hx eine Spitze hahen.

5. D as N o r m a l e n p r o b l e m  u n d  di e F o k a l i n  v o l u t i o n  de r  
k a r a b e l .

Durch einen Punkt O lassen sich drei Normalen einer karabel px legen, 
nilmlich die drei Tangenten an ihre Fvolute. Um diese Normalen zu konstruieren, 
ziehe man durch den Brennpunkt A (Fig. 48) die Parallele a zur Leitgeraden 
der karabel, wiilde auf der letzteren einen Punkt C beliebig und zeichne eine 
karabel m durch den Ścheitel A, die Achse a und den Punkt C. Die in einer 
Kreuzribebene liegende karabel p, welche in C den Ścheitel hat und zu m 
kongruent ist, bestimmt mit a und der unendlichfernen Geraden von ein 
parabolisches Konoid. Die durch O parallel zu gelegte Ebene schneidet das 
Konoid in einer Kurve dritter Ordnung und diese begegnet dem durch O 
parallel zu C Cx gelegten Strahle in drei kunkten. Die Yerbindungen der Grundrisse 
dieser Punkte mit dem Brennpunkte A geben die Richtungen der gesuchten 
Normalen an.

Ans der Figur erkennt man, dab fur jede Normale der karabel px die 
Strecke Al* Jx =  M J =  AJ' ist; daraus folgt, dab die Subnormale fiir jeden 
Punkt einer karabel die Liinge des 1'arameters hat. Um also durch einen 
Punkt Mx der Parabelachse die Normale zu legen, mache man Mx .P =  A .1', 
errichte in .lx die Senkrechte zur Parabelachse und ermittle auf dcrselben die 
Endpunkte Px und P1X der Normalen. Schneidet die Tangente tx des Punktes 
Px die Parabelachse in Mn so ist Cx Al, =  Cx Jx, daher auch M , J ' = A J X und 
daraus folgt, dab AM, = A M X ist. Es gilt somit derSatz: Die Fokaliimdution 
auf der Achse einer karabel besteht aus zwei beziiglich des Brennpunkles A 
symmetrisch liegenden Punklreihen.

(>. S p e z i e l l e  e b e n e  S c h n i t t e  de s  p a r a b o l i s c h e n  Konoi ds .
Die unendlichferne Gerade der Kreuzribebene ist Erzeugende des geraden 

parabolischen Konoids (Fig. 48). Jede Ebene (i, die zur Kreuzribebene parallel 
ist, wird daher mit dem Konoide, auber dieser unendlichfernen Erzeugenden, 
noeli eine karabel b gemein haben. Der Ścheitel einer solchen karabel liegt 
auf der Flachcnkante CH und ihre Achse ist zur Achse a parallel. Der Schnitt- 
punkt B der Ebene [5 mit der Erzeugenden e =  MP des Konoids ist ein Punkt 
der karabel b. Die Tangente c dieser karabel im Punkte B schneidet die
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Aufrifiebene in einem Punkte B2, der von e" doppelt soweit entfernt ist ais 
von CII. Da dies fur jede Schnittparabel b gilt, werdeu alle Punkte li2 auf 
einer zu CH parallelen Geraden g liegen und man erkennt, dali die Tangenten 
c ein hyperbolisches Paraboloid erzeugen. Die Strahlen e und g sind seine 
Peilgeraden und die Kreuzrifiebene ist eine seiner Richtebenen. Die durch GH 
parallel zu gelegte Ebene tt3 kann ais zweite Richtebene angeselien werdeu. 
Das hyperbolische Paraboloid schneidet daher die Ebene tc3 nocli in einer durch U 
gehenden Erzeugenden h. Die Spurpunkte B3 der Tangenten c in der Ebene 
k.j werden also auf der Geraden h liegen. Die Normale, welche man in einem 
derartigen Punkte B3, in der Ebene der bctreffenden Parabel b, auf dieTangente 
c legt, trifft die Aufrifiebene im Brennpunkte dieser Parabel. Da nun die Gesamt- 
heil dieser Normalen das Normalenparaboloid des hyperbolischen Paraboloids 
entlang der Erzeugenden h bilden, so werden die Brennpunkte aller Parabeln 
b auf einer Parabel d, der Spur des Normalenparaboloids in - 2 liegen. Der 
Sclieitel der Parabel d ist der Kuspidalpunkt 11 und ilire Achse ist a. Man 
erhillt somit den folgenden Satz:

Be we g t  s i ch  de r  Br e n n  p u n k t  e i n e r  v er  ii n de r  li ch en P a r a b e l  
b a u f  e i n e r  P a r a b e l  d, w a h r e n d  i b r  Sc l i e i t e l  a u f  der  Sc he i t e l -  
t a n g e n t e  von  d g l ei t e t ,  und  z w a r  so, dali  di e  Eb e n e  von b s t e t s  
z u r  S y m m e t r i e e b e n e  v o n d p a r a l l e l  ist, so  e r z e u g t  di e  P a r a b e l  
b da s  g e r a d e  p a r a b o l i s c h e  Konoi d .

7. Ein Bu s c h e l  h y p e r o s k u l i e r e n d e r  Ke g e l s c h n i t t e .
Transformiert man die beiden kongruenten koachsialen Parabeln p und 

p, der Fig. 47 kollinear, so gehen sie in zwei sich beruhrende Kegelschnitte 
k, und k2 iiber (Fig. 411). Dabei wird die unendlichferne Tangente der beiden 
Parabeln in die gemeinsame 'Pangente u und der unendlichferne Beriihrungs- 
punkt in den Punkt C iibergefuhrt. Da durch einen beliebig gewahlten Punkt 
.1 (Fig. 47) eine Parabel pj (die zu p kongruent und koachsial ist) gegeben ist, 
wird durch einen beliebig gewahlten Punkt (Fig. 49) ein Kegelschnitt k2 be- 
stimmt sein. Da aber ein Kegelschnitt erst durch fiinf Punkte gegeben ist, 
miissen die Kurven k, und k2 in C eine vierpunktige Beruhrung eingehen. 
Einem Buschel von kongruenten, koachsialen Parabeln entspricht also kollinear 
ein Buschel von Kegelschnitten, die eine Beruhrung dritter Ordnung eingehen.

Da die Punkte E, F, .1 und der unendlichferne Punkt von EF (Fig. 47) 
eine Gruppe von vier harmonischen Punkten bilden, so kann man folgenden Satz 
aussprechen: Ge h e n  z we i  K e g e l s c h n i t t e  k, und  k2 e i n e  Ber  ii h r u n g  
d r i t t e r  O r d n u n g  ein u n d  s c h n e i d e t  e i ne  T a n g e n t e  t des  Kegel -  
s c h n i l t e s k ,  de n  K e g e l s c h n i t t  kt in de n  P u n k t e n  P, O (Fig. 49) und 
d ie g e m e i n s a m e T a n g e n t e u  i n T, s o b i l d e n  d i e s e d r e i P u n k t e  mi t  
d e m B e r i i h r u n g s p u n k t e  N von  t v i e r  h a r m o n i s c h e  Punkt e .

Da der Beruhrungspunkt Jl> der zur gemeinsamen Tangente u parallelen 
Tangente von k2 die auf ihr liegende Sehne des Kegelschnittes k, halbiert, so 
baben die Kurven k, und k2 den zu u konjugierten Durchmesser gemeinsam, 
wiihrend die zu ihm konjugierten Durchmesser parallel zu u sind.

Soli man demnach einen Kegelschnitt k2 konstruieren, welcher einen 
gegebenen Kegelschnitt k, in einem gegebenen Punkte C hyperoskuliert, und 
eine gegebene Gerade t beruhrt, so schneide man die Gerade t mit k, in P 
und O, und mit der Tangente u von C in T und suche den vierten harmonischen 
Punkt N zu P, O, T. In diesem gefundenen Punkte beruhrt der gesuchte Kegel- 
schnilt k2 die Gerade t und die Polare des Schnittpunktes R von i mit CM, 
gcht durch N und ist zu u parallel. Durch I! und seine Polare ist der Punkt
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D2 bestimmt. Die Endpunkte A2, B2 des zu CD;, konjugierten Durchmessers 
lindet man mittels der auf ihm liegenden InvoIution konjugierter Punkte.

Da jeder gemeinsame Durchmesser (Fig. 47) die Parabeln p und p, in den 
Beriihrungspunkten zweier parallelen Tangenten begegnet, wird jeder durch C 
(Fig. 49) gehende Strahl die Kegelschnitte k, und k2 in zwei Pnnkten treffen, 
dereń Tangenten sieli in einem Punkte von u schneiden. Das sagt aber, dafi 
die beiden Kegelschnitte k, und k2 perspektiv-kollinear sind mit C ais Kollineations- 
zentrum und u ais Kollineationsachse. Mittels dieser Verwandtschaf't kann man 
auch zu dem Kegelschnitte k, das Blischel hyperoskulierender Kegelschnitte 
bestimmen.

8. Ist k,, die Tangente u und auf ihr ein Punkt T gegeben, so ist durch 
jeden Strahl t, der durch T geht ein Kegelschnitt k2 festgelegt. Beachlet man, 
dafi der Beriihrungspunkt N jeder Geraden t auf der zu T bezuglich k[ zu- 
geordneten Polaren liegt, so erkennt man, dafi die Gerade CN die gemeinsame 
1’olare des Punktes T in bezug auf alle Kegelschnitte des Biischels ist. Ist 
spoziell der durch T gehende Strahl tn zum Durchmesser CD, parallel, so ist 
sein Schnittpunkt Bn mit der Polaren CN der Endpunkt des zuCDn konjugierten 
Durchmessers von einem Kegelschnitte kn des Biischels. Beschreibt nun T auf 
u eine Punktreihe und zieht man durch jeden Punkt T die Parallele zu CD,, 
so ist das Parallelstrahlenbuschel zum Strahlenbiischel CN projektiv. Daher 
liegen die Punkte Bn auf einem Kegelschnitt p, der durch C und den unendlich- 
fernen Punkt von CD, hindurchgeht. Da der Polaren u der Durchmesser CD, 
entspricht, beriihrt der Kegelschnitt p die Gerade u im Punkte C. Es gili 
somit der Satz: Ge h e n  di e  K e g e l s c h n i t t e  e i n e s  Bi i s che l s  e i ne  Be- 
r i i h r u n g d r i t t e r O r d n u n g e i n ,  s o 1 i e g e n die E n d p u n k t e  i h r e r z u r 
g e m e i n s a m e n  T a n g e n t e  u p a r a l l e l e n  D u r c h m e s s e r  a u f  ein er  
P a r a b e l  p, w e l c h e  di e  G e r a d e  u a u c h  in G ber i i hr t .

Mit Ililfe dieser Parabel kann man beąuem das ganze Kegelschnitts- 
biischel zeiebnen.

9. Projiziert man die Ellipse d (Fig. 47) auf die Ebene des Kreises k.„ 
wobei die Verbindungsgerade .1 E der Mittelpunkle die Bichtung der Projektions- 
stralilen angibt, so wird die kleine Achse von d mil dem auf senkrechten 
Durchmesser von k:. zusammenfallen. (Donn die auf r..2 senkrechten Sehnen 
des Paraboloids in .1 und L sind ja gleich.) Da iiberdies die beiden Kurven 
d und k3 zwei Punkte gemeinsatn haben, wird das Hild von d mit dem Kreise 
k,( zusammenfallen. Da EJ zu AC parallel ist, kann man sagen: ,Jede a u f  
e i n e m Dr  e hu ngs  p a r a b o l  oi d l i e ge n  de  E l l i p s e  d p r o j i z i e r t  s i ch  
a u f  e i n e r  z u r  F l a c h  en a c h s e  s e n k r e c h t e n  E b e n e  a i s  Kr  c is, 
w e n n  di e  P r o j e k t i o n s s t r a h l e n  z u r  Y e r b i n d u n g s g e r a d e n  des  
S c h e i t e l s m i t  de m E n d p u n k t e  des  z u r  E b e n e  v o n d  k o n j u g i e r t e n  
D u r c h m e s s e r s  p a r a l l e l  s i nd.  Dabei ist zu bemerken, dafi dieser Satz 
fur beide Endpunkte des Durchmessers gili. Wahlt man den Projektionsstrahl 
ais Verbindung des Scheitels mit dem unendlichfernen Punkte des Durchmessers, 
so nimmt dieser Satz die in Nr. 2 dieses Kapilels aufgestellte Form an. Be- 
acłilenswert wiire noch, dafi der Normalrifi der Ellipse d und ihr schiefes 
Bild auf jeder zur Achse m senkrechten Ebene zum Kreise k.,,' also auch 
untereinander kongruent sind.

10. Aus der Projektion der Ellipse d in den Kreis k3 (Fig. 47) erkennt 
man, dafi die Yerbindungsgeraden GF und Elf parallel zu EJ, also auch 
parallel zueinander sind. Daraus ergibt sich folgender Satz: Sind zwei kongruente 
Parabeln p und p, koachsial, so schneiden die Tangenten von p, auf p zwei 
projekt i ve Punktreihen E und F ein, die Achse derselben ist die unendlichferne
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Gerade und ihre Doppelpunkte fallen in den gemeinsafflen Punkt beider Parabeln. 
Transformiert man die Parabeln p und p, kollinear, so erhalt man folgenden 
Satz: P e r u lir en siel i  (Fig. 49) z we i K e g e l s c h n i t t e  k1 a u f  kL> vier -  
p u n k t i g  in G, so s e h n e i d e n  di e  T a n  gen t en von  k, u n d  kx z we i 
p r o j e k t i v e  P u n k t r e i h e n  P, O ein,  d e r e ń  Ac hs e  di e  g e m e i n s a m e  
Ta n  gen te t i s t  u n d  d e r e ń  D o p p e l p u n k t e  i n C  z u s a m men  fal  len.  
Oder: Die Punkte, welche die'1’angenten t von k., aut k, einsehneiden, werden 
von G aus durcli projektive Strahlenbuschel prpjiziert, wobei die beiden Doppel- 
stralilen in u zusammenfallen. In dieser Form enlhu.lt der Satz die Verallge- 
meiucrung des ani Sehlusse von Nr. 3 dieses Kapitels aufgestellten Satzes.

11. Transformiert man das Paraboloid (Fig. 47) kollinear, wobei man die 
Kollineationsebene senkreeht zur Achse m wahlt, so gehen die Parallelkreise 
der Flachę in die Kreisschnitte einer Flachę zwmiten Grades iiber und die 
beiden Scheitel des Paraboloids werden in zwei Nabelpunkte Ni und NL, iiher- 
gefuhrt. Der Zylinder, welcher die Kllipse d (Nr. 9) in den Kreis k., projiziert 
hal, wird in einen Kegel transformiert, der seine Spitze S in der Tangential- 
ehene -2 des Nabelpunktes N2 hat. Dem zur tbene 3 der Ellipse d konjugierten 
Durchmesser .IG wird die- konjugierte Polare Na G der Schnittgeraden g von 
3 mit t2 kollinear entsprechen. Man erhalt somit den folgenden Satz: S i nd  
di e  Fi n d p u n k t e e i n e s D u r c h m e s s e r s  N, N2 e i n e r  F l a c h ę  z w e i L e n 
G r a d e s  z we i  N a b e l p u n k t e  d e r  F 1 ache ,  i s t  g e i n e  Ge r a d e  de r  
T a n g e n t i a l e b e n e  t2 im P u n k t e  Na, und  N2 G i h r e  k o n j u g i e r t e  
Pol a r e ,  so w e r d e n  a l l e  e b e n e n  S c h n i t t e  d e r  F l a c hę ,  d e r e ń  
F. hen en dur c l i  g gehen,  vom Du r c h s t o Bp u n k t - e  S de r  G er  ad en 
N, G mi t  Ta u n d  von  Na a us  a u f  j e d e  z u t2 p a r a l l e l e  F h e n e  ai s  
Kr e i s e  pr oj  i zi er t .

T e s c h e n ,  im Marz 1913.

7, a c li a r i a s B o r n s t e i n.















Schulnachrichten

I . P e r s o n a l s ta n d .

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

a) Yeranderungen.
Ans dom Yerbande der Anstalt schieden mit Beginn des Schuljahres:
1. Professor Ur. I ) a v i d  Sc hm id, dem mit dem Ministerialerlasse vom 

20. Juni 1912, Z. 26 688 (L.-Sch.-E. 6. Juli 1912, Z. 1— 825), eine Lehrstelle 
an der deutschen Staats-Realschule in Karolinental (vgl. die Chronik), und

2. Supplent Dr. A n t o n  P lii l i p  p, dem mit dem Ministerialerlasse vom 
20. Juni 1912, Z. 26 716 (L.-Sch.-R. 9. Juli 1912. Z. I—827), eine wirkliche 
Lehrstelle ani Staats-Gymnasium in Troppau (vgl. Chronik) rerliehen wurde; ferner

3. Probekandidat H u g o  Scholz ,  um an der k. k. Staats-Realschule im 
XIX. Bezirke Wiens ais Yolontiir einzutreten.

In den Verband des Lehrkorpers traten zu Beginn des Schuljahres ein:
1. Dr. R u d o l f  S t a n d e n a t h ,  supplierender Lehrer an der k. k. Staats-Real

schule im V. Bezirke Wiens, dem mit Erlafi des k. k. Ministeriums fiir Kultus 
und Unterricht vom 31. August 1912. Z. 38 039 (L.-Sch.-R. 7. September 1912, 
Z. I— 1018), eine wirkliche Lehrstelle an der hiesigen Anstalt rerliehen wurde.

2. A d o 1 f P a w e 1 e k, supplierender Lehrer am Staats-Gymnasium in Weidenau, 
der mit ErlaG des k. k. Landesschulrates vom 28. September 1912, Z. I —220'3, 
zum Supplenten bestellt wurde.

3. R u d o l f  Sc h ii fauer ,  Lehramtskandidat, dem laut ErlaG des k. k. Landes
schulrates vom 7. September 1912, Z. I— 1014, gestattot wurde, die Probepraxis an 
der hiesigen Anstalt abzulegen.

Mit 1. Xovember 1912 trat in den Verband des Lehrkorpers:'
4. H a n s  V i 11 gra11ner ,  Probekandidat des k. k. Staats-Gymnasiums in 

Innsbruck, der mit ErlaG des k. k. Landesschulrates vom 11. November 1912, 
Z. I— 1272/1, zur Fortsetzung der Probepraxis an der hiesigen Anstalt zugelassen 
wurde.

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

glied des scliles. Landesschulrates und des Gemeindeausschusses der Stadt Teschen,
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Leiter der gewerblichen und der kaufmannischen Forthildungsschule, lelirte Fran
zosisch uud Englisch in VII.; wochentlich 6 Stunden.

2. Phil. Dr. L e o p o l d  B a u i n g a r t e n ,  k. k. Professor, Ordinarius der
V. Klasse, lehrte Mathematik und Geometrie in II. A., Mathematik in V., Physik in
IV. A, IV. B, VI. und leitete die physikalischen Ubungen der VI. Klasse; wochentlich 
17 —j— 2 Stunden.

3. Z a c h a r i a s  B e r n s t e i n ,  k. k. Professor, Sackelwart der ,,Schiilerlade", 
Ordinarius der III. Klasse, lehrte Mathematik und Geometrie in I. B, III., Ma
thematik in VII., darstellende Geometrie in V. und VII.; wochentlich 18 Stunden.

4. V i k t o r  E i s e n b e r g ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Exhortator, 
Bibliothekar der „Sehiilerlade11, lehrte katholische Religion in I. A, I. C, II. A.
II. B, III., IV, A, IV. B, V., VI. und VII.; wochentlich 17 —[— 2 Stunden.

5. Phil. Dr. O s k a r  F i t z i n g e r ,  k. k. wirklicher Lehrer, Bibliothekar der 
Lehrerbibliothek, Ordinarius der II. A Klasse, lehrte Deutsch in II. A, Franzosisch 
in II. A, VI., Englisch in V. und VI; wochentlich 18 Stunden.

6. Phil. Dr. K a r l  Gro schl ,  k. k. wirklicher Lehrer, Bibliothekar der Schliler- 
bibliothek, Ordinarius der II. B Klasse, lehrte Deutsch in I. C und VI., Franzosisch 
in I. C, II. B, IV. B; wochentlich 22 Stunden.

7. J  u 1 i u s K e l d o r f e r ,  k. k. Professor, Kustos des naturhistorischen 
Kahinetts, Ordinarius der I. C Klasse, lehrte Naturgeschichte in I. A, I. B, I. C,
II. A, V. und VI., Mathematik und Geometrie in I. A, I. C und Gesang in drei 
Abteilungen ; wochentlich 19 —f— 5 Stunden.

8. Phil. Dr. K a r l  K l a t o y s k y ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse; 
der III. dentschen Staats-Realschule in Prag zur Dienstleistung zugewiesen.

9. J  o s e f K o pe c k y, k. k. Professor, Kustos der geographischen Lehrmittel- 
sammlung, Ordinarius der VII. Klasse, lehrte Deutsch in III., Geographie und 
Geschichte in II. B, III., V. und VII.; wGchentlich 19 Stunden.

10. K a r l  Ni edoba ,  k. k. Professor, akademischer Maler, Kustos der Lelir- 
mittelsammlung fur Freihandzeichnen, Mitglied der k. k. Prlifungskommission fiir 
das Lehramt an allgemeinen Volks- und an Biirgerschulen, lehrte Freihandzeichnen 
in I. C, II. A, II. B, IV. A, IV. B und VI., Kalligraphie in I. C; wochentlich 
21 Stunden.

11. S a m u e l  R i n g  er, k. k. Professor, Kustos der physikalischen Lehr- 
mittelsammiung, Ordinarius der IV. B Klasse, lehrte Mathematik und Geometrie in 
II. B, Mathematik in IV. B, Physik in III. und VII. und leitete die physikalischen 
Ubungen der VII. Klasse in 2 Abteilungen; wGchentlich IG -j- 4 Stunden.

12. Ot t o  R o s e n f e l d ,  k. k. Professor, Kustos der Lehrmittelsammlung flir 
darstellende Geometrie, Ordinarius der VI. Klasse, lehrte Mathematik in IV. A, VI., 
darstellende Geometrie in IV. A, IV. B und VI.; wochentlich 17 Stunden.

13. Phil. Dr. L e o p o l d  S e l t e n h a m m e r ,  k. k. Professor, Kustos der 
Programm- und Miinzensammlung, lehrte Deutsch in IV. A, Geographie und Ge
schichte in I. A, II. A, IV. A und VI.; wochentlich 19 Stunden.

14. K a r l  Stegl ,  k. k. Professor, akademischer Maler, lehrte Freihand
zeichnen in I. A, I. B, III., V. und VII., Kalligraphie in I. A, 1. B; wochentlich 
21 Stunden.

15. Phil. D r. R u d o l f  S t a n d e n a t h ,  k. k. wirklicher Lehrer, Ordinarius 
der I. A Klasse, lehrte Deutsch in I. A und V .; Franzosisch in I. A, III. und V. 
und assistierte im Turnen in der III. Klasse ; wochentlich 20 -J- 2 Stunden.
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16. Pliil. Dr. L e o p o l d  S t a u d a c h e r ,  k. k. wirklicher Lehrer, Ordiuarius 
der IV. A Klasse. lehrte Deutsch iii I. B und VII., Franzosisch in I. B und
IV. A: wSchentlich 18 Stunden.

17. R i c h a r d  Au g s t e n ,  k. k. provisorischer Lehrer, Kustos des chemischen 
Laboratoriums, lehrte Chemie in IV. A, IV. B, V. und VI., Naturgeschichte in
II. B und VII. und analytische Chemie in 3 Abteilungen; wochentlich 16 —[— G 
Stunden.

18. F e r d i n a n d  Or d e l t ,  k. k. Turnlehrer der IX. Rangsklasse, Fach- 
inspektor fiir den Turnunterriclit in Schlesien, Kustos der Turnhalle und Leiter 
der Jugendspiele, erteilte den Turnunterriclit in allen Klassen (11 Abteilungen) und 
lehrte Stenographie im I. A, I. B imd II. Kurs; wochentlich 22 —{— 6 Stunden.

19. A d o 1 f P a w e 1 e k, k. k. supplierender Lehrer, Ordiuarius der I. B Klasse, 
lehrte Doutsch in II. B und IV. B, Geographie und Geschichte in I. B, I. C und
IV. B ; wochentlich 20 Stunden.

20. H e i n r i c h  Kraus ,  Assistent fiir geometrisches Zeichnen, assistierte beim 
geometrischen Zeichnen in II. A. II. B, III., IV. A, IV. B, V., VI. und VII. 
und beim Freihandzeichnen in I. A und I. B : wochentlich 23 Stunden.

21. F r a ń  z A s c h e n b r e n n e r ,  Zeichenassistent, akademischer Maler, assi
stierte beim Freihandzeichnen in wochentlich 23 Stunden.

22. R u d o l f  S c h a f a u e r ,  Probekandidat fiir Mathematik und darstellende 
Geometrie, assistierte beim Freihandzeichnen in wSclientlich 6 Stunden.

23. H a n s  V i l l g r a t t n e r ,  Probekandidat fiir Deutsch und Englisch.
24. Bruno  K r z y w o ń ,  k. k. Gymnasialprofessor, lehrte eyangelische Religion 

in allen Klassen (7 Abteilungen); wochentlich 11 Stunden.
26. Pliil. Dr. A d o l f  L e i m d o r f e r ,  k. k. Professor, Kreisrabbiner, erteilte 

den mosaischen Religionsunterricht in 4 Abteilungen; wochentlich 6 Stunden.
26. G e o r g  He czko ,  Biirgerschullehrer, lehrte polnische Sprache in drei 

Abteilungen: wochentlich 6 Stunden.
27. E d m u n d  P a wl i k ,  k. k. Ubungsschullelirer, lehrte bohmische Sprache 

in drei Abteilungen; wochentlich 6 Stunden.

B . D i e n s t p e r s o n a  1 d e r  A n s t a  11.

P e t e r  Kl i n k ,  k. k. Schuldiener.
J o h a n n  K r z y s t e k ,  Aushilfsdiener.
Ge o r g  O n d r a c z k a ,  Aushilfsdiener.
J o h a n n  K a r k o s z k a ,  Aushilfsdiener.
G e o r g  B r u d n y ,  Heizer (wahrend der Wintermonate).

II. Lelirplan.
Im abgelaufenen Schuljahre kam der durch MinisterialerlaC tom 8. April 

1909, Z. 14741, yorgeschriebene Kormallehrplan mit den durch MinisterialerlaB 
vom 30. Juni 1910, Z. 25945 (L.-Sch.-R. 9. Juli 1910, Z. 1—784 5) fiir die 
schlesischen Realschulen angeordneten Modifikationen zur Anwendung. Der Turn- 
unterricht wurde nacli dem Lehrplane vom 27. Juni 1911, Z. 25681, erteilt.



28

Stundeniibersicht.

L e h rg e g e n s ta n d e I. II. III. IV. V. VI. VII. Summę

R elig io n ..................... 2 2 2 2 1 1 1 11
Unterricbtssprache 

(Deutsche Sprache) . 4 4 4 4 3 3 4 26
Franzosische Sprache . 6 5 4 4 3 3 3 28
Englische Sprache . . — — — — 3 3 3 9
Geographie................. 2 2 2 2 1 1 

3 ]
1 1 — 10

G eschichte................. 2 2 2 2 2 I O
O 16

Mathematik................ 3 3 3 4 4 4 5 26
Naturgeschichte. . . . 2 2 — I o 2 3 3 12
Chemie......................... — — — I 3 3 2 — 8
Physik ......................... — — 3 2 — 4 4 13
Geometrisches Zeichnen — 2 2 3 3 3 2 15
Freihandzeichnen . . . 4 4 4 3 4 2 3 24
Schreiben..................... 1 — — — — — — 1
Turnen......................... 2 2 2 2 2 2 2 14

Summę . . 28 28 28 31 32 33 33 213

III. Lehrbucłier
fiir das Sclmlj alir 1913/14.

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

I. —II. Klasse. Grofier Katechismus der katholischen Religion, Schulbiicher-Yerlag.
II. —III. „ KUhnI, Lehrbuch der katholischen Liturgik, 2. Auflage.

III. „ Deimel, Biblisches Lehr- und Lesebuch der Geschichte der gott-
lichen Offenbarung des Alten Bundes. 3. Auflage.

IV. „ Fischer, Geschichte der gottlichen Offenbarung des Neuen Bundes,
10. Auflage.

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

VI. „ Konig, Lehrbuch fiir den kathol. Religionsunterricht. IV. Kursus.
Sittenlehre. 14.— 15. Auflage.

VII. „ Fischer, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 8. Auflage.

b) E y a n g e l i s c  lie:
I. und II. Klasse. Biblische Geschichte fiir Schulen und Fainilien. Vereinsbuch- 

handlung in Kalw, 400.—445. Auflage.
Buchrncker, Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus, 

102.— 122. Auflage.
Palmer, Der christlicbe Glaube und das christliche Loben,

11. verb. Auflage.
Hagenbacli, Leitf. zum christl. Religionsunterricht, 9. verb. A.ifl. 
Fronius, Evangelische Glaubenslehre, 1. Auflage.
Schulbibel. Bremen. Bremische Bibelgesellschaft, 6.— 8. Autl. 

Fritsche, Evangelisches Sclmlgesangsbuch, 2. Auflage.

I . - H .  ,

III.—IV. Klasse

v . - v i .  „ 
VII. ,

V- VII. „
I.— VII.
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c) M o s a i s c h e ;
I.—II. Klasse.

HI— IV. „
V— VII. „

i-—VII. „
D e u ts c li e 

I.—VII. Klasse. 
I.—VII. „

Auflage.Wolf-Pollak: Geschichte Israels, II. Heft, 16.
Wolf-Pollak: Gresehichte Israels, III. Ileft, 12. Auflage. 
Hecht-Kayserling-Biach, Lehrbueh der jiidischen Geschichte, 

8. Auflage.
Kayserling, Die 5 Biicher Moses.
S p r ac h e :
Spengler, Deutsche Schulgrammatik, 1.—3. Auflage.

Regeln fur die deutsche Rechtschreibung nebst Worterverzeichnis 
mit einheitlichen Schreibweisen. Schulbiicher-Verlag.

I. Klasse.

II.

Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch fur 
osterreichischer Kealschulen, 1. und 2. Auflage.

I. Klasse

III.

IV.

VI.

VII.

V .-V II..

Lesebuch fiir die II. Klasse 
Auflage.

fur die III. Klasse

Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches 
osterreichischer Kealschulen, 1.

Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch 
osterreichischer Kealschulen, 1. Auflage.

Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch flir die IV. Klasse 
osterreichischer Kealschulen. 1. Auflage.

Bauer-Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch fiir’ osterreichische 
Kealschulen, V. Band, mit mittelhochdeutschen Texten, 2. u. 3. Aufl. 

Bauer-Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch fiir osterreichische 
Kealschulen, VI. Band, 1. Auflage.

Bauer-Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch fiir osterreichische 
Kealschulen, VII. Band, 1. Auflage.

Bauer-Jelinek-Streinz, Leitfaden der deutschen Literaturgeschichte
fiir osterreichische Kealschulen, I. Teil (V. Klasse), II. Teil (VI. 
Klasse), III. Teil (VII. Klasse) 1. Auflage.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c l i e :
I. Klasse. Fetter u. Ullrich, Lehrgang der franzosisclien Spraclie, 13. u. 14. Aufl.

II. „ Fetter u. Ullrich, ,, „ „ „ 13. Aufl.
III. „ F etter u. Ullrich, „ „ „ 8. u. 9. Aufl.
IV. Fetter u. Ullrich, „ „ „ 9. Aufl.
V. , F etter, Alscher u.Ullrich, „ „ „ 5. Teil, 7. Aufl.

VI.-VII. „ Fetter und Alscher, ,, „ „ „ 5. Teil, 6. Aufl.
V. , Fetter, Alscher und Ullrich, Franzosische Schulgrammatik, 5. Auflage.

V I.-V II., Fetter und Alscher, Franzosische Schulgrammatik, 2.—4. Auflage.
V. „ Fetter und Ullrich, Franzosisches Lesebuch, 2. Auflage.

VL—VII. „ Fetter und Ullrich, Franzosisches Lesebuch, 1. Auflage.
Ais Worterbuch wird empfolden: Sachs-Villatte, Franzosisches Schulworter- 

buch (18 K) ; Thibaut, Franzosisches Scfmlworterbuch (15.60 K) ; Langenscheidt, 
Franzosisches Taschenworterbuch (4.20 K ); Kubin-Kralik, Neues Taschen- 
worterbuch (3.20 K).

E n g l i s c h e  S p r a ć  h e :
V. Klasse. Nader u. Wiirzner, Elementarbuch der engl. Spraclie, 9. Aufl.

VI. und VII. „ Nader und Wiirzner, Gram ma tik der engl. Spraclie, 3.—5. Auli.
VI. Klasse. Nader und Wiirzner, Engl. Lesebuch, I. Teil. 7. Auflage,

VII. „ ,, „ „ Englisches Lesebuch, II. Teil, 1. Auflage.
Ais Worterbuch wird empfohlen : Muret, Engl. Sch ul worterbuch (18 K);

Grieb-Schroer, Engl. Worterbuch (20.40 K ); Thieme-Kellner, Engl. Iland- 
worterbuch (12 K ); Langenscheidt, Engl. Taschenworterbuch (4.20 K).



30

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

II. „
III.
IV. ,

V.—VI.
VII.

I.—VII.

J5

11

>1

Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, I. Teil, 2 . - 5 .  Aufl.
„ „ „ II. Teil A, 2. u. 4. Aufl.
„ „ „ II. Teil B, 2.—4. Aufl.
„ „ „ III. Teil, Vaterlands-

kunde, 2. Auflao-e.7 .. “
Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, IV. Teil, 1. Auflage. 
Hannak, Ostcrr. Vaterlandskunde (Oberstufe), 16. und 17. Auflage. 
Kozenn-Schmidt-Heiderich, Geograpliischer Atlas flir Mittelschulen, 

40. bis 42. Auflage.

G e s c h i c h t e :
I. Klasse. Mayer, Lehrbuch der Geschiclite fiir die unteren Klassen der Mittel- 

schulen, I. Teil, Altertum, 4.— 7. Auflage.
II. „ „ Lehrbuch der Geschiclite, II. Teil, Mittelalter und Neuzeit

bis zum westfalischen Frieden, 6. Auflage.
III. „ „ Lehrbuch der Geschiclite, 111. Teil, Die Neuzeit vom west

falischen Frieden bis auf die Gegenwart, 6. Auflage.
IV. „ „ Lehrbuch der Geschichte fiir die oberen Klassen der lieal-

schulen, I. Teil, Altertum, 4.—6. Auflage.
V. „ „ Lehrbuch der Geschichte fiir die oberen Klassen, II. Teil,

Mittelalter u. Neuzeit bis zum Ende des 30j;ihrigen Krieges,
4.— 6. Auflage.

VI. u.VII., „ Lehrbuch der Geschichte fiir die oberen Klassen, III. Teil,
Neuzeit, 2.— 4. Auflage.

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

M a t h e m a t i k :
I. und II. Klasse. MoCnik-Zahradnićek, Lehr- u. Ubungsbuch der Arithmetik fiir 

die I. und II. Klasse, 40. Auflage.
„ Mocnik-Zahradnicek, Lehr- und Ubungsbuch der Aritlim. fiir 

die III. und IV. Klasse, 30. Auflage.
„ MoCnik-Zaliradnićek, Lehrbuch der Arithm. und Algebra, fiir 

die V.—VII. Klasse, 30. Auflage.
, MoSnik-Spielmann, Lehrbuch der Geometrie fiir die IV.—VII.

III.—IV. 

V.—VII. 

IV.—VII. 

V.— VII.
Klasse, 25. Auflage.

lliihlmann, Logarithmisch-trigonometrische Tafeln, 13. u. 14. Aufl.

G e o me t r i e :
I. Klasse. Kossmanith-Schober, Geometrische Formenlehre, 11. Auflage.

II.-—III. „ „ „ GrundriC der Geometrie, 12. Auflage.
IV. „ lienner, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, I. Teil, 1. Auflage.
V. „ „ „ „ „ „ II. Teil, 1. Auflage.

VI. „ „ „ „ „ , III. Teil, 1. Auflage.
VII. „ Menger, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, 4. Auflage.

N a t u r  g e s c h i c h t e :
I.—II. Klasse. Pokorny-Latzel, Naturgescliichte des Tierreiches, Ausgabe B, nur 

26.—29. Auflage.
1.—II. „ Pokorny-Fritsch, Naturgescliichte des Pflanzenreiclies, nur 25. Aufl.
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V. Klasse Schmeil-Scholz, Leitfaden der Botanik, 3. und 4. Auflage.
VI. „ Schmeil-Scholz, Leitfaden der Zoologie, 1. Auflage.

VII. „ Himmelbauer, Mineralogie und Petrographie, 1. Auflage.
Abel, Allgemeine Geologie, 1. Auflage.

P h y s i k :
III. Klasse Rosenberg, Lehrbuch der Physik. Ausgabe fiir Gymnasien und

Realschulen, 3. Auflage.
IV. „ Wallentin, Grundztige der Naturlehre. 5.— 7. Auflage.

VI.— VII. „ Rosenberg, Lehrbuch der Physik. Ausgabe fiir Realschulen,
5. Auflage.

C h e m i e :
IV. Klasse. Hemmelmayr, Chemie und Mineralogie, 4. und 5. Aufl.
V. „ ,, Lehrbuch der anorganischen Chemie, 5. Auflage.

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

B o h m i s c h e  S p r a c l i e :
I. Abteilung. Charyat, Lehrgang der bóhmischeu Spraclie, I. Teil, 3. — 5. Aufl. 

II. „ „ „ „ „ „ II. Teil, 3. Auflage.
III. „ Charvdt u. Oufednlćek, Lehrg. d. bolim. Spraclie, III. Teil, 1. Aufl.

P o l n i s c h e  S p r a c h e :
I. Abteilung. Legowski, Grammatik der polnischen Spraclie, 1. Aufl.

II. „ Próchnicki u. Wójcik, Wypisy polskie, f. d. I. Klasse, 3. Aufl.
III. „ Czubek i Zawiliński, Wypisy polskie fiir die IV. Klasse der

Gymnasien und Realschulen.
II.—III. „ Małecki, Gramatyka szkolna języka polskiego. 8. Auflage.

S t en  o g r a p h i e :
I. Abteilung. Grimm, Lehrbuch der Gabelsbergerschen Stenographie fiir 

Mittelschulen. I. Teil. 2. Auflage.
II. Abteilung. Grimm, Lehrbuch der Gabelsbergerschen Stenographie, II. Teil.

2. Auflage.
G e s a n g :

I.—VII. Klasse. Mende, Liederbucli fiir Stndierende, 4. verb. Auflage.

D e u t s c h e  L e k t i i r e :
VI. Klasse: Lessing: Minna von Barnhelm.

Goethe: Gotz. — Egmont.
Schiller: Don Carlos — Tell. — Maria Stuart. — Jungfrau von 

Orleans. (Wien, Graeser.)
Ludwig: Zwischen Himmel und Erde. (Wien, Manz.)

VII. „ Lessing: Emilia Galotti. — Nathan.
Goethe: Iphigcnie. — Hermann und Dorothea.
Schiller: Wallenstein. — Braut von Messina. (Wien, Graeser.) 
Sophokles : Antigone.
Grillparzer: Konig Ottokars Gliick und Ende. — Des Meeres und 

der Liebe Wellen. — Weh dem, der liigt. (Wien, Tempsky.) 
Kleist: Kiithchen von Heilbronn. (Wien, Griiser.)
Hebbel: Maria Magdalena. (Wien, Tempsky.)
Anzengruber: Der Meineidbauer.
Saar: Innocens. (Wien, Tempsky.)
Lilienkron : Novellen. (Wien, Manz).
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Fr a nz i i s i s c he  L e k t ii r e :
V. Klasse. A. Laurie: Memoires d'un collegien. (Wien, Graser.)
VI. „ Edouard Pailleron: Le monde ou l’on s’ennuie. (Wien, Tempsky.)

VII. „ J. Racine: Phedre. (Bielefeld, Velhagen und Klasing.)
E n g l i s c h e  L e k t ii r e :

VII. Klasse. Shakespeare : The Merchant of Venice. (Bielefeld, Velhagen und Klasing.)
Beim Buchereinkauf liaben (lie Schiller darauf zu acliten, dali wie mir 

Biiclier kaufeu, welclie die Approbationsklausel aufgedruckt entbalten.

IV. Themen fiir die deutsehen Aufsiitze.
V. K l a s s e .

1. Taillefer, die Idealgestalt eines liitters im Mittelalter. (Beli.)
2. Vergleich der mittelhochdeutschen und nordischen Gestalt der Nibelungen-

sage. (II.)
3. a) Der Osterreicher bat ein Vaterland und liebt’s und bat aucli Ursach’

es zu lieben. (Sch.)
V) Denn die Elemente hassen das Gebild von Menschenhand. (Sch.)

4. Meine Lieblingsbeschaftigung. (H.)
5. Die Feinde des Menschen. (Sch.)
6. Ubersetzung und Wiirdigung des Walterschen Gedichtes: ..Ich horte ein

wazzor diezen. “ (Sch.)
7. Das Leben in der Natur. (Sch.)
8. Der Kinematograph und seine Bedeutung. (Sch.)
9. Joseph Bertha. Ein Charakterbild nach der franzosischen Lektiire von

,IIistoire d un conscrit de 1813.“ (H.)
10. Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache. (Sch.)

Dr. Rudolf Standenath.

VI. K l a s s e .
1. Waldesrauschen, wunderbar Treulich liringt ein jedes Jahr

Hast du mir das Herz getroffen! Welkes Laub und welkes Hoffen.
(Lenau.) (Sch.)

2. Warum liat der Bildhauer Laokoon nicht schreiend dargestcllt.
(Nach Lessings Laokoon.) (H.)

3. Der Stofłwechsel im mensclilichen Korper. (Sch.)
4. Lessing und Herder. (Ein Vergleich.) (H.)
5. Der Wintersport und seine Bedeutung. (Sch.)
6. Despotismus, Freundschaft und Liebe in Schillers „Don Carlosu. (H.)
7. Die Entwicklung der englischen Weltherrschaft. (Sch.)
8. Inwiefern rechtfertigt die pragmatische Sanktion die Worte:

„Innig bleibt mit Habsburgs Throne 
Osterreichs Geschick vereint“. (Sch.)

9. Volkstypen in Goethes „Egmont.“ (II.)
10. Nur der kann leben, der in andern lebt,

An andern wśichst, mit andern sieli erneut.
(Wilbrandt, Der Meister von Palmyra, V. 3.) (Sch.)

Dr. Karl Groschl.
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VII. K l a s s e .

1. a ) Charakteristik der Schweizer naeh Schillers Wilhelm Tell. (II.)
li) Der franzosische Einflufi auf die deutsche Literatur im 13. und 18. 

Jahrhundert. (II.)
2. Dem Undankbaren dient kein rechter Mann. (Schiller.) (Sch.)
3. Osterreichs Lagę zum Meere und dereń Bodeutuug in wirtschaftlicher,

politischer und militarischer Hinsicht. (Sch.)
4. Aufl)au und Handlung in Lessings „Emilia Galotti". (H.)
5. o)  Wohltatig ist des Feuers Macht. (Sch.)

b) Die Bedeutung der Buchdruckerkunst. (Sch.)
G. a) Auch der Krieg hat sein Gutes. (Schiller.) (H.)

b) Nach Eimern zahlt das Ungliick; nach Tropfen kaum das Gliick. (H.)
7. ff) Der Nutzen des Regens. (Sch.)

b) Maria Magdalena v. Hebbel. (G-edrangte Inhaltsangabe.) (Sch.)
8. a) Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite

Welt. (Eichendorff.) (H.)
b) Die Kunstrevolution der achtziger Jahre des lit. Jahrhunderst. (II.)

9. a) Kenntnisse, der boste Reichtum. (Sch).
b) Osterreichs Anteil an den Befreiungskriegen yon 1809 bis 1815. (Sch.)

10. Reifepriifungsarbeit (s. Seite 53).
Dr. Leopold Staudacher.

V. Arbeiten im physikalischen Schiilerlaboratoriuin.

VI. Kl a s s e .

A u s d e r M e c h a n i k :  Langenmessungen mit der Schubleere, Dickeumessungen 
mit der Mikrometerschraube, Yolumenmessungen mit dem MeBglase. Bestimmung des 
inneren Durchmessers voń Kapillarrohren und der Dicke von Driłhten durch Wiigung. 
Messungen mit dem Spharometer. Bestimmung der Dichte fester und fliissiger Korper 
a) mit Wagę und MeBglas, b) mit dem Pyknometer, c) mit der hydrostatischen AVage, 
d)  mit der Mohrschen Wago. Bestimmung der Dichte yon Fltlssigkeiten nach der 
Methode von James Watt. Ubungen im Gebrauch der Ariiometer. Bestimmung 
der Dichte der Luft. Ubungen im Zusammensetzen von Kraften am beweglichen 
Kriiftepolygon, am zweiseitigen und einseitigen Hebel. Berechnung einer ans Wellrad 
und Scliraube zusammengesetzten Maschine. Experimenteller Nachweis des Hookeschen 
Elastizitiitsgesetzes. Jollysche Federwage. Schwingungen einer Spiralfeder. Zeit- 
messungen mit der Stopuhr. Gleichgewicht und Reibung auf der schiefen Ebene. 
Experimenteller Nachweis der Pendelgesetze. Bestimmung der Schwerbeschleunigung. 
Experimenteller Nachweis des Gesetzes der kommunizierenden Koliren. Nachweis 
des Mariotteschen Gesetzes mit Meldes Kapillarbarometer. Nachweis des Tori- 
cellischen AusfluBtheorems mit der Mariotteschen Flasche.

A us d e r  A s t r o n o m i e :  Ubungen am beweglichen Ilimmelsglobus.
Aus d e r  W ii r m o 1 o h r e : Bestimmung der Fundamentalpunkte eines Thermo- 

meters. Anomalie des Wassers. Bestimmung des Ausdehnungskoeftizienten der 
Luft, der spezifischen Wiirme fester und diissiger Korper, der Schmelzwiirme des 
Eises und der Verdampfungswarme des Wassers.

Dr. Leopold Baumgarten.
3
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VII. K 1 .a s s e.

Darstellung von Kraftlinien. — Magnetische Induktion. — Versuehe iiber 
das Wesen des Magnetismus. — Verstarkuńg des Magnetismus. — Astatische 
Magnetnadel. — Erzeugung von kilnstlichen Magneten. — Bestimmung der 
Tragkraft eines Magnetes. — Ein schwimmender Magnet. — Paramagnetische 
und diamagnetische Korper. — Tripolarer Magnetstab. — Versuche mit dem Uni- 
yersalmagneten. — Eixierung magnetischer Kraftlinienbilder. — Hiingt die Wechsel- 
wirkung zwischen zwei Magnetpolen von ihrer Entfernung und von ibren Starken 
ab? — Welche Richtungen baben auf dem Arbeitstische die Kraftlinien des erd- 
magnetischen Eeldes? — Welche Kichtungen haben die Kraftlinien des magnetischen 
Feldes, das von der Erde und einem Stabmagnet erzeugt wird ? — Wie verlaufen 
die Niveaulinien in einem Felde, das von zwei Stabmagneten erzeugt wird? — 
Eine reibungselektrische Spannungsreihe aufzustellen. — Elektrischo Influenz und 
Schirmwirkung (mit dem Skioptikon). — Versnche mit der Influenzmaschine. — 
Darstellung der Kraftlinien in dem Felde eines starken galvanischen Stromes. — 
Messung der Stromstarke mit einer Tangentenbussole. — Messung des Widerstandes 
eines Drahtes mit dem Stopselrheostaten. — Physiologische Wirkungen des gal- 
vanischen Stromes. — Wiirme und Lichtwirkungen des galyanischen Stromes. — 
Nachweis des Gesetzes von Joule, Wiirme in Platindrahten (mit dem Differential- 
thermoskop von Looser). — Abhiingigkeit der in Driihten erzeugten Warme vom 
spezitischen Widerstande. — Warme bei der Zersetzung des Wassers. — Nachweis, 
dali das Joulesche Gesetz auch fiir Fliissigkeiten gilt. — Messung der Stromstarke 
mit einem Wasser- und einem Kupferyoltameter. — Bestimmung des Reduktions- 
faktors einer Tangentenbussole. — Messung des Widerstandes yon Gliihlampen. — 
Bestimmung der elektromotorischen Kraft und des Widerstandes von konstanten 
Elementen nach der Ohmschen Methode. — Messung des Widerstandes von Drahten 
mit der Wheatstonschen Briicke. — Telegraphie mit Draht. — Wirkungen von 
Magneten auf Strome. — Wirkungen von Stromen aufeinander. — Kontgenstrahlen. 
— Telephon und Mikrophon. — Telegraphie olme Draht. — Bestimmung der 
Schwinguugszahl eines Tones mit der Sirene yon Cagniard de la Tour. — Her- 
stellung von Chladnischen Klangfiguren. — Lippenpfeifen. — Zungenpfeifen. — 
Mittonen und Resonanz. — Dunkelkammer. — Diffuse und regelmiifiige Roflexion 
des Lichtes. — Ebene Spiegel. — Sphiirisclie Spiegel. — Brechung des Lichtes. — 
Totale Reflexion. — Das Spektrum. — Bilder bei Linsen. —

Samuel Ringer.

VI. Yermelirung der Lehrmittel im Jalire 1912.
Im Jahre 1912 betrugen die Einnahmen fiir Lehrmittel:

1. Kassastand yom Jahre 1 9 1 1 ...............................
2. Taxen fiir 12 Zeugnis-Duplikate.........................
3. Lehrmittelbeitrag yon 412 Schulern a K 3.—
4. Aufnahmstaxen yon 122 Schiilern ii K 4.20 .
5. AuBerordentliche Dotation fiir die Schiilerbibliothek

. K 11.74
• n 24.—
• T, 1236.—
• » 512.40
•  D 200.—
. K 1984.14Einnahmen
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Hiovon wurden die folgenden Ausgaben bestritten:
1. Ausgabentiberschreitung im Jahre 1911
2. Fili’ die L eh re rb ib lio th ek .................................
3. ,, „ Schiilerbibliotbek.................................
4. .. geographische L e h rm it te l ...........................
5. ,, naturhistorische ...........................
6. „ physikalische , ...........................
7. ,, chemische „ ...........................
8. , Geometrie- ,, ...........................
9. , Lehrmittel fur Freihandzeichnen

Summę der Ausgaben 
Kassastand Ende 1 9 1 2 ........................................

. K
n
7)

w

489.14
318.58
102.76
168.79
372.71
241.52

52.04
122.91

1868.45
115.69

A .  B ib lio thek .

a) L e h r e r b i b l i o t h e k .

Kustos : Wirklicher Realschullehrer Dr. O s k a r  F i t z i n g e r .
I. Z u w a ch s dur  ch A nk  a uf: Schmid, Maschinenbauliche Beispiele. Eosen- 

berg, Experimentierbuch I, II. Astronom. Kalender. Der prakt. Chemiker. Rauch- 
berg, Osterr. Biirgerkunde. Weishaupt, Axonometrie. ■ Paul, Deutsches Worterbuch. 
Schonherr, Glaube u. Heimat. Schnitzler, Der jungę Medardus. France, Thais. 
Thiergen, Methodik des neuphilol. Unterrichts. Stevenson, Treasure Island, Dr. Jekyll, 
The Master of Ballantrae. Maupassant, Pierre et Jean. Schultze, Streifziige durch 
das nordamerikanische Wirtschaftsleben. Scheindler, Praktische Methodik. Langl, 
Methodik des Unterrichtes im Zeichnen. Becker, Studien zur Heimatkunde. Handel- 
Mazetti, Meinrad Helmperger. Meyer, Geschichte der Chemie. Melitz, Fiihrer durch 
die Operetten, Fiihrer durch das Schauspiel I ; Schauspielfiihrer, Fiihrer durch die 
Opern. La Fontaine, Contes. Grillparzer, Werke. Broch, Physikalische Schiileriibungen. 
Lowenhardt, Chemische Schiileriibungen. Kraepelin, Einfiilirung in die Biologie. 
Matthias, Praktische Piidagogik. Paulsen, Padagogik. Walther, Geologie Deutschlands. 
Chemiker-Zeitung. Woerman, Geschichte der Kunst III. Die Kunst XIII. Allge- 
meines Literaturblatt XXI. Germanisch-romanische Monatsschrift IV. Die neueren 
Sprachen XX. Geographische Zeitschrift XVIII. Zeitschrift fiir das Realschulwesen 
1912. Zeitschrift fiir den physikalischen und chemischen Unterricht 1912. Fehling, 
Uandworterbuch 111— 116. Euphorion (Erganzungsheft IX). Schmid, Naturwissen- 
schaftliche Schiilerbibliothek XIII. Muther, Geschichte der Malerei I. — III. Burck- 
hardt, Cicerone I.—IV. Jerusalem, Die Aufgaben des Lehrers. Verordnungsblatt 
1912. Ergebnisse der Volkszahlung von 1910. Verhandlungen der zoologiscli- 
botanischen Gesellschaft fiir 1911. Glossy, Grillparzer-Jahrbuch XXII.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Vom k. k. scldes. Landesschulrat: 
Janku, Adelaide Procter. Lutonsky, Arthur Hugh Clough. Bericht, iiber den Zu- 
stand der Mittelschulen Sehlesiens 1909/10, 1910/11. Vierteljahrschrift fiir korperl. 
Erziehung, VIII. — Von der Kais. Akademie der Wissenschaften: Anzeiger der 
Akademie fiir 1910 u. 1911. — Von der Direktion: Osterr. Mittelschule 1912.— 
Von der Friedensgesellschaft: Die Friedens-Warte XIV. — Von Herrn E. von Lidl, 
Der Esperantismus.

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 :  4313 Bandę.
3*
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b) S cli u l erb i b li o tli e k.

Kustos: Wirklicher Realsclmllehrer Dr. K a r l  Gr o s  chi.

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a  uf:  Liliencron, Ausgew. Gedichte. Bafi, Sagen 
und Geschicbten ans deutschen Gauen. Stifter, Bergkristall. Auerbacher, Die 
sieben Schwaben. Richter, Bilder aus dem deutschen Ritterleben I II. Achleituer, 
Geschichten aus den deutschen Alpen. Wildenbruch, Kindertranen. O. Ernst, Gullirer. 
Burnett, Der kleine Lord. Wildner, Schwiinke von Hans Sachs. Grillparzer, Der 
arme Spielmann, Meisterdramen. Hobbel, Meisterdramen. D’Annunzio, Kovellen. 
Lindau, Erzahlungen aus dem Osten. Hoffmann. Elixiere des Teufels. Spielhagen, 
Deutsche Pioniere. Tiergeschichten. Hebbel, Novellen. Lagerlof, Jerusalem. Miigge, 
Der Vogt von Sylt. Poritzky, Kulturhistorische Charakterbilder. Raabe, Der Draumling. 
Bjornson, Auf Gottes Wegen, Absalons Haar. Biese, Deutsche Literaturgeschiehte II. 
Dahn, Ein Kampf um Rom. Ertl, Auf der Wegwacht, Freiheit, die ich meine. 
Eyth, Der Kampf um die Cheopspyramide. Handel-Mazetti, Die arme Margaret. 
Raabe, Der Hungerpastor. Sienkiewicz, Die Kreuzritter. Tornius, Der Jugend das 
Beste. Riibezahl. Wilhelm Tell. Till Eulenspiegel. Allerlei Lustiges. Das neue 
Universum XXXI. Schwab, Deutsche Yolksbiicher I, II. Rosegger, Deutsches 
Geschichtenbuch. Baumbach, Erzahlungen und Marchen. Dahn, Gelimer. Ganghofer, 
Der Herrgottschnitzer von Ammergau. Gotthelf, Geld und Geist. Ludwig, Heiteretei. 
Miiller-Guttenbrunn, Der kleine Schwab. Popert, Helmut Harringa. Seidel, Leberecht 
Hlihnchen. Mark-Twain, Huck Finns Fahrt. Zahn, Die da kommen und gehen. 
Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. Sperl, Die Fahrt nacli der alten Urkunde. 
Cooper, Die Prarie, Der letzte Mohikaner. Der Pfadlinder, Lederstrumpf. Moritz, 
Der Waldliiufer. Leben und Abenteuer Don Quixotes. Dobsky, Freude an der 
Kunst. Dov~sky, Marchenkranz aus der Ostmark. Gramberg, Napoleon Bonaparte. 
Hauff, Marchen. Promher, In Sturm und Kot im Lenkballon. Goldener Humor. 
Wachter, Die Helden des Eismeeres. Weitbrecht, Deutsches Heldenbuch. Das 
neue Universum XXXII. Kipling, Puck. Bartsch, Schwammerl. Kernstock, Unter 
der Linde. Ginzkey, Der von der Yogelweide. Miiller-Guttenbrunn, Die Glocken 
der Heimat. Groner, Heldentaten unserer Yorfahren. Ertl, Xachdenklich.es Bilder- 
bucli. Hauptmann, Der Landstreicher und andere Xovellen. Jensen, Des Kónigs 
Fali. Zahn, Erzahlungen aus den Bergen. Illustriertes Buch der Liebhaberkiinste. 
Illustriertes Buch der Jagden und Abenteuer. Die Wuuder der Elektrizitat. Matbias, 
Frau Aj a (Goethes Mutter). Sergel, Die Flammenzeichen rauchen. Malot, Heimatlos. 
Sven Hedin, Yon Pol zu Pol I, II. Hope, Gescliichte eines ausgewanderten Knaben. 
Mohaupt, Anstandslehre. Mylius, Die Ttirken vor Wien.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Grube, Chois de nouyelles modernes. 
Girardin, La joie fait peur. Weiser, Englische Literaturgeschiehte. Saar, Innocens. 
O. Ernst, Arbeit und Freude. Byron, Manfred, Heaven and Earth. La Fontaine, 
Fabeln. Delbost, Paris et les Parisiens (avec Xotes). Shakespeare, King Richard 111. 
Shakespeare, The tempest. Dickens, David Copperfield’s Youth. Scott, Quentin Dur- 
ward. Defoe, Robinson Crusoe. Dickens, Paul Dombey. Fischer-Brentano, Frauen- 
dienst-Chronika. Werner-.Miillner. 24. Februar — 29. Februar. Sophokles, Kenig 
Odipus. Kleist, Der zerbrochene Krug (samtlich Geschenke der Direktion). — Konig, 
Die Autochrom-Photographie. (Professor Rosenfeld). — Gering, Die Edda. Loewe, 
Germanische Sprachwissenschaft. Heine, Buch der Lieder. Schoenaich, Der Heiland 
der Tiere. Stifter, Der Hochwald. (Dr. Groschl). — Hocker, Die Mongolenschlacht 
bei Olmiitz, Schwicker, Ungarische Hochlandsbilder. Swift, Gullirers Reisen. 
(Krenek I. c) — Ohorn, Lfitzows wilde Jagd. Cooper, Der letzte Mohikaner. Heyse, 
Zwei Gefangene. Schmid, Die Kirschen, Der Wasserkrug. (Appelt I. c). — Schulig,



I)as Kuhlandchen. (Polak I. c). —  Cooper, Lederstrumpferzahlungen. Spalding, Die 
gelieimnisvolle Hohle. (Lewinsky I. c) — Swift, Gullivers Eeisen. Hoffmann, Kin 
armer Knabe. (Peter I.c) —• Schmid, Die Kirschen, Der Wasserkrug. (Nierich I.c) 
— Schwab, Volksmarchen. (Tichy I.c) — Hanke, Wundersame Eeisen. (Schweda 
I.c). — Netoliczka, Mythologie der Griechen und Romer. Kosmos, 2 Hefte. 
(Kubitza I.c); — WeiBenhofer, Die Weise vom Ybbstal. (Pelucha I.c). — Ed- 
mondo de Amicis, Von den Apenninen zu den Anden. Schmid, Kleine Erzahlungen. 
(Proskowetz I.c). — Bonc, Le livre d'or. Kiitselbuch. KeBler, Unterhaltungsbuch. 
Koltin, Tiroler Alpensagen. Biller, Das HaustOchterchen. Groner, Im Strome der 
Zeiten. Wradatscb, Plandersttlndchen. Eeinick, Mitrcben. Scheibert, Der Kricg 
zwischen Frankreich und Deutschland 1870/71. (Fritscb I.c) —  Paalgow, Ste. Koche. 
Prochaskas Illustr. Monatsbande, 10. Jahrg. III. Bd. (Wlasak I.a). — Aclileitner, 
< Isterreich, wie es war nnd ist. (Stuchlik II. 6). — Miihry, Frauz. Erzahlungen. 
(Jakubetz TI.5). — Cooper, Lederstrumpf. (Jureczek II.i). —• Cooper, Der Wild- 
tbter, Der letzte Mohikaner. (Korner II. 6) — Horn, Ein Ostindienfahrer, Der 
Mulatte. Schmid, Gottfried, der jungę Einsiedler. Osterreichs Deutsche Jugend, 26. 
Jahrg. (Bayer II. i)  — Daiber, Jenseits der Cordillera. (Jureczek IV.a).

Fiir diese Spenden wird der beste Dank ausgesprochen.
D e r z e i t i g e r  S t a nd  der  Sa mml ung :  1151 Bandę.

B. Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.

Kustos : Professor J  o s o f Kopecky .

Z u w a c h s  d n r c h  A n k a n f :  Baldamus-Schwabe, Wandkarte des Eomischen 
Eeiches, Wandkarte der Entdeckungen. — Rothaug-Lmlauft, Physikalische Wand
karte von Europa. — Lehmann, Inneres einer Stadt im Mittelalter. — Diapositiye 
von Landschaften und Stiidten Osterreich-Ungarns.

Zuwachs  durcl i  S c h e n k u n g :  Wilt, Fraehtschiffe im Triester Ilafen, 
Semmering; Moll, Schbnbrunn, Heldenplatz; Ederer, Pyramiden; Jabn, Mariazell; 
Suppantschitz, Donautal; Sascha-Schneider, Antiker Wettlauf; Matsch, Huldigung 
der deutschen Bundesfursten vor Kai ser Krauz Josef I. 1908 . (Geschenk der Di- 
rektion). — Panorama von Mexiko: Popocatepetl und Ixtaccihuatl (Geschenk des 
Herm GemeinderateS Ing. Franz Neugebauer).

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  S a m m l u n g :  835 Stiick.

C. Lehrmittelsammlung fiir Naturgeschichte.

Kustos: Professor J u l i u s  K e l d o r f e r .

I. Zuwachs  durcl i  An k a n f :  Meeraal. Giirteltier, Wanderratte, Hausmaus, 
ein junges Eeh, Sterlett, Katzenhai, AugenprSparat, Eingelnatter; Pfurtscliellers 
Wandtafeln: die Muschel.

II. Zuwac hs  durcl i  S c h e n k u n g :  Eine gestopfte Auerhenne von Herrn 
Machaneck, einige Eeptilien von Herrn Prof. Dr. Siegmund, einige Eehgeweihe und 
ein gestopfter Auerhahn von Herrn Oberforstrat Wilhelm Nikodem, eine Krokodilsliaut 
vom Schiiler Spitzer der II a. Klasse.

Fiir die Spenden wird hiemit bestens gedankt.
D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  5794 Stiick.
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I). Physikalisches Kabinett.
Kustos : Professor S a m u e l  R i n g e r. 

a) S a m m l u n g  fiir L e h r z w e c k e .
I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Schutzdeekel zum Skioptikon. — 2 Mikro- 

telephone und 2 Wandrosetten. — Demonstrationswage. — Koharer. — Demon- 
strationsapparat fiir drahtlose Telegraphie. — Treppenlaufer. — Saugpumpe. — 
Druekpumpe. — Handspritze. •— 4 homogene und nichthomogene KSrper fiir 
Schwerpunktbestimmung. — Proj ektionsschirm mit Metallstativ. — Werkzeugkasten 
mit Werkzeugen. — Universalprojektionsapparat.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  2 kleinc Mikrotelephone (Geschenk 
von Heinrich Tesarczik, Schiller der VII. KI.). Fiir diese Spende wird hiemit der 
beste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der  S a mml u n g :  1295 Inyentarstiicke.

b) S a m m l u n g  fiir di e  p h y s i k a l i s c h e n  S c h i l l e r  ii b ungen .
Z u wa c h s  d u r c h  A n k a u f :  2 Volkmannsche Klemmen. — Kupfercoulomb- 

meter. — 3 Wagschalen mit Biigeln. — 2 Stiick Spiralen. — 2 Horizontalelek- 
troden in Eprouvetten. — Silberspirale. — 2 Platinelektroden. — Hitorffsche Eohre. 
— Widerstandsbriicke. — Duplex-Batterie. — 3 Pyknometer. — 3 Senkkorper. — 
2 Stopuhren. •— Optische Bank. — Spharometer.

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 :  141 Inventarstiicke.

E. Chemisches Laboratorium.
Kustos: Proyisorischer Realschullehrer R i c h a r d  Au g s t e n .

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  8 Bunsenbrenner, 2 Reibschalen mit Pistill, 
2 Schutzbrillen, 1 elektrisclier Ofen.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  2 Mineralien von Olbrich Erwin IV. a, 
wofiir bestens gedankt wird.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  de r  S a m m l u n g :  1996 Inyentarstiicke.

F. Lehrmittel fiir geometrisches Zeicłmen.
Kustos: Professor Ot t o  R o s e n f e l d ,

Zuwachs  d u r c h  A n k a u f :  10 Aussteckstabe.
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 :  149 Stiick.

G. Lehrmittel fiir Freihandzeichnen.
Kustos: Professor K a r l  Ni edoba .

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  50 geometrische Korper. 6 farbige Modelle, 
6 Hintergrund-Papptafeln.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Meister der Farbę, Jahrg. 1912.
D e r z e i t i g e r  S t a n d  de r  S a m m l u n g :  931 Inyentarstiicke.

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

Zu wa c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  1 osterreichische, 5 deutsche, 1 rnssische, 
1 serbische, 1 persische, 1 neu-griechische und 1 alt-romische Miinze. Spender
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Herr Prof. Pawełek. Alois Moskorz I. a. Alfred Scholz II a, Gerhard Spitzer II a 
und Leopold Postelberg IV. a, denen hieftir bestens gedankt wird.

U e r ze  i t i g e r  S t a n d  d e r  Sam mi t i ng:  612 Stiick.

I. Turngerate.
Kustos : K. k. Turnleltrer F e  r din  an d  Orde l t .

Z u w a e h s  d u r c h  A n k a u f :  1 Schulturnbefreiungstafel, 1 Spiegel, 1 Leiter. 
D e r z e i t i g e r  S t a n d :  743 Inyentarstucke.

K. Programmsamntlung.
Kustos: Professor Dr. L e o p o l d  S e l t e n l i a mme r .

Z u w a e h s :  Programme von osterr. Mittelschulen 389; von sonstigen 
inlandischen Lehranstalten 23; zusammen 412.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a i n m l u n g :  22.184.

VII. Chronik.
1912. 9. J u l i .  Mit ErlaG des-k. k. Landesschulrates vom 6. Juni 1912,

Z. 1 -  272/2, wurde dem Professor Dr. L e o p o l d  B a u m g a r t e n  die I. Quin- 
([uennalzulage zuerkannt.

10. J u l i .  Laut ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom
20. Juni 1912, Z. 26688 (L.-Sch.-R. 6. Juli 1912, Z. 1—825), wurde dom 
Professor Dr. D a v i d  S c h m i d  eine Lehrstelle an der deutschen Staats-Realschule in 
Karolinental und laut ErlaG desselben Ministeriums vom 20. Juni 1912, Z. 26716 
(L.-Sch.-R. 9. Juli 1912, Z. I— 827), dem supplierenden Lehrer Dr. A n t o n  
P h i l i p p  eine wirkliche Lehrstelle am Staats-Gynmasium in Troppau verliehen.

Prof. Dr. Schmid hat der hiesigen Anstalt durch 4 Jahre, darunter 2 Jahre 
ais Senior, die yorzuglichsten Dienste geleistet; Supplent Dr. Philipp war 3 Jahre 
mit bestem Erfoljre hier tiitig. Beide liaben sich ais treffliclie Leiirer und wannę 
Freunde der Jugend erwiesen und sich dadurch den Dank der Anstalt erworben, 
von der sie Kollegen wie Schliler nur mit Bedauern scheiden sehen.

10. J u l i .  Ernennung des hiesigen proyisorischen Lehrers D r. K a r l  GrOs clii 
und des hiesigen supplierenden Lehrers Dr. L e o p o l d  S t a  u d a c h e r  zu wirklichen 
Lehrern an der hiesigen Anstalt (Min.-Erl. yom 20. Juni 1912, Z. 24379, bezw. 
Z. 15710; L.-Sch.-R. 6. Juli 1912, Z. 1 -611 /1 , bezw. Z. 1— 810).

17. J u l i .  Ernennung des hiesigen supplierenden Lehrers R i c h a r d  A u g s t e n  
zuiri proyisorischen Lehrer an der hiesigen Anstalt (Min.-Erl. 20. Juni 1912, 
Z. 15708; L.-Sch.-R. 8. Juli 1912, Z. 1—803).

18. Augus t .  Geburtsfest Sr. M a j e s t a t  des  Ka i s e r s .  Deputationen des 
Lehrkorpors beteiligten sich an den kirchlichen Feierlichkeiten.

10. S e p t e m b e r .  Ernennung des Supplenten an der Staats-Realschule im V. 
Bezirke Wiens Dr. R u d o l f  S t a n d e n a t h  zum wirklichen Lehrer an der hiesigen 
Anstalt (Min.-Erl. 31. August 1912, Z. 38039; L.-Sch.-R. 7. September 1912, 
Z. 1— 1018).

16. S e p t e m b e r .  Aufnahmspriifungen fur die I. und fiir hohere Klassen.
16. u nd  17. S e p t e m b e r .  Wiederholungs- und Nachtragsprufungen.
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18. S e p t e m b e r .  Feierlicher Eroffnungsgottesdienst.
19. S e p t e m b e r .  Beginn des TTnterrichts.
4. Ok t o b e r .  Feier des Allerhochsten Namensfestes Sr. Majestat  des K aisers.
20. Oktober .  Der Professor an der I. deutschen Staats-Realschule in Brilnn 

Al o i s  M a c h a t s c h e k  wird aucli fiir 1912/13 bis 1914/15 mit den Funktionen 
eines Fachinspektors fur den Zeichenunterricht betraut (Min.-Erl. 8. Oktober 1912, 
Z. 3(5175; L.-Sch.-R. 17. Oktober 1912, Z. I —538/3).

9. N o r e m b e r .  Prof. R o s e n f e l d  hielt einen Vortrag iiber farbige Photo- 
graphien.

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

22. N o T e m b e r .  Prof. Dr. S t a n d e n a t h  hielt einen Yortrag iiber das 
englisclie nnd franzosische Theater.

15. D e z e m b e r .  Mit ErlaB des k. k. Laudessclmlrates vom 10. Dezember 
1912, Z. 1—156/2, wurde dem Professor J u l i u s  K e l d o r f e r  die I. Quinquennal- 
zulage zuerkannt.

21. De z e m b e r .  Der Schiller Leopold Justiz der VII. Klasse wurde mit 
der Dr. Schwab-Stiftung im Betrage yon 48 K beteilt, wobei der Direktor einen 
Vortrag iiber die Entwicklung der Realschule hielt.

22. D e z e m b e r  1912 bis 2. Janner 1913. Weihnachtsferien.
1913. 3. F  e b r u a r. Der Herr k. k. Landesschulinspektor F r a n z S l a m e c z k a  

wohnte dem Unterrichte in einigen Klassen bei.
7. F e b r u a r .  Reifepriifung unter dem Yorsitze des Direktors.
15. F e b r u a r .  Schlufi des I. Semesters.
19. F e b r u a r .  Beginn des Unterrichts im II. Semester.
7. und 9. Marz.  Mitwirkung der Gesangschiiler der Anstalt an der von Prof. 

K e l d o r f e r  angeregten Richard Wagner-Feier aus AnlaB seines lOOjahrigen Geburts- 
und SOjahrigen Todestages. Die schwungvolle Festrede wurde von Prof. G r 5 sch i  
gesprochen, die Realschtiler sangen unter Prof. K e l d o r f e r s  Leitung das Spinnlied 
aus der Oper „Der diegende Hollander“ und zusammen mit den Gesangscluilern des 
Gymnasiums und der Lehrerbildungsanstalt unter Leitung des Professors der Lehrer- 
bildungsanstalt T h e o d o r  D a w i d  den Pilgerchor aus der Oper „Tannhauser“, 
beide Chore begleitet von der hiesigen Militarkapelle.

19.—25. Marz Osterferien.
30. Miirz. Die „Wiener Zeitung'1 brachte die erfreulicho Nachrieht, daB 

Soine Majestat dem k. k. Landesschulinspektor F r a ń  z S l a m e c z k a  den Titel und 
Charakter eines Hofrates allorgniidigst zu verleihen geruht haben.

4. — 10. Ap r i l .  Revision des katholischen Religionsunterrichts durch den 
Herrn fiirstbisclioflichen Kommissar Direktor Dr. L e o n h a r d  S t a mp f l .

19. Apr i l .  Zweijahrhundertfeier der Pragmatischen Sanktion. Nachdem die 
Gesangschiiler unter Prof. K e l d o r f e r s  Leitung das Lied „Mein Vaterland“ gesungen, 
hielt Prof. Dr. S e l t e n h a m m e r  die eindrucksvolle Festrede. Die Yolkshymne 
beschlofi die patriotische Feier.

10. —13. Mai,  Pfingstferien.
3. J  u ni. Bei prachtigem Wetter wurden unter Teilnahme des Direktors und 

fast des gesamten Lehrkorpers von den einzelnen Klassen Ausfltige unternommen. 
25 Schiiler besuchten mit Prof. Dr. S e l t e n h a m m e r ,  suppl. Lehrer P a w e ł e k  
und Assistent K r a u s  die Jahrhundertausstellung in Breslau.
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6. u. 7. J u n i .  Der Fachinspektor Ilerr Prof. A l o i s  Ma c b a t s c l i e k  in- 
spizierte den Zeichenunterricht.

16.— 19. J u n i .  Schriftliclie Reifeprtifungen.
5. J u l i .  Feierlicher Dankgottesdienst und Zeugnisverteilung.
7.— 10. J u l i .  Miindliche Reifepriifung unter dem Yorsitze des Herm Direktors 

der Staats-Realschule in Jagemdorf E d m u n d  Mad er, woriiber im nachstjiihrigen 
Programm Bericht erstattet werden wird.

11. J u l i .  Aufnahmspriifungen fiir die I. Klasse.

R e 1 ig i  o s e U b u n g e n .

Die religiosen Ubungen der katholisclien Schiiler wurden im Sinne der Mini - 
sterialverordnung vom 5. April 1870, Z. 2916, abgehalten. Die katholisclien Schiiler 
wobnten zu Beginn des Schuljahres in Begleitung des Lehrkorpers dem lleiligen 
Geist-Amte bei. Der katbolische Schulgottesdienst fand an jedem Sonntag (bl. Messe 
und Exborte in der Kirche) und Feiertag (gesungcnes Amt) statt. Wahrend der 
hl. Messe sangen die Schiiler bei Orgelbegleitung des Yolksschullehrers K o n r a d  
G o l l n e r  dem Kirchenjahre entsprechende, von dem Gesangsprofessor J u l i u s  
K e l d o r f e r  eingoiibte Kirchenlieder. Niclit nur der Yolksgesang wurde gopflegt, 
solidem an Festtagen wurden auch vierstimmige Messen mit entsprechenden Ein- 
lagen aufgefiihrt, wofiir dem Gesangsprofessor auch an dieser Stelle der innigste 
Dank ausgesprochen sei. Am 30. und 31. Oktober, am 17. und 18. Miirz und 
am 30. Juni und 1. Juli empfingen die katholisclien Schiiler die heiligen Sakra- 
mente der Bulle und des Altars. Am Allerheiligen- und Allerseelentage wurden die 
Schiiler von der Teilnahme am gemeinsamen Gottesdienste dispensiert, um ilinen 
den Besucli der Griiber ilirer Angehorigen zu ermoglichen. Im Sinne des Mini- 
sterialerlasses vom 12. Juni 1899, Z. 861, wurden mit der osterlichen heil. Beicht 
und Kommunion geistliche Ubungen verbunden, welche, schon durcli zwoi darauf 
bezugnehmende Exhorten am 4. und 5. Fastensonntag eingeleitet, am Palmsonntag 
begannen und am Kardienstag mit dem Empfange der hl. Eucharistie endeten. Die 
fiinf geistlichen Vortrage wurden von dem Religionsprofessor in der Schulkirche 
gehalten. Ans diesem Anlasse war der 17. und 18. Marz schulfrei. Am Feste Christi 
Himmelfahrt wurden 8 Schiiler der I. Klasse in feierlicher Weise zum Tische des 
Herm gefiihrt. Zu dieser erhebenden Feier hatten sich die Eltern und Verwandten 
der Erstkommunikanten und mehrero Professoren eingefunden. Am Fronleichnams- 
feste beteiligten sich die katholisclien Schiiler unter Fiihrung einiger Mitglieder des 
Lehrkorpers an dem feierlichen Umzuge. Der AbschluC des Schuljahres wurde mit 
einem feierlichen Dankamte begangen.

Fiir die evangelischen Schiiler fand der Schulgottesdienst in regelmahigem 
Wechsel an dem einen Sonntag im Saale der eyangelischcn Schnie statt, wahrend 
an dem anderen Sonntag die Jugend dem deutschen Gemeindegottesdienste in der 
Gnadenkirche beiwohnte. Am 8. Dezember (BuBtag) und am 2. Miirz wurden die 
evangelisclien Schiiler zur Beichte und zum heiligen Abendmahl gefiihrt. Beginn 
und AbschlnB des Schuljahres wurden mit besonderen Gottesdiensten feierlich be
gangen, desgleichen das Reformations- und Gustav Adolf-Vereinsfest.

Die israelitischen Schiiler wurden verhalten, dem Gottesdienste ilirer Konfession 
beizuwohnen. AulSerdem hielt der Prediger der liiesigen Kultusgemeinde Prof. Dr. 
A. L e i m d o r f e r  an jedem Samstag nachmittags (31/4 Uhr) eine Exhorte fiir die 
israelitische Jugend ab.
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VIII. Hohe Erliisse.
Mit ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 

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

Die in den Ministerialverordnungen rom 28. April 1885, Z. 7553, und 
Tom 14. Juli 1904, Z. 4509, yorgesehene Maturitatserganzungspriifung fiir Uni- 
yersitatsstudien der Real schulabsolven ten hat sieli in Hinkunft auf Latein und 
philosophisclie Propadeutik zn beschranken und sind mit ihrer Ablegung, die 
erst nach Ablauf eines Jalires yom Zeitpunkte der Erwerbung des Realschul- 
Reifezeugnisses erfolgen kann, die Rechte eines Absolyenten eines Realgymnasiums 
yerbunden. Diese Priifung ist auch auf die griechische Sprache auszudelmen, falls 
der Kandidat die Rechte eines Gymnasialabsolveuten erlangen will. Die Priifung 
ans dem Griecliisclien kann aber auch wahrend der Uniyersitatsstudienzeit nach- 
getragen werden.

Dispensen run diesen Priifungen sind unzulassig.
Au den einzelnen Universitaten soli fiir den Unterricht im Griechischen und 

Lateinischen fiir die oben gedacliteu Zwecke durch Errichtung besonderer Kursę 
Yorsorge getroffen werden.

Rechte der Absolyenten der Realgymnasien:
1. Absolyenten der Realgymnasien haben das Recht, sich an den weltlichen 

Fakultaten der Unirersitaten ais ordentliclie Ilorer zu immatrikulieren und sind 
nach ordnungsmafiiger Absolyierung ihrer Studien — mit Ausnahme der im 
Punkt 2 angegebenen Palle — zu den Staats-, bezw. Lehramtspriifungen sowie zu 
den Rigorosen zuzulassen.

2. Zur Lehramtspriifung aus Philosophie, klassischer Philologie ais Haupt- 
oder Nebenfach, aus Latein und Franzosiscli ais Hauptfachern, aus Geschichte ais 
Haupt- oder Nebenfach sowie zu den Rigorosen aus klassischer Philologie (Archiio- 
logie), aus Geschichte ais Haupt- oder Nebenfach, ans der Philosophie (bei der 
zweisttindigen strengen Priifung) kiinnen nur solche Absolyenten der Realgymnasien 
zugelassen werden, die den Nachweis liefern, daB sie spiitestens zwei Jahre vor 
AbschluB der yorgeschriebenen Universitatsstudien eine Erganzungsprtifung aus dem 
Griechischen im Ausmafie der Forderungen bei den Gymnasial-Reifepriifungen an 
einem Gymnasium oder vor einer liiezu bestellten Priifungskommission abgelegt haben.

Horern der iibrigen humanistischen Facher sowie Juristen und Medizinern, 
die mit dem Reifezeugnis eines Realgymnasiums die Uniyersitat beziehen, wird die 
Erganzung der humanistischen Bildung durch das Studium des Griechischen wahrend 
ihrer Uniyersitatsstudien auf das nachdriicklichste empfohlen.

Lant ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 7. Marz 
1909, Z. 8890 (L.-Scli.-R.-Erl. yom 21. Marz 1909 Z. I —18/1), kann der Landes- 
schulrat die Riickzahlung des von offentlichen Schiilern der Staatsmittelschulen fiir 
ein Semester bezahlten Schulgeldes iiber Ansuchen der beteiligten Partei ausnahms- 
weise in dem Falle rerfiigen, wenn der betrełfende Schtiler vor Ablauf der ersten 
Hiilfte des Semesters k r a n k h e i t s h a l b c r  aus der Schnie ausgetreten oder yor 
dem bezeichneten Zeitpunkte gestorben ist.

Laut ErlaB des k. k. Landesschulrates vom 8. April 1911, Z. I —533 
(Min. Erl. yom 30. Marz 1911, Z. 8941), sind solche Abiturientem die im Sommer- 
oder Herbsttermine des yorangegangenen Jalires auf ein halbes Jahr zuriiekgewiesen
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worden sind und ais wiederholende Schiller der letzten Klasse im ersten Semester 
nicht entsprochen haben, zur Ablegung der betreffenden Reifeprtifung im Februar- 
termine nicbt zuzulassen.

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

IX. Gesu n cl li eitspf I egc der Schiller.
Die liohen Ministerialerlasse vom 9. Juni 1873, Z. 4816, vom 15. Sep- 

tember 1890, Z. 19097, vom 12. Marz 1895, Z. 27638, und roni 8. Mai 1910, 
Z. 19847, wurden genau beobachtet

Zu Anfang des Schuljalires wurden den Schiilern von den Klassenvorstanden 
Weisungen zur Gesundheitspflege in Selmie und Ilaus gegeben und wahrend 
des Schuljalires fanden diesbeziiglicbe Belehrungen bei passenden Gelegenbeiten 
in allen Unterrichtsgegenstanden statt.

Die Z im m er te m per a tur e n wurden regelmaCig an Thermometern abge- 
lesen; dieselben waren wShrend der Zeit des Heizens ziemlich konstant 18° C und 
stiegen auch im Sommer selten iiber 20° C.

Neben der regelmitBigen Li i f tung auBer der Sclmlzeit fand audi jedesmal 
in der Zwischenpause um 10 und um 11 Uhr, wahrend welcher sieli die Schiller 
im Ilofraume oder bei scldechter Witterung in den Gaugen aufhielten, eine Liiftung 
samtlieher Zimmer statt.

In der warmen Jahreszsit konnte der Unterricht zumeist bei geoffneten 
Fenstern erteilt werden. Der botanische und geographische Unterricbt wurde wieder- 
holt im Freien abgehalten; aucb wurden mebrere botanische und geologisclie Ex- 
kursionen unternommen. Desgleicben zeichneten die Schiller ofters im Freien und 
nahmen geometrisebe Messungen vor.

Jugendspiele fanden im September und Oktober und seit dem 1. April bei 
giinstiger Witterung jeden Dienstag (II. Gruppe), Donnerstag (I. Gruppe) und 
Samstag (111. Gruppe) von 4 bis 6 Ubr auf der erzherzoglichen Wiese zwiseben 
der Ostrauer- und FriedekerstraBe statt. Sie wurden rom k. k. Turnlebrer 
F e r d i n a n d  O r d e l t  geleitet und rom Assistenten F r a ń  z A s c b e n b r e n n e r  
beaufsicbtigt.

Die I. Spielgruppe hatte im heurigen Schuljabr (bis 26. Juni) 8, die 
II. 9, die III. 11, zusammen 28 Spieltage. In der 1. Gruppe beteiligten sich 
an den Jugendspielen durchschnittlich 98‘0 Schiiler oder 53• 5°/0, in der II. Gruppe 
durchschnittlich 63 Schiiler oder 58*8°/0, in der III. Gruppe (Schiiler der VII. Klasse 
erscbienen der nahe beyorstehenden Reifepriifung wegen nur yereinzelt auf dem Spiel- 
platze) durchschnittlich 34’5 Schiiler oder 50'7°/0 ; im ganzen demnacb dureb- 
schnittlich 66 Schiller oder 54'3°/0. Bei scblecbter Witterung werden die Jugend
spiele dureb Kiirturuen ersetzt.

Aucb die raube Jahreszoit ging fur die korperliche Ausbildung der Schiiler 
nicbt yerloren. Abgesehen dayon, daB sieli die Eealschiiler in grofier Zabl auf dem 
schonen Eislaufplatze umbertummelten oder auf Bodeln von den Abhangen der 
nahen Hilgel lierabglitten, yeranstaltete der Jugendspielleiter F e r d i n a n d  O r d e l t
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Winter-Austlnge nnd łiielt Ktirturnstunden ab. Die im yergangenen Scbuljabr von 
Herm k. u. k. Oberleutnant R u d o l f  Sn i r c e k  yeranstalteten militiiriseben Jugend- 
spiele sollten heuer fortgesetzt werden, doch yerbinderten die politiscben Unruhen 
dieses Jahres die Ausfiihrimg dieses Yorbabens.

Tag Spieldauer 
in Stunden Klassen Scluilerzahl Teilnebmer-

zabl Prozente

28. IX. 2 V.—VI. 68 35 54
1. X. III.—IV. b 107 65 60-7
5. „ V.—VI. 68 34 52-5
8. „ III.—IV. b 107 65 60-7

10. .. „ I. a—II. b 184 94 51
12. , V.—VI. 68 32 47
15. „ I I I —IV. b 107 59 55 T
17. „ I. a—II. b 184 89 48-3

1. IV. III.—IV. b 107 66 61-6
3. ,, .. I. a—II. b 184 106 57‘6
5. „ V.—VI. 68 35 51-4

24. , I. a—IV. b 184 99 53'8
26. , V.—VI. 68 34 52-5
29. „ 1h-t1—1 107 69 64-4
15. V. I. a - I I .  b 184 100 54-3
17. „ . V.—VI. 68 33 48'5
24. ., V.—VI. 68 35 51-4
27. „ III.—IV. b 107 72 67-2
29. ., I. a—II. b 184 101 54-8
31. , V.—VI. 68 39 57'3

5. VI. I. a—II. b 184 102 55‘4
7. „ V.—VI. 68 33 48-5

10. . I I I .- IV .  b 107 59 55*1
14. , V.— VI. 68 36 53
17. , III.—IV. b 107 55 51-4
21 , V — VI. 68 34 50
24. , III.—IV. b 107 56 52-3
26. , I. a—II. b 184 98 53-2

Am 3. Juni wurden bei priicbtigem Wetter von den einzelnen Klassen Aus- 
fliige in die Umgebung Teschens unternommen.

Im hourigen Bcbuljabre wurde der im Jabre 1910 11 fiir die beiden obersten 
Klassen eingefiibrte militiirische Scbiefiunterriclit fortgesetzt; es nabmen daran His 
zu Ende aus VI. 8, ans I II. 7, zusammen 15 Scbiiler teil. Der Unterriebt wurde 
vom suppl. Realselmllebrer Dr. L e o p o l d  H t a u d a c h e r  geleitet. Der Unterriebt 
fand jeden Samstag Nachmittag von Mitte Oktober bis Mitte Miirz in der Turn- 
balle (fiir das KapselscbieBen), spiiter auf dem HilitarschieBplatze (tiir das 
ScharfscbieBen) statt. Ais AbscbluB der SebieBiibungen wurde am 14. Juli ein Preis- 
schieben yeranstaltet, fiir das das k. k. Laudwebrkommando in Krakau Beste ge-
spendet batte.
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Wie im Vorjalire haben auch lieuer die Herren Mitglieder des ostschlesischen 
Arztevereines in der entgegenkommendsten Weise 36 armen Realschitlern unentgeltlich 
arztlichen Rat angedeiben lassen.

Datum c3
i—i -= O

h-J
c3

HH
ł-H
HH > IV

. b
 1

>
I-i

1 
H
A
 1

Ś 2ci a>
g sN2

12.XI. Kiirturnen............................. 6 3 1 10
14.XI. , T........... — — — __ — — 10 14 — — 24
19.XI. „ ............................. — — — — — 24 — — — — — 24
21.XI. — — — — — — — — 13 1 2 16
3.XII. „ ......... — — __ — — — — — 9 6 5 20
5.XII. „ . . . . — — _— — — 18 10 — — — 28
12 XII _ 21 _ 21
17.XII. n ............................. 10 1 3 14
19.XII. --- — 15 10 — — ■--- 25

7.1. — —— — — 16 — -— — — — 16
9.1. 5 2 2 9

14 I _ _ _ _ _ __ 5 2 7
28.1.

.........
__ _ 12 __ __ 12

4.II. — —— 3 2 3 8
6.II. — — — — — — 14 11 — — — 25
11 II 26 26
25.11. __ — — — — — 4 — 2 6
4.III. — —— — — — 11 9 _ — — 20

27.III. — — -—■__ — 16 _ — _ — _ 16
10.IV. — — — 12 10 — — — — — 22

i 22.IV. ' — — — — __ — 14 12 — — 26
6.V. — — — — — — 10 12 — — — 22
8.V. 19 8 14 — 41

20.V. — — — — — 20 — — 20
12.V. v ........................... — — — 14 8 — — — 22

10.XI. Ski-Ubung............................. 1 _ — — — — 1 — 1— 3
23.1. Wintersportiibung................ 4 3 — 1 11 1 1 — — 21
27.1. Ski-Ubung........................... 3 — — — 2 — — — — 5
30.1. Skipartie Lonschka............. 1 — — — — — 1 — 1 — 1 4
2-n. , Czantory............. i 1

20.11. Lonschka........... — — — _ — — 2 1 1 — — 4 !
28.XI. Spaziergang (Konskauer Wald) 10 8 7 12 6 — — — — — — 43
13.III. „ (Mistrzów itz). . . 10 — 12 8 3 — — — — — — 33
29.VI. Wettspiel mit dem Reform-

Realgymnasium in Oderberg 6 i 5 — — — 12
[

Die Yerwaltung des ..K a i s er b a d e s“ ermiilSigte fiir Studierende den Preis 
der Wannenbader und der Dampfbador auf 60 h.

Der E i s l a u f v e r e i n  ermafiigte allen Studierenden die Saisonkarten auf 5 K  
und die einzelnon Eintrittskarten auf 20 h und 10 li und spendete auBerdem einige 
Preikarten.
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I. a 37 36 i 25 24 2 17 8 — 30 14
I.b 38 37 i 19 21 i 19 4 — 21 8
I.C 321 281 4 23 19 i 13 5 — 24 12
II. a 381 331 5 241 34' 3 151 7 — 26 12
II. b 391 331 6 331 19 1 22 12 — 23 9
III. 442 431 l 1 341 38a 5 28 2 18 — 35 11

IV. a 311 301 1 261 271 0 231 20 — 21 2
IV. b 32 28 4 26 26 5 25 23 — 20 i

V. coco 361 2 36 22 7 32 19 — 26 i
VI. 30 28 2 26 7 5 26 15 8 22 —

VII. 31 31 — 24 5 i 26 20 7 12 i

Summę 3907 363u 271 296 5 242i 36 2461 151 15 260 71

Pro-
zente 92T "/o 7*1 0/1 1 0 70-8% 6 2 °/ U“ /o 9G °/« 63% 38%

®~~COco 65- 57, 17-9%

Die Herren Arzte, die Verwaltung des „ Kaiserbades “ und der Eislaufverein 
haben hiedurch ilire Schul- und Jugendfreundliehkeit in humanster Weise bekundet 
und den Schiilern der Anstalt eine groBe Wohltat erwiesen. Die Direktion spricht 
daftir den wiirmsten Dauk aus und bittet zugleich, der Selmie auch fernerhin diese 
freundliche Gcsinnung bewahren zu wullen.
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X. Statistik (ler Schiller im Schuljalire 1911/1912.
K a s

c S3 O <1 CQ PQ i  In  a
-■ «• S £ > > > > >

C3
03

1. Zahl. A 1 B
Za Ende 1911/1912 . . . . 441 471 — 27 25132‘ 33 32 32 45 34 33 384‘
Zu Aufaug 1912/1913 . . . . 40 40 36 41 39 49 33 33 38 31 31 411
Wahrend des Sehuljahres eingetr. - — — 2 — — — 1 — — 3
Im ganzen also aufgenommen 40 40 36 41 41 49 33 33 39 31 31 414

Darunter :
Neu aufgenommen, u. zw.:

aufgestiegen 36 30 36 2 3 2 2 — 1 1 — 119
Repetenteu . 1 — — 1 — — — 2 — — — 4

Wieder aufgenommen, u. zw.:
aufgestiegen. . . — — 38 38 46 29 29 36 29 31 276
Repetenten . 3 4 — — — 1 2 2 2 1 — 15

Wahrend des Schuljahres ausgetr. 3 2 3 2 1 3 i i — 1 — 17
Schulerzahl zu Ende 1912/1913 37 38 33 39 40 46 32 32 39 30 31 397

D arunter :

Óffentliche Schiller 37 38 32 38 39 44 31 32 38 30 31 390
Privatisten und Priva-
tistinnen .................................................... — — 1 1 1 2 _ 1 — 1 - — 7

2. Geburtsort (Vaterland).
T e s c h e n ................................................... 1 0 3 1 1 ' 1 2 1 0 1 9" 7 8 1 0 8 6 94"
Sclilesien auCer Teschen 18 29 13 17 2 2 28 141 19 23 16 2 1 2 2 0 '
Andere ósterr. Provinzen 6 4 5 9' 6 5 8 4 2 * 5 3 57'
U ngarn.............................. i 1 2 — i 2 2 — i i 1 1 2
Bosnien und Herzegowina 1 — — — — — — _ 1 — _ 2

Deutsches Reich . i — 1 _ — _ _ _ _ — _ 2

R u B la n d ........................ — — — 1 _ — _ 1
Mexiko.............................. — 1 - — — — — — i — — •)

Summę . 37 38 32' 38' 39' 44-' 311 32 38‘ 30 31 390:
3. Muttersprache.
D e u t s c h ........................ 2 1 19 251 37' 29l 34' 27’ 23 32' 24 2 1 29 27

Tschechoslawisch. 7 — 3 — i 1 _ 1 _ _ 3 16
P o lu i s c h ........................ 9 19 4 1 9 8 4 8 6 6 6 80
Magyarisch . . . . — — — — - 1 — — — — i 2

Summę . 37 38 32‘ 38' 39' 44' 311 32 38' 30 31 390T
4. Religionsbekenntnis.

K a th o lisch .................................... 31 — 32' 28 17 26' 2 0 1 2 0 19' 17 19 229*
Evangelisch........................ — 33 — — 2 2 13' — 1 2 13 7 f) 105’
Israelitisc li.................................... 0 5 — 1 0 ' 1 5 1 1 — 6 6 7 562

Sunnne . 37 38 321 38' 39' 44' 311 32 38: 30 31 3907
5. Lebensalter.
1 1  Jahre alt, geb. 1902 3 2 6 — 1 1 2

12 „ „ „ 1901 2 0 14 17 2 1 54
13 „ „ 1900 7 7 6 ’ 2 1 ' 19 1 — — —- — — 61'
14 „ „ 1899 2 6 2 9 8 ‘ 23 5 1 — — — 56l
15 „ „ 1898 5 8 i 6 5 161 15 9 3 — — 6 8 '
16 „ „ „ 1897 _ _ 1 — — 4 3 6 1 2 14' 2 — 42'
17 „ „ „ 1896 - — — — 1 l 1 4 6 1 1 13 1 371

18 .  1895 - — — — — — 1 4 5 7 14 31
19 „ „ „ 1894 — — — — — — 1 — 4 4 9 171
20 „ „ „ 1893 - 1 4 5 1 0

21 „ „ „ 1892 2 2

22 „ „ „ 1891 — —

23 „ „ „ 1890 — - — — — — — — — — — —
Summę . 37 38 321 38' 391 44' 31' 32 3S1 30 31 390'
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6 . Nach dem Wohnorte der Eltern.
O rtsaugehórige.................................... 1 1 7 23' 13' 172 14' 1 2 2 0 15 14 169"
A u sw a rtig e .......................................... 2 0 31 9 15 26 7 17 2 0 18 15 17

Summę . 37 38 32' 38’ 39' 44" 31’ 32 38' 30 31 3907

7. Nach dem Stande der Eltern.
Handel- u. Gewerbetreibende . 17 13 17' 16' 1 2 ’ 17‘ 17 1 2 13 7 1 1 1524
G ru n d b e s itz e r ........................
Beamte, Lelirer, Advokaten, Arzte

O 1 1 — t) 6 3 3 4 1 “ 34

U. s. w................................................. 1 2 0 1 1 14 14 19 l l 1 1 2 15 14 1 2 140'
M i l i t a r s ................................................ — 1 2 3 2 — — 1 — — — 9
B e d ie n ste te .......................................... 4 7 2 3 4 3 1 3 5‘ 7 3 421
P r i v a t e ................................................ 2 — ~ — 1 2 ' 2 1 i i 3 13'

Summę . 37 38 32' 38' 39' 44' 31' 32 38' 30 31 3907

8 . Klassifikation.
a) Z  u E n d e  d e s  S c h u lja h r c s  191211913  

Zum Aufsteigen in die n&chste Klasse
waren (beziehungsweise haben dic 
oberste Klasse beendet):

Yorzuglich geeignet (mit vorziiglichem
6 1E rfo lg )................................................ 3 7 9’ 5' 51 5 r 7 4 534

Geeignet (mit gutem Erfolg)................
Nicht geeignet (mit niehtgenugendem

2 0 19 27 28 33' 23 24 19 25 278'

40'Erfolg)................................................
Die Bewilligung zu einer Wieder-

5 3 4 5 4 0 4 9'

3 1 0holungspriifung erh ie lten ................ ») 2 — — 2 1 4 —
Nicht klassifiziert wurdon.................... — — — 1 — — i — 1 — — 3
Auberordentliche Schiiler.................... - — —

Summę . 37 38 32' 38' 39' 44' 31' 32 38' 3(1 31 390;

b) N a c h tr a g z u m  S c h u lja h r e  191111012  

Wiederholungspriifung.wareu bewilligi 6 5 2 1 3 t> 3 2 O 26
Entsprochen haben .
Nicht entsproeheu haben (oder

5 1 “ 3 1 “ 18

nicht erschienen siud) . i 3 — 1 2 — — — 1 — 8

Nachtragsprufungen waren bewilligt. i 1 i — — _ — — — — ' — 3
Entsprochen habeu . i 1 i — — — — — — — — 3
Nicht entsprochen haben . — — — — _ — — — — — —
Nicht erschienen sind . -

Danach ist das E n d e r g e b n is  f. 1911/12 
Vorzuglich geeignet (mit yorzliglichem

E rfo lg)............................................... c 6 ' 6 3' 3' 6 3 6 3 2 1 454

Geeignet (mit gutem Erfolg) .
Nicht geeignet (mit niehtgenugendem

31 31 2 1 19 2.7 25 27 2 2 32 29 32 294

Erfolg) .......................................... 7 1 0 — 3 4 2 2 4 1 0 3 — 45
Nicht klassifiziert wurden . . . . — — — — — -- — — —

Summę . 44' 47' 25' 32' 33 32 32 45 34 33 3844
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K a s s e

<1 CQ o < aa <1 K Zusammen

« 2 > > > >
9. Geldleistungen der Schuler.

Das Schulgeld zu zalilen wareu ver-
pflichtet:

im 1. Semester . . . . 15 15 181 11 6' 101 16 6 8' 6 4 115'
im 2. Semester . . . . 9 15 IG1 18 14’ 12’ 17 8 15' 8 10 142'

Zur Ilalfte waren befreit: Ąf
im 1. Semester . . . . 2
im 2. Semester . . . . — — — —

Gauz befreit wareu:
im 1. Semester . . . . 24 24 16 29‘ 33 36' 161 24 30 25 27 284’
im 2. Semester . . . . 28 23 16 20' 24 32114' 24 23 22 21 247”

Das Schulgeld betrug im sanzen
im 1. Semester K 3600'— 
im 2. Semester „ 4380’—

Zusammen K 7980'—

Die Aufnahmstaxen betrugen K 512-40
Die Lehrmittelbeitrage betrugen 1236 —
Die Taxen f. Zeugnisduplik. betrugen n 24 —

Summę . K 1772-40
10. Besuch der Freifacher.

I. Abt. 5 5 11 6 1 5 _ — — — — 33 ]
Polniscbe Sprache . . .  11 Abt. 2 7 1 6 8 10’ — — — — — 34' 85'

III. Abt. 1 — — — — 1 3 4 1 4 4 18 1
I. Abt. 4 1 10 1 6 3 — — — — — 25 |

Bóhmisehe Sprache. . . 11. Abt. — — 1 9 3 5 — — 1 — — 19 \ 59
III. Abt. — — — — i — 3 4 1 — 6 15 f

,, I. Abt. 12 19 _ _ _ _ _ _ __ _ 46 j 101GesanS ..............................II. Abt. 12 9 8 3 4 4 9 6 55
I. Abt. A 20' 2 — — 22’ )

S te n o g ra p h ie ........................ I. Abt. B — — — — — — — 24 — — - 24 i 65'
II. Abt. — — — — — — — — 14 5 — 19 J

Analytische Chomie . • • g — — — — — — — — 14
13

— — ' 14
13 i 37

II. Abt — — - — — — — 1 9 — 10 J
Thysikalische Ubungen. . . j j ' ^ 10

11
10
11

l 31II. Abt. B 10 10 1
II. Stipendien.

Anzahl der Stipendisten 29. 
Gesamtbetrag der Stipendien K 3381-20

Verzeiclinis der Schiller.
(Die mit einem Sternclien bezeielmeten Schuler haben die Klasse mit vorziiglichem Erfolg

beendet.)

I. K l a s s e  A:  37 S c h u l e r .
Auerbacli Maximilian, Brauner Jnlius, Cwięknla Anton, Dorda Adolf, Eliasz 

Josef, Earnik Guido, Grubler Moritz, Guziur Joliann, Hawranek Anton, Herz Hugo, 
Janota Rudolf, Jancsary Roland, *Jendrysik Johann, Jurćek Friedrich, Kasperlik 
Oskar, Kohout Leopold, Kopieezek Theodor, Kubesch Josef, Machanek Hubert,

* AuCerdem 1 Schiller, der das Schulgeld en einer anderen Anstalt entrichtet liat.
4
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Moskorz Alois, Niemietz Adolf, Pardygol Georg', Pindter Heinrich. Prandzioch 
Waldemar, Ritzinger Johann, Schindler Ludwig, Schnirch Josef, Sekuła Erich, 
Spitzer Fritz, Spitzer Robert, Staffa Johann, *Stalzer Franz, Swoboda Norbert, Strzeletz 
Josef, *Trnowec Steplian, WeiB Walter, Wlasak Erwin.

I. K l a s s e  B: 158 Sch i l l e r .
Bardon Erich, Brennor Leo, Brettner Max, * Chlebek Karl, Cieślar Georg) 

Czudek Andreas, Dlauhy Bruno, Eisner Hans, *Fasal Georg, Goldherger Josef) 
Juranek Johann, Juranek Paul. Kaleta Johann, Kordula Andreas, Kozusznik 
Ferdinand, Kubik Johann, *Lindner Oswald, Michejda Karl, Morcinek Adolf, Mrósek 
Johann, Neugebauer Hellmut, *PakKarl, Povetz Josef, Raschka Paul, Kaszka Ladislaus, 
Ketzmann Johann, Kucki Johann, Schulz Friedrich, Sild Siegfried, *Supik Karl, 
Szwarc Johann, Szwarc Paul, Thomann Oskar, *Troszok Karl, *Turoń Gustav, Tytko 
Karl, Wojnar Johann, Zagóra Josef.

1. K l a s s e  C : 321 S c h li 1 o r.
*Appelt Oswald, *Bezrutsch Viktor, *Bialek Franz, Fasan Oskar, Florianek 

Wilhelm, Fritsch Georg, Harbich Gustav, Jurieek Johann, Kabiesz Eduard, Kubitza 
Ernst, Kutzer Fritz, *Lewinsky Wilhelm, Mannsfeld Johann, Matena Karl, Młynek 
Franz, Motzko Franz, Neswadba Ottokar, *Nierich Otto, *Nikodem Wilhelm, *Pana5ek 
Richard, Pelucha Karl, Peter Josef, Polak Josef, Prochaska Ernst, "Proskowetz 
Ernst, Kadlegger Adolf, Schenk Walter, Schnster Raimund, Schweda Ludwig, 
*Sponner Hubert, Tichy Hermann, Wranka Josef. — *Kutzer Wilhelmino (hospi- 
tierende Priyatistin).

II. K l a s s e  A: 381 Schi l l e r .
Blumenthal Siegfried jun., Blumenthal Siegfried sen., Borger Martin, Brenner 

Max, Goldherger Erich, Haas Otto, Kohn Paul, Kramer Josef, Kreis Josef, Kreisel 
Walter, Krywalski Karl, Kuchejda Konrad, Kuchejda Leodegar, Kufa Franz, Latzer 
Josef, Mansky Eugen, *Maresch Wilhelm, Mutzek Karl, Nahloysky Ottokar, Nawrat 
Johann, *Nierich Johann, *Pilzer Egon, Rosner Alfred, Kotli Heinrich, Rudolf Hans, 
Schneider Robert, Schulz Alfred, Schwarz Edwin, Sliva Josef, Spitzer Gerhard, 
Svatoś Josef, Svćtlik Johann, Tannert Hugo, *Tatzl Hans, *Waschitzki Bruno, 
Windholz Nathan, Wlasak Franz, Zawatzki Roman. •— *Schreiber Edeltrude (hospi- 
tierende Priyatistin).

II. K l a s s e  B: 3!t1 Sc lilii er.
Appel Ernst, Bayer Karl, Berger Anton, Buchta Wilhelm, Burianek Ladislaus, 

Cienciala Johann, Czarny Bruno, Derkitsch Karl, Dobesch Heinrich, *Friedrich 
Hans, Harwot Karl, Hodurek Artur, Jakubetz Karl, Jureczek Josef, Kaisar Hans, 
Korner Ewald, Kuchar Anton, Kiinfiberg Ulrich von, Mokrisch Gustav, Miiller 
Friedrich, Nowotny Wilhelm, Odstrćil Walter, *Pak Johann, *Piwko Ludwig, Ryszko 
Johann, Reichenbach Karl, Sikora Josef, Siostrzonek Paul, Staffa Friedrich, Stauffer 
Johann, Stuchlik Josef, Swoboda Kurt, Szezejianski Karl, Thomann Yiktor, Tomoczek 
Josef, *Vllia Ferdinand, AVolf Julius, Zielina Josef, *Zientek Johann. — *Schwarz 
Vera (hospitierende Priyatistin).

III. K l a s s e :  442 Schi i l e r .

Bathelt Gerhard, Bonczek Erwin, Czajanek Johann, *Domes Yiktor, Eliasch 
Max. Farnik Johann, Filipek Rudolf, Heinz Walter, Hoffmann- Gabriel, Jaschke
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Karl, Jonczy Artur, Jonschta Friedrich, Kasperlik Johann, *Klimsza Oskar, Kreisel 
Karl, Król Rudolf, Kuczek Anton, Landsberg Nathan, Lang Ernst, Latiok Josef, 
Legler Anton, Lenko Ladislaus, Machold Franz, Mandl Fritz, Mather Rudolf, 
Młynek Rudolf, Milller Erwin, Muller Friedrich, Oczko Eugen, *Pawlas Josef, 
Pawlica Paul, Pustowka Josef, Scharbert Ernst, Schwarz Otto, Sierek Heinrich, 
Spiller Franz, *Spitzer Viktor, Suchy Karl, *Straul5 Albert, Swoboda Othmar, Walach 
Robert, Waschitza Anton, Weiner Rudolf, Witasek Karl. — Barth Erika, Wa- 
schitzki Irenę (hospitierende Priratistinnen).

IV. K l a s s e  A:  311 Schi l ler .
Brauner Max, Chudoba Leo, Czerniak Anton, Demel Artur, Dibon Karl, 

Eisner Arnold, Eisner Karl, Frank Herbert, *Geller Leopold; Goldberger Rudolf, 
Jureczek Hans, Kaufler Erwin, Kohout Viktor, Lewinsky Richard, Matter Erich, 
Milller Erwin, Olbrich Erwin, Opalski Hans, Pateisky Wilhelm, Postelberg Leopold, 
Prochaska Ferdinand, Schreiber Otto, Schwarz Heinrich, Seehoff Alfons, Silherstein 
Alfred, Śliwa Anton, Spatz Arnold, Thieberger Max, Till Karl, Wandstein Jakob, 
Zwilling Gustaw. — *Fresl Hermine (hospitierende Priwatistin).

IV. K l a s s e  B: 32 Schi l ler .

Baier Ferdinand, *Blahna Johann, Brejźek Josef, Byczanski Josef, Bystron 
Theodor, Dlibon Gustaw, Gaszek Karl. Grien Franz, Hanisch Friedrich, Hubner 
Ernst, Hurka Ottokar, Iwanek Ferdinand, *Kottas Josef, Kotzian Heinrich, *Król 
Eugen. *Krupa Paul, Kuboś Johann, Paduch Karl. Pasz Georg, Peschke Heinrich, 
*Raschka Hans Ernst, Rauer Franz, Raus Heinrich, Reymann Karl, Kucki Ernst, 
Santarius Josef, *Santarius Karl, Stauffer Eduard, Swoboda Karl, Tiuka Leo, Vogt 
Erich, *Zmija Johann.

V. K l a s s e :  381 S c h ii 1 e r.

*Banszel Karl, Bathelt Walter, *Berger Wilhelm, Borger Josef, Bortsch Erwin, 
*Brondel Adolf, Bukowski Johann, Bura Alfred, Chudoba Johann, Danek Stephan, 
*Figdor Erwin, Fizia Kurt, Forner Walter, Gaszczyk Karl, Giller Alexander, Kametz 
Hermann, Klappholz Erich, Kotas Friedrich. Kunert Franz, Lang Rudolf, Mandl 
Leo, Neugebauer Herbert, Nomburg Hans, Perl Alfred, Prachowsky Josef, Preuss 
Ernst, Pustówka Andreas, Kadetzky Franz, Rakus Leopold, Siwy Leo, *Sliwa Ernst, 
Sniegon Karl, Tkacz Otto, Uhl Franz, *Vlha Arpad, Waschitza Erwin, Witrzens 
Wilfried, Zagóra Adolf. — Spaćil Josef (Priwatist).

VI. K l a s s e :  30 S c h U1 e r.

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

VII. K l a s s e :  31 Schi l ler .

Alexander Friedrich, Appel Oskar, Baier Rudolf, Barber Otto, Barber Robert, 
Bernert Friedrich, Broda Karl, Gazda Bohuslay, Guńka Johann, Jaros Franz, Justiz

4*
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Leopold, *Korner Hans, Kozieł Heinrich, Krumpholz .Tosef, Loscliinger Emil, *Maly- 
jurek Rudolf, Meisel Fritz, Miech Paul. Mojziszek Max, *Neumann Moritz, Poech 
Hermann, Pollak Anton, Iiimsky Franz, ^Schindler Wilhelm, Schlauer Rudolf, Seibert 
Hugo, Spitzer Hugo, Tesarczyk Heinrich, Wechsberg Jakub, Wymetalik Rudolf, 
Zajonz Stanislaus.

XI. Reifepriifung.

A. Reifepriifung im Sommertermine 1912.

Hiezu hatten sich samtliche 33 Schiiler der VII. Klasse gemeldet. Alle 33 
wurden zur mtindlichen Prtifung zugelassen, die unter dem Vorsitze des Herrn 
k. k. Realschuldirektors i. R. Regierungsrat F r i e d r i c h  B a r g e r  in der Zeit vom 
10.— 13. Juli vorgenommen wurde. Dabei erhielten 3 Schiiler ein Zeugnis der 
Reife mit Auszeichnung, 29 ein Zeugnis der Iieife, 1 wurde auf ein halbes Jahr 
reprobiert. Approbiert wurden:

562. Barber Alfred, Karwin, Schlesien, 18 Jahre, mos., deutsch.
563. Benda Alfons, Freistadt, Schlesien, 17 Jahre, kathol., deutsch.
564. Biheller Alfred, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, mos., deutsch.
565. Dzierżęga. Franz, Altstadt, Schlesien, 17 Jahre, kathol., polnisch.
566. Fiedler Karl, Freistadt, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
567. Folgner Robert, Międzybrodzie, Galizien, 17 Jahre, kathol., deutsch.
568. Franek Gustav, Nawsie, Schlesien, 18 Jahre, evangel., deutsch.
569. Frischer Karl, Skotschau, Schlesien, 17 Jahre, mos., deutsch.
570. Glesinger Salomon, Niebory, Schlesien, 17 Jahre, mos., deutsch.
571. Goch Artur, Grodziszcz, Schlesien, 17 Jahre, evang., deutsch.
572. Goch Georg, Grodziszcz, Schlesien, 17 Jahre, evang., deutsch.
573. Haas Berthold, Łużna, Mflhren, 20 Jahre, mos., bohmisch.
574. Hahn Friedrich Karl, Wygoda, Galizien, 19 Jahre, mos., deutsch.
575. Heller Yilmar, Ustroń, Schlesien, 19 Jahre, evang., deutsch.
57(i. Hutterer Friedrich, Teschen. Schlesien, 18 Jahre, mos., deutsch.
577. Jilke Karl, Sielce, Russ.-Polon, 18 Jahre, kathol. deutsch.
578. Jung Jakob, Berghausen, Deutschland, 28 Jahre, evangel., deutsch.
579. * Katzer Josef, Blauendorf, Mahren, 17 Jahre, kathol., deutsch.
580. Klink Josef Franz, Łańcut, Galizien. 18 Jahre, evangel., deutsch.
581. Knoppek Theodor, Freistadt, Schlesien, 21 Jahre, kathol., deutsch.
582. * Landsberger von Alfred, Friedek, Schlesien, 18 Jahre, mos., deutsch.
583. List Alfons, Teschen, Schlesien, 19 Jahre, kathol., deutsch.
584. Płachta Thomas, Krakau, Galizien, 19 Jahre, evangel., deutsch.
585. Ramik Heinrich, Karwin, Schlesien, 22 Jahre, kathol., deutsch.
586. Scholtis Artur, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
587. Schreyer Karl, Dornfeld, Galizien, 21 Jahre, evangel., deutsch.
588. *Schweda Friedrich, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
589. Spieler Gustav, Freistadt, Schlesien, 17 Jahre, mos., deutsch.
590. Spitzer Leo, Teschen, Schlesien, 17 Jahre, mos., deutsch.
591. Thieberger Emanuel, Golleschau, Schlesien, 22 Jahre, mos., deutsch.
592. Tschepper Oskar, Jagerndorf, Schlesien, 20 Jahre, kathol., deutsch.
593. Zichlarz Robert, Teschen, Schlesien, 19 Jahre, kathol., deutsch.

Reif mit Auszeichnung'.
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B. Reifepriifung im Februartermine 1913.
Bei dieser unter dem Yorsitze des Direktors abgehaltenen Prttfung wnrde flir 

reif erkliirt:
594. Guziur .Josef, Tierlitzko, Schlesien, 19 Jahre, kathol., polnisch.

C. Reifepriifung im Sommertermine 1913.
Hiezu meldeten sieli samtliche 31 Schiiler der VII. Klasse. Sie bearbeiteten 

vom 16.— 19. Juni folgende Aufgaben :

D e u t s c h e  S p r a c b e :
1. Die Bedeutung Wiens flir die bsterreichisch-ungarische Monarchie in geo- 

grapbischer und historischer Hinsicht.
2. Welche Griinde fiihrten den Umschwung von der Romantik znm Realismus 

berbei ?
3. Die zerstorende und aufbauende Wirkung des Wassers in der Natur.

Dr. L e o p o l d  Sta  u d a c h  er.
F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :
La sentinelle de 1'ile de Rugen (Nacherzahlung).

D i r e k t o r .
E n g l i s c h e  S p r a c h e :
Ubersetzung eines englischen Textes iiber George Stephenson 

Reader.
aus The Royal 
D ir.e k t o r.

l i a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :
1. 1 ber der Strecke A B ais Diagonale konstruiere man eiuen Wiirfel, dessen 

Eckpunkt O in einer gegebenen Ebene a liegt. (C liege dem Eckpunkt B naher 
ais dem Punkte A; von den beiden moglichen Punkten C ist jener zu wahlen, 
welcber der GrundriCebene niiher liegt.)

A (0, 4-5, 4) B (7-5, 4-5, 4) a (2, 5, 6'5, 2'5).
2. Kin durch seinen Grund- und Aufrifi gegebenes Grabkreuz ist perspek- 

tieisch darzustellen und zu beleuchteu.

(Die Konstruktion ist in Dritteldistanz durchzufiihren, — =  5'5, die Grund-

ebetie liegt 5 c m  unterhalb des Horizontes. Die Normalrisse liegen im MaBstabe 
1 : 3 vor; der Flucbtpunkt L' des perspektivischen Grundrisses des Lichtstrahles 
liegt 15 ciii rechts von A” ; L f L ’ =  6 cm ).

3. Eine Kugel M steht in der Grundrifiebene auf. Auf der Kugel ruht eine 
zylindrische Platte mit der Achse J  G. Yor der Kugel steht ein srerader Kreis- 
kegel mit der Achse O S. Man bestimme samtliche Selbst- und Schlagschatten dieser 
Gruppe bei Diagonalbeleuchtung.
M (5-5, 5‘5, 3'5) .1 (5’5, 5'5, 7) G (5-5, 5'5, 8'5) O (0, 8'5, 0) S (0, 8\5, 10-5), 
Radius des Basiskreises des Kegels r =  3 cm .

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

Die mtindliche Reifepriifung wird vom 7.—10. Juli unter dem Yorsitze des 
Herm Direktors der Staats-Realschule in Jagerndorf E d m u n d  Madei '  abgehalten 
werden.
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XII. Kundmachung fiir (las kominende Sclmljalir.
I. Anmeldungen zur A u f n a l i m e  vou S c h i i l e r n  in d i e  e r s t e  K l a s s e  

werden am 11. Juli yon Ł/28 bis 10 Uhr und am lii. September von 1j29  bis 10 
Uhr in der Direktionskanzlei entgegengenommen. Unmittelbar naehher beginnen 
die schriftlichen Aufnahmspriifungen, zuerst aus Deutscb, dann aus dem Kechnen 
(Lehrzimmer 1 A und III); das liniierte Papier fur die Prufungen ist beim 
Schuldiener erlialtlich. Nachmittags von 2 Uhr an findeu die miindlichen
Prufungen statt.

Jeder Schiiler, der in die I. Klasse eintreten will, bat sieli an eiuem der 
beiden genaunten Tage, am besten im Julitermin, in Begleitung seiner Eltern oder 
dereń Stellvertreter bei der Direktion zu melden und dem Direktor yorzulegen;

1. Zwei yollstandig ausgefiillte und von den Eltern oder dem Vormund 
unterzeichnete Na ti on ale,  dereń Yordruckblatter (a 5 li) beim Scliuldiener zu 
bekommen sind. Hierauf sind zugleich diejenigen freien Gegenstande zu ver- 
zeielmen, ati denen der Schiiler teilnehmen soli. Ais freie Gegenstande werden 
gelebrt: polnisclie und bohmische Sprache und Gesang in allen Klassen, Steno- 
grapliie in don 4 oberen und analytisehe Chemie in den 3 oberen Klassen; fiir 
Schiller der beiden obersten Klassen linden auch physikalisclie Ubungen statt.

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 zehnte 
Lebensjalir vor Beginn des Schuljalires selion yollendet hat oder noch in dem 
Kalenderjahr, in das der Beginn des Schuljalires fallt, yollenden wird. Alters- 
dispens ist yollig ausgeschlossen.

3. Die S c h u l n a c h r i c l i 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 BUrgerschule.

Die Aufnalime in die erste Klasse hangt von dem Erfolge einer Aufnahms- 
prlifung ab, bei der folgende Forderungen gestellt werden: a) Fertigkeit im Lesen 
und Schreiben der deutschen Sprache und der lateinischen Schrift, Kenntnis der 
Elemente der Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren eiu- 
facli bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den liegeln der Orthographie und richtige 
Anwenduug derselben beim Diktandosclireiben; b) Ubung in den vier Grund- 
reclinungsarten in ganzen Zalilen; c) aufierdem liaben diejenigen Schiiler, welche 
niclit in der Yolksschule unterrichtet worden sind oder in einer solchen aus der 
Keligionslehre niclit die Notę „gut“ oder „selir gut“ erhalten liaben, in diesem 
Lelirgegenstande jenes MaB von Wissen nachzuweisen, welches in den ersten vier 
Jahrgangen der Volksscliule erworben werden kann. Die miindliche Priifung 
aus der Unterriclitssprache und dem Pechnen wird jedem Schiiler erlassen, welclier 
in diesen Gegenstauden im Yolksschulzeugnisse und bei der schriftlichen Priifung 
mindestens die Notę gut“ erlangt hat. Sind in einem Priifungsgegenstande die Zeugnis- 
note und die Zensur aus der schriftlichen Priifung entschieden ungunstig, so wird der 
Schiiler zur miindlichen Priifung niclit zugelassen, sondern ais unreif zuriick- 
gewiesen. Das Ergebnis der Priifung wird an demselben Tage bekanutgegeben. 
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 ,  
s e i es a n d e r s e l b e n  o d e r  a n e i n e r  a n d e r e n  M i t t e l s c h u l e ,  i s t  1 a u t 
Er l a f i  des  li. k. k. M i n i s t e r i u m s  fi ir K u l t u s  und U n t e r r i c h t  vom 
2. J a n  n e r  1886, Z. 85, d u r c h a u s  v e r b o  ten.

Schiiler, welche die Y o r b e r e i t u n g s k l a s s e  fiir die S t a a t s m i t t e l -  
s c h u l e n  in Teschen mit Erfolg besucht liaben, werden oline Priifung aufge- 
nommen; wiinschenswert ist es, daB auch solclie Schiiler sieli schon im Julitermin 
anmelden.
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Jeder non eintretende Schiller hat im Laufe der ersten Woche seinem 
Klassenvorstande eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 li, eiiien Lelirmittelbeitrag von 
3 K und einen Beitrag fiir Spielerfordernisse von 1 K zu iibergeben.

II. S cli iii er, w e l c b e  d i e  b i e s i g e  O b e r r e a l s c b u l e  im ver- 
gangenen Scbuljabre l i i cht  hesuchten und sieli lim die A u f n a h m e  in e i ne  
b o h e r e  K l a s s e  bewerben, haben sieli ebenfalls in Begleitung ibrer Eltern oder 
dereń Stellvertreter beim Direktor zu melden und zwei vollst;indig ausgefiillto 
Nationale, den Tauf- oder Gehurtsschein, alle friiber erworbenen Studienzeugnisse, 
dereń letztes iiberdies die Abgangsklausel enthalten muB, sowie den Nacliweis der 
ilmen etwa verlielienen Schulgeldbefreiung zu iibergeben. In allen jenen Fiillen, 
in denen der Aufnahmswerber ein Zeugnis iiber die Zuriicklegung der unniittelbar 
vorliergehenden Klasse einer gleicb organisierten offentlieben Realscbule niclit bei- 
bringen kann, ist eine Aufnabmspriifung aus samtlichen obligaten Lebrgegenstanden 
unerlaClicli, fiir welcbe die im hohen MinisterialerlaB vom 19. Mai 1879, Z. 3257, 
festgesetzte Prttfungstaxe von 24 Iv zu entriebten ist.

Solche Schiller liaben am 16. September zwiseben 10 und 11 Uhr in der 
Direktionskanzlei zu ersclieinen. Auch sie haben eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 li, 
einen Lelirmittelbeitrag von 3 K und einen Beitrag fiir die Jugendspiele von 
1 K zu entriebten.

III. Die A u f n a h m e  d e r  b i s  zum S c h l u s s e  des  S c b u 1 ja li r e s d e r 
A n s t a l t  a n g e li or i g e n S cli iii er, welche die Absicht, die liiesige Scliule 
weiter zu besneben, durch eine Erklitrung der Eltern oder dereń Stellvertreter 
schon vor dem 1. September mittels der von Seite der Direktion am Schlusse des Schul- 
jahres ansgefolgten Anmeldescheine angezeigt haben, findet am 17. September zwiseben 
10 und 11 Uhr in der betreffenden A Klasse statt. Dabei liaben alle aufzunehmen- 
den Schiiler zwei vollstandig ausgefiillte Nationale mitzubringen und den Lebrmittel- 
beitrag yon 3 K sowie den Beitrag fiir Jugendspiele von 1 K zu erlegen.

IV. Die A u f n a h m e  von  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen 
wie die der iiffentliclien Schiiler. Die Aufnalimstaxe von 4 K 20 h und der 
Lelirmittelbeitrag von 3 K sind gleicb bei der Einscbreibung zu erlegen. Das 
Schulgeld betriigt fiir sie wie fiir die offentlieben Schiller halbjahrig 30 K. Die 
Taxe fiir eine Privatistenpriifung betriigt 24 K.

V. Die W i e d e r h o 1 u n g s- u n d  N a c h t r a g s p r i i f u n g e n  finden am 
16. und 17. September statt; Ort und Stunde wird am schwarzen Brett bekamitge- 
macht werden. Jene Schiiler, die ein Interimszeugnis erhalten liaben, sind vei- 
pflichtet, dieses den priifenden Professoren zu iibergeben.

VI. Schiiler, die in beiden Semestern des Schuljahres in der Hiilfte oder in 
der Mehrzahl der obligaten Gegenstiinde (Turnen ausgenommen) niclit gentigend 
erhalten oder die ais unfreiwillige Ilepetenten abermals ais ungeeignet zum Aufsteigen 
erkliirt werden, haben die Anstalt zu yerlassen.

VII. Das Schulgeld betriigt halbjahrig 30 K und ist im Laufe der ersten 
sechs Woclien eines jeden Semesters zu entrichten.

Offentliche Schiiler konnen die Befreiung von der Zahlung des ganzen 
oder balben Sclmlgeldes erlangen, wenn sie ein stempelfreies, an den bohen 
k. k. schlesisclien Landesscbulrat gericlitetes Gesuch mit dem Realschulzeugnis 
des letztverflossenen Semesters und mit einem nacb dem in der Anstalt erba.lt- 
licben Pormular verfa!5ten Mittellosigkeitszeugnis, das n i c l i t  vor  m e h r  a i s  
e i n e m J a h r e  ausgestellt sein darf, bei der Direktion iiberreieben. Das Realscbul- 
zeugnis nmfi heziiglieh des Betragens mindestens die Notę _gut“ enthalten und 
beziiglich des Fortganges in den Studien einen giinstigen Erfolg ausweisen.
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Die Schiiler der e r s t e n  K l a s s e  liaben im I. Semester das Schulgeld 
spatestens im Laufe der ersten drei Monate nach Beginn des Schuljahres zu ent- 
richten. Doch kann mittellosen Schiilern bis zum Schlusse des I. Semesters die 
Zahlung des Schulgeldes gestundet werden, falls ihuen in einer zwei Monate nach 
Beginn des Schuljahres abzuhaltenden Konferenz in bezug auf das Betragen eine 
der beiden ersten Noten und in bezug auf die Leistungen in allen obligaten Lelir- 
gegenstanden mindestens die Notę „geniigend1, zuerkannt wird. Uber das die.s- 
beziiglicli einzubringende Gesuch, das mit einem n i elit  vor  me lir a i s  e i n e m  
J a h r e  ausgestellten, nach dem in der Anstalt erhaltlichen Formular verfaBten 
Mittellosigkeitszeugnis belegt sein muB. werden die Scliiiler in den ersten acht 
Tagen unterriehtet werden. Erhalten Schiiler, denen die Zahlung des Schulgeldes 
gestundet wurde, am Schlusse des I. Semesters ein den gesetzlichen Anforderuugen 
fur die Scliulgeldbefreiung niclit entsprechendes Zeugnis, so liaben sie nocli vor 
Beginn des II. Semesters das Schulgeld nachzuzalilen.

VIII. E r o f f n u n g  des  S c h u l j a h r e s .  Das Schuljalir 1913/14 wird am 
18. September um 9 Dhr mit einem feierliclien Gottesdienste erofthet, zu dem sieli 
die katholischen Schiller um 3/49 Uhr yersammeln. Nach dem Heiligen Geist-Amte 
begeben sieli die Schiller in ihre Lehrzimmer, wo sieli inzwischen — vor 10 IJlir 
— ihre Mitscliiiler evangelisclier und mosaischer Konfession eingefunden liaben. 
Der feierliche Eroffnungsgottesdienst fiir die evangelischen Schiiler findet am 
22. September um 8 Uhr statt.

Der r e g e l m a B i g e  U n t e r r i c h t  beginnt am 19- September um 8 Uhr.
IX. Personen, welche Studierende gegen Entgelt in Wolmung und Yer- 

pflegung iibernelimen wollen, liaben sich bei der Direktion zu melden und sieli 
mit dem iirztlichen Zeugnisse iiber die hygieuische Eignung der Wolmung nebst 
der Angabe der sanitiir zuliissigen Zahl der Kostganger auszuweisen.

Zu Beginn eines jeden Schuljahres liegt in der Direktionskanzlei ein Ver- 
zeiclmis geeigneter Kost- und Wohnhauser zur Einsicht filr die Eltern und dereń 
Stellvertreter auf. Audi sonst wird die Direktion ibnen bei der Unterbringung 
ilirer Kinder ratend und belehrend zur Seite stelien.

Im Interesse des Zusammenwirkens von Haus uud Schule, um die Erzieliung 
der Schiller zu fordem, ist es erwiinscht, daB die Eltern oder dereń Stellvertreter 
wiederholt, und zwar niclit erst gegen Ende des Semesters oder Schuljahres, 
zuniichst bei den Herren Fachlehrern und Klassenvorstiinden Erkundigungen iiber 
das Betragen, den Fleifi und den Fortgang ihrer Kinder einziehen; sie werden 
beirn Lehrkorper jederzeit tatkraftige Unterstiitzung in allen das Wolil der Schiiler 
betreffenden Fragen linden. In den letzten 14 Tagen eines Semesters konnen iiber den 
Fortgang der Schiller Auskiinfte niclit mehr erteilt werden.

Tes chen ,  am 6. Juli 1913.
Kegierungsrat K u d o 1 f A 1 s c li e r, 

k. k. Direktor.



Vierzigster
Jahres- und Rechenschaftsbericht

des

UnterstiitzangsYereines ScM lerlade an der k. k. Oberrealschule zu Teschen
fur das Yereinsjahr 1912 1913.

Im Jaliro 1912 13 begann der Unterstutzungsyerein seine Tiitigkeit mit der 
am 30. Oktober 1912 abgehaltencn Jahresyersammlung, in welcher der yon den 
Revisoren gepriifte und ais richtig befundene Kassabericht genelimigt wurde. Bei 
der Neuwabl des Ausschusses wurden die Herren Regierungsrat R u d o l f  Alscl i  er, 
k. k. Ilealschuldirektor, ais Obmann, K a r l  P r o c h a s k a ,  k. u. k. Hofbuchdrucker, 
ais Obmannstellvertreter, Z a c l i a r i a s  B o r n s t e i n ,  k. k. Professor, ais Schriftfilh- 
rer und Sackelwart, Y i k t o r  E i s e n b e r g ,  k. k. Professor, ais Bibliothekar, 
J o s e f  K o p e c k y ,  k. k. Professor, Dr. L e o p o l d  S e l t e n h a m m e r ,  k. k. Pro
fessor, K a r l  St egl ,  k. k. Professor, ais AussekuBmitglieder, die Herren Schulrat 
M ax l i o s en f e l d  und Professor Dr. L e o p o l d  B a u m g a r t e n  ais Revisoreri 
gewahlt.

Hicrauf wurde nacli dem Antrage des Lehrkorpers die Kaiser Franz Josef- 
Regierungsjubilaums-Stiftung per 100 K 80 h dem Schiller Korner Hans der 
VII. Klasse, die Kronprinz Rudolf-Stiftung per 100 K dem Schiller Miech Paul der 
VII. Klasse, die Erzdierzog Friedrich-Stiftung per 100 K dem Schiiler Lamatsch Paul 
der VI. Klasse, die Kaiser Franz Josef-Stiftung zu 100 K und 100 K 40 li 
den Schiilern Rimsky Franz und Schindler Wilhelm der VII. Klasse rerliehen. 
Unterstiitzungen in barem Gelde erhielten (zu je 50 K) die Schiller Guńka Johann VII, 
Piksa Heinrich VI, Loschinger Emil VII: (zn je 40 K) Sowiński Edmund VI, 
Brendel Adolf V, Sliya Ernst V ; (zu je 30 K) Wandstein Jakob IVo, Vlha 
Arpad V, Lang Rudolf V, Klink Leonhard I l i .  Das Karl Kaliler-Stipendium per 
20 K (Unterstiitzung in Kleidern) bekam ein Schiiler der VII. Klasse. Uberdies 
gelangten 20 Anziige und 5 Winterrocke an 25 Schiller zur Verteilung.

Ergebnis der zu Ostern yeranstalteten Sammlung der Schiiler: Teschen: 
Bonczek Erwin III. K 7.60; Borger Josef V. 22 K; Korner Hans und Gazda 
Bohuslay VII. 43 K ; Justiz Leopold und Barber Otto VII. 18 K ; Król Rudolf 
III. K 39.30; Goldberger Josef 1.6 2 K ; Kordula Andreas 1.6 K 3.50; Neu- 
gebauer Hellmut 1.6 41 K ; Retzmann Johann 1.6 K 8.90; Schulz Friedrich 1.6 
30 K ; Suchy Karl III. K 15.70; Supik Karl 1.6 7 K ; Swoboda Othmar Tli. 
5 K ; Weiner Rudolf IH. K 21.20; Witrzens Wilfried V. 7 K. Albersdorf: 
Farnik Johann HI. 9 K. Bistritz: Klappholz Erich V. K 13.60. Dombrau: 
Brenner Leo 1.6 27 K. Golleschau: Nomburg Hans V. 28 K. Jablunkau:



58

Povetz Josef I 6. 60 K. Karwin: Kasperlik Johann III. 15 K ; Oczko Engen Ul. 
10 K ; Prachowsky Josef V. 16 K; Tessarczyk Heinrich VII. K 16.70. Konskau: 
Guńka Johann VII. 24 K. Kotzobemlz: Bathelt Walter Y. 4 K. Orlau: Pak 
Karl und Pardon Erich 1.6 K 109.10; Perl Alfred V. K 7.50. Skotscliau: 
Jonczy Artur III. 12 K ; Lindner Oswald 1.6 3 K. Trzynietz: Filipek Eudolf 
III. K 34.90; Malyjurek Eudolf VII. 13 K ; Pollak Anton VII. 9 K ; Staffa 
Friedrich 1.6 lv 26.50. Ustroń: Panszel Karl V. 8 Iv. Wielopole: Wojnar 
Johann 1.6 K 7.30. Wendrin: Kubik Johann 1.6 K 11.60. I ngai ii: Jaschke 
Karl III. 5 K. Wicn: Sild Siegfried 1.6 K 6.22.

Das Ertragnis der Sammlung betrug K 747.62.
Den oben angefiihrten Schlilern und allen Spendern, dereń Kamen dem 

vom Vereine herausgegebenen Verzeichnis entnommen werden mogen, sei liiemit 
der verbindlichste Dank ausgesprochen.

Die P. T. Herren Mitglieder des ostschlesischen Arztevereines erteilten im 
vergangenen Jahre 36 armen Kealschulern unentgeltlich arztlichen Kat. ihnen sowio 
dem Herrn Stadtapotheker Dr. K. Zaar, welcher bei den gelieferten Medikamenten 
25°/0 KachlaB gewahrte, dankt der AusschuB im Kamen der armen Kealschtiler.

Die wichtigste Aufgabe der Schillerlade ist die Beteilung armer Schiller mit 
Lehrbiichern und es stellt dieser Zweig der Vereinstatigkeit von Jahr zu Jahr groBere 
Ansprilche an die Kasse der Schillerlade. In diesem Vereinsjahre muBten Lehr- 
buclier nm den Betrag von K 1909'05 (im vorhergehendem Jahre um 1470 K) 
neu angeschafft werden. Zur Ausgabe gelangten 2493 Lehrbiicher an 283 Schiller.

Der nachfolgende Hauptausweis iiber die Gebarung mit dem Vereinsvermogen 
wird unsere yerehrten Mitglieder und Gonner davon tiherzeugen, daB trotz der groBten 
Opterwilligkeit unserer Forderer und trotz der regsten Werbetatigkeit des Aus- 
schusses die Einnahmen in dem heurigen Krisenjahre um mehr ais 700 K zurlick- 
gegangen sind. Indem die gezeichnete Leitung allen Spendern fiir ihre Bildungs- 
freundlichkeit und iliren Opforsinn den warmsten Dank sagt, erlaubt sie sieli dalier, 
gleichzeitig die dringendste Bitte daran zu kniipfen, im nachsten Jahre den Verein 
in seinen menschenfreuudlichen Bestrebungen nach Moglichkeit zu unterstiitzen, 
damit er in die Lagę komint, allen Anforderungen, die an ilm gestellt werden, 
gerccht zu werden.

T e s c h e n ,  am 1. Juni 1913.

Fiir die Leitung des Unterstiitzungsvereines Schillerlade :

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

dzt. Obmann.
k. k. Profcssor,

dzt. Schriftfiihrer u. Sackelwart.
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Hauptausweis iiber die Gebarung mit dem Vereinsvermogen
fiir dię Zeit vorn 1. Juni 1912 bis 1. .Juni 1913.

I. E i n n a h m e n.
1. Kassastand vom yorigen Jahre: a )  Sparkassebuch der Gewerbe-

vereins-Spar- nnd YorschuCkasse Nr. 215 K 2752.17
b) B arsch aft....................................... 88.90
c) Gutbaben bei der k. k. Post- 

sparkassa in Wien, Scbeckkonto Nr. 57.919 am 1. Juni 1912 670.07
d ) Einlage in der Teschner Sparkasse 

Nr. 4758 (Stipendienfonds) am 1. Juni 1912 1621.36
2. Eingezablte Beitrage der Mitgliedcr und Gbnner............................ 13 2480.92
3. Ertragnis zweier Vortriige (Prof. Dr. Standenath und Prof. 

R o s e n fe ld ) .................................................................. 33 136.30
4. Zinsen a ) von der Einlage in der Teschner Spaikasse Nr. 4758 bis 

31. Dezember 1912 (Stipendienfonds)............................ 33 63.44
b)  von der Einlage in der Gewerbevereins-Spar- und 

VorschuCkassa Nr. 215 (bis 31. Dezember 1912) . 68.94
c )  vom Gutbaben bei der k. k. Postsparkasse fiir 

das Jahr 1 9 1 2 .................................................................. 9.10
d )  von der Karl Kabler-Stiftung vom 1. Janner 1912 bis 

31. Dezember 1912 ....................................................... 20. -
e) yon der Kronprinz Rudolf-Stiftung vom 1. Janner 1912 

bis 31. Dezember 1 9 1 2 .................................................. 96.—
/ ’) von der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums- 

Stiftung vom 1. April 1912 bis 31. Marz 1913 . . r> 100.80
(f) von der Kaiser Franz Josef-Stiftung vom 1. April 1912 

bis 31. Marz 1 9 1 3 ............................................................. 201.60
h) yon der Erzherzog Friedrich-Stiftung vom 1. Marz 1912 

bis 28. Februar 1 9 1 3 ........................................................ 33 100.—
Empfangssumme K 8409.60

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

a) In Barem an 10 S c litile r.......................................................
b) fiir A rzn e ien ....................................... .....................................
c) fiir Kleider an 25 S c h i l l e r ..................................................
d )  fiir Schulbiicker und Buchbinderarbeiten...........................

2. Stand des Stipendienfonds (Sparkassebuch der Teschner Sparkasse)
am 1. Juni 1 9 1 3 ........................................................................

2000 Kronen osterreichische Staatsrente (neu angekauft)
Die Kronprinz Rudolf-Stiftung an Miech Paul, VII. Ki. .
Die Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-Stiftung an Kbrner

Hans, VII. KI...................................................................................
Die Kaiser Franz Josef-Stiftung an Rymski Franz, VII. KI.

und Schindler Wilhelm, VII. KI..................................................
Die Erzherzog Friedrich-Stiftung an Lamatsch Paul, VII. Klasse 
Die Karl Kabler-Stiftung (Unterstutzung in Kleidern) an einen 

Sehtiler der VII. KI.........................................................................

K 390.—
4.15

r> 774.65
77 1922.93

84.80
1706.27

77 100.—

100.80
33 100.—

100.40
33 100.—

;; 20.—
Furtrag . . K 5404.—
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Ubertrag .
3. R eg ieau slag en ........................................................................  . . .
4. Kassastand in der Gewerbevereins-Spar- und Yorscbufikasse
5. Gutliaben bei der k. k. Postsparkasse, Sclieckkonto Nr. 57.919
6. Barscliaft am 1. Juni 1913 . .......................................................

Ausgabesumme

K 5404.—
51 

71

*1

201.17
2107.11

590.98
106.34

K 8409.60

Das Yermógen des Yereines bestelit am 1. Juni 1913 aus : K 17.195'50, u. zw.:
1. 4°/0 Silberrente Nr. 44.086 vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Rudolf-Stiftung) 

auf 2400 K Nom.;
2. 4'2°/0 Silberrente Nr. 50.231 vom 1. April 1888 (Kaiser Franz Josef-Regie- 

rungsjubilaums-Stiftung) auf 2400 K Nom.;
3. 4°/0 Silberrente Nr. 52.472 vom 1. Janner 1887 (Karl Kahler-Stiftung) auf 

500 K Nom.;
j-4. 4'2°/0 Silberrente Nr. 66.564 vom 1. Oktober 1899 (Kaiser Franz Josef- 

Stiftung) auf 4800 K Nom.;
5. 4°/0 steuerfreie Staatsrente-Obligation Nr. 72.183 vom 1. September 1907 

(Erzherzog Friedrich-Stiftung) auf 2500 K Nom.;
6. Osterreichische Staats-Rente-Obligationen Nr. 75.708; 361.344; 319.588; 

346.305; 402,321 zu je 200 K Nom und Nr. 50.046 auf 1000 K Nom. (ange- 
kauft im Mai 1913 urn K 1706.27);

7. Stipendienfonds: Teschner Sparkassebuch Nr. 4758, K 84.80.
8. Kassastand in der Gewerbevereins-Spar- und Vorscliu6kasse (Einlagebucli Nr. 

400) K 2107.11.
9. Gutliaben bei der k. k. Postsparkasse in Wien (Sclieckkonto Nr. 57.919) 

K 590.98.
10. Barscliaft am 1. Juni 1913 K 106.34.

Obige Reclinung saint Belegen wurde gepriift und ebenso wie der Stand 
der Sparkassebiicher und der Wertpapiere sowie des Bargeldes vollkommen in 
Ordnung befunden.

Teschen, 1. Juni 1913.

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

dzt. Obmann,

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

dzt, Revisor.

Dr. L e o p o l d  B a u mg a r t e n ,  
k. k. Professor, 

dzt. Revisor.

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

dzt. Scliriftftihrer und Sackelwart.


