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9. Periode
1770—1990. (Fortsetzung und Schluss.)

In die Maximalzeit 1770—1798 fällt ein Hauptmaximum der Sonnen¬
flecken auf das Jahr 1787 mit der Relativzahl 132, welchem aber im
Jahre 1778 ein Maximum mit der Relativzahl 154 vorausgieng, und ein
kleineres im Jahre 1804 mit der Relativzahl 73 nachfolgte, wie dies aus
einer Vergleichung der Relativzahlen der Maxima der Sonnenflecken mit
denen der Maximalzeiten zu ersehen ist.

1778, 1787, 1804, 1816, 1830
154, 132, 73, 46, 71. .

Die Nordlichterscheinungen von 1770—1798 verlaufen in analoger
Weise wie die Sonnenflecken. Um 1779 fand ein großes Maximum ;mit
der Relativzahl 138, und im Jahre 1787 ein noch größeres mit der Relativ¬
zahl 181, welches mit dem Hauptmaximum der Sonnenflecken zusammen¬
fällt, statt. Genau auf das Jahr 1787 fällt auch ein Hauptmaximunv der
Variation der magnetischen Declination 1544. Die Zeit 1770—.1798 ist
aber auch in meteorologischerHinsicht eine Hauptmaximalzeit des Wassers;
dies bezeugen ihre zahlreichen Hochwasser und die riesenmäßige
Ueberschwemmung vom Jahre 1784, welche allein hinreichen würde, diese
Zeit zu einer Hauptmaximalzeit der Ueberschwemmungen zu stempeln.

Schon 1771 wird von Frankfurt ein Hochwasser des Mains angezeigt.
Weiter berichtet das Stockstadter Kirchenbuch: »Anno 1776 im Frühjahre
hatten wir einen gefährlichen Eisgang. Das Wasser des Rheins
schwoll dergestalt an, dass man eine Ueberschwemmung befürchtete; als
aber das Eis einen Durchbiuch gewonnen, fiel das Wasser. — Anno 1778
in der Heuernte hatten wir großes Wasser. Das gemähte Gras mussle
auf Nachen durch das Wasser auf die Brachäcker gefahren werden. —
Anno eodem, nachdem das hiesige Freudenfest, ich meine die Kürbe,
3 Tage gedauert hatte, schickte Gott durch ein Hochwasser Tage des
Schreckens, die ebensolange anhielten. Schon Freitag abends gegen 9 Uhr
hörte man die Sturmglocke, da noch alles in vollem Sausen und Brausen
war. Wer hätte denken sollen, dass nicht jeder zur Rettung Hand würde
angelegt haben. Gleichwohl gab es Leute, welche den Musikanten befahlen,
drauf los zu geigen. Unter diesen Umständen vergiengen 3 Tage. Montags
fiel das Wasser. Verschiedene Gassen waren unlerquollen.« — Im Jahre 1783
bildete ein Höhenrauch, der lange Zeit fast über ganz Europa hieng und
mit schwüler Sommerhitze die Wiesen ausdörrte, ein seltsames Vorspiel
zu der riesenhaft hohen, über das ganze Rheingebiet ver¬
breiteten Ueberschwemmung von 1784. Es war dies eine Eisflut,
die uns jedoch deutlich macht, dass die meisten Eisfluten ebenfalls zu den
kosmischen Ueberschwemmungen gehören; denn sie entstand durch das
Aufthauen einer außerordentlichen Schneemasse, die in dem kalten Winter
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1783 bis 1784 gefallen war. Am 27. Februar 1784 selzle sich das"Rheineis
in Bewegung. Am 2. März war der höchste Wassersland, 662 m, in Mainz.
Am Holzlhore daselbst ist noch jetzt die Inschrift:

>Wie hoch in seiner Flut einst stieg der Rhein,
Sagt hier der Nachwelt dieser Stein.«

Der Rhein trat stellenweise aus seinen Ufern, Dörfer und Gehöfte
überflutend, viele Stallungen und Vieh mit sich forlreißend. Diesen Berichten
ist beigefügt: »Von allen Orten hört man die schrecklichsten Nachrichten
von Verwüstungen. Mühlheim bei Köln ist fast ganz durch Eis weggedrückt.
Im Clevischen standen über 400 Dörfer unter Wasser, an manchen Orten
saßen die Leute auf den Dächern und schrieen um Hilfe.- Gleich schreckliche
Nachrichten hörte man vom Neckar, Main, der Elbe und Saale.« — Auch
1785 und 1789 waren ähnliche, weitverbreitete, wenn auch
nicht so hohe Ueberschwemmungen. Im Jahre 1799 stand der Main
in Frankfurt 19 Fuß hoch, fast so hoch wie 1784.

Ebenso wie die deutschen Chroniken, so stempeln auch die böhmischen
diese von 1770 bis 1798 zu einer Maximalzeit des Wassers. Gleich das
Anfangsjahr 1770 war »sehr nass, es regnete fast ununterbrochen«, am
4. April steigerte sich der Regen in Prag zu einer Ueberschwemmung mit
451 cm Pegelhöhe; noch nässer war das Jahr 1771, und die Ueber¬
schwemmung am 17. März d. J. noch größer als im Vorjahre; denn die
Pegelhöhe betrug in Prag 6318 cm. Diese Hochflut eröffnete bei Bodenbach
einen Schatz von 4 Schäffel Goldmünzen im Werte von 80.000 fl., nach
andern von 260.000 fl. Da auch das Jahr 1772 ein nasses Jahr war, in
welchem scheckige Mäuse alles fraßen, so ist es begreiflich, dass nach 3
nassen, unfruchtbaren Jahren eine große Hungersnoth in Böhmen ausbrach.
»Das Volk aß Baumrinde, verendete Thiere und Gras wie die Tbiere.«
Nach dem trockenen Jahre 1779 folgte die größte Ueberschwemmung des
18. Jahrhundertes im Jahre 1784; dieselbe begann in Prag am 27. Februar
und erstreckte sich auf alle Flüsse Böhmens und der angrenzenden Länder.
In Prag erreichte die Moldau am 28. Februar einen Pegelstand von 5647cm
und beschädigte mehrere Brückenpfeiler, deren Beparatur 85.049 fl. 18 kr.
kostete. Die Insel Kampa, die Judenstadt und Altstadt waren inundiert,
die Moldau brachte Särge, Wiegen, Kreuze u. s. w., die Menschen saßen
auf den Dächern hilferufend. (Krolmus, Chronik"). In Leitmeritz war der
Wasserstand der Elbe 651 cm über dem Normale. Nach dieser Wasser¬
katastrophe folgte 1785 ein strenger Winter, der bis Ende April andauerte
und namentlich in der Zeit vom 11. März bis 15. April sehr schneereich
war, darauf folgte eine Ueberschwemmung in Magdeburg (Elbepegel 564 cm).
Das Jahr 1786 brachte wieder eine große Ueberschwemmung in Böhmen,
welche das noch nahm, was das Jahr 1784 zurückließ. Die darauf folgenden
Jahre bis 1800 hatten meist strenge Winter und warme Sommer, nur im
Jahre 1799 erreichte die Moldau in Prag wieder eine Pegelhöhe von
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389 -8cm. (Krolmus). Durch diese zahlreichen und über ganz Mitteleuropa
verbreiteten Hochfluten ist diese Periode als Maximalzeit des Wassers
erster Classe genügend bezeichnet; denn die wenigen trockenen Jahre dieser
Periode sind im Vergleiche zu denen der folgenden Minimalzeit von keiner
Bedeutung.

In der Minimalzeit 1798—1826 treten in den Jahren 1804 und 1816
zwei sehr niedrige Maxima der Sonnenflecken auf, welche allein eine
Minimalzeit bedingen, wenn dies nicht schon die geringen Relativzahlen
der Sonnenflecken während dieser ganzen Periode bekunden würden. Das
Ilauptmaximum von 1787 fällt steil ab und geht im Jahre 1798 in ein
Minimum (4'4) über; nach 6 Jahren, d. i. im Jahre 1804 tritt wohl wieder
ein Maximum auf mit der R. Z. 72, welches in Vergleich zu dem Maximum
1787 mit der R. Z. 132 ein niedriges genannt werden muss und schon
nach 6 Jahren, im Jahre 1810, in das größte Minimum (sowie 1711 und
1712) mit der R. Z. O'O übergeht, um sich im Jahre 1816 auf das niedrige
Maximum mit der R. Z. 45 -5 zu erheben und im Jahre 1823 wieder auf
das Minimum mit der R. Z. 2 herabzusinken, wie aus nachstehendem
Schema zu ersehen ist:

1787, 1798, 1804, 1810, 1816, 18 2 3,
Hl327 4-4^ 73, " 0-0, 45-5, 2.

Auch für die Nordlichterscheinungen, in welchen sich die Vorgangs
auf der Sonne nur wiederspiegeln, ist diese Periode eine ausgesprochene
Minimalzeit. Das Hauptmaximum vom Jahre 1787 (R. Z. 181) fällt steil
ab und erhebt sich nur im Jahre 1805 (R. Z. 24) und 1818 (R. Z. 30)
zu 2 kleinen Maximis, die wie gewöhnlich um ein Jahr später eintreten
als wie bei den Sonnenflecken, wie nachfolgendes Schema zeigt:

1787, 1798, 1805, 18 1 1, 1818. 1823,
181, 3, 24, 0, 30, 3.

Auch die magnetische Declinationscurve stürzt vom hohen Maximum
1778 rasch herab und erhebt sich in den Jahren 1803 und 1818 zu zwei
niedrigen Maximis:

1778 , 1798, 1803. 1813,, 1818,
HüR, 17-44, 916, 6 56, 881.

Ist diese Periode durch alle 3 parallel verlaufenden Erscheinungen
ob der niedrigen Maxima, welche diese während derselben erreichen,
als Minimalzeit bezeichnet, so ist sie in meteorologischer Hinsicht durch
zahlreiche, und dabei exorbitante, nied rige Wasserstände als Minimalzeit
charakteriesiert; so fällt in diese Periode der tiefste Rheinstand — 0 -025
-d. h. 25 mm unter dem Nullpunkte des Mainzer Pegels, sowie auch der
sehr niedrige Donaustand O'O cm (1805) des Nussdorfer Pegels. Niedrig
und besonders lang ausdauernd waren die Wasserstände 1800 und 1811.
Zahlreich sind in Wittmanns »Chronik der niedrigsten Wasserstände des

1798-1826
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Rheins«dieKlagen und Berichte über niedrige Wasserslände von 1798— 1826.
Schon die Jahreszahl 1797 ist als ein sehr niedriger Wassersland auf dem
Laufenstein bei Laufenburg eingegraben, da derselbe, sonst lief unter dem
Wasser, in diesem Jahr aus dem Rheine auftauchte; auch das der Mini¬
malzeit angehörige Jahr 1823 ist dort eingemeißelt. Diese Zahlen kamen
erst wieder 1848 und 1858 zum Vorschein.

1798, 26. December, war in Kremsmünster die Temperatur —306° C.
Die enorme Kälte hielt last eine ganze Woche an. Auch im Jänner 1799
trat eine große Kälte ein, das Monatsmittel betrug —9"11° C.

Im Jahre 1799 hatte man im Frühjahr im Rheingau und bei Mainz
eine anhaltende Trockenheit, so dass die Leute, wie Wittmanns Chronik
berichtet, ihr Vieh nicht durchzubringen vermochten. Im März und April
1800 war der Wasserstand am Mainzer Pegel ein seit 30 Jahren nicht
gesehener niederer (Schaab, Geschichte der Stadt Mainz Bd. 1. S. 93).
Auch 1807 war ein besonders trockenes Jahr, viel größer jedoch und
anhaltender war der Wassermangel in dem besten Weinjahre des Jahr-
hundertes, im Jahre 1811, das sich »durch Hitze und außerordentliche
Dürre auszeichnete.«

»In demselben«, sagt Schnurrer in seinem Werke »Die Krankheiten
des Menschengeschlechtes«, »wurde auf den bedeutendsten Flüssen die
Schiffahrt wegen des niederen Wasserstandes sehr erschwert, z. B. auf
der Elbe, dem Main und dem Rhein; in dem Bette des letzteren erschien
im August zwischen Rüdesheim und dem Bingerloch ein großer Stein, der
nur bei außerordentlich niedrigem Wasserstande zum Vorschein kommt,
und in welchem auch jetzt die Jahreszahl eingegraben und ein Ochs ge¬
braten wurde. Der gewöhnliche Umfang des Bodensees verminderte sich
so, dass man trockenen Fußes hundert Schritte und noch weiter hinein¬
gehen konnte. Im Anfange des Jahres 1819 hatte, nachdem schon 1818
das Wasser stark gefallen war, der Rhein im Monate Januar einen sehr
niedern Stand erreicht. Bei diesem Wasserstande wurde am Fuße eines
Pfeilers der ehemaligen Brücke bei Mainz ein Stein zutage gefördert, mit
Zahl und Zeichen der XXII. römischen Legion, welche wahrscheinlich
diese Brücke erbaut hatte.« Der trockene Sommer führte auch in der
Elbe einen so niedrigen Wasserstand herbei, wie er seit 1683 nicht ge¬
wesen; denn es kamen im Hamburger Hafen Gedenksteine mit der Jahres¬
zahl 1683 zum Vorschein. (Leipz. Tgbl. 1898). Den Beschluss der un¬
gewöhnlich tiefen Wasserstände macht das Jahr 1823.

Auch in Böhmen ist diese Periode als Minimalzeit des Wassers
durch trockene Jahre und tiefe Pegelstände charakterisiert. Anno 1800
war im April eine Auguslhitze, darauf folgte eine große Dürre; am
21. April standen alle Bäume in voller Blüte. Im 19. Jahrhundert ist es
möglich, die trockenen Jahre in Böhmen genau zu bestimmen, da von
1804 an in Prag regelmäßige Pegel-Beobachtungen gemacht werden.
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Darnach bezeichnet Augustin (Dürren in Böhmen) als besonders trockene
Jahre: außer 1800 noch 1809, 1825, 1826, mit der Bemerkung, dass zu
Beginn dieses Jahrhundertes andauernde Dürre von 1813—1826 in
Böhmen herrschte; der größte Regenmangel war 1825 und 1826. In die
Zeit von 1805—1826 fallen 9 normale, 10 trockene und bloß 3 nasse
Jahre; es sind daher die trockenen in der großen Mehrzahl und verhalten
sich zu den nassen so wie 10:3. In gleicher Weise bezeichnen auch die
Berichte des Chronisten Krolmus diese Periode als Trockenzeit: 1800—1802
waren mäßige Winter, aber im Sommer große Hitze und mäßiger Regen;
1803 viel Schnee im Winter, 1804 ein strenger Winter mit viel Schnee.
1810 war ein trockenes Jahr mit guter Weinernte bei Melnik; 1 Fass
Melnikerwein wurde mit 222 fl. in Silber gezahlt. 1820 war ein trockener,
aber fruchtbarer Sommer; 1822 war kein Winter, kein Eis und vom
Frühjahr bis Ende Juli große Dürre.

Nicht ohne Interesse ist ein Vergleich der Pegelstände-Curve,welche
Prof. Fritz im Neujahrsblatte der Naturforscher-Gesellschaft in Zürich 1875
für die Schweiz veröffentlicht, mit der Sonnenflecken-, Nordlicht- und
magnetischen Curve für diese Minimalzeit. Wir lassen in Relativzahlen die
höchsten und niedrigsten Pegelstände in dieser Periode folgen:

1805 1813 1817 1824
2-7 16 2-3 1-3

Die höchsten Pegelstände weist die Curve zur Zeit der Maxima der
Sonnenflecken auf in den Jahren 1805 und 1817; auch ist wie bei den
Sonnenflecken das zweite Maximum 23 kleiner als 2 -7. Ebenso fallen die
Minima nahe genug zusammen. Es schmiegt sich also die Pegelstände-Curve
der Sonnenflecken-Curve und daher auch der Nordlicht- und magnetischen
Curve vielfach parallel an, und ebenso die Pegelstands-Gurveh der größten
Flüsse Deutschlands. (Siehe graph. Darstellung).

Trotz der niedrigen Pegelstände und trockenen Jahre kommen auch
nasse Jahre, ja selbst Ueberschwemmungenvor, wie uns das meteorologische
Jahrbuch von Prof. Augustin Stark, Augsburg 1820, erzählt. 1812—1813
war ein sehr kalter, ungewöhnlich früh (October) eintretender Winter,
daher der verhängnisvolle Rückzug Napoleons I. von Moskau am 18. Octo¬
ber 1812 bei —20° R. Der Sommer war trocken. 1814 war ein minder
kalter Winter, aber der ganze Juni verregnet, Mai, Juli, August, September
vorwiegend schön und trocken; 1815 war ein kalter, schneereicher Winter;
der Sommer meist trüb, Ende Juli und Ende August regnerisch; 1816
war der Winter ziemlich kalt, der Sommer von Anfangs Mai bis Mitte
August ganz verregnet; ebenso verregnet war der Sommer des Jahres
1817, so dass in beiden Jahren der Rhein einen fortwährend hohen Stand
hatte, und keine Frucht gedeihlich reifte, so dass Theuerung und Hungers-
noth entstand. 1818 war der Winter regnerisch und sehr stürmisch, da¬
gegen der Sommer meist heiß und trocken, so dass die Brunnen versiegten,
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und in Hannover die Mäuseplage auftrat. Nach dieser Hitze trat Ende
November überall eine große Kälte ein, wie im Jahre 1812.

In Böhmen war 1812 und 1813 der Herbst nass, daher klagte das
in der Franzosenschlacht bei Dresden kämpfende Militär viel über Nässe
und Koth. Im Jahre 1816 war noch im März ein bedeutender Kälterückfall;
denn das meteorologische Tagebuch von Kremsmünster führt an, dass
vom 14. bis 15. März das Thermometer um 11'2° C. gefallen sei, auch
erzählt dasselbe, dass am 11. October 1816 auf der Sternwarte daselbst
60 Sonnenflecken, darunter 3 große beobachtet wurden. Es war eben in
diesem Jahre ein kleines Maximum der Sonnenflecken. 1817 war am
7. April eine Ueberschwemmung in Prag (+307 cm Peg.). Der Winter
des Jahres 1819 war schneearm und mäßig kalt, dagegen der Sommer
unerträglich heiß; so stieg in Innsbruck am 4. Juli die Temperatur im
Schatten bis 4-28-3 ° R., am 7. Juli bis +29 ° R. und in Wien am 8. Juli
bis +30 ° R. Die Ernte war gut, der Wein der beste nach dem vom
Jahre 1811; denn der ganze September war wolkenlos, und Mitte October
gab es in Würzburg noch frische Rosen und Erdbeeren. Vor Schluss "des
Jahres 1819 fand noch eine Ueberschwemmung in Deutschland statt,
welche durch den vom 16. bis 23. December gefallenen Schnee und Regen
verursacht wurde. Die Rheinbrücke bei Kehl wurde weggerissen. Bei Ulm
stieg die Donau 320 cm über das Normale. Der Winter des Jahres 1820
begann mit einer Kälte von —17 ° R. vom 9. bis 19. Januar; am 8. Februar
war eine Eisflut in Prag (+322 cm.Peg.). Der Sommer war heiß und
trocken, das Jahr fruchtbar, der Wein gut. Im October fanden in den
Pyrenäen und in Kärnten Regengüsse und Ueberschwemmungen statt. Im
Jahre 1821 wurden am 1. Jänner in Bern die Kühe auf die Weide getrieben.
In Trient war im Monat Jänner das schönste Frühlingswetter, kein Wölkchen
trübte den Himmel, dafür war den ganzen Juni hindurch eine üble
Witterung, das Gras konnte wegen Kälte nicht wachsen. Auf den Bergen
von Italien fiel Schnee und im September traten Hochwässer ein. In
Karlsbad verursachte ein Wolkenbruch großen Schaden. Es waren im
ganzen Jahre nur 27 heitere Tage, dafür 116 Regentage (Augsburg). Im
selben Sinne berichtet auch das meteorologische Tagebuch von Krems¬
münster: »Der Juni und Juli des Jahres 1821 waren sehr regnerisch und
kalt, im Juni war das Vorgebirge öfter mit Schnee bedeckt.« Ebenso
milde war der Winter des Jahres 1822. Am 2. Januar blühte eine Rose
im Garten eines Landwirtes zu Altendorf. Blumen blühten im Freien,
wie im Frühjahre, Wiesen und Saatfelder prangten im Jänner im frischen
Grün, die Bäume blühten, die Erdbeeren rötheten sich. An der Mosel
fand man ein Blutfinkennest mit Jungen. Im Gegensatz zum vorhergehenden
Jahre war in diesem der Sommer schön, heiter und trocken. Diese Trocken¬
heit erstreckte sich auf ganz Deutschland. Das meteorologische Tagebuch
von Kremsmünster enthält folgende Charakteristik dieses Sommers: »Ueber-
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haupt war dies ein gesegnetes Jahr, wo die Witterung so günstig
war, dass alles beinahe 4 Wochen früher reif wurde, nur der
Hafer war verhältnismäßig wenig.« Die Donau war bei Augsburg zum
Durchwaten. Die Hitze stieg im Juni zu Trier bis +28 ° R. Sowie der
Sommer war auch der Herbst heiter und trocken. In Hannover blühten
am 30. October die Bäume und in Hamburg fand man im Freien noch
im November blühende Erbsen. Im December trat im Gebirge Wasser¬
mangel ein. Diese milde Witterung und Trockenheit dauerte bis 10. December.

Auf die milden Winter in den Jahren 1818, 1820, 1822 folgte der
Minimalzeit entsprechend im Jahre 1823 wieder ein strenger Winter in
ganz Europa. Die Temperatur sank in Hamburg am 21. Jänner auf
—24° R. Bei Straßburg war die Kälte und die Schneemenge so groß,
dass die Wölfe in die Stadt kamen; auch in Neapel gab es viel Schnee,
ebenso in Constantinopel. Mit der allgemeinen großen Kälte war auch
Trockenheit und Wassermangel verbunden. Der Sommer war trocken
und theilweise heiß: erst im October traten ergiebige Niederschläge ein,
so dass am 15. October der Schlossbrunnen in Karlsbad, welcher am
2. September 1809 versiegt war, in voller Stärke zurückkehrte. Hierauf
folgten am 26. d. M. Regengüsse und Ueberschwemmungen bei Noli, alles

"Vorboten der nahen Maximalzeit. In gleicher Weise berichtet das meteoro¬
logische Tagebuch von Kremsmünster: »Das Frühjahr war sehr angenehm
und zum Wachsthume sehr gedeihlich. Die Hoffnung auf eine vorzügliche
Ernte wurde, was Obst anbelangt, durch das darauffolgende regnerische
Wetter theilweise getäuscht.«

Dieses Hineingreifen der nahen Maximalzeit in diese Minimalzeit
macht sich im folgenden Jahre 1824 noch mehr bemerkbar. Auf einen
mäßig kalten, aber schneereichen Winter (Kremsmünster hatte —10 °C.
als tiefsten Thermometerstand des Jahres) folgte ein an Niederschlägen
reicher Sommer mit localen Ueberschwemmungen insbesondere in den
Elbegegenden, die sich im Herbste am Rhein und an der Donau wieder¬
holten. Groß war die Ueberschwemmung am 18. und 19. November 1824
in Petersburg und Umgebung. Die Newa riss ganze Dörfer fort und ihre
Fluten schleuderten Kanonen mit 170 Pfund Ladung in das Meer. In den
kaiserlichen Zimmern stand das Wasser 1/ 2 Arschine = 35 -6 cm hoch.
Der Gesammtschaden betrug 150 Millionen Rubel. Ebenso war 1824, am
16. Mai, eine Ueberschwemmung in Prag (+398 cm Pegelstand), welche
die Militärschwimmschule und vom Ufer der Kleinseite 4 Kanonen und
die eisernen Kugeln wegriss. Die Karlsbrücke war in großer Gefahr durch
Aufstauung, von Holzmassen. Diese Regengüsse und Ueberschwemmungs-
gefahren, wie solche der Maximalzeit zukommen, dauern auch noch in
vielen Gegenden Europas in den Monaten Jänner und Februar des Jahres 1825
fort; doch war der Sommer dieses Jahres recht schön und heiter, erst
im December 1825 traten wieder locale Ueberschwemmungen ein und zwar
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in Kopenhagen, am Rhein und in Tirol. Sonst war der December milde,
nur am Simplon fiel Schnee, in Würzburg blühten die Apfelbäume und
in Stockholm waren die Felder grün. Mit 1826, in welchem Jahre »die
Hitze am 3. August eine beispiellose Höhe erreichte«. (Leipziger Tagblatt),
und »die Luft äußerst trocken war« (Kremsmünster, meteorologisches
Tagebuch), endet die Minimalzeit des Wassers, welche durch die über¬
wiegend große Zahl kalter und strenger Winter und trockener, heißer
Sommer und niedriger Wasserstände als solche hinreichend charakterisiert
ist. Dass zur Zeit des niedrigen Fleckenmaximums 1816 und 1817 sowie
in der Nähe des folgenden Maximums 1823, 1824 und 1825 Regengüsse
und locale Ueberschwemmungen auftreten, entspricht ganz der von uns
schon früher aufgestellten Regel und steht nicht im Gegensatz zur Minimal¬
zeit des Wassers.

1826-1853
(Max.-Z.) Während der Maximalzeit 1826—1853 erhebt sich die Sonnenflecken-

Curve schon nach 4 Jahren, im Jahre 1830, zu einem schwachen Maximum,
fällt dann 1833 rasch zu einem Minimum herab, um ebenso rasch zu
einem bedeutenden Maximum im Jahre 1837 emporzusteigen, auf welches
nach 11 Jahren, im Jahre 1848, nach dem Minimum 1843 ein wohl
niedrigeres, aber in seinen Wirkungen intensiveres Maximum folgt,
wie aus nachstehendem Schema mit Berücksichtigung der Nordlicht-Curve
zu ersehen ist:

1830, 1833, 1837, 1843, 1848
71, 75, 138, 11, 1247"

Mii der Flecken-Curve hält einen parallelen Gang die Nordlicht-Curve
in dieser Maximalzeit ein; auch sie enthält 3 Maxima, welehe nahezu mit
den Fleckenmaximis isochron sind, nur ist hier das 3. Maximum das
bedeutendste, wie aus nachstehenden Zahlen erhellt:

1825, 1830, 1835, 1841, 1845, 1851
25, 154, 43, ~ 165, 120, 291.

Denselben Gang zeigt auch die magnetische Curve; denn sie erreicht
in den Jahren 1830, 1838 und 1848 die relativ größten Abweichungen.
Nahezu auf dieselben Jahre, nämlich 1—2 Jahre später als die Flecken-
maxima, fallen auch die Maxima des Mainzer Pegels wie aus nachfolgendem
Schema zu ersehen ist:

1826, 1831, 1835, 1838, 1842, 1850
2-750, 4-500, 2-25, " 4-500, 2-425, 5-050.

Auch hier ist wie bei den Nordlichtern das 3. Maximum im Jahre 1850
relativ das höchste.

Der durchschnittlich höchste Wasserstand beträgt auf Grund
des Mainzer Pegelstandes in der Maximalzeit 1826—1853 genau 3-819 m,
während derselbe in der vorhergehenden Maximalzeit l'575m betrug; er
ist also in dieser Maximalzeit um 0'244m größer, wodurch die Zeit von
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1798 — 1826 als eine Minimalzeit des Wassers, die Zeit von 1826—1853
aber als eine Maximalzeit des Wassers bezeichnet wird.

Wie die hohen Pegelstände, so charakterisieren auch die zahlreichen
Hochwasser von bedeutender Höhe diese Periode als Maximalzeit. Da sich in
dieser Periode das Fleckenmaximum im Jahre 1848 in seiner Nordlicht¬
wirkung am kräftigsten erwies, so dürfen wir ein Gleiches auch in
seiner Wasserflutwirkung erwarten, und in der That sind die Hochfluten
1845 mit 6 m und 1850 mit 5 m Pegelstand in Mainz die höchsten während
der ganzen Maximalzeit. Die übrigen Hochwasser dieser Zeit sind zwar
etwas minder hoch, aber um so größer ist ihre Zahl: 1827 mit 4m,
1831 mit 45m, 1833 und 1834 mit 4'6m, 1838 mit 4"5 m, 1841 und
1844 mit nahezu 4m, 1846 mit4'4m, 1851 mit 4m Pegelhöhe. Besonders
deutlich springt der Unterschied zwischen dieser Maximalzeit und der
vorhergehenden Minimalzeit in den Frankfurter Hochwässern in das Auge.
Während in der Minimalzeit 1798 — 1826 nur von 2 Ueberschwemmungen
berichtet wird (1799 und 1809), zählt man in der Maximalzeit 1826—1853
nicht weniger als 9, nämlich: 1827, 1828, 1830, 1831, 1832,1836,1839
1841 und 1845. Dasselbe Verhältnis findet gegenüber der nun folgenden
Minimalzeit 1853—1881 statt, die nur eine einzige, minder hohe Ueber-
schwemmung enthält.

Wie in den Rheinlanden, so waren auch in Böhmen "die Pegelstände
und die Witterungsverhältnisse ganz einer Maximalzeit des Wassers ent¬
sprechend. In dieser Zeit war Prag von Hochfluten mit folgenden Pegel¬
ständen betroffen: 1827 mit 326-4cm, 1829 mit 390-7, 1830 mit 360cm
und 1845 mit 545 -2 cm Pegelstand über dem Normale; außerdem fanden
in Böhmen noch große Ueberschwemmungen statt. 1832 und 1837, welche
über das ganze Land verbreitet waren. Krolmus' Chronik erzählt hierüber
Folgendes: > 1827 trat die Moldau aus den Ufern und 1829 war eine große
Ueberschwemmung auf allen Flüssen«; Wien wurde von der Donau über¬
flutet 1830 traten nicht nur die Flüsse Böhmens, sondern auch die Mosel,
der Lech, die March und die Donau aus den Ufern, so dass Wien abermals
eine außergewöhnlich hohe Ueberschwemmung halte. 1833 war
zum Theile ein nasses Jahr, 1837 traten am 18. Mai die Elbe, Moldau,
Iser, Eger, Mies aus den Ufern und verursachten weit und breit Ueber¬
schwemmungen, weil es den ganzen Mai hindurch ununterbrochen regne te.
In demselben Jahre verursachte Mitte März auch die Donau in Ungarn
große Ueberschwemmungen, in Pest riss dieselbe 2181 Häuser nieder und
beschädigte 827; 200 Menschen verloren dabei das Leben. Nach den Be¬
richten des meteorologischen Tagebuches von Kremsmünster war der Winter¬
monat December des Jahres 1833 der Maximalzeit entsprechend »sehr
warm«, am 30. und 31. December stand das Thermometer auf +9-4° C.
und überhaupt während des ganzen Monats über dem Gefrierpunkt. Ebenso
zeichnete sich der Jänner 1834 durch seine Wärme aus. Die Witterung
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war zwar zumeist trüb und oft von Regen begleitet, am 2., 3. und 6.
Jänner fiel Schnee, der aber jedesmal sogleich wieder wegschmolz. Am
4. .länner war ein Wintergewitter, wobei die Temperatur wohl auf 0°
sank, aber dann wieder stieg und am 25. Jänner die Höhe von + 14"5°C.
erreichte. »Seit Menschengedenken«, berichtet das meteorologische Tagebuch,
»weiß man sich keiner so gelinden Witterung in diesem Monate zu er¬
innern ; denn er brachte Frühlingsblumen in die Flur, wie Seidelbast und
Palmweide. Ebenso milde war der Feber. Erst am 15. März fiel Schnee
und es trat eine kalte Witterung ein, welche bis 18. April dauerte, worauf
fast constant schönes Wetter bis September mit hoher Temperatur (9. Mai
+ 25'31° C.) folgte. Es war dies das beste Weinjahr, das selbst 1811 an
Güte übertraf. Der Wein war süß und geistig.« 1835 notiert da? meteor.
Tagebuch eine Ueberschwemmung der Krems. Tm Jahre 1836 warder
Maximalzeit entsprechend ein kühler Sommer; denn das meteor. Tagebuch
registriert am 10. Mai: Schnee, am 30. und 31. Mai: starken Reif mit
Eis im Kremsthale, 21. Juli: Schnee auf den Hochgebirgen und Abkühlung
der Atmosphäre durch einen NW-Sturm, 11. September: Schnee auf den
Vorbergen, und am 28. October stellte sich plötzlich der Winter ein. Der
gefallene Schnee blieb bis 3. November liegen. 1844 war in Röhmen ein
nasskalter Sommer, das nasse Futter verursachte eine Viehseuche. Anno
1745 war ein strenger, trockener Winter, im ganzen Jänner wölbte sich
ein blauer Himmel über die schneeigen Gefilde; aber auf diesen strengen
Winter folgten große, unerhörte Ueberschwemmungen im ganzen
Lande. Viele Rienenstöcke verhungerten, weil die Rienen im Vorjahre
nichts einsammeln konnten. Nachdem man am 22. März, Samstag vor
dem Ostersonntäg, in Prag das Osterlamm bei Musik und Lampions um
7 h abends am Eise gefeiert und am Ostersonntag um ll h Gottesdienst
auf demselben gehalten hatte, setzte sich am 27. März der imposante
Eisstoß in Rewegung, das Wasser stieg immer mehr und reichte am 28.
mittags dem Rradac bis zum Kinn und erreichte am 29. eine Höhe von
545 ,2em über dem Normale, fast wie im Jahre 1784, so dass der Kopf
des Rradac tief unter dem Wasserspiegel stand. Ein großer Theil der
Kleinseite und Neustadt, die halbe Altstadt, und fast die ganze Judenstadt
waren überschwemmt, im ganzen standen von 3106 Häusern 946 im
Wasser. Diese Hochflut übertraf wohl die Hochfluten von 1501 und 1784
nicht an Höhe, aber an Wassermenge, und erstreckte sich nicht nur auf
alle Flüsse Röhmens, sondern auch auf Deutschland; die Dresdener Drücke
verlor durch diese Hochflut einen Pfeiler. In Tetschen war im Frühling
dieses Jahres, d. i. am 31. März 1845 der höchst bekannte Wasserstand,
nämlich +10'35m am Quaimauerpegel, welchem Stande eine seeundliche
Abflussmenge von 5600 m 8 entspricht. In dem Jahre 1849, am 17. Jänner,
war Wien von einer großen Ueberschwemmung heimgesucht, so dass die
Donau am Nussdorfer Pegel 330cm über dem Normale stand; ebenso hatte
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Wien eine große Ueberschwemmung am 23. Februar 1850 zu erleiden,
die Donau stand 340 cm am Nussdorfer Pegel über dem Normale.

Die meteorologischenTagesblätter von Kremsmünster registrieren im
.lahre 1846 eine vorzeitige Ernte; schon am 26. Juni wurde der Roggen
geschnitten und am 9. August gab es reife Trauben. Vom Jahre 1847
berichten dieselben Folgendes: »Am 19. October und 31. October wurden
Nordlichter gesehen, die Magnete des magnetischen Observatoriums waren
unruhig. Am 24. October wurden in Deutschland schöne Nordlichter ge¬
sehen; hier (Kremsmünster) waren die Magnete in heftiger Bewegung.
Am 17. November d. J. wurde wieder ein Nordlicht gesehen. Auch in
Freistadt wurde diese Erscheinung beobachtet. Es fiel schon vor Beginn
des Nordlichtes Schnee; als das Nordlicht erschien, gab es eine so helle
Röthe, dass man im Freien lesen konnte. Die schneebedeckten Gebäude
waren rolh; auch die Schneeflocken erschienen in dieser Färbung«. Die
Häufigkeit und Helligkeit der hier beobachteten Nordlichter erklärt sich
aus dem nahen Sonnenfleckenmaximum 1848, dem bald darauf ein Nord¬
lichtmaximum und ein Wassermaximum folgten; denn die zunächst folgenden
Berichte der meteorologischen Tagesblätter erwähnen große Niederschlags¬
mengen und zwar schon 1848, 14. Juli: »Infolge eines WTolkenbruches
richteten die Krems und der Marktbach, hocli angeschwollen, großen
Schaden an«. 16. August d. J.: »In der Nacht ein bedeutender Hagelschlag
in der Gegend von Nussbach etc.« 1849, 20. Juli: »Furchtbarer Hagel¬
schlag«, 1850, 12. Juli: »Das Hochgebirge und ein Theil der Yorberge
angeschneit«, 1857, August, gieng ein Wolkenbruch über Oberösterreich
und Baiern nieder, der die Städte Neuheus und Simbach vollständig
überflutete. 1852 registrieren die meteorologischen Tagesblätter eine
»beispiellose milde Witterung im December. In Niederösterreich und auch
in andern Kronländern sah man Bäume mit frischen Knospen, Rosen,
Nelken und Veilchen in schönster Blüte. Im Vorjahre wurde ähnliches am
7. Jänner von Bingen herein berichtet, welche Berichte mit dem Charakter
einer Maximalzeit vollkommen übereinstimmen. Noch im April des Schluss¬
jahres der Maximalzeit registriert das meteorologische Tageblatt: »Große
Niederschlagsmengen«,aber dann beginnen die Berichte über kalte Winter,
warme Sommer und Wassermangel, der Minimalzeit entsprechend.

In der Zeit von 1827—1851 herrschte in Böhmen die Nässe vor; denn
von 25 Jahren waren 15 nasse, 4 normale und 6 trockene Jahre. Die Dürren
der Jahre 1832,1834.1835 und 1842 erscheinen nur vereinzeint in der langen
Reihe nasser Jahre. Hiemit ist diese Periode nicht bloß für Deutschland,
sondern auch für Böhmen als eine Maximalzeit des Wassers nachgewiesen.
Da in dieser Maximalzeit — wie aus der Flecken-Curve und Nordlicht-
Curve deutlich zu ersehen ist — die Maxima nur langsam steigen und
fallen, so tritt der Charakter der Maximalzeit nicht schroff und allgemein
hervor, sondern mit einer gewissen Mäßigung, daher sich in derselben
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auch strenge Winter und heiße Sommer finden, jedoch weder an Zahl
noch Stärke übermäßig. — Heiße Sommer waren in dieser Maximalzeit
in den Jahren 1834, 1841 und 1846. Im Jahre 1841 stand an einem
Sommertage das Thermometer in Berlin auf +28° R., in Breslau auf
+ 30° R., in Wien auf +31° R., in Rom auf +34° R., und in Neapel auf
+ 38° R. Im Jahre 1846 währte der Sommer vom 1. Juni bis zum
13. September, 106 Tage, und hatte 90 Tage mit +20« R. Wärme,
welche am 6. und 8. August auf +26 -5° R. stieg. Vom 1. Mai bis
1. September zählte man 87 heitere Tage. — Während der ganzen
Maximalzeit 1826—1853 war kein Wassermangel, die Schiffahrt war in
Flor, die Mühlen an den kleinsten Bächen waren fast ungestört im Gange,
kein Rückgang der Gletscher war bemerkbar; ganz das Gegentheil fand in
der nun folgenden Minimalzeit statt.

1853-1881
(Min.-Z.) Gemäßigt wie die vorhergehende Maximalzeit ist auch die theoretische

Minimalzeit von 1853—1881, welche aber in Wirklichkeit nur bis 1865 dauert;
denn durch eine im Jahre 1876 eingetretene »unerwartete Veränderung«
im Verlaufe der Sonnenflecken, ist der regelmäßige Gang dieser Periode
unterbrochen worden, und die Zeit von 1876—1881 muss als Specialität
für sich allein genommen und eigens behandelt werden.

Mit einer geringen Relativzahl 37'7, welche 1856 auf 4 -2 herabsinkt,
greifen die Sonnenflecken in diese Minimalzeit ein und erreichen im Jahre
1860 das kleine Maximum 96, um dann wieder langsam bis zur Relativzahl 7
im Jahre 1867 herabzusteigen; von diesem Jahre an erbebt sich die
Fleckencurve rasch zu einem großen Maximum im Jahre 1870, von dem
sie minder rasch zu dem Minimum ll -3 im Jahre 1876 herabsteigt. liier
macht die Fleckencurve einen Wendepunkt und steigt 1877 mit der
Relativzahl 123 etwas empor; statt nun — wie es sonst Regel ist —
rasch weiter zu steigen, stürzt die Fleckencurve im Jahre 1878 noch tiefer
herab, nämlich auf die Relativzahl 3, und steigt dann so langsam, dass sie
im Jahre 1879 nur die minimale Relativzahl 6 erreicht und bis 1883 nur
auf das kleine Maximum 63"7 anwächst, während nach der normalen
periodischen Wiederkehr der Fleckenmaxima ein größeres als 1870 hätte
eintreten sollen.

Den Wechsel der Fleckenmaxima und Fleckenminima in der Minimal¬
zeit 1853—1882 zeigt nachfolgendes Zahlenschema:

1856, 1860, 1867, 1870, 1878, 1883
4-2, 960, 70, 1390, 3-4, 637,

Die unerwartete Wendung, welche die Fleckencurve im Jahre 1876
nimmt, spiegelt sich auch in der Nordlichtcurve sowie auch in der
magnetischen Curve und Pegelcurve wieder, welche 3 Curven wie sonst
einen parallelen Gang mit der Fleckencurve auch in dieser Minimalzeit
einhalten.
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Maxima und Minima der Nordlichter von 1853—1882:
1857, 1859, 1868, 1872, 1878, 1882
60, 145, 74, 265, 15, 176.

Maxima und Minima der magnetischen Declination:
1855, 1859, 1867, 1872, 1878, 1883
6-4, 1037, 6-47, 100, 565, 959.

Maxima nnd Minima der höc hsten Pegelstände (Minnz):
1857, 1862, 1868, 1870, 1778, 1882.
1-875, 5-375, 2-975, 4-225, 3-68, 595.

In meteorologischer Hinsicht ist diese Periode als Minimalzeit des
Wassers charakterisiert: 1. durch den durchschnittlichen höchsten Wasser¬
stand 3-609m am Mainzer Pegel, welcher um 0210 m tiefer ist als
der durchschnittlich höchste Wasserstand der vorhergehenden Maximalzeit,
2. durch die seltenen und wenig hohen Ueberschwemmungen; denn
die höchsten Wasserstände waren 1862: etwa 5 -4m, 1855:4 -7m, 1867 :4 -6m,
1864 und 1871: etwa 4'2m. Noch mehr aber ist sie als solche cha¬
rakterisiert durch die häufigen und langandauernden, sehr nie¬
drigen Wasserstände, besonders aber durch den äußerst seltenen nie¬
drigen Wasserstand von 1858:0'2m unter dem Nullpunkte des Mainzer
Pegels.

Wittmann sagt in seiner Rheinchronik: »Aus dieser vergleichenden
Uebersicht geht hervor, dass der Wasserstand von 1858 nicht allein der
niedrigste war, welcher seit Menschengedenken sich ereignete, sondern
auch zu den niedrigsten gehört, welche im Rheinthale überhaupt vor¬
kamen«. Schon seit Beginn der 50 er Jahre waren die niedriegsten Wasser¬
stände am Mainzer Pegel fast immmer dem Nullpunkte sehr nahe:

1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860,
0-100, 0-250, 0-300, 0-45,

1861, 1862, 1863, 1864, 1865,
0-050, —0-175, 0-042, 0-850,
1866, 1867, 1868, 1869, 1870,

0-500, 0-500, 0-00, 0-075, 0-175, 0-175, 0-800, 0-700, 0-750, 0-575,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,
0-150, 0-150, 0-700, 0-150, 0-530, 0-500, 0-480, 0-920, 0-950, 0720,

Erst vom Jahre 1878 an, also gegen Ende der Minimalzeit, als die
folgende Maximalzeit schon eingreifend zurückwirkt, steigen die Minimal¬
werte ganz plötzlich. Im Jahre 1857 entstand infolge der anhaltenden
Hitze und Trockenheit des ganzen Sommers und bei dem anhaltenden
Regenmangel, der noch am Schlüsse des Jahres 1857 fortdauerte, ein
kaum je dagewesener Mangel an Wasser und ein außerordentlich niedriger
Pegelstand (= 0-05 m) des Rheins am 21. December, während der höchste
am 17. Juni nur 1925 in Mainz betrug. Zu Koblenz konnte man trockenen
Fußes auf die Rheininsel Oberwörth gelangen. Am Bodensee musste die
Schiffahrt wegen des niedrigen Wasserstandes eingestellt werden. Wie am
Rhein, so war auch in Oberösterreich der Witterungscharukler des Jahres
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1857 im April ganz einer Minimalzeit entsprechend, denn das meteorolo¬
gische Tagebuch von Kremsmünster registiert noch großen Schneefall
und eine Kälte von —2-4 °C. am 25. April, so dass an den blühenden
Kirschbäumen und an den knospenansetzenden Fruchtbäumen lange Eis¬
zapfen hiengen. Der Schnee lag in diesem Winter 4 Monate auf der Erd¬
oberfläche.

Die ungewöhnliche Trockenheit und der fast gänzliche Mangel an
Regen und Schnee dauerte in Deutschland mit Beginn des Jahres 1858
auch in den Monaten Jänner, Februar, bis Mitte März fort, und es war
selbst in der Schweiz so wenig Schnee gefallen, dass am Neujahrstage 1858
die Knechte im Hospiz des St. (iotthardt sich die Zeit mit Kegelspiel
vertreiben konnten, statt, wie sonst, 3 m hohen Schnee wegzuschaufeln.
In den ersten Monaten 1858 stand der Rhein 2 dm unter dem Nullpunkte
des Mainzer Pegels. Dieser niedere Wasserstand war in Deutschland allgemein.
Im Bodensee konnten alle Felsen, welche die niedrigsten Wasserstände
eingegraben enthalten, trockenen Fußes begangen werden. Der Rheinfall
bei Schaffhausen war zu schmächtigen Mühlbächen zusammengeschrumpft.
Am Laufensteine kamen die Jahreszahlen aller niedrigsten Wasserstände
zum Vorschein und zeigten, dass dies der niedrigste seit 176 Jahren war.
Bei Asmannshausen kam die warme Quelle zum Vorschein, die seitdem
den Weinort auch zum Badeort gemacht hat. Bei Lochnen wurden auf
einer in der Mosel zutage gekommenen Sandfläche zahlreiche Goldmünzen
gefunden. Nicht weit von Xanten fand man eine Bronzestatue, die vom Ber¬
liner Museum um 8000 Thaler angekauft wurde. Ueberhaupt ist die Zahl
der bei diesem niedrigen Wasserstande aufgefundenen antiken und mittel¬
alterlichen Kunst- und Baugegenständen sehr groß; war ja diese Minimal¬
zeit die Zeit der Entdeckungen und Erforschungen der Pfahlbauten. Der Herbst
des Jahres 1862 war so milde, dass im November zum zweitenmale die
Herbstblumen florierten. (Meteorologisches Tagebuch von Kremsmünster).

Nachdem das genannte meteorologische Tagebuch am 15. Jänner 1869,
24. September und 24. October 1870, 12. Februar und 10. November 1871
und 4. Februar 1872 prachtvolle Nordlichter, welche in Kremsmünster
gesehen wurden, verzeichnet hatte (es war um diese Zeit ein Maximum
der Nordlichter), erwähnt es als eine besondere Merkwürdigkeit, dass am
2. December 1872 das Thermometer im Schatten auf 17'5 ° C. stieg,
worauf Südwind und eine heitere Witterung eintrat.

Auch in Böhmen war diese Periode, wenigstens bis 1877, eine
Trockenzeit; denn von 1852-—1876 finden wir eine große Anzahl trockener
Jahre, von 24 Jahren waren ja 14 trocken, 8 normal und nur 2 nass;
erst von 1877 an beginnt die Nässe, welche sich nach dem Jahre 1881,
also bei Beginn der nächsten Maximalzeit, zu Ueberschwemmungen steigert;
besonders trocken waren die Jahre von 1863—1865 und 1870—1874,
von denen wieder durch große Dürre hervorragen: 1863, 1870 und 1874;
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ferner blieb in der Periode von 1860—1879 die mittlere Höhe des Wasser¬
standes der Moldau in Prag rund um 2'5 cm unter dem Normale. Nicht uner-
Iwähnt können wir an dieser Stelle die Bemerkung lassen, welche Dr. Augustin
lin seiner Schrift »Dürren in Böhmen« über die Prager Begenmengen macht,
indem er sagt: »Seitdem man die Begenmengen in Prag (wo die ombro-

letrischen Messungen von ganz Böhmen einlaufen) regelmäßig misst, kann
lan beobachten, dass 2 lange Trockenzeiten von 1805—1826 und 1852—1874
lit 2 langen nassen Zeiten von 1827—1851 und 1875—1893 wechseln«.

Vergleichen wir diese empirisch entdeckten Trocken-und Nässenperi-
)den mit unseren theoretisch aufgestellten Minimal- und Maximalperioden, so

[finden wir, dass die erste empirische Trockenperiode von 1805—1826 in unsere
theoretische Minimalzeit von 1798—1826, und die zweite empirische Trocken¬
periode von 1852—1874 in die theoretische Minimalzeit von 1853—1881,
lagegen die empirische Nässezeit 1827—1851 in die theoretische Maximalzeit
ron 1826—1853, und die empirische Nässezeit von 1881—1893 in unsere
theoretische Nässezeit von 1881—1909 vollständig hineinfallen, woraus sich
ein neuer Beweis für die Bichtigkeit unserer theoretisch gebildeten Maximal-
ind Minimalperioden zu je 28 Jahren im Durchschnitte ergibt.

Vergleichen wir die Wetterphänomene während dieser Minimalzeit
^n Böhmen mit denen in Wittmanns Chronik von der Bheingegend an¬
geführten, so finden wir eine vollständige Uebereinstimmung über den all¬
gemeinen Charakter dieser Periode von 1853—1881.

Trotz der enorm niederen Wasserstände von langer Dauer kann diese
iMinimalzeit eine gemäßigte genannt werden, denn die Hitze in den heißen
jSommern wurde nicht unerträglich, kommt ja in der ganzen Minimalzeit
|die Temperatur von 28° B. -35° C. niemals vor, die in der vorhergehenden

linimalzeit 1798—1826 selbst in Berlin zweimal beobachtet wurde. Kalte
IWinter kamen ebenfalls vor, 1870/1871, 1879/1880, 1880/1881, allein eine
[Kälte wie 1812 oder in den zwanziger Jahren wurde nichteriebt und dieKälte-
Deriode dauerte nicht lang. Die Ursache dieser gemäßigten Minimalzeit ist in

|dem allmähligen Auf-und Absteigen der Sonnenflecken-Curve zu suchen.
Dass in dieser Minimalzeit auch einige 1 o c a 1 e Anschwellungen der Moldau

[mit meist nur minderhohen Pegelständen vorkommen, kann den allgemeinen
Charakter einer Trockenzeit nicht ändern; so wurde zu Prag 1860 ein Wasser¬
stand mit 240 cm über dem Normale, 1862 mit 445 cm, 1865 mit 282 cm, 1867 mit

1261cm, 1872.mit 379cm .über dem Normale beobachtet, die in Anbetracht des
[mittleren jährlichen Maximalstandes von 185 -8 cm von minderer Bedeutung sind.

Auch die große Ueberschwemmung,von welcher Wien am 1. Februar
[1862 heimgesucht wurde, muss als eine rein locale Anschwellung bezeichnet
[werden, indem dieselbe durch die vom Gebirge herabgekommenen Guss-
jwässer herbeigeführt wurde. Der Minimalzeit entsprechend war nämlich
[der Winter von 1861 auf 1862 ein sehr strenger; der Boden war fest
|und tief gefroren, als am 1. Februar ein warmer Begen und hiemit ein
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höherer Wasserstand der Donau eintrat, der durch das um folgenden Tage noch
anhaltende Thau- und Regenwetter und durch den Umstand, dass der fest ge¬
frorene Boden kein Wasser aufnahm, zu einer hisher noch nicht beobachteten
Höhe von 6 m über dem Normale des Nussdorfer Fegeis sich steigerte.

1881—1909
(Max.-Z.)

- Der 11jährigen Periode entsprechend hätte nach dem hohen Maximum
von 1870 im Jahre 1882 wieder ein größeres Maximum und der 55jährigen
Periode entsprechend im Jahre 1892 nach dem großen Maximum von
1837 wieder ein bedeutendes Maximum eintreten sollen. Statt dieses regel¬
mäßigen Verlaufes haben wir in den Jahren 1883 und 1893 überraschend
kleine Fleckenmaxima erlebt mit den kleinen Relativzahlen 59 und 84-9.
Es folgten also nach dem hohen Maximum von 1870 mit der R. Z. 139
sehr niedrige Maxima, wodurch es geschah, dass die Maximalzeit des
Wassers, welche erst 1883 beginnt, in die Minimalzeit vorrückt und schon
1877 einsetzt, wie dies deutlich an dem Wachsen der Wasserstände am
Prager und Mainzer Pegel von 1876 an zu erkennen ist. Mit der Sonnen-
flecken-Curve läuft auch in dieser Maximalzeit die Nordlicht- und magnetische
Gurve sowie die der Pegelstände parallel:

1874 1875 1876 1877 1878 l 1879 1880 1881 1882
1 i

1883 1884 1885

Relative Sonnen-

44-6 17-1 1-1:3 12-3 34 60 32 3 54-2 59-6 63-7 63-4 52-2

Relative Nordlichter-

14 5 4 3 2 4 13 15 23 17 12 12

Variationen der

7-98 673 6-47 5-95 5-65 5-99 6-85 7-90 7-92 834 8-27 7-83

Prager Pegelstände

-0-95 19-54 3036 22-18 24-87^32-55 37-25 31-84 25-62 2813 2486 18-56

Höchste Mainzer

1-76 3-18 4'90 4-20
!

3-68 4-20 4-90 3-93 5-95 5-93 2-12 3-60
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Halten wir den Verlauf dieser Relativzahlen-Reihen vergleichend zu¬
sammen, so offenbart sich in denselben ein paralleler Gang, der auch in
■der Unregelmäßigkeit nach dem Jahre 1876 eingehalten wird. In diesem
Bahre erfährt der regelmäßige Gang der Sonnenüecken eine Unterbrechung,
■welche nicht bloß auf die Nordlichterscheinungen und magnetische Ab¬
weichung, sondern auch auf die Witterungserscheinungen seine den regel¬
mäßigen Lauf derselben störende Rückwirkung ausübt.

Bei Beginn dieser 9. Periode fallen die Maxima der Sonnenüecken,
Kordlichter und magnetischen Variationen auf das Jahr 1779 zusammen,
Bas Maximum der Ueberschwemmungen5 Jahre darnach auf das Jahr 1784.

i.uf Grund der 110jährigen Periodicität sollte von den 3 erstgenannten
Crscheinungen ein ebensogroßes Maximum 1779 +110 = 1889 stattfinden
md ein Hochflut-Maximum 1784+110 = 1894 eintreten. Dies traf aber
licht ein. Statt des theoretisch berechneten Hauptmaximums der Sonnen-

Kecken 1889 tauchten zu beiden Seiten desselben 1883 und 1893 zwei
niedere Maxima auf. Wie unsere voranstehenden historischen Betrachtungen
zeigen, tritt dann auch für die Ueberschwemmungen eine Ausnahme der¬

art ein, dass dieselben nicht in der berechneten Zeit stattfinden und auch

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

flecken-Anzahl:

254 13-1 6-7 6-3 71 35-6 73-0 84-9 78 64 41-8 26-3

Anzahl in Christiania:

11 11 6
7 ! 4

13
1

23 6 11 10 13 15

magnetischen Declination:

7-00 6-72 664 5-99 616 7-42 ' 8-65 9-59 9 02 8-67 7-79 6-85

in Centimetern:

31-46 18-78 41-00 27-50 4751 27-25 3373 17-40 32-71 38-43 4604 —

Pegelstände in Metern:

2-77 3-57 4-02 3-38 3-57 3-39 ' 3-95 3801 2-83 4-48 4-80 4-22

5 *

K
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nicht die erwartete Höhe erreichen, sondern in eine größere Zahl minder
hoher, meist localer Ueberschwemmungen sich umwandeln und auf eine
längere Zeit (14 Jahre vor und 14 Jahre nach dem theoretischen Maximal¬
jahre) sich vertheilen.

Gestützt auf diesen Erfahrungssatz konnte daher Professor Dr. Paul
Reis in seinem 1883 erschienenen Werke: »Die periodische Wiederkehr
von Wassernot und Wassermangel« die in den 80er und 90er Jahren
stattfindenden zahlreichen Ueberschwemmungen in Mitteleuropa mit großer
Bestimmtheit voraussagen und folgende Mahnung daran knüpfen: »Es
kann daher an die Staatsregierungen und Gemeindeverwaltungen nicht
dringend genug der Mahnruf erhoben werden, alles zu thun und nichts
zu unterlassen, was die Gefahr der Ueberschwemmungenvermindern kann.
Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht eine Vermuthung ins Blaue, sondern
eine wohlbegründete Hypothese.«

Wie richtig diese Voraussage war, wissen wir Alle, und die nun
folgende Betrachtung soll es der Nachwelt zu ihrer Darnachachtung bekunden.

Die nächste Folge der unerwarteten Unterbrechung des regelmäßigen
Verlaufes der Sonnenflecken von 1870 an, war ein Vorrücken der nächst¬
folgenden Maximalzeit (1881—1909) in die Minimalzeit von 1853—1881
und hiemit das Eintreten einer Mischperiode in den letzten Jahren der
Minimalzeit, da in diesen Jahren von 1876—1881 heiße Sommer (1876
und 1880) und strenge Winter (1879/1880, 1880/1881) mit nasskalten
Sommern und milden Wintern, mit Trockenzeiten und großen Ueber¬
schwemmungen 1882 und 1883, wechseln. In seiner letzten Ursache ist
dieser Mischzusland eine Verbindung der normalen Minimalzeit mit den
Folgen des vorausgegangenen llochmaximums im Jahre 1870.

Dass aber in dieser Mischzeit, noch mehr aber in der darauf
folgenden Maximalzeit, die Nässe vorherrscht und sich zu zahlreichen,
theilweise großen Ueberschwemmungen steigert, das wird uns verständlich,
wenn wir die Relativzahlen der Sonnenflecken seit 1870 oder noch besser
den Verlauf der Sonnenflecken-Curve von 1866—1898 mit dem historisch
vielfach bewährten Satz zusammenhalten: Wenn ein Hochmaximum
(wie dies 1870 der Fall war) steil abfällt und von nachfolgenden
minimalen Maximis begleitet ist, so bildet sich während
dieser niedrigen Maxima eine Nässezeit, die sich auch zu
bedeutenden Hochwässern steigert. Das Vorherrschen der Nässe¬
zeit in den 80 er und 90 er Jahren darf uns jedoch um so weniger be¬
fremden, ja wir müssen dasselbe erwarten, weil wir ja mit dem Jahre 1881
in eine Maximalzeit des Wassers und der Hochfluten eingetreten sind;
freilich treten letztere nicht immer in der Höhe auf, wie die 110jährige
Periode es fordert, aber dafür um so zahlreicher.

Die Zunahme des Wasserreichthums in dieser Maximalzeit ersehen
wir am besten aus den Prager Pegelständen. Während im Jahre 1874 der
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l'egelstand in Prag im .1 ah res mittel noch unter 0, nämlich —095 cm,
ist, steigt er im Jahre 1880 auf +37 -25cm, im Jahre 1890 sogar
auf + 47"51cm, und im Jahre 1896 auf + 46• 04 cm hinauf, und während
der bisher verflossenen Maximalzeit beträgt das geringste Jahresmittel im
Jahre 1893 noch immer 17'4cm. Dass diese Maximalzeit eine Zeit der

| Nässe ist, lehrt uns ein Vergleich der Anzahl der nassen mit den trockenen
Jahren. Von den 17 bisher abgelaufenen Jahren dieser Maximalzeit waren

[bloß 4 trockene Jahre (1885, 1887, 1893, 1895), dagegen 9 nasse
(1881, 1882, 1883, 1884, 1888, 1890, 1894, 1896, 1897), von denen

jwieder 7 Ueberschwemmungsjahre waren (1882, 1883, 1888, 1890,
1894, 1896, 1897); in den übrigen Jahren herrscht ein Mischcharakter.

Nachdem wegen des unregelmäßigen Verlaufes der Sonnenflecken
| die Minimalzeit des Wassers 1876 unterbrochen wurde und von 1876—1881
! eine Mischzeit eintritt, beginnt mit 1881 eine ausgesprochene nasse Zeit
mit zahlreichen LJeberschwemmungen,wie es der theoretischen Maximal¬
zeit von 1881—1908 entspricht. Im Gegensatz zu den Jahren der vorher-

j gehenden Trockenzeit beginnen vom Jahre 1881 an die Winter milder
I und die Hommer kühler und niederschlagsreicher zu werden; so
betrugen die Jahres-Niederschlagsmengen im gesammten Flussgebiete der
böhmischen Elbe:

1875—35740 Mill.m 3
1876—32350 „ „
1877—31520 „ „
1878—32810 „ „
1879—34910 „ „

1880—42020 Mill.m 3
1881—34050 „ „
1882—42640 „ „
1883—30930 ,-; „
1884-33730 „ „

Mittel: 1875^-1879—33466 Mill.m 3 Mittel: 1880—1884—36246 Mill.m 3

Also beträgt die Niederschlagsmenge in den ersten 5 Jahren der
Maximalperiode um 3208 Mill. m 3 mehr als in den letzten 5 Jahren der
vorhergehenden Minimalzeit. In den folgenden 5 Jahren sinkt zwar die
Niederschlagsmengewieder etwas herab, um aber in den nächstfolgenden
5 Jahren das Mittel der 5 Anfangsjahre dieser Periode nahezu wieder zu
erreichen.

1885—28830 Mill. m 3 1890—44284 Mill. m 3
1886—35990 „ „ 1891—34887 „ „
1887—27740 „ „ 1892—32367 „ „
1888—38490 „ „ 1893—29106 „ „
1889—34740 „ „ I 1894—40605 „ „

Mittel: 1885—1889-33158 Mill.m 3 Mittel: 1890—1894—63674Mill. m 3

Durch diese Zahlen wird diese Maximalperiode als eine sehr
wasserreiche charakterisiert und kann daher mit Recht eine Maximal¬
zeit des Wassers genannt werden. Die ganze Zahlenreihe der Jahres-
Niederschläge schmiegt sich auch der Elbe-Curve gut an. Infolge dieses
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Wasserreichthums mussten häufiger Flussanschwellungen stattfinden, die
sich vom Jahre 1881 an zu großen Ueberschwemmungen steigerten; so
trat 1881 die Moldau bei einem Pegelstande von +250 cm am 15. Mai
in Budweis aus den Ufern und überschwemmte den westlichen Theil der
Stadt, und am 29. Juli 1882 riss daselbst die Hochflut die städtische
Schwimmschule weg. Im Jahre 1883 folgte auf einen milden aber schnee¬
reichen Winter ein kalter regnerischer Sommer. 1885 hatte Wien eine '»ver¬
heerende Ueberschwemmung«.Ebenso war 1884 ganz einer Maximalzeit ent¬
sprechend ein sehr milder Winter, aber der Sommer reich an Niederschlägen,
die sich im Juni zu Hochfluten steigerten; auch im Jahre 1885 führten im Mai
und Juli starke Regen zu Hochfluten, sonst war jedoch dieses Jahr ein wasser¬
armes und trockenes. Der Winter des Jahres 1886 war gleichmäßig kühl,
der Sommer mäßig feucht. Im Jahre 1887 war nur der Juni kühl und
regnerisch, sonst war das Jahr arm an Niederschlägen. Im Jahre 1888
folgte auf einen kalten Winter ein nasser Sommer, in den ersten Tagen
des Septembers fiel in Böhmen ein starker Regen, so dass alle Flüsse
Böhmens aus den Ufern traten. Der Budweiser Chronist schreibt hierüber:
»Am 3. September 1888 wurde die Stadt Budweis zum 29. male in
387 Jahren von einer Ueberschwemmung heimgesucht, das war die
schrecklichste von allen.« Der Ringplatz stand bis auf eine kleine Stelle
des Samsonbrunnens unter Wasser, in der Lannastraße stand das Wasser
2 m hoch, bei der langen Brücke stand das Wasser 315 cm über dem
Normale, man fuhr in den Straßen mit Kähnen. Die Hochflut riss die
Brücke bei der Bischofsgasse wie ein Spielzeug mit sich fort und brachtu
viele Gartenmauern zum Einstürze. Ebenso wüthete die Hochflut in
Kaplitz, Krummau, Gratzen und Pisek, wo die Kaisermanöver stattfanden.
Am 4. September um 2 Uhr nachmittags traf Se. Majestät, Kaiser Franz
Josef, mit dem Kronprinzen Rudolf zur Besichtigung des Wasserschadens
von Pisek her in Budweis ein und spendete 5000 fl. für die Ueber-
schwemmten. Das Jahr 1889 war weniger nass; auf einen kühlen Winter
folgte ein mäßig warmer Sommer, mit minder starken Niederschlägen,
wie 1888, die sich jedoch im Gebiete der Moldau und Eger am 2. Februar.
28. April und 5. October zu Hochfluten von 2 -5 m Höhe über dem Normale
steigerten.

Das Jahr 1890 war das wasserreichste des Jahrhundertes und excessiv
in seinen Niederschlägen, welche in den Flussgebieten Böhmens zu 2 Hoch¬
wasserkatastrophen sich steigerten und großen Schaden verursachten. Die
erste Hochflut fand am 4. September statt. Nachdem es vom 1.—4. Sep¬
tember fast ununterbrochen geregnet hatte, führte die Moldau in Prag'in
der Secunde 3980m 3 Wasser ab. Dem Anstürme dieser großen Wasser¬
massen fiel am 4. September früh ein Theil der steinernen Karlsbrücke
zum Opfer. Das Maximum der Niederschläge fand in diesen 4 Tagen in
Sophienschloss im Flussgebiele der Maltsch statt und erreichte die Höhe
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von 243 mm; dabei kamen die Niederschläge so rasch, dass die Moldau
[in Frag gegen 60% des gesammten Niederschlages abführte. Diese Hochflut
wird bloß durcji die Thauflut 1845 an Höhe übertroffen. Eine Sommer¬
hochflut von gleicher Mächtigkeit war jedoch in Prag nur im Juni 1675,

Id. i. 215 Jahre vorher, welche Zahl der Feriodezahl 220 nahekommt. Die
12. Hochflut fand am 23. November in dem Flussgebiete der Wottawa,
[der Eger und der Tepl statt; durch die Tepl erlitt Karlsbad großen
■Schaden. In diesem wasserreichsten Jahre des Jahrhundertes kamen aus
[Böhmen 13.673 Millionen Cubikmeter Wasser zum Abfluss, während in
lern wasserärmsten Jahre 1874 nur 4872 Millionen Cubikmeter abflössen.
Cs verhält sich also dieser Minimalabflusszum Maximalabflussewie 1:3.
)as Jahr 1890 war nicht nur in Böhmen und im Elbegebiete, sondern
juch im Rhein- und Odergebiete reich an Niederschlägen und Hochfluten
jnd kennzeichnet vor allen diese Periode als eine Maximalzeit des
fassers.

Das Jahr 1891 zeichnet sich durch seine günstigen Niederschlags-
/erhältnisse namentlich in der Vegetationsperiode (Mai, Juni und Juli) aus.
)as Jahresmittel der Niederschläge beträgt für Prag in 138 Regentagen
305 mm. Die meisten Niederschläge fallen auf den Juli, doch traten keine
Desonderen Flussanschwellungen auf, wie dies wieder im folgenden Jahre

|1892 der Fall war, wo im Februar, Mai, Juni und Juli an der Moldau
md Elbe Flussanschwellungen bis 3 m Pegelhöhe über dem Normale statt¬

fanden. Im Jahre 1893 brachte nach einem sehr strengen Winter die Eis-
lund Schneeschmelze im Monate Februar höhere Wasserstände in den
[Flüssen Böhmens; dann folgte eine 6 wöchentliche Dürre, erst im Mai
[kamen ausgiebige Niederschläge, dann folgte wieder Trockenheit, bis Ende
[Juli wieder reichlicher Regen eintrat. Da jedoch die folgenden Monate
[abermals trocken waren, so muss das ganze Jahr im allgemeinen als ein
(trockenes bezeichnet werden, obwohl es in Anbetracht der Niederschlags-

lenge nicht so wasserarm war; nur die Vertheilung war eine günstige.
Im schroffen Gegensatz zu 1893 steht das Jahr 1894, denn dasselbe ist
iurch reichliche Niederschläge, Nässe und auch Hochwässer charakterisiert,
ier ganze Sommer war kühl, nass und regnerisch und trug deutlich den
Charakter der Maximalzeit des Wassers an sich. Nach einem kalten Winter

Imit normalen Niederschlägen im Februar und März trat in der 2. Hälfte
jdes April ein radicaler Umschwung in der Witterung ein, denn
[es fiel überreichlicher Regen, welcher die Dürre der Vorzeit paralysierte.
[Da im Mai die Regenfälle fortdauerten, so traten Flussanschwellungen ein,
[welche bis 20. August andauerten, weil auch im Juni, Juli und August
[die Regengüsse noch sehr häufig waren. Nach kurzer Pause wiederholten
[sich bei kühler Witterung die Regengüsse im September und October und
[steigerten sich anfangs October zu Hochfluten. Nachdem es vom 1.—6. October
lim Westen und Süden von Böhmen fast ununterbrochen geregnet hatte,
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trat die Hochwassergefahr zuerst im Moldaugebiete auf. Am 5. October
passierte der Scheitel der Hochflut Prag und erreichte am 6. October den
Elbestrom, wo er den Pegelstand auf 390 cm erhöhte, bei welcher Höhe
die andauernden Regengüsse den Wasserstand längere Zeit erhielten. Die
Wassermenge, welche die Moldau im October zur Abfuhr brachte, über¬
schritt um mehr als das 4 fache den Mittelwert. Noch schärfer tritt jedoch
das extreme Verhalten des Octobers des Jahres 1894 hervor, wenn wir
beachten, dass am Elbepegel in Dresden in diesem Jahrhunderte kein Jahr
vorkam, in welchem die Wasserführung auf der Elbe im Monate October
ihr Maximum erreicht hätte; ebenso gibt es kein Jahr dieses Jahrhundertes,
in welchem in Böhmen der October der regenreichste Monat gewesen
wäre; daher stempelt der Monat October das Jahr 1894 ganz besonders,
der Maximalzeit entsprechend, zu einem nassen, an Flussanschwellungen
reichen Jahre. Die Monate November und December waren normal.

Das Jahr 1895 war wohl kein nasses wie 1894, doch muss es zu
den niederschlagsreichen in Böhmen gezählt werden, weil die Abüussmenge
der Elbe in Tetschen in diesem Jahre 11.273 Millionen Gubikmeter, also
mehr wie der mittlere Jahresabfluss in der 15jährigen Periode von
1875—1800 mit 9385 Millionen Gubikmeter beträgt; ebenso geht auch
die Niederschlagsmenge auf allen Beobachtungsstalionen Böhmens über
das Mittel hinaus. Ganz einer Maximalzeit entsprechend waren die Monate
Januar und Februar sehr schneereich; der Winter war lange andau¬
ernd, noch am 9. März konnte man mit dem Schlitten durch die Stadt
Budweis fahren, doch war die Kälte keine besonders große; denn die
meteorologische Beobachtungsstation Brünnl im südlichen Böhmen notiert
als Monatsmittel der Temperatur im Jänner: —2 ,5° C., Februar: --5"5° C.,
März: + 2 -2° C. Die Niederschläge in den Sommermonaten Juni und
August waren ziemlich reichlich; auch eine Hochflut mit einem Pegel¬
stande von +615 cm in Tetschen fand im Elbegebiete am 28. März statt,
dieselbe inundierte auch die Umgebung von Melnik und Aussig, woselbst
das Wasser + 626 cm über dem Normale stand. Dass trotz der geringen
Zahl von Hochfluten die Abflussmenge der Elbe bei Tetschen ziemlich
groß war, erklärt sich einerseits aus dem Schneereichthume des Winters,
andererseits aus dem Umstände, dass dieses Jahr sich überhaupt als ein
niederschlagreiehes qualificiert, ganz dem Charakter einer Maximalzeit
entsprechend.

Die Jahre 1896 und 1897 waren in ganz Europa und zum Theile
auch in Amerika so reich an außergewöhnlichen, exorbitanten Witterungs¬
erscheinungen, dass wir in der Witterungsgeschichte weil zurückblättern
müssen, ehe wir einem ähnlichen Witterungsverlaufe begegnen. Namentlich
waren es die Sommer beider Jahre, welche durch ihre andauernden
Regengüsse, mit ihren folgeschweren Ueberschwemmungen so einzig da¬
stehen, dass dieselben schon allein diese gegenwärtige Zeit, in der wir
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leben, als eine Maximalzeit des Wassers zu qualificieren vermögen. Aber
auch über die anderen Jahresabschnitte waren so auffällige Witterungs¬
erscheinungen — Eisstürme, Wirbelstürme, Seestürme — vertheilt, dass
sie in den Städten und Gegenden, welche davon betroffen wurden, nicht
leicht dem Gedächtnisse der Bewohner entschwinden werden. So wüthete
am 8. und 9. Januar 1896 ein eisiger Sturmwind in Genf bei NO-Wind
mit 25 m Geschwindigkeit in der Secunde und einem Druck von 80 kg
auf das m 2. Am 27. Mai 1896 verwandelte ein Wirbelsturm die Stadt
St. Louis in den Vereinigten Staaten vollständig in eine Ruinenstadt;
über 300 Menschen verloren das Leben, der Schaden betrug 200,000.000 Mark.
Am 10. September 1896 wurde Paris von einer Windhose und einem
starken Regengusse arg mitgenommen. Von Früh an regnete es an
diesem Tage ohne Unterbrechung; um l h mittags verdüsterte sich der
Himmel durch leichte, sehr niedrige Wolken, welche reißend schnell dahin
jagten. Der Regen floss in Strömen und setzte die Straßen und auch die
Keller unter Wasser. Um 2 h 42 m brach der Wirbelsturm los, die Wind¬
hose erschien als Säule von sehr hellem Rauch, hoch und eng, einen
Wirbel von allerlei Fetzen mit sich führend. Das Unwetter dauerte bis

|4 h nachmittags, in der ganzen Stadt gräuliche Verwüstungen anrichtend.
In Böhmen war das Jahr 1896 durch reichliche Niederschläge und

durch eine Hochflut der Moldau am 4. Mai als Maximaljahr des Wassers
charakterisiert. Auf einen milden Winter folgte ganz der Minimalzeil ent¬
sprechend ein kühler und regnerischer April und ein nasser Mai. Die
Regengüsse, welche am 1. Mai begannen, steigerten den Wasserstand der
Moldau am 4. Mai in Budweis ai;f +230 cm über dem Normale. In den
Gassen der Wiener-Vorstadt stand das Wasser 30 cm hoch, von Budweis
bis Frauenberg glich die Gegend einem großen See, der Verkehr über die
lange Brücke war durch das Wasser gehemmt. Das Grundwasser erreichte

; in Rudweis am 5. Mai die außerordentliche Höhe von 166 cm, die Nieder¬
schlagsmenge in den 20 Regentagen des Mai betrug 227 mm. Auch die
Sommermonate waren ausnahmslos nicht bloß in Böhmen, sondern auch

[in den Alpengegenden verregnet; so betrug für Budweis die Niederschlags-
jmenge in 17 Regentagen des Juni 121 mm, in 16 Regentagen des Juli
71mm, in 24 Regentagen des August 118 mm. Infolge dieses andauernden

[Regenwetters war der Fremdenverkehr im Salzkammergute und in den
böhmischen Badeorten in den Sommermonaten so schwach wie nie zuvor.
Der erste Herbstmonat war von den Sommermonaten nicht viel verschieden,

tda wieder viele regnerische Tage sich einstellten; in 20 Tagen betrug die
[Niederschlagsmengedieses Monates 94 mm. Die Feldfrüchte, das Obst und
der Wein konnten wegen des Mangels an Wärme und Ueberfülle der

[Nässe nicht ausreifen, so dass in allen Fruchtgattungen in Röhmen und
[den Alpenländern eine Missernte eintrat. In den Monaten October, November
[und December waren die Niederschlagsmengen bezüglich 7, 24, 20 mm,
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somit sehr gering. Für Budweis betrug die Niederschlagsmenge 1896 in
137 Regentagen 865mm, daher muss dieses Jahr zu den nassen dieser
Periode gezählt werden.

War auch in dem folgenden Jahre 1897 die Niederschlagsmenge
geringer (für Budweis 694 mm), so war doch der Wasserreichthum in den
Flüssen Böhmens und der anderen Kronländer der österreichischen Monarchie
zeitweise ein so mächtiger, dass fast alle Flüsse der österreichisch-ungarischen
Monarchie ihre Ufergegenden überfluteten und großen Schaden anrichteten.
Aber auch in seinem sonstigen Witterungsverlaufe ist das Jahr 1897 als
ein Maximaljahr des Wassers charakterisiert, denn auf einen milden
Winter folgte der Maximalzeit entsprechend ein nasser und ziemlich kühler
Sommer. Die mittlere Monatstemperatur des Januar war —2 ° C, die des
Februar +1 ° C, der März war frostfrei, doch etwas regnerisch; aber
schon im Mai begann in Südböhmen die Regenmenge eine so reichliche
zu werden, dass der Moldau pegelstand in Budweis am 16. Mai auf +237 cm
stieg, so dass die Moldauufer auf der Westseite der Stadt überflutet
wurden; ebenso trat auch die Maltsch aus den Ufern und richtete großen
Schaden in den Gärten und Feldern an. Diese Wassergefahr dehnte sich
auf das ganze Maltsch- und Moldaugebiet aus. Das Grundwasser stieg in
dieser Ueberschwemmungszeit in Budweis auf 163 cm. Die Niederschlags¬
menge betrug in diesem Monate in 24 Regentagen 137 mm. Der Charakter
des Mai war »kühl und nass«, doch leer blieben <>Scheuer und Fass«;
denn das Jahr 1897 muss wie das Vorjahr zu den Missjahren gerechnet
werden, da ob der großen Nässe in den Sommermonaten die Ernte auf
den Feldern verdarb. Besser war der Monat Juni, denn er hatte 18 heitere
Tage und 'die Regenmenge in 10 Tagen betrug nur 53 mm, die mittlere
Monatstemperatur betrug +17 -4° C, auch der größte Theil des Juli war
angenehm und meist heiter bis auf die letzten Tage, in welchen sich in
ganz Mitteleuropa starke Niederschläge einstellten, welche die Flüsse derart
zum Anschwellen brachten, dass dieselben aus den Ufern traten und an
vielen Orten zu Hochfluten anwuchsen, wie solche seit 1890 nicht statt¬
fanden. Die Grenzen dieser Hochwässer reichten im Norden bis Sachsen.
Schlesien und die mittleren Gegenden Rußlands, im Süden bis an die
Wasserscheide der Alpen; am schwersten wurde Böhmen heimgesucht.

Nach den Regengüssen am 29., 30. und 31. Juli gieng in Budweis
am 1. August an dem nordöstlichen Gelände ein wolkenbruchartiger Ge¬
witterregen nieder, wodurch die Wildbäche, welche von Budolfstadt und
Gutwasser der Stadt zuströmen, zu reißenden Strömen anschwollen, so
dass sie um 10 h nachts die Lannastraße und Rudolfstädterstraße über¬
fluteten und großen Schaden anrichteten. Das Wasser stand an einzelnen
Punkten höher als im Jahre 1890. Die Moldau, welche am 31. Juli 228 cm
über dem Normale stand, stieg am 1. August auf 259 cm über dem Normale.
Die Niederschlagsmenge betrug an den 3 Tagen: 29., 30. und 31. Juli in
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Budweis 120 mm. Der Verkehr der innern Stadt mit der Wiener Vorstadt
war nur mit Kähnen möglich. Wie in Budweis, so wüthete das Hochwasser
auch in Krummau, Rosenberg, Hohenfurt, Frauenberg und Wittingau;
aber noch viel größere Verheerungen richtete das Hochwasser in denselben
Tagen in Nordostböhmen, namentlich im Aupathale, an. In Marschendorf
allein wurden 28 Wohnhäuser weggeschwemmt, wobei 21 Menschen das
Leben verloren. Im Riesengebirge bewegten sich ganze Bergabhänge wie
Brei langsam in das Thal. Die Gegend des Riesengebierges, welche um
diese Zeit unzähligen Menschen eine Stätte der Auffrischung und Erholung
ist, bot den Anblick des .lammers und der Noth. Von der weiten Ver¬
breitung und den verheerenden Wirkungen dieser Hochflut
in Böhmen gibt lautes Zeugnis der Hilferuf des k. k. Statthalters von
Böhmen, Karl Graf Coudenhove, welchen derselbe am 5. August 1897 an
die Bewohner von Böhmen richtete:

>Schweres Elementarunglück hat in den letzten Tagen das König¬
reich Böhmen in verhängnisvoller Weise getroffen. Infolge andauernder
Regengüsse sind fast sämmtliche Gewässer des Landes aus ihren
Ufern getreten, haben weite, fruchtbare Landstriche inmitten der Ernte¬
arbeiten verwüstet, Wohnhäuser und Arbeitstätten mit sich gerissen,
Brücken und Straßen zerstört und zahlreiche Menschenleben vernichtet.
Ein großer Theil Böhmens bietet ein Bild trostloser Verwüstung, viele
Familien sind ihrer gesammten Habe beraubt, manche auch den Verlust
ihres Ernährers betrauernd, der bitteren Noth preisgegeben. Infolge Still¬
standes zahlreicher überschwemmter oder demolierter Betriebsstätten sind
außerdem Tausende von Arbeitern für geraume Zeit brotlos geworden.
Angesichts dieser Katastrophe gilt es nicht nur die augenblickliche Noth
zu lindern, sondern den Verzweifelten auch hilfreiche Hand zu bieten
zum dauernden Wiederaufbau ihrer Existenzen. Schon so oft, zuletzt bei
einem ähnlichen Anlasse vor 7 Jahren, hat sich der mildthätige
Sinn der vom Unglücke verschont gebliebenen glänzend bewährt und war
es mit Hilfe ihrer Spenden möglich, die furchtbaren Schäden der
Elemente in kurzer Zeit zu lindern. Dieses Ziel soll auch heute erreicht
werden . . . .«

In diesem Hilferufe des Landeschefs von Böhmen werden nicht bloß
die großen Verheerungen dieser Hochflut ausführlich geschildert, sondern
auch, was wir in Rücksicht auf das Ziel unserer Arbeit besonders betonen
müssen, die weite Verbreitung derselben fast über das ganze König¬
reich Böhmen constatiert.

Nicht minder groß waren die Verwüstungen dieses Hochwassers im
benachbarten Sachsen. Man schätzt die im Wisteritzthale umgekommenen
Personen auf 60; in Deuben allein wurden 20 Häuser von der Flut fort-

I gerissen, im Cistercienserinnen-KlosterMarienthal (Lausitz) schwammen die
| Altäre in der Kirche umher.

HH
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Ebenso wie die Moldau und Elbe trat auch die Donau mit ihren
Nebenflüssen aus den Ufern, besonders arg war die Hochflut im Salz¬
kammergute; der Curort Ischl war mit dem Allerhöchsten Hofstaate von

-jedem Verkehr durch das Wasser der Ischl und Traun abgeschnitten.
Unter dem Protectorate Ihrer Majestät der Kaiserin wurde in Ischl eine
Hill'saction eingeleitet. Se. Majestät der Kaiser spendete für die vom Hoch¬
wasser betroffenen Bewohner Niederösterreichs 20.000 fl. und für die von
Böhmen 10.000 fl. aus seiner Privatschatulle. Auch Ungarn blieb durch
das Hochwasser nicht verschont. Die Donau, welche in Pest einen Pegel¬
stand von 700 cm über dem Normale erreichte, trat auch hier aus den
Ufern und richtete großen Schaden an. Im Marchfelde standen 60.000 Joch
Landes unter Wasser; die ganze Ernte wurde vernichtet.

Entwirft der Aufruf des Statthalters von Böhmen ein getreues Bild
von der weiten Verbreitung und den ausgedehnten Verheerungen
dieser Hochflut in Böhmen, so liefert die Stromschau-Gommission, welche
unter der Leitung des Statthalters von Niederösterreich, (irafen Kielmans-
egg, in der zweiten Hälfte des August 1897 in der Donaugegend stattfand,
einen genauen Bericht von der kolossalen Höhe derselben im Donauge¬
biete. Die Commission nahm in Ybbs ihren Anfang und endete in Theben an
der ungarischen Grenze. In der Wachau fand die Gommission einen durch¬
aus um 15 cm höheren Wasserstand als bei der großen Ueberschwemmung
im Jahre 1862. Mit der Besichtigung eines Hauses in Hainburg endete
die Commission ihre Studienreise. An diesem Hause beflnden sich nämlich
die Marken aller Hochwasserstände in diesem und im vorigen Jahrhunderte.
Man konnte daraus ersehen, dass der Wasserstand vom Jahre 1897 der
höchste von allen war und zwar 40 cm höher als der im Jahre 1862.
Es beflnden sich wohl an diesem Hause noch höhere Marken, doch haben
dieselben nur locale Bedeutung, weil sie bei Eisstößen sich ergaben. Ange¬
sichts dieser Berichte müssen wir die Hochwasserkatastrophe vom 1. und
2. August 1897 in Bezug auf ihre Ausdehnung und Höhe zu den
größten unseres Jahrhundertes rechnen. Das theoretisch berechnete Maximum
der Hochfluten in dieser Maximalzeit des Wassers (1881—1909) fällt auf
das Jahr 1894 also fast genau in die Mitte zwischen den beiden Kolossal¬
fluten von 1890 und 1897.

Sowie der Beginn war auch der Verlauf des Monates August regnerisch
und so nass, dass bei der sonst angenehmen Temperatur das auf den
Feldern geschnittene Getreide auszuwachsen begann, wodurch eine Miss¬
ernte entstand. Der Monat August hatte 20 Regentage mit einer Nieder¬
schlagsmenge von 93 mm für Budweis. Das Grundwasser stieg auf 190 cm,
die mittlere Monatstemperatur betrug daselbst +17 -4 ° C.

Im Monate September verminderte sich wohl die Zahl der Regentage
auf 12 und die Regenmenge auf 45 mm, aber der Charakter des Monates
mit der mittleren Jahrestemperatur von +13 -4° C. war kühl und rauh. in
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\n Monate October waren 11 Regentage und 2 Schneetage, die Nieder-
phlagsmenge sank auf 31 mm herab; es gab viele "trübe und kühle Tage. Erst
er November brachte eine Besserung der Witterungsverhältnisse; denn

gab mit Ausnahme von 5 Regen- und Schneetagen mit einer Nieder-
^hlagsmenge von 13 -4 mm recht angenehme Tage, und so war wenigstens
^r letzte Herbstmonat besser als seine 2 Vorgänger. In den nun folgenden
Wintermonaten des Jahres 1898 sank in keinem die mittlere Monats-

Imperatur in Budweis unter 0° herab, auch gab es keine nennenswerten
lederschläge in Mitteleuropa, wohl aber südlich von den Alpen viel
phnee. Der Winter war daher ganz einer Maximalzeit entsprechend in
Lnz Mitteleuropa sehr milde. Das Jahr 1897 besitzt daher in allen seinen
preszeiten in ganz ausgezeichneter Weise den Charakter der Maximal¬
st, nämlich ein nasses Frühjahr, einen nassen Sommer und Herbst mit
Drangehenden und nachfolgenden milden Wintern. Mögen sich die
[itterungsverhältnisse der noch übrigen 10 Jahre dieser Maximalzeit wie
imer gestalten, so bleibt doch dieser Periode in Anbetracht der vielen
prhergehenden nassen Jahre mit ihren zahlreichen Hochfluten der Charakter
[ner Maximalzeit des Wassers gesichert. Dass die Hochfluten dieser Periode
[cht mit einer noch größeren Höhe und weiteren Verbreitung aufgetreten
Ind, verdanken wir dem Umstände, dass statt des erwarteten Hoch-
jaximums der Sonnenüecken 1894 zwei kleinere Maxima 1883 und 1893
Ich eingestellt haben.

Allgemeine Ergebnisse der historischen Betrachtung der Wasser-
änomene.

1. Die 220jährige Periode tritt im Durchschnitte bei den Hochfluten
[ster Classe ausnahmslos zu Tage, während die 110 und 55 jährige Periode
pitweise Störungen durch den oft unerwarteten Gang der Sonnenflecken
ld Nordlichter erleiden. Die 11jährige Periode ist in den Pegelständen
^sichtlich.

2. Die 220jährige Periode führt nicht bloß auf Zeiten von auffallend
großen und weitverbreiteten Nordlichtern, sondern auch auf Zeiten weit-

prbreiteter Hochfluten erster Classe, welche Zeilen von beiden Erscheinungen
atweder ganz oder nahezu zusammenfallen, wie nachstehende Zusammen-
lellung zeigt:

Nordlichtjahre I. Cl. 454 675 884 1117 1352 1572 1787

Hoehflutenjahre I. Cl. 454 674 886 1118 1353 1573 1784

3. Auch in der 110jährige
anchmal ein genaues Zusamn
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den Hochfluten zweiter Classe statt, wie aus der nachfolgenden Zusammen¬
stellung zu ersehen ist:

Nordlichtjahre
II. Gl: 675 778 886 974 1117 1241 1352 1448 1572 1675 1790

Hochfluten-
jahre II. Cl. 674 785 886 961 1118 1231 1342 1453 1565 1675 1784

3. Die 220jährige Periode beginnt mit einer Maximalzeit erster
Classe von 28 Jahren, welche durch milde Winter und kühle Sommer
charakterisiert ist; heiße Sommer und kalte Winter kommen in derselben
selten vor. Dieselbe enthält die weitverbreiteten Hochfluten erster Classe
mit den relativ höchsten Pegelständen (für Prag 5—6 m, für Mainz 7—9 m),
also wahre Kolossalfluten, welche regelrecht nach 220 Jahren durch¬
schnittlich wiederkehren.

4. Auf die Maximalzeit erster Classe folgt die Minimalzeit erster
Classe, ebenfalls in der Dauer von 28 Jahren. Sie ist charakterisiert
durch strenge Winter und heiße trockene Sommer; Ueberschwemmungen
kommen in derselben selten vor und sind dann nur local und von geringer
Verbreitung. Sie enthält die niedrigsten Pegelstände.

5. Die Minimalzeiten zweiter und dritter Classe, welche auf die
Maximalzeiten zweiter und dritter Classe folgen und von gleicher Dauer
sind, erscheinen charakterisiert durch kalte Winter und heiße trockene
Sommer, aber der Classe entsprechend von geringerer Intensität als in der
Minimalzeit erster Classe. Ueberschwemmungen sind zu dieser Zeit selten
und von geringer Höhe und Verbreitung; nur in der langen Dauer und
Niedrigkeit der tiefsten Pegelstände übertreffen dieselben die Minimalzeit
erster Classe. Die Minimalzeiten zweiter Classe sind meist gemäßigte
Zeiten.

7. Der Witterungscharakter wiederholt sich nach Perioden von
110—112 Jahren, wodurch die ehemalige Geltung des 100jährigen Kalenders
einigermaßen verständlich wird.

8. Wie die Nordlichter, so treten auch die Hochfluten in der Mitte
nicht so hervorragend auf wie am Anfange, daher die riesenhaften Hoch¬
fluten nur regelmäßig nach 220—224 Jahren wiederkehren, was uns zur
Aufstellung der 220jährigen Hochflutenperiode bestimmte; aus denselben
Gründen hat Prof. Fritz auch für die Nordlichter diese Periode von 220
Jahren aufgestellt.

9. In der Mitte der 220jährigen Periode sind die Hochfluten nicht
bloß minder hervorragend als zur Anfangszeit, sondern es treten statt
Ueberschwemmungen manchmal, z. B. zwischen 1670—1680, sogar exor¬
bitante Trockenzeiten und sehr niedrige Wasserstände auf; die scheinbare
Ausnahme läuft jedoch dem Nordliehlkataloge parallel und bestätigt nur
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den innigen Zusammenhang zwischen Hochfluten, Nordlichtern und Sonnen-
Hecken.

10. Die 8 Ahtheilungen jeder Hauptperiode sind ebensowenig in
ihrem Charakter von einander abgegrenzt wie die 7 Hauptfarben im
Sonnenspectrum; sowie im Sonnenspectrum durch Ueberdeckung der
einfachen Farben an ihrer Grenze Mischfarben entstehen, so vereinigen
sich oft die entgegengesetzten Witterungs-Charaktere zweier benachbarter
Abiheilungen beim Ineinandergreifen zu einem Mischcharakter; demnach
sind die 8 Abtheilungen der Hauptperiode der Wasserphänomene ebenso
wenig scharf begrenzt wie die Flecken- und Nordlichterscheinungen, von

[denen sie beeinflußt werden; doch geht diese Verschmelzung nie soweit,
[dass der Charakter der einzelnen Perioden nicht erkennbar wäre. Im
Allgemeinen sind die Periodenachtel um so entwickelter und begrenzter.

■je reicher die ganze Periode an Flecken und Nordlichtern ist.

Besondere Ergebnisse.
1. Das Wassermaximum erster Classe fällt einige Jahre nach dem

decken- und Nordlichtmaximum erster Classe. wobei wir mit Prof. Fritz
mnehmen, dass die Flecken- und Nordlichtmaxima gleichzeitig auftreten;
lie Verspätungen der Nordlichter sind auf mangelhafte Beobachtung, wie
M\z behauptet, zurückzuführen.

2. Die Charaktere der 8 Abtheilungen treten in der Mitte jeder
Einzelnen am stärksten hervor und mischen sich bei Beginn und am
Schlüsse mit den Charakteren der benachbarten Zeiten: demgemäß finden
rir die größten Ueberschwemmungen fast durchgängig in der Mitte der
laximalzeit erster Classe.

3. Fallen einmal die Hauptmaxima nicht in die Mitte, sondern auf
lie Grenze einer Maximal- und Minimalzeit, so tritt der Mischcharakter
|chroff hervor.

4. Der Charakter der Periodenachtel tritt gemäßigt auf, wenn die
Sonnenfleckenmaxima, welche in diese Zeit fallen, nahezu gleiche Höhe
[»ehalten, allmählich erwachsen und ebenso langsam abnehmen und die
linima nur geringe Tiefen haben: dagegen schroff und stark, wenn die
laxima verschieden hoch sind und steil zu tiefen Minimis herabstürzen.

Am besten ersieht man diese Folgerung aus einer Betrachtung der
j>onnenflecken-Curve von 1700—1898. Die Maxima der Sonnenflecken

1727, 1738, 1750 bis 1761 sind fast gleich; es ist dies die ge-
läßigte Maximalzeit gegen das Ende der 8. Periode. Ebenso sind die
laxima von 1837, 1848, 1860 bis 1870 nicht sehr verschieden; es ist
lies die gemäßigte 2. Maximal- und Minimalzeit der 9. Periode. Da-
legen sind die Maxima von 1761, 1769, 1778, 1787, 1804, 1810, 1830
|is 1837 sehr verschieden hoch und stürzen zu tiefen Minimis größten¬
teils steil herab; es ist dies die 1. Maximal- und Minimalzeit unserer
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Zeit der 9. Periode; in derselben sind die Charaktere dieser Abtheilung aus¬
gesprochen stark und schroff entwickelt, höchste Ueberschvvemmungen
sind der Maximalzeit von 1770—1798 eigen, kalte Winter, heiße trockene
Sommer und niedrige Pegelstände der Minimalzeit von 1798—1826.

5. Fällt ein Hochmaximum steil ab und folgen niedrige Maxima
darauf, so bildet sich während dieser niedrigen Maxima eine Nässezeit,
die sich auch zu bedeutenden Ueberschwemmungen steigern kann. So
tritt in der 3. Periode direct nach dem Aufhören großer Nordlichter
eine 7jährige Nässe von 585—592 ein; ebenso folgt die Nässe von
987—990 mit den großen Ueberschwemmungen 987 und 989 nach der
ausnahmsweise in einer Minimalzeit auftretenden Nordlichtperiode
970—980 und, da von 980—990 auch lange Trockenheit und sehr
kalte Winter auftreten, so ist dieses Jahrzehnt eigentlich eine Mischzeit.
Dieselbe kann auch aufgefasst werden als eine Minimalzeit, in welche
die Folgen eines vorausgehenden Hochmaximums hineinreichen. Die
15jährige Nässe von 1139—1154 erfolgte zur Zeit von spärli¬
chen Nordlichtern nach sehr großen von den Chinesen beobachteten
Noixüichterscheinungen. Die mehrjährige Nässe von 1810—1821, welche
sich auch zu Ueberschwemmungen steigerte, erklärt sich als eine Folge
des steil abfallenden Sonnenfleckenmaximums . von 1789, auf welche
kleine Maxima folgten, von denen das von 1817 besonders niedrig
und von den beiden andern 1804 und 1830 durch sehr tiefe Minima
geschieden ist.

Am deutlichsten erkennen wir aber die Richtigkeit des obigen
Satzes aus dem bisherigen Witterungs-Charakter unserer gegenwärtigen
Maximalzeit 1881—1909. Am Schlüsse einer Minimalzeit, 1870, tritt ein
hohes Maximum auf, welches steil abfällt und auf das die niedrigen
durch tiefe Minima getrennten Maxima von 1883 und 1893 folgen. Für
unsere Zeit sind also die Voraussetzungen des Satzes 5 genau erfülll.
aber auch die Folgen des Satzes, nämlich der Eintritt einer Nässezeit,
die sich zu großen Ueberschwemmungen steigert. Es fallen wohl aucli
einige kalte Winter, 1889/1890, 1893/1894, und trockene Sommer 189-1
und 1895, in diese Nässezeit; aber dieselben sind gemäßigter Natur
und von verschwindend kleiner Zahl; denn auf die Zeit von 1875—1898
fallen 2 normale, 5 trockene und 16 nasse Jahre. Vorherrschend bleiben
die milden Winter und nasskalten Sommer, wodurch der Charakter |
einer Maximalzeit des Wassers gewahrt ist.

Folgerungen:
1. Die Wiederkehr der Hochfluten ist in Mitteleuropa an die Perioden

im Durchschnitte von 220, 110 und 55 Jahren, wie der Sonnenflecken-
wechsel, die Nordlichterscheinungen und Aenderungen des Erdmagnetismus
gebunden.
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2. In gleicher Weise befolgen die Pegelstände an den größeren
Füssen Mitteleuropas einen parallelen Gang mit den Sonnenflecken, und

Ihre Maxima fallen mit den Maximis der Sonnenflecken zusammen oder
mmittelbar wie die Nordlichtmaxima nach diesen.

3. Die Hochfluten treffen in der Regel nach dem Maximum der
Donnenflecken ein.

4. Die Hochwasser rühren von denselben Ursachen her, welche die
sonnenflecken und Nordlichter erzeugen, sind also wesentlich kosmischen

. außerirdischen Ursprunges, wahrscheinlich Wirkungen der periodisch
wechselnden Planetenconstellation. Wie wir in unserer Programmsarbeit
tarn Jahre 1876 auf Seite 33 ff. ausführlich auseinandergesetzt haben,
pcheinen die Planetenstellungen von Jupiter und Saturn einen wesentlichen
Einfluss auf die an der flüssigen Sonnenhülle beobachteten Störungen,
welche die Sonnenflecken im Gefolge haben, nach Art unserer Ebbe und
?lut auszuüben, und darnach dürften wir auch einen Zusammenhang mit
len Wasserphänomenen auf unserer Erde vermuthen, worin wir durch den
Jmstand bestärkt werden, dass nicht bloß ganze Serien von Sonnenflecken-
hnd Nordlichterscheinungen, sondern auch von Hochfluten den Quadraturen
[es Jupiter und Saturn entsprechen, so namentlich 454, 556, 577, 616,
[75, 775, 874, 904, 924, 993, 1013, 1102, 1191, 1271, 1351, 1460, 1519,
[528, 1725, 1837.

5. Die Vorausbestimmung der Hochfluten erster Classe, welche bei
[eginn der 220jährigen Periode regelmäßig eintreten, ist mit größerer
[icherheit möglich, als die Wetterprognose, für die übrigen Hochfluten

und III. Classe mit derselben Wahrscheinlichkeit, wie die Wetter¬
prognose.

Mit Sicherheit kann eine nasse Zeit, wie es die unsere ist, immer
Vorausgesagt werden, wenn auf ein Hochmaximum der Sonnenflecken ein
mge andauerndes Minimum oder niedriges Maximum folgte; beides traf
lach dem Hochmaximum des Jahres 1870 zu; daher konnte Professor
leis in Mainz schon im Jahre 1883 unsere nasse Zeit in ihrem ganzen
Verlauf vorausbestimmen und seinen Warnungsruf ertönen lassen. Die
j)auer dieser Nässeperioden lässt sich aber nur auf 14 Jahre vor und
|4 Jahre nach dem theoretischen Maximum angeben. Eine bestimmte und
[enaue Angabe wird erst möglich sein, bis sichere Theorien über die Art
[es Zusammenhanges der Hochfluten und Sonnenflecken gewonnen sein
werden.

Der fortgeschrittenen Erkenntnis wird auf Grund eines genauen und
[erlässlichen Beobachtungsmaterials gewiss auch die Vorausbestimmung
[er Wetter- und Wasserphänomene für alle Abtheilungen der 220jährigen
Periode gelingen, sobald durch längere Beobachtungsreihen die Möglichkeit
[eboten sein wird, per analogiam den Charakter einer jeden der 8 Ab-
leilungen aus der Vorzeit zu bestimmen; denn dann hat man nur den

6
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Einfluss der Fleckenbestände zu beachten, und nach den früher angeführten,
erprobten Regeln die Aenderungen zu ermitteln, welche der jeweilige
Fleckenbestand in dem Wetter- und Wasserchärakter der entsprechenden
Abtheilung der Hauptperiode hervorruft.

Theoretische Ansichten
über die Art des Zusammenhanges

der Wasser- und Wetterphänomene mit dem Fleckenbestande
der Sonne.

Während der Zusammenhang der Wasser- und Wetterphänomene |
mit dem Fleckenbestande der Sonne durch den parallelen Verlauf beider
Arten von Erscheinungen unanfechtbar feststeht, ist es bis.heute noclil
nicht gelungen, die Art dieses Zusammenhanges apodictisch zu bestimmen,
und wir müssen uns daher auf die Anführung hypothetischer Anschauungen |
beschränken.

Die astronomische Regelmäßigkeit, mit welcher sich derj
Wechsel im Fleckenbestande der Sonne vollzieht, hat zur Ansicht geführ I.
dass diese periodisch wiederkehrenden Aenderungen der flüssigen Sonnen¬
hülle Ebbe- und Flutwirkungen seien, hervorgebracht durch die infolge
der wechselnden Constellation veränderliche Anziehungskraft der Planeten
auf die flüssige Sonnenhülle. So will de la Rue beobachtet haben, dass
die Conjunctionen von Jupiter und Venus einen gewissen Einfluss auf die
Zahl der Flecken und ihre Rreite haben, der kleiner wird, wenn die Venus
durch den Sonnenäquator geht. Nach demselben Astronomen erlangt die
mittlere Ausdehnung einer Fleckengruppe ein Maximum, wenn Venus sich |
auf der entgegengesetzten Seite des Fleckens befindet, dagegen ein Minimum,
wenn sie auf derselben Seite steht.

Director Wolf und Professor Fritz lassen die periodischen Aenderungen |
des Fleckenbestandes auf der Sonne als Wirkungen der 2 größten Planeten.
Jupiter und Saturn, auf die flüssige Sonnenhülle erscheinen, weil zeil¬
weise die Maxima der Sonnenfleckenperioden genau oder sehr nahe mit|
den Quadraturen der beiden Planeten Jupiter und Saturn zusammenfallen:
entsprechend treffen die Minima mit den Conjunctionen derselben zu-l
sammen. P. Secchi wagt wohl nicht, den exaeten Untersuchungen der
angeführten Physiker entgegenzutreten und den planetarischen Einfluss aufl
die flüssige Sonnenhülle zu läugnen, aber er kann es sich nicht versagen
eine Erscheinung anzuführen, welche mit den directen planetarischen
Einwirkungen schwer zu vereinigen ist. Es ist dies das plötzliche und
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mgenblickliche Auftreten der Flecken nach Art einer.Ex¬
il osion. Die Wirkungen der Planelen, sagt Secchi, müssen sich nach

her Natur ihrer Bewegung viel gleichmäßiger und fast continuierlich
jtußern und können unmöglich die zahlreichen Erscheinungen der plötz¬
lichen Fleckenausbrüche und der Fleckensprünge, wie solche
[Secchi oft zu beobachten Gelegenheit hatte, erklären.

Diese selbstgemachten Beobachtungen brachten Secchi zur Ansicht,
lass die wahre und letzte Ursache der Fleckenbildung weit eher in den
[ahlreichen physikalischen und chemischen Kräften des Sonneninnern zu
luchen sei. Die astronomische Constellation der Planeten vermag nur die

Wirkung der genannten Sonnenkräfte durch Ebbe- und Flutbildungen
r orzubereiten und zu unterstützen, aber nicht directen und
inmittelbaren Einfluss bei der Fleckenbildung auszuüben, vielmehr bringt
lie planetarische Einwirkung die im Sonneninnern immer wirksamen
phemischen und physikalischen Kräfte in erhöhte Thätigkeit, wodurch
zunächst locale Anhäufungen der Chromosphäre an der Sonnenoberfläche,
Jhnlich einer Flutwelle, entstehen, aus welcher die Protuberanzen und
[Sonnenfackeln aufflackern, deren Feuerherd nach ihrem Erlöschen die
Sonnenflecken bekunden. Bei dieser Wirkungsweise sind die Sonnen¬
lecken nur eine secundäre Erscheinung jener gewaltigen Sonneneruptionen,
lie wir als Fackeln oder Protuberanzen wahrnehmen, welche als die
jigentliche causa efficiens jener terrestrischen Erscheinungen anzusehen
lind, die einen parallelen Gang mit dem Fleckenbestande der Sonne ein¬
halten, welcher Parallelismus noch vollständiger zutage treten würde,
renn wir die Perioden der Sonneneruptionen (Sonnenfackeln und
Protuberanzen) mit den Perioden der terrestrischen Erscheinungen ver¬
gleichen könnten; denn obgleich sich die Perioden der Maxima und Minima
ier terrestrischen Erscheinungen und Sonnenflecken im allgemeinen ent¬
sprechen, so ist das Auftreten derselben doch nicht immer vollkommen
gleichzeitig, was uns jedoch nicht hindert, mit Bestimmtheit zu sagen,
|ass die Periodicität der Flecken ein periodisches Verhalten der Sonnen-
Jhätigkeit in der Weise voraussetzt, dass bei erhöhter Activität, welche
lieh durch die eruptiven Sonnenfackeln und Protuberanzen äußert, auch
per Fleckenbestand und das Emissionsvermögen der Sonne zunehmen
lind bei vermindeter Sonnen-Activität abnehmen. In Wahrheit haben wir
ledoch den letzten Grund eines erhöhten Emissionsvermögens der Sonne
pur Zeit der Fleckenmaxima in dem Auftreten eruptiver Erscheinungen
packeln und Protuberanzen), welche der Fleckenbildung vorangehen,
p suchen. Da aber die Sonnenfackeln und Protuberanzen das Wärme-
prahlungsvermögen der Sonne erhöhen, so dürfen wir bei einem Maximum
ler Sonnenflecken eine stärkere Wärme-Ausstrahlung der Sonne schon
mmittelbar vor dem Auftreten der Sonnenflecken, oder gleichzeitig mit
lemselben, mit Grund annehmen.

6*
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Mit diesem theoretischen Ergebnisse stimmen die Versuche von
Roscoe und Stewart in London überein. Dieselben benutzten einen
Mahagoniblock, und brachten in einer kugelförmigen Aushöhlung desselben
ein Brennglas an, das sie der Sonne exponierten. Die Menge des aus¬
gebrannten Holzes maßen sie durch Eingießen einer Mischung von Wachs
und Olivenöl. Aus diesen Versuchen ergab sich, dass zur Zeit der Fl ecke n-
maxima mehr Wärme in London von der Sonne komme, als zur|
Zeit der Minima. Zu demselben Resultate kamen andere Forscher in Kew
und Calcutta. Halten wir diese Beobachtungen mit der Thatsache zu¬
sammen, dass zur Zeit der Fleckenmaxima auch die Sonnenfackeln und|
Protuberanzen am reichlichsten auftraten und eine erhöhte Sonnen-
thätigkeit bekunden, so können wir den Satz, dass die Wärme-1
ausstrahlung der Sonne mit der Fleckenzahl zu- und ab¬
nimmt, als feste Grundlage für den nun folgenden Erklärungsversuch
des parallelen Verlaufes der Wasserphänomene mit dem Fleckenbestande |
auf der Sonne annehmen.

Eine Hauptwirkung der Sonnenstrahlen, welche auf unsere Erde I
fallen, ist die Verdunstung der flüssigen Erdhülle, welche 2/ 3 der Erd¬
oberfläche bildet. Nimmt die Wärmeausstrahlung der Sonne zur Zeit der |
Fleckenmaxima zu, so muss auch die Dunstbildung eine größere sein, al-
zur Zeit des Minimums. Bei stärkerer Verdunstung wird die Luft früher|
mit Wasserdampf gesättigt, die Bewölkung des Himmels eine stärkere,
die Niederschläge reichlicher und der Wasserstand in den Flüssen]
ein höherer als zur Zeit des Fleckpnminimums. Das Fleckenmaximuni
wird ein Wassermaximum und das Fleckenminimum ein Wasserminimum
sein; doch werden Flussanschwellungen und Hochwässer nur dann auf
das Fleckenmaximum oder unmittelbar darnach fallen, wenn das Land
nur wenig Regenwasser aufzunehmen vermag und das meiste von den |
Bächen und Flüssen aufgenommen wird. Eine Verspätung der Fluss¬
anschwellungen und Hochfluten wird jedoch eintreten müssen, wennl
der durch eine vorhergehende Minimalzeit stark ausgetrocknete Erdboden
große Wassermassen aufzunehmen vermag, die sich in demselben zu einem
erheblichen Wasservorrath anhäufen, wodurch die Flussanschwellungen
zunächst hintangehalten, aber doch vorbereitet werden; denn durch
das stark angefeuchtete Erdreich hat sich die Abdunstungsfläche bedeutend
vergrößert; daher führt von nun an in Mitteleuropa nicht bloß der
atlantische Ocean, sondern auch der feuchte Erdboden der Luft Wasser¬
dämpfe zu, so dass nach einem Fleckenmaximum der Wasserdampfgehalt
der Atmosphäre ein größerer sein wird, als während desselben. Die Regen-1
maxima werden später auftreten als die Fleckenmaxima und ebenso
die Flussanschwellungen, ganz nach den von Director Wolf gemachten
Beobachtungen. So fanden ja auch die Regenmaxima und die größten
Flussanschwellungen in unserer gegenwärtigen Maximalzeit des Wassers



77 —

licht zu den Zeiten der Fleckenmaxima 1883 und 1893, sondern nach
tenselben in den Jahren 1885, 1888, 1890 einerseits, und 1894, 1896
and 1897 andererseits statt. Diese Verspätung der Wassermaxima nimmt
rom Aequator gegen die Pole hin zu. Die Wassermaxima des Nils treffen
lit den Fleckenmaximis entweder nahe zusammen oder fallen auf ein

[fahr später, wie aus nachstehender, von Professor Fritz zusammen¬
gestellter, kleinen Tabelle zu ersehen ist.

Wassermaxima des Nils: 1828, 1841, | 1849, | 1861, ] 1870,
Fleckenmaxima: 1829-9, | 1837-2, | 1848, | 1860, f 1870-6.

In unseren Gegenden jedoch beträgt diese Verspätung gewöhnlich
lehrere Jahre, ja sie überdauert selbst das folgende Minimum, wie z. B.

las Wassermaximum des Jahres 1890. Solche große Verspätungen, wie
iie letzt angeführte, lassen sich füglich nicht mehr aus einer Cumulierung
les Wasservorrathes auf dem Festlande allein erklären, hier müssen
m eine Aufspeicherung des Wasserdampfes während der Hochmaxima
ler Sonnenflecken in der Erd-Atmosphäre annehmen, was wir mit Grund
piun können; denn die neuere Meteorologie hat nachgewiesen, dass die

Wasserdampfhülle durchschnittlich eine Meile über die Erde reicht, doch
Schwankt diese Höhe, wie wir schon aus der veränderlichen Höhe des

Wolkenzuges entnehmen können; sie nimmt zu und ab. Zur Zeit der
lochmaxima mag sich die Wasserdampf hülle nicht bloß in den unteren
legionen mit Wasserdampf bereichern, sondern auch über das Normale
jrhöheri und zwar andauernd, wenn mehrere Maxima rasch aufeinander
jlgen, ja sie wird zur Zeit eines Hauptmaximums I. Classe den höchsten
Setrag erreichen. In der darauf folgenden Minimalzeit, in welcher die
Sonnenstrahlung eine geringere ist, müsste sich dann der überschüssige
^asserdampf condensieren und als Regen oder Schnee in großen Mengen

niederschlagenund so Regenmaxima und Hochwasser I. Classe erzeugen.
Lus demselben Grunde müssen auch die höchsten Pegelstände eine
gleiche Verspätung aufweisen und nicht auf das Hochmaximum der
sonnenflecken, sondern auf das darauf folgende Fleckenminimum fallen.
So treffen in der That die höchsten Pegelstände der Elbe, des Rheins,
ler Oder, der Weichsel und der Donau, wie aus der im Anhange bei-
pegebenen graphischen Darstellung zu ersehen ist, nicht auf die Hoch-
laxima 1837, 1848 und 1870, sondern fallen mit den darauffolgenden

7leckenminimis zusammen; nur zur Zeit der Fleckenmaxima IL und
[II. Classe wie z. B. 1787, 1804, 1816, 1830, 1860 fallen die höchsten
Degelstände mit den Fleckenmaximis entweder gerade zusammen oder
bald darauf. Dass in unserer gegenwärtigen Maximalzeit des Wassers
Relativ hohe Pegelstände auf die Minimalzeiten der Sonnenflecken (wie
ius der graphischen Darstellung zu ersehen ist) fallen, erklärt sich aus der
Fachwirkung des Hauptmaximums der Sonnenflecken vom Jahre 1870,
lurch welches das diesem Hauptmaximum entsprechende Wassermaximum
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auf die folgende Minimalzeit der Sonnenflecken verschoben wurde; da
aber die Wassermaxima auch die kleine 11jährige Periode wahren, so
mussle das Wassefmaximum des Jahres 1890 auf das gleichzeitige •Flecken-
minimum fallen. Diese lang anhaltende Nachwirkung des Hoch¬
maximums vom Jahre 1870 macht sich in den Pegelstands-Curven der
Elbe, des Rheins, der Oder und der Donau bemerkbar; denn ihre Pegel-
curven manifestieren noch im Jahre 1890, wo die Scheitel der Pegelwellen
auf ein Minimum der Sonnenflecken-Curve fallen, einen abweichenden
Zug von der Sonnenflecken-Curve, nur die Pegelcurvc der Weichsel
hat sich schon merkwürdiger Weise im Jahre 1882 von der störenden
Nachwirkung des Hauptmaximums vom Jahre 1870 frei gemacht; dieselbe
steigt mit der Sonnenflecken-Curve im Jahre 1883 zu einem Maximum
empor und sinkt im Jahre 1890 mit derselben zu einem Minimum herab,
schmiegt sich also der Sonnenflecken-Curve gerade wieder so an, wie
dies zur Zeit niedriger Maxima überhaupt der Fall ist und wie dies
bei der Pegelcurve der Weichsel ganz besonders in der Zeit von 1810—1837.
welche drei niedrige Sonnenflecken-Maxima enthält, zu beobachten ist.
Die störende Nachwirkung des Hochmaximums vom Jahre 1870 scheint
mit dem Jahre 1897 auch bei den übrigen Pegelcurven (der Elbe, des
Rheins, der Oder und der Donau) ihr Ende erreicht zu haben. Die Pegel¬
curve der Donau, welche schon 1896 am oberen Wendepunkt angelangt
war, hat im Jahre 1897 den gleichen Cours wie die Fleckencurve nach
abwärts eingeschlagen, von den übrigen Curven ist das Einlenken in
einen parallelen Verlauf mit der Fleckencurve mit Bestimmtheit im
Jahre 1898 zu erwarten: denn dieselben haben bereits 1897 ihren relativ
höchsten Stand erreich I, der bei der Trockenheit des Jahres 1898 ihr
Wendepunkt sein wird, worauf alle 5 Pegelcurven zu Ende dieses Jahr-
hundertes wieder im parallelen Verlauf mit der Sonnenflecken- Nordlicht-
und magnetischen Curve zu einem gleichzeitigen Minimum herabsinken
werden, wie dies in den Jahren 1811, 1823 und 1833, also zur Zeil
niedriger Maxima, der Fall war.

Aus dieser chronologischen und graphischen Gegenüberstellung des
Verlaufes der Sonnenflecken-Curve und der 5 Pegelcurven ergibt sich un¬
zweideutig der Satz, dass zur Zeit niedriger Fleckenmaxima|
die Pegelcurven einen parallelen Verlauf mit der Sonnen¬
flecken-Curve auf weisen, und eine Goincidenz ihrer Maxima
und Minima nachweisbar ist, dass dagegen zur Zeit eines]
Hochmaximums der Sonnen flecken dieser Parallelismus für |
einige Zeit derartig gestört ist, dass die Maxima der Pegel¬
stände einige Jahre nach dem Fleckenmaximum auftreten.

Diese Verspätung der Wassermaxima in Bezug auf die Flecken-
maxima mag wohl den parallelen Verlauf der Fleckencurve mit den I
Pegelcurven verschleiern, aber nicht verwischen; denn die causa efficiens
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per mächtigen Niederschläge, welche die Pegelcurve über den normalen
fetand erheben, nämlich die Erhöhung und Sättigung der Erd-Wasserdampf-
hülle, muss doch in die Maximalzeit der Sonnenflecken verlegt werden.

Durch diese Verspätung der Pegelmaxima sind jedoch Hochfluten
für Zeit der Fleckenmaxima, ja sogar vor denselben, nicht ausgeschlossen,
reil ja einerseits die eigentlichen Factoren, welche die Erddampfhülle mit
/asserdampf sättigen und erhöhen, nämlich die Proluberanzen und Fackeln,

[chon vor dem Auftreten der Sonnenflecken ihre Wirksamkeit, welche
einer reichlicheren Abdunstung der feuchten und flüssigen Erdhülle

besteht, beginnen, andererseits aber auf die mittleren Pegelstände nur
ponlinuierlicheNiederschläge von bestimmendem Einflüsse sind.

Wie die historische Betrachtung zeigt, treten Hochfluten nicht bloß
lach dem Hauptmaximum der Sonnenflecken, sondern auch während
desselben und unmittelbar vor demselben ein, wenn die Einzelmaxima
ror und nach dem Hauptmaximum nicht viel von diesem verschieden
find, ohne den mittleren Pegelstand besonders zu alterieren, der sein
laximum bei niedrigem Fleckenmaximum gleichzeitig mit demselben,
pei einem Hauptmaximum der Sonnenflecken aber nach demselben erreicht.
Cin Beispiel hiefür gewährt uns die erste Maximalzeit der 9. Periode. Das
lauptmaximum I. Classe fällt auf das Jahr 1778; sowohl vor als auch
[lach diesem Jahre, nämlich in den Jahren 1776, 1778, un I 1784, begegnen
rir großen Hochfluten, ohne dass hiedurch weder der mittlere Pegelstand

les Rheins, noch der der Elbe eine Erhebung durch die Hochfluten von
[776 und 1778 erfahren hätte, im Gegentheil finden wir zu dieser Zeit
|ie Pegelcurve tief unter dem Normale; erst 4 Jahre nach dem Hoch-
laximum 1778 erheben sich die mittleren Pegelstände beider Flüsse über

[las Normale.
Sowie die exorbitanten Wasserphänomene zur Zeit der Hochmaxima

|ler Sonnenflecken ihre Erklärung in dem erhöhten Wärmeausstrahlungs-
/ermögen des Sonnenkörpeis zu dieser Zeit finden, so ist auch die zur
Seit eines großen Fleckenmaximums auftretende nasskalte Witterung nur
feine nothwendige Folge des größer gewordenen Emissionsvermögens der
3onne.

Nach der von uns aufgestellten Theorie wird zur Zeit eines Hoch-
laximums wegen des größeren Wärmestrahlungs-Vermögens mehr
Vasserdatnpf entwickelt, in der Atmosphäre aufgespeichert und seinem
Sättigungspunkte nahe gebracht, so dass schon eine geringe Temperatur¬
ferniedrigung hinreicht, um einen Theil des Wasserdampfes zu condensieren,
Welcher dann den Himmel trübt und die Wärmestrahlung auf unsere Erde
jiemmt: daher die kühlen Sommer zur Maximalzeit mit Regentendenz,
andererseits reflectiert ein bewölkter Himmel die namentlich zur Winters¬

zeit von der Erde ausgestrahlte Wärme wieder zur Erde zurück, daher
3ie milden Winter zur Zeit eines Hauptmaximums. Das Entgegengesetzte
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tritt zur Zeit eines Miniraums ein. Wegen des geringeren Emissionsvermögens
der Sonne ist die Hauptwirkung derselben, nämlich die Abdunstung der
flüssigen Erdhülle, eine geringere, die Atmosphäre ist ärmer an Wasserdampf',
und daher die Condensation desselben schwieriger. Der Himmel ist zur Zeit
des Minimums weniger bewölkt, die Zahl der heiteren Tage größer; daher
die warmen, ja oft heißen und trockenen- Sommer zur Zeit des
Minimums; dagegen müssen sich die Winter kälter gestalten als zur
Maximalzeit, weil die heiteren Nächte die Wärmeausstrahlung von der
Erde hinweg in den Wellraum begünstigen. Da die Ueberfülle des Wasser¬
dampfes zur Zeit eines Maximums die Condensation desselben erleichtert,
so müssen in der Maximalzeit häufige und starke Niederschläge erfolgen,
welche nicht bloß das Grundwasser zum Steigen bringen und Flussanschwel¬
lungen veranlassen, sondern geradezu eine oft lang andauernde Nässezeit
im Gefolge haben. Nasse Sommer und schneereiche Winter sind daher
für eine Maximalzeit charakteristisch, wogegen eine Minimalzeit durch
trockene Sommer und schneearme Winter gekennzeichnet ist, weil die
Wasserdampfarmut die Wolkenbildung erschwert, wogegen der heitere
Tageshimmel die Temperaturerhöhung auf unserer Erde begünstigt.

Die Wasserdampfarmut einer Minimalzeit kann sich aber
durch das Eingreifen eines Fleckenmaximums, welches ob des erhöhten
Wärmestrahlungsvermögens der Sonne die Dampfbildung begünstigt, in
Wasserdampfreichthum umwandeln, so dass statt Wassermangel
Wassernoth entsteht; umgekehrt kann sich der Wasserdampfreichthum
einer Maximalzeit durch das Auftreten eines Fleckenminimums, welches
die Dampfbildung abschwächt, in Wasserdampfarmut umgestalten!
so dass sich statt Wassernoth Wassermangel einstellt.

Die Dampfbildung erleidet jedoch eine mindere Abschwächung, wenn
in einer Maximalzeit des Wassers niedrige Fleckenmaxima statt eines
Hochmaximums auftreten, wie dies in der Gegenwart der Fall ist, daher
stellen sich dann nicht Hochfluten 1. Glasse, sondern bloß IL oder III. Classe
ein. So hätte 1894, d. i. 110 Jahre nach 1784, eine Kolossalüut nach der
theoretischen Berechnung stattfinden sollen, und dieselbe würde in diesem
Jahre eingetreten sein, wenn sich das theoretische Hochmaximum der Flecken
1888, d. i. 110 Jahre nach 1778, eingestellt hätte. Glücklicherweise sind
jedoch statt dieses theoretischen Hochmaximums in gleichen Abständen
von demselben 2 niedrige Fleckenmaxima in den Jahren 1883 und 1893
aufgetreten, so dass infolge des geringeren Emissionsvermögens der Sonne
zur Zeit eines niedrigen Fleckenmaximums auch die Dampfbildung minder-
gradig wurde, als zur Zeit eines Hochmaximums, und daher auch ob der
verminderten Zufuhr der Dampfvorrath in der Atmosphäre wenig anwuchs.
Bedenken wir nun, dass die Condensation der Wasserdämpfe durch Zufuhr
von neuen Dämpfen und Temperaturerniedrigung herbeigeführt wird, und
dass bei großem Wasserdampfreichthum zur Condensation eine geringere
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Abkühlung erforderlich ist als bei Wasserdampfarmut, so wird es uns
klar werden, warum ein Hochmaximum der Sonne zur Zeit einer Maximal¬
zeit des Wassers Hochfluten I. Classe, niedrige Maxima dagegen Hoch¬
fluten IL und III. Classe im Gefolge haben; denn im ersteren Falle, wo
die Wasserdampfmenge ob der reichlichen Zufuhr dem Sättigungspunkte
sehr nahe steht, wird durch eine Abkühlung die Ausscheidung von Wasser¬
dampf in flüssiger Form nicht blos leichter, sondern auch reichlicher
erfolgen. Dass dieselbe in beiden Fällen nicht gerade zur Zeit des Flecken¬
maximums, sondern einige Jahre später, ja oft erst zur Zeit des Minimums
eintritt, findet seine Erklärung in der Temperaturerniedrigung, welche zur
Zeit des Fleckenminimums am stärksten ist. War es zur Zeit des Hoch¬
maximums vornehmlich die reichliche Zufuhr von neuen Wasserdämpfen,
welche die Condensation derselben einleitete, so ist es zur Zeit des Mini¬
mums die starke Abkühlung, welche den zur Maximalzeit ange¬
sammelten Dampfvorrath nach und nach zur Condensation bringt und im
Gegensatz zum Fleckenmaximum längere Zeit andauernde Flussanschwel¬
lungen bewirkt; daher treffen die Scheitel der Pegelcurven der Elbe, des
Rheins, der Oder, der Donau und zum Theile auch der Weichsel nicht
auf die Fleckenmaxima 1883 und 1893, sondern einige Jahre später, ja
im Jahre 1890 fallen die Scheitel der Pegelcurven der Elbe, des Rheins
und der Oder geradezu auf das Fleckenminimum. Während solche Ver¬
spätungen in der Regel nur bei Hochmaximis vorkommen, finden wir hier
dieselben auch bei 2 niedrigen Maximis 1883 und 1893, weil dieselben
auf ein schroff abfallendes Hochmaximum von 1870 folgen, was bei den
niedrigen Maximis von 1769, 1804, 1816, 1830 und 1860 nicht der Fall
ist, daher auch keine Verspätungen eintreten, und die Pegelcurven den
parallelen Lauf mit der Sonnenflecken-Curve einhalten.

Die Nässe, welche auf ein Hauptmaximum folgt, wird oft eine lang¬
andauernde, eine wahre Nässeperiode, wie dies in der Gegenwart der
Fall ist. Dieselbe findet ihre Erklärung in der oft raschen Aufeinanderfolge
mehrerer Maxima, welche der Nässeperiode vorangehen. So giengen z. B.
unserer Nässezeit 3 Maxima 1848, 1860 und 1870 von ungewöhnlicher
Höhe, durch kurze Minima unterbrochen, voran. Während dieser Zeit der
Hochmaxima konnte sich ob der erhöhten Sonnenthätigkeit eine übergroße
Menge von Wasserdampf in der Atmosphäre aufspeichern, wovon wohl
ein Theil infolge der Uebersättigung noch zur Zeit der Hochmaxima in
Hochwässern abgieng, aber ein bedeutender Ueberschuss bleibt in den
Höhen vorhanden und kann nur durch eine Temperaturerniedrigung, wie
solche infolge des verminderten Emissionsvermögensder Sonne zur Minimal¬
zeit stattfindet, zur Condensation gebracht werden. Ist jedoch die Minimal¬
zeit sehr kurz, so vermag sie nicht den zur Maximalzeit aufgespeicherten
Vorrath an Wasserdampf zu erschöpfen, so dass noch ein oft bedeutender
Rest übrig ist, wenn bei dem folgenden Maximum die Sonne mit er-
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höhter Kraft ihr Abdunstungs- und Aufspeicherungswerk beginnt. Folgen
nun, wie es vor der gegenwärtigen Nässezeit der Fall war, gar 3 Maxima
rasch nacheinander, so muss der Wasserdampfvorrath in der Atmosphäre
zu einer großen Menge, und die Dampfhülle zu einer großen Höhe an¬
wachsen. Folgt nun endlich eine längere Minimalzeit oder eine niedrige
Maximalzeit, mit verringerter Sonnenactivität, dann gelangt allmählich
die ganze angesammelte Wasserdampfmenge zur Condehsation, und eine
Nässeperiode tritt ein.

So kamen die in den 3 Hochmaximis 1848, 1860, und 1870, welche
nur von kurzen Minimis unterbrochen waren, und nur 10 Jahre im Durch¬
schnitte von einander abstehen, angehäuften Wasserdampfmengen in der
niedrigen Maximalzeit 1881—1909, welche fast einer andauernden Minimal¬
zeit gleicht, zur Condensation, wodurch die gegenwärtige Nässeperiode
mit ihren häufigen Regengüssen, starken Schneefällen, bedeutenden Fluss¬
anschwellungen und zahlreichen Ueberschwemmungen entstand, und bereits
2 Decennien andauert; doch scheint dieselbe ihr Ende erreicht zu haben,
weil die Pegelcurven der Flüsse mit dem Jahre 1897 ihren oberen Wende¬
punkt erreicht haben und bei dem gegenwärtigen, seit Jahresbeginn an¬
dauernden niedrigen Wasserstande in den Flüssen, im Jahre 1898 gewiss
von ihrem Höhepunkte herabsteigen werden. Auch scheint in dem auf¬
gespeicherten Wasserdampfvorrath bereits eine Erschöpfung eingetreten zu I
sein; denn nicht nur der Winter, sondern auch das Frühjahr und der
Sommer waren im ganzen sehr niederschlagsarm, die peitschende Heftigkeit
der Regen, welche die Hochwasser von 1888, 1890, 1892, 1896, 1897
einleiteten und von großer Höhe herabstürzten, fehlen dem Jahre 1898
gänzlich; wohl sind die Regenfälle ziemlich zahlreich, aber ohne besondere |
Ergiebigkeit, das Ombrometer zeigt nach jedem Regen nur wenige Milli¬
meter Niederschlag, daher auch dieses Jahr als trocken gekennzeichnet ist.

Sollte der Wasserdampfvorrath in der Atmosphäre in der That der
Erschöpfung nahe sein, dann werden die nun kommenden Jahre bis 1909
den Charakter einer gemäßigten Maximalzeit an sich tragen, ja wegen der
Nähe der 3. Minimalzeit (1909—1937) dürften sogar trockene Jahre mit
kalten Wintern und warmen Sommern sporadisch auftreten, bis mit dem
Jahre 1909 die Minimalzeit, welche durch kalte Winter, heiße und trockene |
Sommer charakterisiert ist, ihren Anfang nehmen wird. Dieselbe wird
schroff auftreten, wenn die Sonnenthätigkeit noch längere Zeit eine geringe,
dagegen gemäßigt, wenn dieselbe eine erhöhte werden sollte.
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Quellenang-abe:
1. Für den historischen Beweis, 2. für die graphische Darstellung.

Ad. 1. Wittmanns Rheinchronik; Schnurrer, die Krankheiten des Menschengeschlechtes;
Berghaus, Länder-und Völkerkunde; AnnalesBingenses; Mainzer Chronik; Chronik
der Erdbehen von M. J. A. W. 1764; meteorologische Jahrbücher von dem
Canonicus Augustin Stark, Professor und Conrector des königl. bayr. Gymnasiums
zu Augsburg; Wassernoth und Wassermangel von Professor Reis in Mainz; die
Dürren in Böhmen von Professor Augustin in Prag; Krolmus, Chronik von
Böhmen; Hajek, Chronik von Böhmen; Chronik der Stadt Budweis.

Ad. 2. Die der Abhandlung zum Schlüsse beigegebene graphische Darstellung umfasst:
a) Die magnetische Variationscurve. Die graphische Darstellung derselben basiert

bis 1870 auf der vom Director der eidgenoss. Sternwarte in Zürich, Wolf,
angefertigten Variationstabelle, vom Jahre 1870—1898 auf den magnetischen
Beobachtungen der Prager Sternwarte.

b) Die Nordlichtcurve. Die graphische Darstellung derselben fußt bis 1870 auf
dem »Verzeichnisse beobachteter Polarlichter«, zusammengestellt von H. Fritz,
Professor in Zürich, gedruckt auf Kosten der k. k. Akademie der Wissen¬
schaften in Wien 1873, und vom Jahre 1870—1898 auf den Nordlicht¬
beobachtungen des'meteorologischen Institutes zu Christiania.

c) Die Sonnenfleckencurve. Die graphische Darstellung derselben Iris zum Jahre 1870
geschah auf Grund der vom Director der Züricher Sternwarte, Wolf, auf¬
gestellten Sonnenflecken-Relativzahlen und vom Jahre 1870—1898 auf Grund
der Mittheilungen der Züricher Sonnenflecken-Relativzahlen von Seite der
Prager Sternwarte.

d) Die Pegelcurven. Die Elbepegelcurve (1728—1798) wurde construiert aus den
berechneten mittleren Jahreswasserständen am Elbepegel zu Magdeburg. Die
Rheinpegelcurve (1770—1898) wurde construiert aus den berechneten mittleren
Jahreswasserständen am Rheinpegel zu Emmerich. Die Oderpegelcurve
(1778—1898) wurde construiert aus den berechneten mittleren Jahreswasser¬
ständen am Oderpegel zu Küstrin. Die Weichselpegelcurve (1809—1898) wurde
construiert aus den berechneten mittleren Jahreswasserständen des Weichsel¬
pegels zu Kurzebrack bei Marienwerder. Die Donaupegelcurve (1826—1898)
wurde construiert aus den berechneten mittleren Jahreswasserständen am
Donaupegel zu Wien (Reichsbrücke).
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IX.
Schulnachrichten.

I. Personalstand des Lehrkörpers und Lehrfächervertheilung.
a) Bewegung im Lehrkörper.

Es schieden aus:

Professor Wenzel Eymer infolge seiner Ernennung zum Director des
k. k. Staats-Gymnasiums in Leitmeritz.

Im 2. Semester: der Supplent V. Löwenthal, da Professor Adolf
Süssner seine Lehrthätigkeit wieder aufnahm.

Es träte nein:
Im I. Semester: Supplent Victor Löwenthal, Supplent Josef Nowak

und wirklicher Lehrer Josef Kroyß; im II. Sem. Supplent Franz Otto.

b) Beurlaubungen.
Professor Adolf Süssner mit h. Erl. v. 18. November 1898, Z. 38.803

L.-S.-K. für das I. Semester vom 14. October 1898 ab. — Professor Dr.
Adrian Hatle mit h. Erl. v. 27. October 1898, Z. 35417 für das ganze
Jahr und Professor Dr. W. Ladenbauer mit h. Erl. v. 10. März 1899,
Z. 8213 für das 2 Semester.

e) Stand des Lehrkörpers am Schlüsse des Schuljahres und
Lehrfächervertheilung.

Name und Charakter Geistlich
weltlich

Lehrgegen¬
stand Schulclasse ,3 g aRteS Anmerkung

Dr. Nlatth. Koch,
k. k, Director,

weltlich Mathematik VII. 3

Uirector-Stellv. d. k. k.
Prüiungscommission
für allg. Volks- und

Bürgerschulen; Director
d. Pr.-Ln.B.-Anstalt.

Mitglied der Bezirks-
uud der Gemeinde¬

vertretung u. 8. w.

Dr. Josef Kubista,
k. k. Professor,

VIII. Kangsclasse,
Besitzer des Roldenen Verdienst¬

kreuzes mit der Krone.

weltlich
Geschichte und

Geographie
Böhm. Sprache

Propädeutik

V., VIII.

V.—VIII.
VII., VIII.

18
Custos der Lehrer¬

bibliothek. — Mitglied
des städt. Museunis-
Ausschusses. — Ordina¬

rius der VIII. Cl.

Franz Kocian,
W. k. Professor,

VIII, Bangsclasse,
wolt lieh Deutsch

Geographie
VI., VII,, VIII

la., Ib.
15

Mitglied des Gemeinde-
Ausschusses, Director
der höheren Mädchen¬

schule, Gustos der Schü-
lerhibliothek.

smmm
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Name und Charakter

Dr. Stephan Zach,
k. fc. Professor,

Besitzer des goldenen Verdienst¬
kreuzes mit der Krone.

Dr. Adrian Hatle,
k. k. Professor,

VIII. Itaugsclasse.

Dr. Franz Placek,
k, k. Professor,

VIII. Kangsclasse.

Jakob Mayer.
k. k. Professor,

VIII. Kangsclasse.

Dr. W. Ladenbauer,
k. k. Professor.

Adolf Siissner,
k. k. Professor,

VIJI. Eangsclasse.

Marian Holba.
k. k. Professor.

Othmar Wohl,
k. k. Professor.

R. Schmidtmayer,
k. k. Professor.

Rudolf Piffl,
k. k. Professor.

Josef Kroyß,
k. k. Professor.

Cölestin Krupka,
k. k. "wirklicher Lehrer.

Geistlich
weltlich

Lehrgegen¬
stand Schulclasse

Cistercien-
serordens-

priester
des Stiftes
Hohenfurt.

Ephor

Präraon-
strat.-Or-

denspriester
des Stiftes
Strabov

weltlich

weltlieh

Cistercien-
serordens-
priester

des Stiftes
Hohenfurt

weltlich

Cistercieu-
serordens-

priester
des Stiftes
Hohenfurt

Cistercien-
ßerordens-

priester
des Stiftes
Hohenfurt

Cistercieu-
serordens-

priester
des Stiftes
Hohenfurt

weltlieh

weltlich

weltlich

Mathematik

Physik

Latein
Griechisch

Latein
Griechisch
Deutsch

Geographie und
Geschichte

Latein
Deutsch

Latein
Böhm. Sprache

Katholische
Eeligionsleliie

Latein
Griechisch

Deutsch

Latein
Deutsch

Latein
Deutsch

Griechisch

Mathematik
Naturlehre
Böhmisch

IV., V., VHI.

VII.. VIII.

VI.
III., VIII.

IV.
IV., VII.

IV.

IE., III., IV.,
VI., VII.

III., V.
III.

VII., VIII.
I. (1. Ahth.),
II. (.1. Abth.)

I—VIII.

I.a
V.
I.a

I.b
I.b, V.

II.
II.
VI.

III., VI.
IV.

I. II. 111. IV.

18

IG

17

18

15

16

16

17

15

17

17

Anmerkung

Custos des phys. Ca-
binets, Exhortator für
die unteren Classen.—
Bischüfl. Notar.—Mit¬
glied d. städt. Muscums-

Ausschusses.
Ordinarius d. V. Classe

Custos des Naturalien-
cabiuets und des bota¬

nischen Gartens.

Für das ganze Schul¬
jahr beurlaubt.

Custos des archäolog.
Cabinets u. d. Münzen¬

sammlung.
Ordinarius d III. Classe

Ordinarius der IV.
Classe.

Custos des historisch¬
geographisch. Cabinets.

Bischöflicher Notar.
Im 2. Sem. beurlaubt.

Im 1. Semester
beurlaubt.

Ordinarius de
Ciasso.

VII.

Exhortator für die
oberen ClasBen.

Ordinarius der I.a
Classe.

Nebenlohrer der Kalli-
grapbie. Ordinarius der

I.b Classe.

Ordinarius der II.
Classe.

Leiter der Jugend-
spiele.

Ordinarius der VI,
Classe.
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Schuldiener: Josef Spielvogel.

II. Lehrverfassung.

Die Lehrverfassung entsprach ganz dem Gymnasiallehrplane; es wird
deshalb hier nur die absolvierte Leetüre und der Memorierstoff angeführt.
III. Classe. Latein. Com. Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimou,

Thrasybulus, Epaminondas, Pelopidas, Hamilcar. Gurt. Rufus: I. (Alexan-



ders Jugend.) III. (Zerstörung Thebens.) XXII. (Einnahme Babylons.)
XLI. (Alexanders Verwegenheit.) XLIII. (Alexanders Tod.)

Memoriert: Corn. Nep. Milt. 1—7. — Them. 1, 2, 3, 6. — Arist. 1, 2.
— Epam. 1, 5, 8, 9. — Curt. Rnfus 1.

IV. Classe. Latein. Caes. d. b. G. I. IV VI., 9-28. Vit., 68-90. Ovid:
Weltalter, Deuc. Flut, Deucalion ü. Pyrrha.

Memoriert: Caes. d. b. G. L, 1-10; 25, 34-36. IV, 17, VI., 13,
22, 23. Ovid: Weltalter, Deuc. Flut, Deuc. u. Pyrrha.

V. Classe. Latein. Liv. I. u. XXI. — Ovid Met am.: Cadmus u. Grdg.
Theb., Cadmus in eine Schlange verwand. Perseus u. Atlas, Niobe,
Jason u Medea, Daedalus u. Ikarus, Philemon u. Baucis, Orpheus u.
Eurydice, Fama, Hyacinthus, Midas. — Fast: Der 1. Januar, Janus,
Hercules u. Cacus, Ärion, Tod'd. Fabier, Lupercalia, Rom. u. Remus, Aus¬
setzung, Apoth. d. Romulus, Terrninalia, Einn. v. Gabii, Palesfest, Flora,
Metellus. — Trist: Letzte Nacht in Rom. Selbstbiographie. — Ex
Ponto: Wechsel d. Glückes, Orestes u. Pylades.

Memoriert: Liv. I., 26; I, 53; XXL, 30, 40. — Ovid: Arion, Orpb.
u. Eur. 11—52. Selbstbiographie: 1—62.

Schriftl. Arbeiten: I. Sem. Liv. L, 50. — IT. Sem. Ovid, Metam.:
Apoth. v. Aen. (28 V.).

Griechisch. Xenophon (Chrestom. v. Schenkl): Kyrup I. IV. V. Anab.
I. IL III. IV. VII. VIII. — Homer: Ilias, 1. III. (epit. ed. Hocheggcr-
Scheindler.)

Memoriert: Xen. Kyrup. I. 1—3, IV. 10, 11, V. 1; Anab L 1-4, II.
4-6, III. 3-5, IV. 1-6, VIII. 68-74. Hom. II. 1-51, 74-90,
203-215, 228—241, 244—250, 352-358, 490-492, 556-565; III.
39-58, 159—168, 201-220, 272-287.

Schriftliche Arbeiten: I. Sem. Xen. Anab. V. 31—36, II. Sem'
Hom. Ilias. II. 126-154.

Deutsch. Leetüre nach Lampeis Lesebuch für die V. Classe.
Memoriert: „Erlkönig" v. Goethe. — „Kraniche des Ibykus"

— „Die verlorene Kirche" v. Uhland. — „Adler und Taube"
— „Kreuzschau" v. Chamisso. — „Gefunden" v. Goethe. —
mit" v. Geibel. — „Schäfers Sonntagslied'' v. Uhland. —
Messiade, I. 1—23. — Wiederholt wurden einige in der
memorierte Gedichte.

VI. Classe. Latein. Sali. Cat. — Cic. Cat. I; — Caes. b
Verg. Ecl. I. V. Georg. I. 1; IL 1, 2 IV. Aen: I.

Memoriert: Sali. Cat. 1—6, 29, 31, — Cic. Cat. I, c. 1-4, § 9, §§ 18
19. c. 11. — Verg. Aen. I. 1—50, 76-135.

Schriftl. Arbeiten: I. Sem. Sali. or. Cottae § 6-14
Verg. Aen. III. 121—146.

Griechisch. Xenophon, Anab. IX. Memor.; 2, 3, 5.
XVI. XVIII. XIX. XXII XXIV. - Herodot, Hb. VI

Memoriert: Xen. Mem. III. §§8, 12, 13. — Hom. (ed. Seheindler). II
VI. v. 353-386, XXII, v. 24-31; v. 87-94; v. 135-140, v. 157-
161, v. 184-193, v. 246-253.

v. Schiller,
v. Goethe.

„Cita mors
Klopstock,
IV. Classe

c. I; -

IL Sem

Homer, Ilias, VI.
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Schriftl. Arbeiten: I. Sem. Hom. II. (ed. Scheindlev): XXIII. v. 35-66,
II. Sem. Herodot (ed. Lauezicky): a) VII. c. 5, 6 Anf., 7; b) VII. c. 116, 117.

Deutsch. Leetüre: Auswabl nach Lampeis Lesebuch für die VI. Classe.
Nibelungenlied: I. III. u. VIII. — Waltber v. d. Vogelw. 3—6, 8-28.

Privatlectüre: Nibelungen: IV. XV. — Kleists „Frühling" v. 137—519!
Lessing: Minna v. Barnhelm.

Memoriert: „Deutsche Sitte" von Walther v. d. Vogelweide. — Nibel.,
III. 15 —20. —„Der Eislauf, „Die frühen Gräber", „Die beiden Musen",
„Mein Vaterland" von Klopstock. — Mehrere in der V. Classe memor.
Gedichte wiederholt.

VII. Classe. Latein. Cic. Philipp. IL; pro Ligario. — Cato m. de senect. —
pro Archia p. — Verg. Aen. IL IV. VI.

Memoriert: Cic. p. Arch. IV, 7., VII, 15., XI, 28, 29.— Cato m. III,
8, 9. V, 15, XX. — Verg. Aen. II, 1-30, 199-233, IV, 53—77.
118-126; VI, 200-254.

Schriftl. Arbeiten: I. Sem.: Cicero, pro Deiotaro XIII, 35—37;
IL Sem.: Verg. Aen. XX. 627-647.

Griechisch. Demosth.: Phil. IL Olynth. I. 11.111., Hom. Od. V. VI. VII.
VIII. XIII. XVI.

Memoriert: Dem. Olynth. I; II, 1-9; 20-27; III, 1—4, 14—17, 21—
25. — Hom. Od. V. 35-76, 115-158; VI. 1—59, 235—300; VII.
101-155; VIII. 363-520; XIII. 175-190, 306-334.

Schriftl. Arbeiten: I. Sem. Dem. ütQl rar ii< Xs^onjiTia 21, 22, 23.
— IL Sem.: Hom. Od. IX, 181—206.

Deutsch. Lectüre nach Lampeis Lesebuch für die VII. Classe. Goethe:
Iphigenie auf Tauris. Schiller: Braut von Messina.

Memoriert: Goethe: Ganymed. Meine Göttin. Grenzen der Mensch¬
heit. Das Göttliche. — Schiller: Das eleusische Fest. — Mehrere in der
IV. Classe memor. Gedichte wiederholt.

Privatlectüre: Goethe: Götz, Tasso, Clavigo, Egmont. — Schiller:
Die Räuber, Fiesco, Cabale und Liebe. — Lessing: Nathan der Weise,
Emilia Galotti, Miss Sara Sampson.

VIII. Classe. Latein. Tac, Germ. 1-27. — Ann. I, Ü, 27—43, 53-61,
69-83: III, 1—19. — Horat. Oden: I 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 22,
24, 31/32, 34, 35; IL 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20; III. 5,
8, 9, 13, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30; IV. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15. carm.
saec, Epod. 2, 9, 13. - Sat. I. 9; IL 6. - Epist. I. 2, 10, 16; II,
2, 3 (partienweise).

Memoriert: Tac. Germ. 2, 3 Anfang, 19. — Ann. II, 71. — Horat.
carm. I. 1, 7, 10, 34; IL 10; III. 30; IV. 3; Epod. 13.

Schriftl. Arbeiten: I. Sem. Tac. Ann. XV, 59. — IL Sem. (Mat.
Arbt.) Cic. de nat. de or. IL 62 — 63, I. 58. curatione possent.

Griechisch. Plato, Apologie, Crito, Euthyphron. — Sophocles, Oed. rex.
— Hom. Od. XIX., XXI.

Memoriert: Plato, Apol. c. 17; Crito, c. 12. — Soph. Oed. r. 863—910.
Schriftl. Arbeiten: I. Sem: Plato Meno, c. 13. — IL Sem. (Maturi-

tätsarbeit): Thuc. IL 13, 1-5.
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Deutsch. Leetüre nach Lampeis Lesebuch für die VIII. Classe. — „Her¬
mann und Dorothea" v. Goethe. — „Laokoon" und eine Auswahl aus
der „Hamb. Dramaturgie" v. Lessing. — Grillparzers „Sappko" partienw.

Privatlectüre: Schiller: Braut von Messina, Jungfrau von Orleans,
Maria Stuart, Wilhelm Teil. — Goethe: Faust, 1. Th.

Memoriert: Das Lied von der Glocke und Epilog zu Schillers Glocke.

Privatlectüre wurde von nachstehenden Schülern betrieben:

I

a) Aus Latein:

V. Classe. Adler, Benesch, Hoschna, Hostreiter, Kallischek, Klima;
Kubisch, Neubauer, Teiehl: Liv. XXII. 1—18.

VI. Classe. Hofhansl, Holy, Kober, Kubista, Lauseker, Modry, Pabisch,
Slunecko, Süssner, Swoboda: Cic.: Cat IL —Kober, Pabisch, Süssner, Wind:
Cic: Cat. III. — Kubista: Sali. lug. 1-80. — Lauseker: Liv.: IL 1—30.
— Modry: Liv. IL 17—36. — Pabisch: Cic. Lig.

VII. Classe. Sämmtliche Schüler lasen Cic. in Cat. IV. — Almesberger,
Führer, Heiny, Kikowsky, Knothe, Plötz, Schatzl, Sehimanko, Schmidtpeter,
Sobeslawsky, Tousek, Treml, Trnka, Wlcek, Wodicka lasen Verg. Aen. V.
— Bullaty: Cic. pro r. Deiotaro, Verg. Aen. IX. — Gerisch: Verg Aen. III.
— Kadrmann: Cic. in Cat. III. — Knotek: Cic. in Cat. IL, III. — Knothe:
Cic. in Cat. III, pro reg. Deiot — Kohn: Verg. Aen. III. — Robitschek:
Verg. Aen. III. — Schimanko: Verg. Aen. III., IX. - Seidl: Liv. II, 30-
Schluss. — Sobeslawsky: Verg. Aen. VIII., IX. — Trnka: Cic. p. r. Deiot.
— Wlcek: Liv. XXII. 30—Schluss.

VIII. Classe. Deutseh: Tac. Agric., Horat. Sat. I, 1. 2. — Gockner:
Verg. VIII. - Hofhansl: Tac. Agric, Horat. Sat I, 1. 2. — Jakobartl:
Tac. Agr. — Liv. XXVI. — Mautner: Horat. Sat. I, 1. 2. — Polzer: Liv.
II. 21-Schluss. - Rausch: Liv. XXVI. — Süssner: Sali. b. Cat.

b) Aus Griechisch:
V. Classe. Aus der Chrestom. v. K. Schenkl: Xenoph. Kyrupaed. XIII.:

Adler, Neubauer; Kyrupaed. IX.: Benesch, Hostreiter, Hoschna, Kallischek,
Klima, Kubisch, Massarek, Teiehl.

VI. Classe. Hom. Ilias IV: Hofhansl, Holy, Kober, Kohn, Körner,
Kubista, Kunz, Lauseker, Modry, Slunecko, Stukhart, Süssner, Swoboda,
Sula, Wind, Wolf. — Xen. Anab. IV: Kohn, Körner, Kubista, Modry,
Pabisch, Slunecko, Wolf. — Xen. Kyr. IX : Eisenhut, Kober, Pabisch, Slu¬
necko, Si^sner, Wind, Wolf. — Xen. Mem. I. : Kober, Eisenhut. — Xen. Mem.
IV: Holy, Kober, Pabisch. — Herodot, lib. V (56 Capitel): Hofhansl, Kober,
Kohn, Kubista, Lauseker, Modry, Slunecko, Swoboda. — Herodot, lib. IX:
Süssner.

VII. Classe. Hom. II. V u. X: Gerisch, Heiny, Kadrmann, Kikowsky,
Kohn, Robitschek, Schatzl, Sobeslawsky, Treml, Trnka, Wlcek. — Hom.
II. V: Seidl. - Hom. II. X: Bullaty, Knothe, Wodicka. — Herodot: VII. C.
1-25; 33—56; 100—105; 131—144; 172—177: Bullaty, Kadrmann, Seidl,
Sobeslawsky. — Dem.: R, v. Frieden: Bullaty. Geriscb, Heiny, Kadrmann,
Kikowsky, Knothe, Kohn, Plötz, Robitschek, Schatzl, Schmidtpeter, Seidl,
Sobeslawsky, Treml, Trnka, Wlcek, Wodiöka.
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VIII. Classe. Deutsch: Hom 11. II. VIII. XIX. Plat. Phaed. cc. 1—13:
45-48; 63-67. Plat. Phaedr. 274-277. Republ. 514—518 B. Aristot. Met.
I, 6. XII, 4. — Fischer: Plat. Phaed. cc. 64-67. - Gockner: Plat. Phaed.
cc. 64-67. Thuc. II, 34-46. - Hauenschild: Plat, Phaed. cc. 64-67. Hom.
IL XIX. — Hofüansl: Plat. Phaed. cc. 64—67. Hom. II. IL Thuc. II, 65.
Plut. Pericl. — Jakobartl: Xen. Mem (Chrest.) No. 3. Plat. Laches. Aristot.
Floh 'A&rp. cc. 20-28. — Jungwirth: Plat. Phaed. cc. 64—67. — Mautner;
Her. VIII. Dem. IL Phil. Plat. Phaed. cc. 64—67. — Polzer: Plat. Phaed.
cc. 64—67. Hom. Od. 3. Thuc. II, 47-54. — Rausch: Plat. Phaed. cc. 64—
67. Symp. cc. 1-4. 32. 35-38. Hom. Od. III. — Reisner: Plat. Phaed. cc.
64-67. — Sauer: Hom. IL XIX. — Slissner: Hom. IL IV. Od. V. Plat.
Phaed. cc. 64-67. — Zechmann: Plat. Prot.
Mosaische Religion. (Lehrer Adam Wunder, Kreisrabbiner.) Der mosaische

Religionsunterricht wurde an die israel Schüler des k. k. deutschen
Staatsgymnasiums in Verbindung mit den israel. Schülern der k. k.
deutschen Staatsrealschule in 4 Abtheilungen zu zwei Stunden wöchent¬
lich nach dem mit hohem U.-M.-Erl. vom 20. September 1875 Z. 14258,
vorgezeichneten Lehrplane ertheilt. — An jedem Samstage während des
Schuljahres wurde für sämmtliche israel. Schüler der hiesigen beiden
Staatsmittelschulen eine Exhorte abgehalten. — Jahresremuneration
400 fl. ö. W.

III. Lehrbücher,
welche im Schuljahre 1899/1900 in Verwendung kommen:

Gegenstand Gasse Verfasser und Titel der Bücher

Kathol.
Religion

I,
II.
III.

IV.

V. VI. VII.

VIII.

Grosser Katechismus der katholischen Religion.
Mach F. J., Liturgik; 2. Aufl.
Mach Franz, Geschichte der Offenbarung des alten Bundes,

3. Auflage.
Mach Franz, Geschichte der Offenbarung des neuen Bundes,

2, Aufl.
Wappler, Lehrbuch der kath. Religion für die oberen

Classen. I. Th. 8. Aufl. ~ 2. Th. 7. Aufl. — 3. Th.
6. Aufl.

Mach Franz, Kirchengeschiohte, 3. Aufl.

Latein

I. II.

III. IV.

V—VIII.
III.
IV.

IV. V.
V.

VI.

Scheindler, Lateinische Schulgraminatik, 3. Aufl. und latei¬
nisches Übungsbuch I. Th. 4. Aufl., II. Th. 3. Aufl.

Scheindler, Latein. Schulgrauimatik. 2. Aufl. und latein.
Übungsbuch. — III. und IV. Th. 2. Aufl.

Scheindler, Latein. Schulgrammatik. 2. Aufl.
Memor. Alex. Magni von Gehlen und K. Schmidt. 7. Aufl.
C. Jul. Caesar de hello Galileo von Prammer. 6. Aufl.
Ovidii earmin. sei. von Gehlen und K. Schmidt. 4. Aufl.
Livius ed. Zingerle, üb I. u. XXI , 4. Aufl.
Sallust, Jugurtha ed. Linker-Klimscha. 2. Aufl.
C. Jul. Caes. de hello civ. it. ed. Hoffmann.
Cicero Catil. I ed. Nohl. 3. Aufl.
Vergilius ed. Hoffmann. 4. Aufl.

wmm
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Gegenstand Ciasse "Verfasser und Titel der Bücher
i

Latein

VII.

VUI.

V. VI.
VII. VIII.

Cicero: pio Archia poeta 2. Aufl.; in Cat. IV. 3. Aufl. —
de imperio Cn. Porapei 2. Aufl. ed. Nohl. Laelius.
2. Aufl. ed. Schiche.

Virgilius ed. Hoffmann, 3. Aufl.
Tacitus: Germania und Annales ed. Müller.
Horatius ed. Keller & Häussner 2. Aufl.
Süpfle-Rappold.Aufgaben zu lat. Stilübungen. 2. Th. 2. Aufl.
Süpfle, Lat. Stilübung, 3. Th. 11. Aufl.

Griechisch

III—VIII.

III. IV.
V. VIII.
V. VI.
V. VT.

VI.
VII.

vii. vm.
VIII.

Curtius-Hartel, Griech. Grammatik, III.—VII. 22. Aufl. VIII.
19. Aufl.

Schenkl, Griech. Elementarbuch. 17., bzw. 16. Aufl.
Schenkt, Übungsbuch z. Übers, a. d. Deutschen ins Griech.

9. Aufl.
Schenkl, Chrestomathie aus Xenophon. 11. Aufl.
Homeri Ilias ed. Scheindler. I. 6. Aufl. IL 4. Aufl.
He-odot ed. Lauczicky, 2. Aufl.
Demosthenes L, IL, III. Olynth ; L, Philipp.; Wotke,

4. Aufl.
Homer: Odyss. ed. Pauly-Wotke, I. 7. Aufl. IL 5. Aufl.
Plato: Apol., Kriton, Ladies ed. Christ; Sophocles: Aias

ed. Schubert. 2. Aufl.

Deutsch
I.-VIII.

I.-VIII.

Willomitzer, Deutsche Grammatik, I. Cl. 8.;Aufl„ II. n. III.
Cl. 7. Aufl., IV.— VI. Cl. 6. Aufl., VII u. VIII. Cl.
5. Aufl.

Lampei: Deutsches Lesebuch, die neuesten Aufl.

Geographie

I.-III.

IV.
VIII.

I.-VIII.

Kozenn-Jarz: Leitfaden der Geographie. I. Cl. 1. Th. 11.
Aufl., IL Cl. 2. Tb. 11. Aufl. und III. Cl. 2. Th.
10. Aufl.

Mayer: Vaterlandskunde für die IV. Cl. 4 Aufl.
Hannak: Österr. Vaterlatidskunde. Oberstufe. 12. Aufl.
Kozenn: Schulatlas, 2. Ausgabe. I. und IL Cl. 37. Aufl.

1II.-VIII. Cl. 36. Aufl.

Geschichte

II.—IV.

V.—VII.

II.-VIII.

Gindely: Geschichte für Untergymnasien. 1., 2. und 3. Th.
10., 11., 10. Aufl.

Gindely: Geschichte für Obergymnasien. 1., 2., 3. Th. 9.,
8., 9. Aufl.

Putzger: Hist. Schulatlas. IL Cl. 20. Aufl., III. u. IV. Cl.
19. Aufl., V. Cl. 18. Aufl., VI. -VIII. Cl. 16. Aufl.

Mathematik

I.-IV.

V.—VIII.

I.-IV.

V.-VIII.
VI.-VIII.

Mocnik: Arithmetik für Untergymnasien. L—IL Abth. 35.
Aufl. u. 26. Aufl.

MoCnik: Algebra, für das Obergymnasium. V. u. VI. Cl.
25. Aufl., VII. u. VIII. Cl. 24. Aufl.

Mocnik: Geometrie für Untergymnasien I. Abth. 25. Aufl.
u. IL Abfh. 20. Aufl.

Mocnik: Geometrie für Obergymnasien 22. Aufl.
Schlömilch: Logarithmen.
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Gegenstand Classe Verfasser und Titel der Bücher

Natur¬
geschichte

I. II.

III.
V.

VI.

Pokorny: Naturgeschichte. Thierreich. 24. Aufl. Pflanzen¬
reich. 20. Aufl.

Pokorny: Naturgeschichte. Mineralreich. 19. Aufl.
Hochstetter und Bisching: Leitfaden der Mineralogie. 14.

Auflage.
Pokorny-Rosicky:Botanik. 2. Aufl.
Woldfich-Burgerstein: Zoologie. 8. Aufl.

Physik
m. iv.

VII. VIII.
Krist: Anfangsgründe der Nalurlehre. 19. Aufl.
Handl: Lehrbuch der Physik. 5. Aufl.

Propädeutik
VII.

VIII.
Lindner: Logik. 2. Aufl.
Drbal: Psychologie. 5. Aufl.

Böhmisch

I. II.
I.-IV.

iv.-vm.
IV.

V. VI.

VII. VIII.

Charvät: Lehrgang d. böhm. Sprache f. Deutsche. 2. Aufl.
Ritschl-Rypl: Method. Elementarbuch in I. u. IV. Cl.; Rypl

in d. I. Cl. 1. Abth.; in d. III. Cl. 2. Abth.
Masarik: Grammatik. 5. Aufl.
Tieftrunk: Lesebuch 1. Th. 7. Aufl.
Charvät und Ouradnicek: Lehrgang der böhmischen Sprache.

III. Theil.
Truhläf: Vybor z lit. öeskö, doba novä. 2. Aufl.

Mosaische
Religion

l.-VIII.

I.-IV.

V—VIII.

Israel. Gebetbuch vom mähr.-schlesischen israel. Lehrer¬
verein. 5. Aufl.

Wolf: Religions- und Sittenlehre. 7. Aufl.
Wolf: Gesch. Israels. 1.-4. Heft. 14., 13., 9., 9. Aufl.
Kayserling: Die fünf Bücher Mosis (Schulausgabe).
Phillipsohn: Lehrbuch für die oberen Classen.
Hecht: Israel. Geschichte bis zur Gegenwart. 2. Aufl.

Psalmen im hebr. Texte.

IV. Themen
zu den deutschen Aufsätzen in den vier oberen Classen sowie zu den

Bedeübungen in der VII. und VIII. Classe.

V. Classe.
(Die mit * bezeichneten Aufsätze sind Schularbeiten.)

1. *„Der Fischer" und „Erlkönig" (Vergleich). — 2. Labor non onus,
sed beneficium. — 3. Charakteristik Taillefers. — 4. Doch schön ist nach
dem großen das schlichte Heldenthum. — 5. *Der Tod fürs Vaterland ist
ewiger Verehrung wert. (Ew. v. Kleist.) — 6. Ein Thema aus Voßens
„siebzigstem Geburtstag". — 7. *Wie Mythe, Heidensage und Märchen nach
ihren Motiven zusammenhängen; erwiesen am „Dornröschen". — 8. Die Schule

2
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des Lebens. — 9. *Der grimme Hagen. — 10. Ein Bild aus dem Nibelungen¬
liede. — 11. *Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zu-
theil. — 12. Der Kampf der Horalier und Curiatier. (Disp. nach Livius.) —
13. *Columbus und Gutenberg. — 14. Die Verhandlungen im Synedrion.
(Disposition.) — 15. ''Das Romantische im „Oberon". — 16. Die Hoffnung
ein guter Geist des Menschen. — 17. "Principiis obsta! (Chrie.) — 18. Volks¬
lieder und Feldblumen. (Vergleich) — 19. *Deutung des Gedichtes „Klage
der Ceres". — 20. Patriotismus der Römer. Rud. Piffl.

VI. Classe.

1. *Rasch tritt der Tod den Menschen an, — Es ist ihm keine Fris
gegeben. — 2. Welche vortheil haften Folgen hatten die Nationalspiele für
die Griechen? — 3. *Tages Arbeit, Abends Gäste — Saure Wochen, frohe
Feste — Sei dein künftig Zauberwort! — 4. Jung Siegfrieds Brautfahrt. —
5. *Germanisches Heidenthum in unseren Bräuchen und Sagen. — 6. Des
Kaisers Jubelfest — ein Freudenfest für Österreichs Völker. — 8. *Jr ensult
niht vil gevrägen! — 8. Was bewundern wir an den alten Römern? — 9.
*Ich weiß nur eine Heimat, weiß nur ein Österreich. — 10. Der orbis ter-
rarum des Nibelungenliedes. — 11. *Deutung von Klopstocks Ode „Die
beiden Musen". — 12. Klopstock als Sänger der Freundschaft. — 13. Eine
Donaufahrt von Linz nach Krems. (Schulausflug.)— 14. Stillstand ist Rückschritt.

Fr. Kocian.
VII. Classe.

1. *Der Charakter Odoardos in Lessings „Emilie Galotti". — 2. Der
Aufbau der Handlung in Lessings „Nathan der Weise". — 3. *Die Vater¬
landsliebe. Ihre Quellen und Wirkungen. — 4. Inwiefern ist Goethes Dich¬
tung „Götz von Berlichingen" ein Zeit- und Charaktergemälde? — 5. in¬
wiefern ist in Herders Wahlspruch: „Licht, Liebe, Leben!" die Bestimmung
jedes Menschen vorgezeichnet? — 6. Wie schildert Goethe in seinem „Tor¬
quato Tasso" die Thätigkeit des Dichters im allgemeinen? — 7. *Ein jeg¬
licher muss seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp hinauf sich
nacharbeitet. — 8. Worauf beruht Egmonts Berühmtheit beim Volke? (Nach
Goethes „Egmont") — 9. *Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen
Thaten. — 10. Der sittliche Kampf in der Seele Iphigeniens. (Nach Goethes
„Iphigenie auf Tauris".) — 11. *Will das Schicksal mit uns enden, — So
stirbt sich's schön, die Waffen in den Händen. — 12. Die culturgeschichtliche
Bedeutung des alten Athen. — Yd. *Nicht an die Güter hänge dein Herz,
die das Leben vergäuglich zieren! — 14. Iphigenie und Beatrice — Eine
Vergleichung. Fr. Kocian.

VIII. Classe.

1. *Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, — Soll das Werk
den Meister loben; doch der Segen kommt von oben. — 2. Über Goethes
Aufforderung im Epilog zu Schillers Glocke. — 3. *Der Mann ist wacker,
der, sein Pfund benutzend, zum Dienste des Vaterlands kehrt seine Kräfte.
— 4. Die Idee der Freiheit in Schillers „Wilhelm Teil". — 5. *Im Kiiege
selber ist das Letzte nicht der Krieg. — 6. Inwieferne kann Schillers Trauer¬
spiel „Die Braut von Messina" eine Schicksalstragödie genannt werden? —
7. *Ungleich vertheilt sind des Lebens Güter unter der Meuschen flücht'gem
Geschlecht; doch die Natur, sie ist ewig gerecht. — 8. Romantisches in Schillers
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„Jungfrau von Orleans". — 9. *Wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt
sie auch den Garten. — 10. Welches ist der fruchtbarste und daher für den
Maler geeignetste Augenblick in Unlands Ballade ,Des Sängers Fluch"? —
11. *Im Vaterlandc, da sind Liebesbande, da ist Deine Welt. — 12. (Matu-
ritätsprüfungsthema): Worin liegt die geographische Bedeutung des
Donaustromes im allgemeinen, für Österreich-Ungarn insbesondere, und welche
wichtigen Ereignisse der vaterländischen Geschichte knüpfen sich an diese
Wasserstraße? Fr. Kocian.

Themen zu den Redeübungen.

VII. Classe.

1. 1848—1898: Ein geschichtlicher Rückblick in die Regierungszeit
Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. (Bullaty). — 2. Maria Stuart in
Wahrheit und Dichtung (Pollak\ — 3. Über Körners Zriny (Heiny). — 4.
Kaiser Josef II. als Schätzer der Menschheit (Kadrmann). — 5. Heinrich
Schliemann (Knothe). — 6. Franz Schubert (Trnka). — 7. Handlung und
Charaktere in Shakespeares „Othello" (Schimanko). — 8. Über Chr. D.
Grabbe und seine bedeutendsten Werke (Gerisch). — 9. Die Leichenrede
des Antonius in Shakespeares „Julius Caesar" (Kohn). — 10. Das Studium
der deutschen Dichtkunst als nationales Bildungsmittel (Schatzl). — 11. Durch
welche Gründe wird in Lessiugs „Nathan dem Weisen" die Toleranz em¬
pfohlen? (Sobeslawsky). — 12. Wien vom 15. Juli bis 13. September 1683
(Kikowsky). — 13- Maria Theresias Verdienste um den österreichischen
Staat (Plötz). Fr. Kocian.

VIII. Classe.

1. Entwicklung der österreichisch-ungarischen Monarchie (Stissner). —
2. Faust in der Sage und Dichtung (Mautner). — 3. Über Nicolaus Lenau
(Zechmann). — 4. Adalbert Stifter, der Dichter des Böhmerwaldes (Gockner).
— 5. Gustav Freytag und seine Werke (Reisner). — 6. Über die deutschen
Sprachstämme in Böhmen (Sauer). — 7. Franz Grillparzer (Hofhansl). — 8.
Die deutsche Treue, verherrlicht im deutschen Volksepos. (Rausch).

Fr. Kocian.

V. Freie Gegenstände.

A. Böhmische Sprache (relativ obligat). Der böhmische Sprachunterricht wurde
in der I. und II Classe in 2 Abtheilungen zu 2 und 3 Stunden und in
den übrigen Classen classeuweise zu 2 Stunden in der Woche crtheilt.

I. Classe. (Abtheilung für Deutsche. Lehrer: P. Marian Holba; 3 Stunden.)
Übungen No. I—XXXV nach Karl Charväts Lehrgang der böhmischen
Sprache 1. Theil. Memorieren von Vocabeln und Sätzen, sowie sämmt-
licher im Übuugsbuche vorhandenen, zusammenhängenden Lesestücke,
Dictierübungen. Das Wichtigste von der Declination des Haupt- und
Eigenschaftswortes, Flexion des Verbums im Praesens, häufig vorkom-



- 96 -

i^

mende Praepositionen und die übrigen Redetheile, insofern sie in den
durchgenommenen Übungen vorkamen. Im IL Semester monatlich eine
Schularbeit von einer halben Stunde.

I. C1 a s s e. (Abtheilung für Vorgeschrittenere. Lehrer: Cölestin Krupka.) Zeit¬
wort byti. — Attribut und praedicat. Adjectiv. — Nominativ, Accusativ,
Vocativ und Local der Substantiva männl., weibl. und sächl. Geschlech¬
tes. — Pronomina. — Flexion der Verba der 3., 4., 5. und 6. Classe.
— Memorieren von Sprüchen und kurzen Gedichten. — Vom December
an monatlich eine Schularbeit.

IL Classe. (Abtheilung für Deutsche. Lehrer: Marian Holba.) Regelmäßige
Declination der Hauptwörter aller drei Geschlechter; Declination der
Adjectiva einer Endung und der Possessiv-Adjectiva; Flexion des Zeit¬
wortes in der Gegenwart. — Sprechübungen, Memorieren von kleinen
Gedichten und Sätzen, Dictando-Übungen. Monatlich eine Schularbeit.

IL Classe. (Abtheilung für Vorgeschrittenere. Lehrer: Cölestin Krupka.)
Genitiv, Dativ und Instrumental der Substantiva aller drei Geschlechter.
— Flexion der Verba der 2. Classe. — Adjectiva einer Endung. —
Grund- und Ordnimgszablwörter. — Possessiv-Adjectiva.— Memorieren
von Gedichten. — Monatlich eine Schularbeit.

III. Classe. (Lehrer: Cölestin Krupka.) Possessiv-Adjectiva. — Steigerung
der Adjectiva und Adverbia. — Pluralia tantum. — Reste des Duals. —
Flexion der Verba der 1. Classe. — Verba der 5. Classe, die das Prae¬
sens auch nach der 1. Classe bilden. — Unregelmäßige Verba. — Du¬
rative, finitive, Momentan- und momentan-finitive Verba. — Iterative
Verba. — Leetüre nach K. Tieftrunks böhm. Lesebuch I. Th. — Me¬
morieren von Gedichten. — Monatlich eine Schularbeit.

IV. Classe. (Lehrer: Cölestin Krupka.) Frequentative Verba. — Passivum
und Supinum. — Verbaladjectiva und Verbalsubstantiva. — Ergänzung
der Zahlwörter. — Unregelmäßigkeiten bei der Declination. — Erwei¬
terung der Adverbia. — Transgressiva. — Transgressive Adjectiva. —
Weibliche Personen- und Thiernamen. — Diminutiva. —- Abweichender
Gebrauch des Genitivs, Dativs und Instrumentals. — Deutsche Compo-
sita. — Leetüre nach K. Tieftrunks böhm. Lesebuch I. Th. — Memo¬
rieren von Gedichten. — Monatlich eine Schularbeit.

V. Classe. Ergänzung der Lehre vom Verbum. Bildung des Transgressivs
— Syntaktisches über den Genitiv und Instrumental mit Hervorhebung
und Einübung der phraseologischen Unterschiede. — Abwechselnd je
eine Stunde Sprechübungen auf Grund der Leetüre und Übersetzungen
ins Böhmische. — Monatlich ein kurzes Gedicht zu memorieren und
monatlich eine Schulaufgabe.

VI. Classe. Ergänzung der Lehre vom Nomen. — Syntaktisches titer den
Accusativ und Dativ mit Hervorhebung der phraseologischen Unter¬
schiede — Sonst wie in der V. Classe.

VII. Classe. Kurz gefasste Übersicht der Entwickelung der böhmischen Li¬
teratur der alten und mittleren Periode. — Leetüre hervorragender
Schriftsteller der neuen Periode bis auf 1850 auf Grund des „Vybor
z literatury ceske, doba novä" von A. Truhläf. — Eine Stunde wöchent¬
lich Übersetzung ins Böhmische aus Gindely's Lehrbuch der allgemeinen
Geschichte für die oberen Classen, III. Band. — Memorieren von Ge¬
dichten. — Monatlich eine Schularbeit.
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VIII. C lasse. Wiederholung und Ergänzung des in der VII. Classe aus der
Literaturgeschichte absolvierten Lehrstoffes. — Überblick über die Ent-
wickelung der böhmischen Literatur seit 1850 auf Grund des „Vybor
z literatury ceske", doba novä", von A. Truhlär. —„Eine Stunde wöchent¬
lich Übersetzung ins Böhmische aus Hannak's r Österreichische Vater¬
landskunde für die oberen Classen". — Sonst wie in der VII. Classe.
V.—VIII. Classe Lehrer: Dr. Jos. Kubista.

B. Französische Sprache: I. Abth. (Lehrer: Dr. Leopold Wurth.) Aussprachs¬
regeln. — Die Redetheile. — Unregelmäßige Pluralbildung. — Conju-
gation der Hilfsverba und der Verba auf „er". — Der Theilungsartikel.
— Franz. Dictate im Anschlüsse an den grammat. Lehrstoff. — Sprech¬
übungen. — Alle 6 Wochen eine Schularbeit. — Jahresremuneration
100 fl. 8. W.

C. Gesang: 3 Abtheilungen zu je 2 Stunden in der Woche.
I. u. II. Abth. (Lehrer: Karl Steinwendner.) Kenntnis der Noten, Intervallen¬

lehre, richtige Intonation, Treffübungen innerhalb der einfachen Dur-
scalen, Einübung einfacher ein- und mehrstimmiger Lieder. — Jahres¬
remuneration 160 fl. ö. W.

III. Abth. (Lehrer: Seb. Goldschald.) Einübung vierstimmiger kirchlicher
und weltlicher Gesänge im gemischten Chor und im Männerchor mit
besonderer Berücksichtigung des patriotischen Liedes. — Jahresremune¬
ration 72 fl. ö. W.

D. Zeichnen: 3 Abtheilungen zu je 2 Stunden in der Woche.
I. Abth. (Lehrer: Josef Kienzl.) 1. Anschauungslehre. Zeichnen ebener, geo-

metr. Gebilde und des geometr. Ornamentes aus freier Hand unter be¬
sonderer Berücksichtigung des Zeichnens gebogener Linien. — Grund¬
begriffe aus der Raumlehre und anschauliche Erklärung der elementaren
Körperformen.

2. Perspectivisches Freihandzeichnen nach Draht- und Holzmodellen.
Zeichnen einfacher Flachornamente im Umriss. — Jahresremuneration
80 fl. ö. W.

II. Abth. (Lehrer: Josef Kober.) 1. Perspectivisches Freihandzeichnen nach
Holzmodellen und Modellgruppen. Zeichnen und Malen von Flachorna¬
menten der antik-classischen Kunstweise. Übungen im Gedächtnis-
Zeichnen einfacher körperlicher und ornamentaler Formen.

2. Perspectivisches Freihandzeichnen nach einfachen Gefäßformen
und Baugliedern. Zeichnen und Malen von Flachornamenten der classi-
schen und der übrigen bedeutenden Kunstweisen. — Zeichnen nach or¬
namentalen Gypsmodellen. — Gedächtnis-Zeichnen körperlicher und
typischer, ornamentaler Formen.

III. Abth. (Lehrer: Josef Kober.) Erklärung der Gestaltung des mensch¬
lichen Kopfes und Gesichtes und Übungen im Kopfzeichnen nach Wand¬
tafeln, Vorlagen und Reliefabgüssen, Masken und Büsten. — Wieder¬
holung und Fortsetzung des Stoffes aus den vorhergehenden Abtheilungen.
Gelegentliche Erklärung der antiken Säulenordnungen. Übungen im Skiz¬
zieren. — Jahresremuneration 160 fl. ö. W.

E. Kalligraphie: (Lehrer: Rud. Piffl). 2 Abtheilungen zu je 2 Stunden in der Woche.
I Abtb. (I. CI. A und B). Deutsche Current- und englische Cursivschrift.

Übungen nach Vorschrift an der Schultafel mit Ausschluss jeder Art
von Kunstschrift.
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II. Abth. (IL Cl.) Wiederholung der deutschen Current- und der englischen
Cursivschrift auf einfachen Linien. Griechische Buchstaben. Übungen
nach Vorschriften. — Jahresremuneration 160 fl.

F. Stenographie: (Lehrer: Sieg. Hu dl er). 2 Abtheilungen zu je 2 Stunden.
I. Abth.: Die Wortbildungslehre. Die Vor-und Nachsilben. Die Wortktirzung.

Schreib- und Leselibungen. 2 Stunden wöchentlich.
II. Abth. A: Die Theorie der Satzkürzung bis zur Kürzung der Fremdwörter.

Leseübungen. Schreibübungen mit zunehmender Geschwindigkeit. 1 Stunde
wöchentlich.

II Abth. B: Die Kürzung der Fremdwörter. Die Kammersiegel. Das Wesen
der logischenKürzung.Leseübungen. Aufuahmeschnellerer Dictate. 1 Stunde
wöchentlich. — Jahresremuneration 200 fl.

G. Turnen: (Lehrer: Ferdinand Straube, k. k. Übungslehrer). 3 Abtheilungen
zu je 2 Stunden in der Woche.

I. Abth. (I. und IL Cl.) Übungen der Reihe. Freiübungen einfacher Art. Geräth-
übungen. Turnspiele.

IL Abth. (III. und IV. Cl.) Übungen des Reihenkörpers. Zusammengesetzte
Freiübungen. Leichtere Geräthübungen. Turnspiele.

III. Abth. (V. bis VIII. Cl.) Übungen der Reihengefiige. Schwierigere Verbin¬
dungen der Freiübungen. Eisenstabübungen. Riegenturnen an allen zur
Verfügung stehenden Apparaten der 2. und 3. Stufe. Angemessene Turn-
spicle. — Der Turnlehrer hat als k. k. Übungslehrer ad hoc keine Jahres¬
remuneration.

VI. Unterstützung der Schüler.
A. Stipendien.

d

o
PL,

Name des Schülers Classe Name
des Stipendiums

Datum und Zahl
der Verleihung

Höhe
d. Be¬
trages

fl.

1

2

3

4

5

6

7

Hubatius Theodor,
Ritter v. Kotnow II. P. Zdenko Gezowsky 19. März 1899,

Z. 31.007 (Statth.)
280

100

100

63

150

Czernay Wenzel III. Gefällestraffond 1. August 1891,
Z. 23.818, (Fin.-Min.)

Hannak Otto III. Gefällsstraffond 12. Juli 1892,
Z. 30.000, (Fin.-Min.)

Rang Zdenko III.

V.

VI.

VII.

P. Johann Rang 3. Feber 1897,
Z. 15.508 (Statth.)

Wick Friedrich Gefällsstraffond 2. December 1894,
Z. 103.596, (F.-L.-Dir.)

Slunecko Emil Richard Bauer'sche
Stiftung Nr. 1.

17 April 1896,
Z. G0.655 (Statth.)

100

Kikovsky Robert
Leidenez-Schober'-
sches Stipendium

28. Mai 1893,
Z. 64.231 (Statth)

50
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6
53

o
Name des Schülers Classe Name

des Stipendiums
Datum und Zahl
der Verleihung

Höhe
d. Be¬
trages

fl.

8

9

10

11

12

13

Schatzl Ferdinand VII. Richard Bauer'sche
Stiftung Nr. 2.

17. September 1893,
Z. 117.175 (Statlh.)

100

Schimanko Alois VII.

VII.

Adalb. Stürzenbaum 26. Juni 1894,
Z. 25.64-2 (N.-Ö. Stth.)

160

Sobeslawsky Johann Barbara Maschkot 20. October 1894,
Z. 141.464 (Statth.)

190

250Tousek Emil VII. Wenzel Pobfislo 1. Feber 1895,
Z. 11.006 (Statth.)

Edler v. Trinks Hugo VII. Jiciner, adelige
Abtheilung, Nr. 12.

17. Juni 1893,
Z. 77.041 (Statth.)

228

Jakobartl Ferdinand VIII.
Kaiser Ferdinands-

St. biirgl. Abtheilung,
Nr. 38.

6. Feber 1897,
Z. 18.617 (Statth.)

120

14 Süssner Friedrich VIII.
Gustav Schourek'-

sche Stiftung
P. Christof Krieger'-
sche Stiftung Nr. 1.

3. Mai 1893,
Z. 33 952 (Statth.)

8. Juni 1893,
Z. 65 308 (Statth.)

85'/,

116

Summe . . 2092 y,|
Außerdem erhielten die beiden von ihren Mitschülern gewählten Schüler: Holy Adalb.

(VI.) und Jungwirt Anton (VIII.) je 12 fl. ö. W. als Ertrag der Domprobst Geith'schen
Stiftung und 9 Schüler: Koleßka La, Wastl I. b, Klepal IL, Veitl III, Ploner IV., Kalli-
schek V., Kober VI., Plötz VII. u. Hanenschild VHI. je 25 K als Kaiserjubiläums-Hand-
stipendien am 2. December ausgezahlt, wozu der Director 25 K beisteuerte.

B. Looales Unterstützungswesen
1. Geldverrechnung.

Rechnungsausweis des Vereines zur Unterstützung dürftiger Schüler des k. k. deutschen
Staatsgymnasiums im 25. Verwaltungsjahre (vom I. Juli 1898 bis 30. Juni 1899).

1. Einnahmen Betrag 2. Ausgaben Betrag

fl. |kr. fl. kr.

1. Cassarest vom Vorjahre . . .
2. Beiträge der Mitglieder . . .
3. Erträgnis der Sammlung unter

4. Für verkaufte Gesangsbücher .
5. Spende der löblichen Budweiser

Sparcassa pro 1897 u. 1898 .
6. Erträgnis des Abiturienten-

7. Zinsen von angelegtenCapitalien

539
184

33
29

100

19
99

52

84
50

83
17

1. An Unterstützungen m. Bargeld
2. Für Kleidungsstücke . . .

*3. Für Schulbücher und Schul-

4. An Kaiserjubiläums - Handsti-

6. Dem Vereinsdiener ....

25
293

70

100
1

10
506

1005

50

17

05

14

86Summa . 1005 86 Summa .

Übersicht der Geldgebarung:
1. Cassarest des Vorjahres . . fl. 539-52 4. Cassabarschaft ...... fl. 506-14
2. Einnahmen (Summa) . . . . „ 466-34 5. Reservefond ....... „ 204995
3. Ausgaben (Summa) . , . , „ 499-72

* Arme, fleißige Schüler erhielten überdies auch noch die von den Verlagsbuch¬
handlungen: Gerold, Holder und Tempsky gespendeten Bücher.

■ ■ ■■
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II. Freitische und sonstige Unterstützungen.
Die Anzahl der Freitische, welche mittellosen Schülern der Anstalt von

edelherzigen Wohlthätern gewährt wurden, beträgt 21 in der Woche.
Im bischöflicheo Knabenseminär zahlten 14 Schüler ermäßigte Preise,

3 Schüler hatten Freiplätze. — Vom deutschen Studentenconvicts-Vereine
und vom Böhmerwaldbunde erhielten 14 Schüler monatliche Unterstützungen
und zwar im Betrage von 127 fl ö. W. für das Schuljahr. Von der löblichen
Direction des Museums wurde allen Gymuasialschülern der freie Eintritt in
das sehr reichhaltige und interessante städtische Museum gestattet. Der
Theaterdirector G. Siege gewährte wiederholt braven und fleißigen Schülern
freien Eintritt ins Theater; ebenso erhielten die Gymnasialschüler wiederholt
Freikarten zum Besuche des in Budweis ständigen Kaiserpanoramas.

Über Anregung des Gymnasialdirectors wurde vom Unterstützungs-
Vereine der Anstalt die Errichtung einer Kaiser -ßegierungs- Jubi¬
läumsstiftung für einen armen und fleißigen Schüler der Anstalt be¬
schlossen und wurden aus diesem Grunde alle ehemaligen Schüler und über¬
dies auch Freunde und Gönner des deutschen Staatsgymnasiums schriftlich
ersucht, zum Fonde dieser Stiftung ihr Scherflein beizutragen. Bis Ende
Juni sind von 162 Personen und Corporationen 806 fl. 19 kr. eingelaufen
— da die Sammlung noch nicht abgeschlossen ist, so wird für diesmal von
der Veröffentlichung der Spender abgesehen und dafür im nächsten Jahres¬
programme ein ausführlicher Bericht erstattet werden.

Die Direction fühlt sich angenehm verpflichtet, den p. t. hochherzigen
Gönnern, Wohlthätern und Corporationen für die den Schülern des deutschen
Staatsgymnasiums erwiesenen Wohltbaten und Begünstigungen den wärmsten
Dank auszusprechen.

VII. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

m

a) Einnahmen.
Übertrag vom Jahre 1897/8............ — fl. 28 kr.
Aufnahmstaxen von 77 Schülern ä 2 fl. 10 kr...... 161 „ 70 .,
Lehrmittelbeiträge von 278 Schülern ä 1 fl....... 278 „ — „
Zeugnis-Duplicat-Taxen ............. 22 „ — „
Ergänzungs-Dotation ........... . . . 17 „ 32 „

Summa . 479 fl. 30 kr.

Der Betrag von 470 fl. wurde zur Vermehrung und Instandhaltung der
Lehrmittel vermendet; der Rest per 9 fl. 30 kr. als erste Einnahmspost für
das Jahr 1899/1900 übertragen.

d) Zuwachs im Schuljahre 1898/99.
A) Lehrerbibliothek.

(Gustos Prof. Dr. J. Kubista.)
a) Durch Ankauf: Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1898/9. —

Neue Jahrbücher für das classische Alterthum, Geschichte und deutsche
Literatur. 1898,9. — Zeitschrift des Vereines für Volkskunde 1898/9. —

IteiESS
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V

Berberich: Jahrbuch der Erfindungen, 1898. — Grimm: Deutsches
Wörterbuch (Fortsetzung). — Mayer-Wyde: Österreichisch-ungarische
Revue (Fortsetzung). — Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und
Bild (Fortsetzung). — Hirsch: Mittheilungen aus der historischen Lite¬
ratur. 1898/9. — Horcicka: Mittheilungen des Vereines für Geschichte
der Deutschen in Böhmen 1898,9. — Jüttner: Mittheilungen der k. k.
geographischen Gesellschaft in Wien 1898/9. — Goedecke: Grundriss
der Geschichte der deutschen Dichtung (Fortsetzung). — P o s k e : Zeit¬
schrift für den physikalischen und chemischen Unterricht. 1899. — Pauly:
Real-Encyclopädie (Fortsetzung). — Studienstiftungen des Königreiches
Böhmen, 6. Band.— Österreichische Mittelschule, 1898,9. — Flajshans:
Pisemnictvi ceske slovem i obrazem (Fortsetzung). — Radtke: Ma¬
terialien zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. — Schil¬
ler: Handbuch der praktischen Paedagogik. — Schiller: Schularbeit
und Hausarbeit. — Jaeger: Lehrkunst und Lehrhandwerk. — Jaeger:
Pro domo. — Engelbrecht: Mykenisch-homerische Anschauungsmittel.
— Planck: Übungsstücke für die lateinischen Compositionsübungen. —
Eckstein: Lateinischer und griechischer Unterricht. — Schiller: Der
Stundenplan. — Cauer: Die Kunst des Übersetzens. — Schanz:
Sammlung ausgewählter Dialoge Piatos. — Ivan Müller: Handbuch
der classiächen Alterthumswissenschaft (Fortsetzung). — Rethwich:
Jahresbericht über das höhere Uuterrichtswesen. IL Band. — Herzig:
Viribus unitis! Das Buch vom Kaiser.
Durch Schenkung: Von der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien: 1. Anzeiger der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften, 1898. — 2. Archiv für österreichische Geschichte,
84. Bandes 2. Hälfte. — 3. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen
Classe, 137. Band, — Von der Gesellschaft zur Förderung
deutscher Wissenschaft in Böhmen: Rechenschaftsbericht über
die Thätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1897 und 1898. — Von Herrn
H. Mattoni: Die geologischen Verhältnisse des Mineralwassergebietes
von Giesshübel-Puchstein, von Dr. G. Laube. — Vom Wiener neu¬
philologischen Vereine: Verhandlungen des achten allgemeinen
deutschen Neuphilologentages. — Vom Herrn Anton Teich 1: Ge¬
schichte der Herrschaft Gratzen. — Vom Herrn Gymnasialdirector
W. Eymer: Friedrich Nausea, Bischof von Wien. — Vom österrei¬
chischen Ingenieur- und Arckitecten-Vereine: Friedrieh
Schmidt. — Vom Philologen-Vereine in Graz: Festschrift des
deutschen akademischen Philologen ^Vereines in Graz. — Vom k. k.
Landesschulrathe in Prag: Österreichische botanische Zeitschrift
von Dr. Wettstein. 1898/9.

B) Schülerbibliothek.
(Custos Professor Franz Kocian.)

Mohl: Seltsame Geschichten. — K lim seh: Wanderun-
— Rostock: Die Regierungszeit Sr. Maj. des Kaisers

Franz Josef I. — Zeehe: Lehrbuch der Geschichte. — Richter: Iwein
und Parzival. — Herb: Mein Vaterland, mein Österreich! — May:
Reiseromane 24.-26. Bd. — Oppel: Hannibals Schwert. — Dalmer:
Die Berghäusler. — Ohorn: Die Helden der Küste. — Höcker: Die

Durch Ankauf:
gen durch Rom.
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Brüder der Hansa. — Ein deutscher Apostel. — Oborn: Karlsschüler
und Dichter. — Osius: Der Löwe von St. Markus. — Noeldechen:
Die Stolzinger. — Brandstätte r: Hindurch zum Ziel! — May: Der
blaurothe Methusalem. — Na gl und Z ei dl er: Deutsch üsterr. Literatur¬
geschichte (Fortsetzung).

C) Physikalische Lehrmittelsammlung.
(Custos Prof. Dr. Zach.)

Durch Ankauf: Saugpumpe. — Feuerspritze. — Demonstrationsgalvano¬
meter v. Stö'hrer.
Projectionsschirrn.
sitive.

Schraube ohne Ende. — Mariotte'sche Flasche. —
Glaskasten zur Tarierwage. — 10 Stück Diapo-

D) IVaturhistorische Lehrmittelsammlung.
(Custos Prof. Dr. A. Hatle.)

a) Durch Ankauf: Walfischbarte; Psilura Monacha (Metamorphose); ske-
letierte Flosse von Delphinus; Cyprinus carpio; Platessa vulgaris; Anguilla
vulgaris.

b) Durch Schenkung: Ciconia alba von Hrn. Almesberger, fürstl.
Schwarzenberg'schen Oberförster. Diverse Glasbläsereiobjecte vom Kunst¬
bläser Bernloch ner. Diverse Mineralien von den Schülern: Fantes,
Reban, Wlcek (1.); Binder, Hribernigg, Reitinger, Roth,
Stein, Weinkopf (IL); Adler, Knothe, Kozak, Mayer, Rang,
Rys (III.); Fiala (V.).

E) Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.
(Custos Prof. Dr. W. Laden bau er.)

Durch Ankauf: Lehmann's geogr. Charakterbilder (7 Stück). — Rusch-
Gerarsch: Geschichtsbilder (1 Stück).

F) Zeichenlehrmittel.
(Custos Josef Kober.)

Durch Ankauf: Ornamente antiker Gefäße, 15 Blätter in Farbendruck.

G) Geometrische Lehrmittel.
(Custos Prof. Dr. A. Hatle.)

Kein Zuwachs.

H) Gesangslehrmittel.
(Custos Karl Steinwendner.)

Durch Ankauf: Hausmann, Deutsche Messgesänge.

J) Münzensammlung.
(Custos Prof. Dr. Fr. Placek.)

Dieselbe erhielt keinen Zuwachs.
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K) Archäologische Lehrniittclsainmiun
(Custos Prof. Dr. Franz Placek.)

I. Durch Ankauf: A) Ivan Müller, Handbuch d. cl. Alterthums VI. Ar-
chäol. v. Sittl. — Furtwängler und Urlichs, Denkmäler gr. und röm.
Sculpturen für den Schulg. — Luckenbach H., Abbildungen zur alten
Geschichte.

B) Seemanns Wandbilder: 1. Das römische Forum. 2. Augustusstatue von
Primaporta. 3. Triumphbogen des Constantin. 4. Dorischer Tempel. —
Czihaks Nacbf., Photochrome: 1. Arco di Settiino Severo. 2. Tempio di
Vesta. 3. Tempio di Saturno. 4. Arco die Tito. 5. II Colosseo. 6. Inter¬
im del Colosseo. 7. Foro Romano. 8. Foro Trajano. 9. Tempio di Cast.
e Poll. 10. Tivoli Cascata Grande.

II. Durch Schenkung: Jahreshefte des Österreich, archäolog. Institutes
in Wien, I. Band, 1, 2. — IL Band, 1.

Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlüsse des Schuljahres 1898/9.
Stand am

Zuwachs Schlüsse des
Lehrerbibliothek: 1898/9 Schuljahres

1898/9

in Gesanimt-Nnmmern .... 18 2274
in Bänden ...... 42 5360
in Heften...... 3 141
in Programmen . . . . 617 12977

Slavische Abtheilung:
in Nummern...... — 264
in Bänden ...... — 488
in Heften...... — 20

Schülerbibliothek:
in Nummern...... 19 1397
in Bänden ...... 26 1778

Slavische Ahtheilung:
in Nummern...... — 214
in Bänden ...... — 334

Physikalische Apparate ...... 6 607
Chemische Apparate .... — 27

„ Präparate und Rohmaterialien ■— 173
Diagramme ...... — 1

Zoologische Sammlung:
Wirbelthiere ...... 6 450
Andere Thiere..... 1 1747
Sonstige zoologische Objecte — 84

Botanische Sammlung:
Herbariumblätter..... —■ 2007
Sonstige botanische Gegenstände . — 108

Mineralogische Sammlung:
Naturstiicke ........ — 2188
Krystallmodelle ..... — 231
Apparate ....<•< 21

3*
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Naturliistorische Abbildungen . .
Naturbistorische Bilder-Atlanten

Geographie: Wandkarten, Pläne, Tabellen
Plastische Karten .
Atlanten ....
Globen und Tellnrien .
Geographisch-historische Bilder
Kartenwerke

Geometrie: Körper und Modelle
Zeichnen: Drahtmodelle und Holzmodi Ile

Gipsmodelle ....
Vorlageblätter
Utensilien ....

Technologische Objecte ....
Schulbücher-Museum ....

Münzensammlung .....

Archäologisches Cabinet:
A. Buchwerke und Zeitschriften
B. Bilderwerke, Karten, Atlanten
C. Modelle ....
D. Photographien, Bilder
E. Gipsabgüsse
F. Galvanoplastische Abdrücke
G. Griechisch-römische Geräthschafien

Zuwachs
1898,0.

Stand am
Schlüsse des
Schuljahres

U98/9.--- 78
— 4
— 114
— 4
--- 8
— 5
8 120

— 1
— 48
— 26
.— G2
15 481
— 21
5 94

— 526
— 662

5 33
1 32

— 3
14 15

19

VIII. Maturitätsprüfungsergebnisse im Jahre 1897/8.

Zur Ablegung der. Prüfung haben sich 23 öffentliche Schüler der VIII.
Classe gemeldet.

Die schriftlichen Prüfungen wurden vom 9. Mai bis 13. Mai abgehalten
und hiebei den Abiturienten nachstehende Fragen vorgelegt:

Aus dem Latein ins Deutsche: M. Tulli Ciceronis Tusc. disp. V. 3.
Aus dem Deutschen ins Latein: Scheindler u. Sedlmayer. lat. Übungsbuch

f. d. ob. Cl. d. Gym. Abth. ß. Nr. 3. „Der dritte punische Krieg'.
Aus dem Griechischen: Xeuophon, Hell. lib. V., cap 1, § 28—33.
Aus dem Deutschen:

..Gemeinsame Hilf in gemeinsamer Noth
Hat Staaten und Reiche gegründet;
Der Mensch ist ein Einsamer nur im Tod,
Doch Leben und Streben vereint." — Grillparzer.
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Aus der Mathematik: 1. Drei Brüder, von denen jetzt der älteste 18 Jahre,
der mittlere 16 Jahre, der jüngste 13 Jahre zählt, haben jeder, 10 Jahre alt,
ein Pathengeschenk von 7500 fl. erhalten, das ihnen zu A xl^°l0 auf Zinses¬
zinsen angelegt wurde mit der Bedingung, dass sie ein gemeinschaffliebes
Geschäft gründen sollten, sobald alle drei zusammen 50.000 fl. besitzen. —
Nach wie viel Jahren, von jetzt ab, wird das Geschäft eröffnet werden
können ?

2. Wie weit sind zwei durch ein Thal getrennte Bergspitzen A und 13,
welche von dem Standpunkte C bezüglich a = 200 m und b == 150 m hoch
gemessen wurden, von einander entfernt, wenn die von C aus gemessenen
Höhenwinkel der Spitzen A und B bezüglich « ± 8° 35' und ß — 10° 12'
befunden wurden und die vom Standpunkte C räch dem Fußpunkte der
Höhen gehenden Linien den Winkel 17 == 140° 45 einschließen?

3. Der körperl. Inhalt einer Kugel beträgt K = 14137 7s din 3. Man
suche die Höhe jenes Kugelabschnittes, welcher einem Kugelauschnitte zu¬
gehört, der dem Volumen nach V4 der gegebenen Kugel gleich ist.

4. An eine Parabel, deren Gleichung y ! = 4x ist, seien durch zwei
ihrer Punkte, deren Ordinaten 2 und —4 sind, Tangenten gezogen; be¬
stimme a) den Schnittpunkt der beideu Tangenten, b) den von ihnen gebil¬
deten Winkel, c) den Flächeninhalt des von den Tangenten und der Bertih-
rungsebenc begrenzten Dreieckes.

Aus dem Böhmischen: 1) .Rudolf I. zakladatel moci rodu Habsburskeho." —
Vypravoväni v slohu historickem. 2) „Peters Regierung" aus Gind. Lehrb. d.
allg. Gesch. f. ob. Cl. 5 Mittelsch. III. Bd. S. 94. 34 Zeilen.

Die mündliche Maturitätsprüfung wurde am 27., 28. u. 30. Juni und am
22. u. 23 September unter dem Voi sitze des p. t. Herrn k. k. Landesschul-
inspectors Hofratb.es P. Robert Riedl abgehalten.

Derselben unterzogen sich 20 Abiturienten, davon wurden:

approbiert ( ™t Auszeichnung......... 6ri \ einfach reif........... 9
reprobiert auf ein Jahr............ 2
die Bewilligung zur Wiederholungsprüfung erhielten . . 3

I Nach der Wieder-
holuugs-Prüfung

6
11
3

Summa 20 20
Aus der lat. Privatlectüre wurden mit Erfolg geprüft: An-

scherlik Josef, Verg. Aen. IX. — Ernst Franz, Tac. Ann. XIII. — Fantl Jaro-
slav, Tac. Agr. — Gerl Anton, Verg. Aen. IX. — Koritta Friedrich, Liv. XXII.
— Kukla Josef, Tac. Agr.— Mayer Alfred, Verg. Aen. IX. — Placek Franz,
Cic. Cat. III. — Popper Julius, Tac. Hist. V. — Stein Josef, Verg. Aen. X.
— Stern Friedrich, Cic. pro rege Deiotaro. — Stumvoll Franz, Verg. Aen.
X. — Vojta Josef, Liv. XXII.

Aus der griech. Privatlectüre wurden mit Erfolg geprüft:
Anscherlik Josef, Demosth. Rede vom Frieden. — Ernst Franz, Ilom. II. XIX.
— Fantl Jaroslav, Soph. Antig. — Gerl Anton, Soph. Antig. - Kukla Josef,
Fl. Meiion. — Mayer Alfred, PL Menon. — Placek Franz, llom. (»dys. VIII.
— Popper Julius, Soph. Autig. — Stein Josef, Hoiu. II. XXIV. — Stern
Friedrich, Hom. Odys. X. — Stumvoll Franz, Plato Enth. — Tvrzicky Stan.,
Herod. IX.
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Verzeichnis der approbierten Abiturienten.

Nr. Name

Anscherlik Josef

Deutsch Krnst

Ernst Franz

Fantl Jaroslav

5 Gerl Anton

10

11

12

13

14

15

16

17

Koritta Friedrich

Kukla Josef

Mayer Alfred

Placek Franz

Popper Julius

Ritschel Johann

Stein Josef

Stern Friedrich

Stumvoll Franz

Tanzer Thomas

Geboren

6. August
1878

Tvrzicky Stanislav

Vojta Josef

26. Feber
1880

16. Sept.
1878

Sobieslau

Mähr. Trübau

Neuern

14. Octob
1879

17. Feber
1879

14. April
1878

6. Feber
1879

8. Jänner
1880

9. April
1879

8. Feber
1880

16. Nov.
1878

4. Juli
1878

12. Octob.
1879

12. Octob.
1879

29. Dec.
1878

7. Mai
1880

Bergreichen-
stein

Haidl

Schwarzenb.
in Bayern

Selze

Tazowitz

Budweis

coo

mos.

kath.

kath.

mos.

Bergreichen-
stein

Pfibram

Frauenberg

Kamberg

Neubistritz

30.August
1879

Prachatitz

Prachatitz

Budweis

kath.

kath.

kath.

kath.

kath.

mos.

kath.

mos.

kath.

kath.

kath.

kath.

dtsch.

dtsch.

dtsch.

dtsch.

dtsch.

dtsch.

tsch.

tsch.

dtsch.

dtsch.

tsch.

tsch.

tsch.

dtsch.

dtsch

dtsch.

dtsch.

0) es Beruf

Medicin

Jus

Philoso¬
phie

Medicin

Theologie

Landwirt'
Schaft

Theologie

Jus

Jus

Medicin

Theologie

Eabbinat.

Erfolg
der

Prüfung

reif

reif

reif

reif mit
Auszeich.

reif mit
Auszeich.

reit

Landwirt¬
schaft

Jus

Theologie

Theologie

Philoso¬
phie

reif mit
Auszeich.

reif mit
Auszeieh.

reif

reif mit
Auszeich.

reif

reif

reif

reif mit
Auszeich.

reif

reif

reif

mm
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IX. Verfügungen der vorgesetzten Behörde.

Mit h. L.-S.-R.-Erl. vom 6. Sept. 1898, Z. 25.751 wurde bekannt gege¬
ben, dass die Schüler bei ihren Ausflügen unter Leitung des Lehrkörpers
eine 50"/ 0 Fahrpreisermäßigung genießen.

Mit h. Erl. vom 27. Decemb. 1898, Z. 5701 erhielt die Direction den
Auftrag, die Schüler aufmerksam zu machen, dass Beschädigungender Porzellan-
Isolatoren an den Telegraphen- und Telephonleitungen strafgerichtlich ge¬
ahndet werden.

Mit h. Präs.-Erl. vom 20. März 1899 Z. 76, L.-S.-R. werden Weisungen
über den Wegfall von Titulaturen in Amtsschriften gegeben.

Mit h L-S.-R.-Eri. vom 19. März 1899, Z. 5.628 wurde bekannt gege¬
ben, dass jenen Schülern, welche täglich auf der Bahn in die Schule fahren,
nach Thunlichkeit eigene Coupes angewiesen werden.

Mit h. Erl. vom 28. April 1895, Z. 11.513 L.-S.-R. wurde die Direction
beauftragt, die Schüler nachdrücklichst auf den § 24 D.-O. (Unter sich Vereine
zu bilden und Vereinen anzugehören u. s. w.) aufmerksam zu machen.

X. Einrichtungen und Verfügungen zur Pflege der Gesundheit
und der körperlichen Ausbildung der Jugend.

Der Gesundheitspflege und der körperlichen Ausbildung der studierenden
Jugend wurde, soweit es die Verhältnisse des unzureichenden Schulgebäudes
gestatteten, die vollste Aufmerksamkeit zugewandt. — Den Schülern ist die
Möglichkeit geboten, sich in den Zwischenpausen im Garten und im Hofraume
an der frischen Luft zu erholen. — „Der Eislaufverein" hat in munificenter
Weise an 30 Schüler Freikarten und für die übrigen ermäßigte Saisonkarten
bewilligt, doch konnten dieselben wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse
nicht ausgenutzt werden. — Der Besitzer des Ferdinandsbades, Herr Ferdinand
H r b e k, hat wie im Vorjahre Preisermäßigungen bewilligt; der löbl. Stadt-
rath hat wieder 24 Freikarten zur Benützung der neuen Schwimmschule an
fleißige Schüler ausfolgen lassen und die Saisonkarte für Schüler auf 1 fl.
ermäßigt. — Das Kannfahren und Radfahren wurde den Schülern bedin¬
gungsweise gestattet.

Die seit Jahren üblichen Schülerausflüge unter Führung der Professoren
wurden am 5. Juni unternommen und zwar: Die beiden I. Classen besuchten
Frauenberg; die II. Classe Gratzen; die III. Classe fuhr nach Goldenkron
und wanderte auf den Schöninger; die IV. Classe wählte Pregarten und das
schöne Aistthal zum Ziele; die V. Classe fuhr nach Korosek und zog von da
auf den Maidstein; die VI. Classe benützte die Bahn nach Linz, fuhr auf dem
Dampfschiffe bis Dürrenstein, wanderte nach Krems und fuhr von hier über
Siegmundsherberg nach Budweis; die VII. Classe besichtigte Hobenfurt, und
die VIII. Classe fahr per Bahn nach Goldenkron, wanderte von da nach
Krummau. — Die Schüler kamen ohne jeden Unfall wieder heim ; die Wit¬
terung war ungemein günstig, und es hatten die Schüler Gelegenheit, viel des
Schönen, Wissens- und Sehenswerten in Augenschein zu nehmen.



^BH^^IHI^MHH

wS

1

- loa -

Die von der Schule planmäßig betriebenen und überwachten Jugend¬
spiele begannen der schlechten Witterung halber erst anfangs Mai: freie Spiel-
gruppen tummelten sich jedoch schon früher auf dem von der löblichen
Gemeinde zur Verfügung gestellten Spielplatze hemm. — Diesem freien
Spieltriebe wurde dadurch Rechnung getragen, dass jeder Schule einmal
wöchentlich 1—2 Stunden Spielzeit zur Abhaltung der schul¬
gemäßen Spiele angesetzt und einmal wöchentlich Gelegenheit gegeben
wurde, der freien S p i e 11 u s t genügethun zu können. Für das Staats¬
gymnasium war der Dienstag als Spieltag bestimmt.

Der Spielplan erfuhr wesentliche Änderungen nicht. Die Lieblingsspiele
sind neben den verschiedenen Arten von Ballspielen besonders die Schlag¬
laufspiele, in welchen einzelne Schüler der Obcrclassen eine anerkennens¬
werte Gewandtheit bekunden. Den Leitern der Spiele, Herrn Turnlehrer
Ferdinand Straube und Herrn k. k. Professor Josef Kroyß standen als
Helfer die von den Schülern selbst gewählten, von der Direction bestätigten
Spielordner zur Seite, außerdem besorgte der Lehrkörper die Überwachung.
Die Zahl der Spieltage betrug 9, die Theilnahme war namentlich in den
unteren Classen eine rege und variierte zwischen 30% und 70"/,,.

Zur Anschaffung von Spielgeräthen wurde gleich zu Beginn des Schul¬
jahres auf Grund d. h. L.-S.-R. Erl. vom 4. Jänner 1884, Z. 30.000, von
jedem Schüler ein Betrag von 30 kr. eingehoben. Die Verrechnung wird
dem h. k. k. L.-S.-Rathe vorgelegt.

Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die von den Schülern
betriebenen körperlichen Übungen und ihren Gesundheitsstand:

s

üHS

G 1 a s s e
Summe /»

Ä J3 i—i hH > > > >
H-11—1
>

Zahl der üffentl. Schüler . . 30 27 46 40 31 21 19 30 15 259
Von diesen sind:

13 14 16 22 20 14 16 18 4 137 52-8
14 16 20 26 23 10 12 19 4 144 55-6
— — 4 4 4 1 6 9 3 31 11-9

Betheiligen sich am Jugend¬
spiel im Durchschnitte . . 15 15 30 28 16 9 5 10 2 130 50-2

Machen Feriaheisen .... 7 8 20 21 — 5 4 10 — 75 28-9
Leben in den Ferien am Lande 20 16 34 25 17 16 14 24 14 180 69 5
Im Schuljahre leicht erkrankt 22 14 15 24 10 16 15 11 3 130 501
Im Schuljahre schwer erkrankt 2 3 2 — 2 2 1 2 — 14 54

5 1 3 — — — 1 1 — 11 42
8 — 4 4 3 4 7 j 6 4 40 15-4
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XI. Chronik.

Am 18. August betheiligte sich eine Deputation des Lehrkörpers an
dem in der Domkirche anlässlich des Allerhöchsten Geburtsfestes Sr. Majestät
des Kaisers Franz Josef I. abgehaltenen Pontificalamte.

Das Schuljahr wurde am 18. September 1898 mit dem „Veni, sanete
Spiritus ; und einem festlichen Gottesdienste eröffnet, bei welchem zum
Schlüsse die „Volkshymne" gesungen wurde. — Nach dem Gottesdienste
wurden den Schülern die Disciplinargesetze vorgelesen und die Stundenein-
theilung bekannt gegeben.

Am 10. September 1898 starb in Genf Ihre Majestät unsere ge¬
liebte Landesmütter

ZECaiserin. IElisa*b>ettL
durch die Hand eines wahnwitzigen, feigen Mörders.

Am 19. September wurde in der Marienkirche ein Trauergottesdienst
für weiland Ihre k. u. k. apostolische Majestät die Kaiserin Elisabeth abge¬
halten ; nach demselben versammelten sich der Lehrkörper und die Schüler
in dem entsprechend decorierten Saale zu einer Schul-Trauerfeier, bei welcher
Herr Prof. Dr. Josef Kubista folgende ergreifende Trauerrede hielt:

Meine lieben jungen Freunde!
Wir haben gestern das neue Schuljahr in gewohnter, würdiger Weise

mit der Anrufung des hl. Geistes begonnen, den Segen von oben erflehend
für das Gedeihen unserer gemeinsamen Arbeit, die uns im neuen Schuljahre
bevorsteht. Es geziemt sich nunmehr, nachdem wir Gott gegeben, was Gottes
ist, dass wir ganz im Sinne des Evangeliums heute aucli dem Kaiser geben,
was des Kaisers ist.

Vor unseren Augen hat sich in den jüngst vergangenen Tagen ein Stück
Weltgeschichte abgespielt, so grauenhaft und so Eutsetzcn erregend, dass die
Muse der Geschichte, ihren ehernen Griffel führend, trauernd ihr Haupt ver¬
hüllen musste. Einer der hochsinnigsten Frauengestalten unseres Jahrhunderts,
die, im Reiche der Ideen ihre eigentliche Heimat findend, trotzdem während
ihres Lebens den Leidensbecher bis zur Neige leeren musste — Ihrer Maje¬
stät unserer Kaiserin war es im unerforschlichen Rathschlusse des Herrn bc-
sehieden, fern vom Vaterlande durch die Hand eines feigen Mörders zu sterben.

Jung an Jahren, wie Sie sind, werden Sie gar ott Gelegenheit finden,
den späteren Geschlechtern des 20. Jahrhunderts die grause That, welche
wir alle schaudernd miterlebt haben, erzählen zu können.

Sie werden dem erstaunten jüngeren Nachwüchse erzählen, wie an einem
Samstage, an dem verhängnisvollen 10. September des Jahres 1898 um 3/4 l
Uhr nachmittags in dem viel gepriesenen Lande der Freiheit, in der Schweiz,
und zwar in dem wunderbar schön gelegenen Genf im Angesichte des Mont¬
blanc, dessen graues Haupt von der Ferne zusah, eine schlichte Fußgängerin
auf dem Wege vom Hotel Beau-Rivage zum Dampfschiff von einem heimlich
herbeischleichenden Mörder tödlich verwundet, binnen wenigen Minuten auf



HH^^H^^HI

—110 -

n

P

m

ü

dem Dampfschiffe ihre Seele aushauchte. Sie werden von einem Verbrechen
erzählen, das so riesig, aber auch so einzig dasteht in der Geschichte der
Menschheit, wie riesig und einzig der Montblanc sein schneeiges Haupt Über
alle sonstigen Bergriesen Europas erhebt.

Eine Frau wird gemordet von einem Manne, eine Schwache von einem
Starken, eine Kranke von einem Gesunden, eine Gesalbte des Herrn von
einem Gottverlassenen, eine Kaiserin von einem Proletarier der schlechtesten
Sorte, die Repräsentantin der staatlichen Ordnung von einem Jünger der
Anarchie, die fromme, gläubige Christin von einem Gottesleugner. — Dass
gekrönte Häupter, dass die Gesalbten des Herrn durch verruchte Mörderhände
ihr Leben büßten, ist Ihnen aus dem Studium der Geschichte allen bekannt;
Sie werden sich an die beiden Stuarts, Jacob I. und Jacob III. von Schott¬
land, erinnern, sich erinnern an Heinrich III. und Heinrich IV. von Frank¬
reich, an Karl XII. und Gustav III. von Schweden, an Peter III., Paul I. und
Alexander II. von Russland; Sie werden sich aber auch erinnern, dass aus
der ganzen langen Reihenfolge der römisch-deutschen Kaiser nur zwei,
Albrecht I. und Philipp von Schwaben, von Mörderhand fielen — so selten
ist, zur Ehre der Menschheit sei es gesagt, der Köuigsmord.

Dass aber eine Kaiserin, die, jedem politischen oder sonstigem Getriebe
abhold, nur dem stillen Wohlthun ihr Leben widmete, den Armen, Kranken
und Bedrängten hilfreich beisprang, wo sie es nur vermochte, die leutselig
auch mit den Ärmsten verkehrte — dass eine Monarchin von solcher Herzens¬
gute von Mörderhand gefallen wäre - - nein, eine solche Unthat verzeichnet
die Geschichte erst seit dem 10. September 1898!

Welche entsetzlichen Schicksalsschläge Ihre Majestät, die im Herrn ent¬
schlafene Kaiserin, während ihres Lebens zu erdulden hatte, will ich nicht
des weiteren erzählen; das sind eben Wunden, die nicht bloß der Kaiserin,
sondern auch Sri Majestät dem Kaiser und der ganzen kaiserlichen Familie
geschlagen wurden und die gar zu oft öffentlich zu berühren, wenig Zartsinn
verratheu würde. Aber eines darf ich doch sagen: die Prüfungen, die Gott
der Herr unserer Kaiserin auferlegt hat in diesem Leben, waren so groß,
dass man Ihre Majestät die Kaiserin mit Recht die Schmerzensreiche, eine
Mater dolorosa genannt hat, deren krankes Herz schließlieh buchstäblich vom
Stahle durchbohlt worden ist.

Aber so grauenhaft auch das Verbrechen war, das an unserer geliebten
Kaiserin von Mörderhand verübt wurde, so großartig, so einzig war auch
der Aufschrei des Schmerzes und Entsetzens, der am 10. September einen
WiederhaH fand auf dem ganzen Erdenrunde, so großartig wareii die Beweise
der Liebe und Treue, welche wir 45 Millionen treuer Österreicher ohne Unter¬
schied der Nation und der Confession, des Standes und Berufes Sr. Majestät
unserem so hartgetroffenen Monarchen und Landesvater entgegenbrachten.
Von der Schneekoppe luftigem Gipfel bis zu Montenegros düsteren Bergen,
von des Rheines bewaldetem Felsenufer bis zur sarmatischen Steppe im Osten
ein einziger Aufschrei ungeheuren Schmerzes ob des jähen Todes der ge¬
liebten Kaiserin, ein rührendes, heißes Gefühl treuer Liebe und begeisterter
Anhänglichkeit an Se. Majestät den Kaiser, dessen Jubeljahr binnen wenigen
Minuten zu einem Trauerjahr umgewandelt wurde. Wie die Blicke der Na¬
tionen des Erdenrundes nach der Wiener Kaiserburg gerichtet waren, so gab
es nicht eine Stätte im ganzen Umfange unseres Großstaates, deren Bewohner
nicht mit thränenden Augen ihrer Kaiserin und ihres Kaisers gedacht hätten,
so gab es nicht einen Ort, groß oder klein, der nicht seiner Trauer auch
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äußerlich Ausdruck gegeben hätte. Dass unsere allezeit kaisertreue Stadt
Budweis in dieser Richtung niemandem nachsteht, haben Sie mit eigenen
Augen geschaut, und dass auch Sie, meine juDgen Freunde, mit Ihrem warmen,
für fremdes Leid so empfänglichen Herzen Ihrer hingemordeten Kaiserin und
des Dulders auf dem Throne, Sr. Majestät des Kaisers, immer ehrfurchtsvollst
gedenken werden, dessen bin ich gewiss.

Sie werden das Andenken unserer Kaiserin, die man wohl morden konnte,
deren Bild aber unvergänglich fortlebt im Herzen aller treuen Österreicher,
am besten ehren, wenn auch Sie, vom Geiste der Nächstenliebe beseelt,
trachten werden Gutes zu üben, nach Licht und nach Erkenntnis zu streben
und das Schöne, wo es sich Ihnen nur offenbaren mag, in sich aufzunehmen,
nachzufühlen und womöglich auch selbst zu üben.

Was der Menschenhass vermag — die Mordthat an der Kaiserin hat es
gezeigt; wessen die Menschenliebe fähig ist, der Heiland am Kreuze hat es gc-
offenbart. Sollte uns die Wahl so schwer sein? Ich glaube nicht! Nun denn, so
wählen Sie die Nächstenliebe für Ihr ganzes Leben. — Das walte Gott! —

Am 4. October als am Allerhöchsten Namensfeste Sr. k. u. k. apostol.
Majestät des Kaisers Franz Josef I. betheiligten sich die Schüler an dem
in der Marienkirche abgehaltenen Festgottesdienste; ebenso am 19. November
an dem Trauergottesdienste für weiland Ihre k. u. k. apostol. Majestät die
Kaiserin Elisabeth.

Am 12. und 13. October, in der Osterwoche und am 6. und 7. Juli legten
die kath. Schüler die heil. Beichte ab und emptiengen die heil. Communion.

Am Allerseelentage, den 2. November 1898, wurde für die abgeschiedenen
Directoren, Professoren und Schüler der Anstalt eine Seelenmesse gelesen.

Am 26. November nahm der Lehrkörper Anlass, die Vollendung der
30jährigen, in definitiver Eigenschaft zugebrachten Dienstzeit des Seniors
Dr. Josef Kubista zu feiern und übergab dem verehrten Jubilar als Zei¬
chen der allgemeinen Wertschätzung einen Bing, in welchem die Jahres¬
zahlen 1868—1898 eingraviert sind. Der Director hob in einer warmen An¬
sprache die besonderen Verdienste des Jubilars um das Schulleben hervor,
während Professor Fr. Kocian als Dolmetsch des Lehrkörpers die besondere
Liebenswürdigkeit des geschätzten Jubilars als College betonte. — Allgemein
war deshalb auch die Freude, dass dem Prof. Dr. Josef Kubista von
Sr. Majestät dem Kaiser das goldene Verdienstkreuz mit der
Krone huldreichst verliehen worden ist. — Die Übergabe dieser Aller¬
höchsten Auszeichnung fand am 28. Jänner 1899 im decorierten Conferenz-
zimmer im Beisein des ganzen Lehrkörpers und von Abordnungen der Schüler
der einzelnen Classen statt.

Der Director erwähnte bei dieser Gelegenheit, dass er nicht nur einer
gerne geübten Pflicht nachkomme, sondern dass sein Herz sich auch zu
Worte melde, wenn er die besonderen Verdienste des Allerhöchst Ausgezeich¬
neten hervorhebe.

„Sie sind, hochgeschätzter Herr Professor", so sprach er weiter, „ein
Musterlehrer im wahren Sinne des Wortes; in Ihrem Fache sind Sie vor¬
züglich bewandert, in der Methode sind Sie ein Meister; in der Erziehung
ein gewiegter Praktiker; das Gesetz ist Ihnen heilig; von Vaterlandsliebe
und der Liebe zum Allerhöchsten Herrscherhause und in erster Linie zu
unserem erhabenen Kaiser und Herrn sind Sie nicht allein selbst durch¬
drungen, sondern suchen die gleichen Gefühle auch in die Herzen Ihrer
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Schüler einzupflanzen; Sie sind in Ihrem ganzen Wirken und Schaffen ein
leuchtendes Vorbild für unsere heranwachsende, junge Lehrerwelt. — Ich
weiß keinen Moment in Ihrer lehramtlichen und erziehlichen Thätigkeit, wo
Sie nicht als Lehrer vom echten Schrot und Korn gewirkt und gewaltet
hätten.

Von Seite der Schulbehörde wurden Sie oft theils mit Anerkennungen
theils mit Belobungsdecreten ausgezeichnet, und es ist mir eine wahre Herzens¬
freude, Ihnen jetzt die Allerhöchste Auszeichnung an die Brust heften zu können.

Möge auch der Herr der Heerscharen Ihre bisherigen Bemühungen um
die religiös-sittliche Erziehung der Jugend, Ihre Sorgfalt in der Erziehung
Ihrer Kinder belohnen und Ihnen ein langes, zufriedenes Dasein in geistiger
und körperlicher Frische spenden, dunit Sie sich der Ihnen gewordenen
Allerhöchsten Auszeichnung in wohlverdienter Weise erfreuen können".

Am 2. December 1898 wurde anlässlich des 50jährigen Regierungs-
Jubiläums Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I. ein erhebendes patriotisch-
dynastisches Sch ulfest gefeiert.

Die Schüler wohnten einem Festgottesdienste bei, nach welchem die
Volkshymne gesungen wurde; dann begaben sich Lehrkörper und Schüler in
den festlich decorierten Saal, wo der Director in nachstehender Festrede die
besondere Bedeutung des Tages und der Regierung Sr. Majestät des Kaisers
darlegte.

Meine lieben jungen Freunde!
Heute wird in allen Gauen Österreich-Ungarns von der blauen Adria

und der unteren Donau bis zur Weichsel und dem Biesen- und Erzgebirge,
vom Bodensee und dem Inn bis zu den Buchenforsten des Ostens, ja überall,
wo auf dem weiten Erdenrund österreichische Herzen schlagen, im Palaste
wie in der ärmlichsten Hütte in feierlicher Weise jener Tag begangen, au
dein unser allergnädigster Kaiser und Herr vor 50 Jahren den Thron seiner
Väter bestieg.

Dieser Tag ist ein Festtag für das ganze, weite Österreich-Ungarn. —
Ein wahrer Gottesfriede Avaltet über diesem Tage; es schweigt der Lärm
des Alltags, es verstummen die Gegensätze, und nur das wird laut und kommt
zum Durchbruche, was uns eint, was uns zu Kindern eines und desselben
gütigen Landesvaters, zu Söhnen und Bürgern eines einigen, großen und
mächtigen Doppelreiches macht.

Heute huldigen die Völker Österreich-Ungarns ohne Unterschied der
Nationalität und Religion ihrem angestammten, erlauchten Herrscher; Millio¬
nen jauchzen Ihm entgegen und rufen in frommer Eintracht den Segen des
Himmels auf sein theueres gesalbtes Haupt. — Aus Tausenden von Kirchen,
Kapellen, Tempeln und Moscheen steigen heute heiße Gebete zum Himmel,
um für das Wohl und Glück de« Kaisers den Segen des Himmels zu erflehen;
es wird gebetet für einen Herrscher, der sich durch seine persönlichen Vor¬
züge und Eigenschaften einer Beliebtheit und Volkstümlichkeit erfreut, wie
kein zweiter der jetzt lebenden Monarchen. — Auch unsere Gebete stiegen
heute während des heil. Messopfers zum Himmel empor, auch unsere Segens¬
wünsche gelten dem Wohlergehen unseres erhabenen Landesherrn.

^^H
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Wahrlich! Wir Österreicher haben allen Grund, mit freudiger und stolzer
Erhebung im Herzen unseres edlen Kaisers heute zu gedenken und diesen
Tag nicht nur als einen Gedenk-, sondern auch als einen Dank tag zu feiern.
Unsere Liebe kann nicht tief genug, unser Dank nicht heiß genug namentlich
dafür sein, dass unser hartgeprüfter Kaiser seines eigenen bitteren Wehes
nicht achtend, das Schicksal unseres Reiches und hiedurch unser Schicksal
zum besten wendet.

Die Kindheit unseres Kaisers verlief heiter und freundlich zumeist bei
seinem Großvater Kaiser Franz I. in Laxenburg. Als aber Kaiser Franz
starb und sein Sohn Ferdinand der Gütige den Thron bestieg, da rückte auch
der Zeitpunkt näher, dass der Neffe Erzherzog Franz Josef den altehrwürdigen
Thron der Habsburger besteigen werde, was am 2. März 1848 zu Olmütz
auch wirklich eintrat. — Kaiser Ferdinand entsagte regierungsmüde der Re¬
gierung zugunsten seines Neffen. Mit den Worten „Gott segne Dich, sei brav,
und Gott wird Dir helfen" übergab der scheidende Kaiser eine der schönsten
Kronen Europas an den jungen Erzherzog Franz Josef, welcher den Namen
Franz Josef I. annahm.

Der junge, 18jährige Kaiser wollte alle seine zahlreichen, vielsprachigen
Völker glücklich machen und sie zur Theilnahme an der Gesetzgebung
berufen; Er nahm deshalb den Wahlspruch an:

„Viribus unitis", „Mit vereinten Kräften".
Selten hat sich ein junger Herrscher von solchen Schwierigkeiten bei

seiner Thronbesteigung umringt gesehen, wie Kaiser Franz Josef I. — Ganz
Europa durchbrauste von Westen kommend ein Freiheitssturm, der die Völker
in wilden Taumel versetzte; auch das altehrwürdige Reich der Habsburger
wurde von demselben erfasst. In Ungarn und Italien tobte der blutige Auf¬
ruhr; in den Hauptstädten Wien und Prag voran erhob die Revolution dro¬
hend ihr Haupt.

Allein der jugendliche Kaiser ergriff mit fester Hand und mit Gottver¬
trauen die Zügel der Regierung, und es gelang ihm bald, die Wogen des
Aufstandes zu glätten, die Unzufriedenheit zu bannen und Ruhe und Ordnung
im Reiche herzustellen. — Kaiser Franz Josef berief seine Völker an die
Stufen des Thrones, um vereint mit ihnen Gesetze zu geben, durch welche
das alte Habsburgerreich auf neue, den geänderten Verhältnissen entprechende
Grundlagen gestellt wurde. — Kaiser Franz Josef ist der erste konstitu¬
tionelle Herrscher Österreichs. — Damit bahnte Er sich den Weg zu
den Herzen seiner Völker; damit besiegte Er unbesiegbar scheinende
Schwierigkeiten und hob seinen sturmumbrausten Thron in sichere Höhen
empor, zu welchen die Wogen der Parteikämpfe, wie wild sie auch immer
toben mögen, nicht mehr heranreichen.

Was unser Kaiser im Laufe der fünfzig Jahre seiner glorreichen
Regierung für sein Reich und seine Völker gethan, das ist und bleibt mit
leuchtenden Lettern in die Herzen aller seiner treuen Unterthanen eingegraben,
das wird mit unauslöschlichen Zügen im Buche der Geschichte prangen.

Unter seiner weisen und segensreichen Regierung betrat Österreich-
Ungarn die Bahnen moderner Entwickelung und eine Fülle gedeihlicher,
tiefeinschneidender Reformen reihen sich aneinander, die sich in der Größe
und Mannigfaltigkeit neuer Schöpfungen und im Fortschritte auf allen Gebieten
des öffentlichen Lebens wiederspiegeln.
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Die mächtigen Errungenschaften der Technik wurden nutzbringend gemacht,
ungeheuere Schienennetze errichtet, Ströme in neue Bette gelenkt, Wildbäche
verbaut, kahle Felsen aufgeforstet, Sumpfland entwässert, Ackerbau, Bergbau
und Forstcultur intensiver und rationeller betrieben und für die Erzeugnisse
des Gewerbes und der Industrie neue Absatzgebiete gesucht und auch
gefunden. — Großartige Ausstellungen lieferten den Beweis, welche Fülle
und Schönheit von Erzeugnissen Natur und Kunst in unserem Vaterlande
hervorbringen.

Wenn unser Kaiser dem Gewerbe und der Industrie, dem Ackerbau,
dem Handel und Wandel seine Fürsorge zuwendet, so verdankt nicht minder
Kunst und Wissenschaft ibr Blühen, ihr Gedeihen und ihre segensreiche Ent¬
faltung dem Kunstsinne und Wissensdrange des Kaisers.

Unter der Regierung unseres allgeliebten Kaisers wurde das Volksschul¬
wesen nicht nur geregelt, sondern auch der Volksschulunterricht bedeutend
gehoben und für die Heranbildung von tüchtigen Lehrern und Lehrerinnen
vorgesorgt; überdies wurde eine große Zahl von Fachschulen und Mittel¬
schulen sowie zwei neue Hochschulen gegründet.

Berühmte Dichter, hervorragende Maler und Bildhauer nennen Österreich
ihr Vaterland, und die schönen Standbilder, welche Beethoven, Schubert,
Haydn und Mozart in Wien errichtet worden sind, beweisen, wie sehr auch
die Tonkunst bei uns geehrt und gepflegt wird.

Die Haupt- und Residenzstadt Wien hat vor allem Ursache, unserem
Kaiser die dankbarste Liebe entgegenzubringen; Kaiser Franz Josef schuf
ein neues, modernes und gesundes Wien. Der düstere Gürtel der Wälle und
Gräben fiel, und Neu Wien streckt seine freien Glieder bis in die Auen und
Wälder, zieht die ehemaligen Vororte an sich und erhebt sich zu einer Weltstadt.
Demselben Beispiele folgt die Hauptstadt Ungarns und entwickelt sich mit
Glanz und Pracht zu einer Großstadt des Westens.

Aber nicht nur Werke der Architektur, Pracht- und Luxusbauten, Nutz-
bauten und öffentliche Monumente werden den kommenden Geschlechtern
den Namen unseres Kaisers überliefern; Werke echter, reiner Menschenliebe,
Werke der Barmherzigkeit und wärmster Fürsorge für die leidende Mensch¬
heit, für Hilflose und Bedrängte, theils aus den Privatmitteln des Kaisers,
theils auf seinen Wunsch und seine Anregung von den Ländern, Bezirks¬
vertretungen, Gemeinden, Vereinen und Privaten ins Leben gerufen, werden
in Überquellender Weise die Milde, Großmuth, Freigebigkeit und Volksthüm-
lichkeit des Kaisers und die treue Anhänglichkeit und Opferwilligkeit seiner
Unterthanen erweisen.

Arn herrlichsten und geradezu überwältigend zeigt sich der Fortschritt
in der Armee, welche durch Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ein
Volks he er geworden ist. Die Armee ist im Laufe der 50 Jahre innerlich
und äußerlich völlig umgewandelt, neu verjüngt und wegen ihrer Stärke und
Wehrhaftigkeit von Freunden geachtet, von Feinden gefürchtet.

Es beschränkt sich deshalb die Wertschätzung der geheiligten Person
unseres Kaisers nicht nur auf die Unterthanen seines weitausgedehnten Reiches;
der Name Franz Josef I. hat einen gar guten Klang bei allen civilisierten
Völkern des Erdballes; Europas Nationen blicken mit Bewunderung zu
unserem Kaiser empor; das Wort unseres Monarchen gilt viel im Rathe der
Fürsten; das Wort unseres obersten Kriegsherrn wiegt schwer in der Wag¬
schale des europäischen Völkerfriedens.
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Mit stolzer Freude blicken wir Österreicher deshalb zu unserem ritter¬
lichen Kaiser empor; ist Er uns doch ein Muster seltener Pflichterfüllung
und unermüdeter Arbeitsfreudigkeit; ein leuchtendes Vorbild edelsten Denkens,Fühlens und Handelns.

Die Liebe zum Kaiser und zum Allerhöchsten Kaiserhause wurzelt tief
im österreichischen Volke, sie ist allbekannt und sprichwörtlich in ganz
Europa geworden. — Ein schönes Band der Liebe und Zusammengehörig¬
keit umschlingt nicht nur alle Mitglieder der kaiserlichen Familie, sondern
auch das Kaiserhaus und das Volk; es vergeht kein Ereignis im kaiserli¬
chen Hause, ob freudiger oder trauriger Art, welches nicht den Wiederhall
gleicher Gefühle im Volke erwecken würde.

Häufiger als das Glück und die Freude war aber die Trauer in der
Hofburg zu Gaste. — Des Kaisers innige und gottergebene Frömmigkeit
ertrug mit edler Fassung all den bitteren Schmerz und die schweren Schick¬
salsschläge, welche die Vorsehung über ihn verhängt hat.

Nicht bloß sein einziger, innigstgeliebter Sohn, des Reiches Stolz
und Hoffnung, der Kronprinz Erzherzog Rudolf wurde ihm durch den uner-
forschlichen Rathschluss Gottes in der Blüte seines Lebens dahingerafft;
auch seinen unersetzlichenFeldherrn und erlauchten Oheim, Erzherzog Albrecht
sowie seine innigstgeliebten Brüder, den unglücklichen, ritterlichen Kaiser
Maxmilian von Mexico und den kunstsinnigen Erzherzog Karl Ludwig verlor
Er durch den Tod. — Am schmerzlichsten wurde jedoch das Herz unseres
vielgeprüften Monarchen getroffen, als Ihm die edelste der Frauen, seine
innigstgeliebte Gemahlin, unsere erhabene Landesmutter Kaiserin Elisabeth
durch die ruchlose Hand eines wahnsinnigen Mörders jählings entrissen
wurde.

Da zeigte es sich so rührend, wie sehr der Kaiser alle Herzen seiner
Unterthanen gewonnen hatte und wie innig sich alle seine Völker mit dem
Herrscher verbunden fühlen.

Gottvertrauen und Pflichtgefühl siegte über den Schmerz des kaiserlichen
Vaters; Goltvertrauen und Pflichtgefühl siegte auch über den Schmerz des
kaiserlichen Gemahles. In der Hingebung an die vielfachen und schweren
Herrschersorgen findet der Kaiser seinen besten Trost und in seiner frommen
Gläubigkeit findet Er die Zuversicht, dass sich alles zum Heile gestalten
werde für sein gesegnetes Reich, das Er mit dem Scepter der Liebe getreu
seinem Wahlspruche : „Viribus unitis" hinüberfuhrt ins zwanzigste Jahrhundert.

Sie, meine Lieben, genießen schon jetzt die Segnungen und Errungen¬
schaften der 50jährigen, segensreichen Regierung des Kaisers; für Sie blüht
und reift noch die unter vielfachen Schwierigkeiten bestellte Saat. Auch
Ihnen ist durch die Fürsorge unseres erhabenen Landesvaters die Möglichkeit,
geboten, sich selbstständige und geachtete Stellungen im Leben zu erringen
und in verschiedenen Berufskreisen Ihre Kräfte zu erproben. Benützen Sie des¬
halb die Ihnen reichlich gebotene Gelegenheit, Ihren Körper zu kräftigen, Ihren
Geist zu bilden, vergessen Sie aber auch nicht Ihrer Herzensbildung die nöthige
Fürsorge zu widmen. Nehmen Sie gerne in sich auf die edlen Keime echter
Bürgertugenden, welche Ihre Professoren in Ihre Herzen pflanzen, und hegen
und pflegen Sie insbesonders die Liebe zum Kaiser und zum Vaterlande!
— Wenn Sie einst fern vom Vaterhause und der sorgenden Mutter und fern
von den Sie führenden Lehrern von der Woge des Lebens erfasst werden,
dann bedarf Ihre Seele eines kräftigen Rückhaltes, wenn Sie nicht hinweg¬
gefegt werden wollen von der Oberfläche des öffentlichen Lebens, und keiner
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ist dann stärker und edler als ein markiger Patriotismus, der heran¬
gereift und gezeitigt ist mit wahrer Herzens- und gründlicher Geistesent¬
wicklung.

Fassen Sie deshalb in dieser geweihten Stunde, wo Millionen Ton Unter-
thanen den Schwur der Treue und Anhänglichkeit an ihren angestammten
Herrscher erneuern und ihre Gebete zum Himmel emporsenden, den festen
Vorsatz, immer als echte Österreicher unserem erhabenen Kaiser und dem
Allerhöchsten Kaiserhause in Liebe und Treue ergeben zu bleiben und bekräfti¬
gen Sie diesen Ihren Vorsatz, indem Sie mit mir einstimmen in den Huf:
Se. Majestät unser allgeliebter Kaiser Franz Josef I. lebe Hoch! Hoch! Hoch!

Nach der Absingung der ersten Strophe der Volkshymne übergab der
Director an die Mitglieder des Lehrkörpers die von Sr. Majestät dem Kaiser
gestiftete Jubiläums-Medaille und begleitete diese Übergabe mit warmen, an¬
erkennenden und patriotischen Worten, womit die erhebende Schulfeier ihren
würdigen Abschluss fand.

Der Lehrkörper betheiligte sich an demselben Tage an dem aus gleichem
Anlasse in der Domkirche abgehaltenen Pontificalamte und begab sich dann
zu dem k. k. Bezirkshauptmanne und Statthaltereirathe, um den Gefühlen
treuer Anhänglichkeit an das Allerhöchste Kaiserhaus und den allgeliebten
Monarchen Ausdruck zu geben. — Bei dem Festbankette war der Lehrkörper
durch eine Deputation vertreten.

Das erste Semester wurde am 11. Feber mit einem Gottesdienste
geschlossen und das zweite Semester am 15. Feber mit einer hl. Messe
begonnen.

Die Schenkung des Salzmagazines zum Neubaue des Gymnasiums
wurde mit h. Erl. vom 28 März 1899, Z. 10.972 unter den von der Gemeinde¬
vertretung festgestellten Bedingungen angenommen und die Ausfertigung der
Schenkungsurkunde aufgetragen.

Die schriftliche Maturitätsprüfung wurde in den Tagen vom 1.—5. Mai
abgehalten; die mündliche Maturitätsprüfung ist für den 18., 19 und 20. Juli
bestimmt.

Am 1. Juni betheiligte sich die Anstalt an der Frohnleichnamsprozession
und an der „Adoratio Sanctissimi."

Von Sr. Excellenz dem hochwürdigsten Herrn Bischöfe von Budweis
wurde der nochwürdige Herr Canonicus P. Thomas Pfauser zum Ordinariats-
Commissär am k. k. Staats-Gymnasium und der Lehrerinnen-Bildungsanstalt
ernannt.

Das zweite Semester wurde mit einem feierlichen „Te Deum" am
15. Juli 1899 geschlossen.

m
mW
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XII. Statistik der Schüler.
C 1 a s s e 0

n aI.
Eh H j> > > > >a b

30
31

29
33

48
47

37
41

26
S3

24
22

31
19

14
30

23
15

262
271

2
33

1
34

2
49 41 33 22 19

1
31

1
16

7
273

31 33 4 5
1

3 1 2 — 1 80
1

2
- 43

3
30
4

23 18
5

29 15 24
1

182
15

3
30

7
27

2
47

1
40

2
31

1
21 19

1
30

1
15

18
260

30 27 46
1

40 31 21 19 30 15 259
1

6
12
11

1

8
14
4

10'
21
10
1

10
22
4

6
15
6
1

2
17
1

7
8
2

7
16
6

4
8
1

60 »
133
45

3

—
1

1

1

1

3
1

1
2 — 1

1
2

1
2
8
3
1
1

— — — — — 1 l — — 2
30 27 46' 40 31 21 19 30 15 259'

29
1

24
3

39'
7

36
4

29
2

18
3

15
4

26
4

15 226'
35

30 27 46' 40 31 21 19 30 15 259'

24
6

22
5

37'
9

34
6

28
3

16
5

15
4

25
5

13
2

211'
50

30 27 46' 40 31 21 19 30 15 259'

1. Zahl.
Zu Ende 1897/98......
Zu Anfang 1898/99......
Während des Schuljahres einge¬

treten..........
Im ganzen also aufgenommen. .

Darunter:
Neu aufgenommen u. zw.:

Aufgestiegen......
Repetenten......,

Wieder aufgenommen u. zw.:
Aufgestiegen ......
Repetenten......

Während des Schuljahres ausge¬
treten und ausgeschlossen . .

Schülerzahl zu Ende.....
Darunter:
Öffentliche Schüler ....
Privatisten.......

2. Geburtsort (Vaterland).
Budweis..........
Böhmen (excl. Budweis)....
Niederösterreich.......
Oberösterreich.......
Salzburg.........
Steiermark..........
Tirol...........
Mähren..........
Galizien..........
Kärnten..........
Dalmatien.........
Sachsen..........

Summa .

3. Muttersprache.
Deutsch..........
Öechoslavisch .......

Summa .

4. Religionsbekenntnis.
Katholiken.........
Israeliten.........

Summa .
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5. Lebensalter.

n ; ■........
12 , ■........
13 „ „ ........
H „ »........

16" „ „........
17" ■ , „ ........
S " • ........
g • » ........
23 i „........

1
7
8

12

a

1
10
5
9
1

1

14
19'

1
5

2
10
14
10
3

17

4
6

11
7
1
2

2
4
7
4
4.

__

1
7
8
2

1
6

19
7
4

2

1 _

1
5
5
3
1

2
17
29
54'
31
33
25
21
23
12
8
1
2
1

Summa .

6. Nach dem Wohnorte der
Eltern.

30

11
19

27

11
16

46'

19'
27

40

20
20

31

13
18

21

3
18

19

10
9

30

10
20

15

7
8

259'

104'
155

Summa .

7. Classification.

a) Zu Ende d. Schuljahres 1898/9
I. Fortgangseiasse mit Vorzug
I. , .....
Zu einer Wiederholungsprüfung

II. Fortgangsciasse ....
III. „ ....
Zu einer Nachtragsprüfung

krankheitshalber zugelassen
Außerordentliche Schüler . .

30

4
17

2
6
1

27

4
17

1
5

46"

6
32

2 1
4
2

40

J0
22

2
6

31

4
23

4

21

5
13

2
1

19

6
11

2

30

6
22

2

15

5
9

1

259'

50
166

13«,
27
3

Summa .

b) Nachtrag zum Schuljahre 1897/8
Wiederholungsprüfungen waren

Nicht entsprochen haben oder
nicht erschienen sind . . .

Nachtragsprüfangen waren be-

Nicht entsprochen haben. . . .

Danach ist das Ergebnis f. 1897/8
I. Fortgangsciasse mit Vorzug .

II- „ .....
III. „. .....

30

1
1

5
15
3
7

27

3
O

2
22

3
2

46'

2
2

14
25'
6
2

40

2
2

5
25
7

31

2
2

3
22

1

21

1

1

5
15
4

19

5
26

30

1

1

5
8

1

15

3
3

6
16

1

259'

14
13

1

1

1

50
174'
25
11
1

Summa . 30 ©h 47' 37 26 24 31 14 | 23 261'
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8. Geldleistungen der Schüler.

Das Schulgeld zu zahlen waren
verpflichtet

im 1, Semester.....
im 2. Semester.....

Zur Hälfte befreit
im 1. Semester.....
im 2. Semester.....

Zur Gänze befreit"
im 1. Semester.....
im 2. Semester.....

Das Schulgeld betrug im ganzen
im 1. Semester.....
im 2. Semester .....

Summa .

O 1 a s s e

a b

25
16

6
14

375
225
600

25
15

7
12

375
225
600

19
23

435
360

23
24

270
240

795 1510

24
21

9
10

360
315

6
6

1
1

14
14

97'/,
97 V,

67511195

15
4

14
15

75
60

135

12
12

285
285
570

11
12

60
60

120

h 3n a

155
122

1
3

115
135

2332 1/,
1867'/,
4200

Die Aufnahmstaxen betrugen.................. 161-70
Die Lehrmittelbeiträge betrugen................. 278 -—
Die Taxen für Zeugnisduplicate betrugen.............. 22'-

Sumrna . 461 -7
0

9. Besuch der freien Gegen¬
stände.

Böhmisch / 1.
(Zweite Landessprache) \ 2.
Franz. Sprache

Kalligraphie

Gesang

Zeichnen

Turnen

Stenographie

/ 1.
\ 2.
/ 1.
\ 2.
/ 1.
\ 2.
/!•
\ 2.
i *•
\2.

(4

Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.

10. Stipendien.

Anzahl der Stipendisten . . ..
Gesammtbetrag der Stipendien

26 23 39 29 19 13 10 10 6
22 20 35 27 17 13 10 16 6

— — — — 5
1

5
2

10
6

-

28 18 27
16 11 21
17 12 13 8 5 3 3 7 2
8 8 9 6 2 3 2 6 2

13 11 17 17 12 1 1 1 1
8 6 10 17 11 — 1 1 —

21 21 36 24 21 11 17 8 5
15 16 30 23 21 11 5 4 5

_ _ _ 7 10 6 13 —
— — —_ ~~~ 8 10 4 7 6

1 3 1 1 6 2
— — 280 263 - 150 100 978 380'/,

172
166
20
9

73
48
70
46
74
54

164
130
36
35

14
2151 V,
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XIII. Namenverzeichnis
der bis zum Schlüsse des Schuljahres an der Anstalt verbliebenen Schüler.

(Die Namen der Vorzugsschüler sind durch Sternchen bezeichnet.)

. je»
• SS:-.;
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H

I. Classe A.
Albl Anton, Bauer Otto, Benischek Franz, Bosch Alois, Bruscbek Anton,

Danko Oskar, *Eiselt Friedrieb, Elsigan Franz, Fantes Max, Feucht Heinrich,
Fiala Karl, Freudenschuss Johann, Freund Erwin, Freund Otto, *Hilgarth
Hermann, Hödl Franz, Holy Johann, Hofejsi Eduard, Homer Leo, Janda
Rudolf, Kaftan Kudolf, *Kellner Josef, Klauber Arthur, Klima Heinrich, Klima
Josef, Knapp Leopold, *Kolecka Josef, Kropik Heinrich, Lasch Oskar, Leiter¬
mann Matthias.

I. Classe B.
*Ladenbauer Emil, Liebl Franz, Liebl Leonhard, Mannl Anton, Mantler

Adolf, Mathe Emil, Neubauer Josef, Neugebauer Victor, Neumann Hugo, Pangerl
Josef, *Postl Rudolf, Preißler Anton, Riederer Josef, Roczek Rudolf, Sachs
Ernst, Schimanko Wilibald, Schinko Adolf, Schmidt Adolf, Schwarz Arnold,
Spitz Oskar, Stabernak Adolf, Wackarsch Leopold, Wastl Rudolf, Wein er
Oskar, *Wlcek Johann, *Zoder Hugo, Zuckert Adolf.

II. Classe.
Ackermann Ernst, Amon Robert, Bauer Josef, Bauer Martin, Binder

Josef, Edelmann Wendelin (Privatist), Elsigan Hugo, *Feyerfeil Edwin, Gans
Wilhelm, Geist Franz, Haas Adolf, *Habl Heinrich, Herasko Josef, Hradek
Matthias, Hribernigg Adolf, Hubatius Ritter v. Theodor, *Klepal Franz, *Kohn
Dietrich, Kolouch Eugen, Koubek Anton, Kurzweil Rudolf, Lederer Oskar,
Löwy Karl, Märtn Heinrich, Metzl Gustav, Nusko Rudolf, Pick Emil, Rausch
Johann, Reibenspies Franz, Reitinger Alfred, Roth Franz, Rys Jobann, Saar
Freiherr v. Franz, Sametz Robert, Scheithauer Anton, Skerl Johann, Stein
Oskar, *Stern Victor, *Tietz Adolf, Trojan Karl, Tullner Johann, Überall
Arnold, Wassibauer Rudolf, Weinkopf Josef, Wolf Wilhelm, Wrzal Karl,
Wymetal Edler v. Victor.

III. Classe.
Adler Hugo, Binder Alois, *Capalini Karl, Czernay Wenzel, Cihak Rudolf,

*Deutsch Friedrich, *Deutsch Karl, Engel Franz, Fischer Johann, Fried Otto,
Hanak Otto, HörTerl Johann, Hummel Karl, Jaksch Josef, *Jungschaffer
Augustin, *Klepal Johann, Kneißl Johann, Knothe Otto, *Koutnik Ignaz, Kozak
Josef, Lederer Arthur, Lederer Moriz, Mattusch Johann, Mauthner Hans,
*Mayer Friedrich, Mifka Victor, Neubauer Konrad, Nittmann Hermann, Plodek
Johann, *Proschko Karl, *Rang Zdenko, Rausch Ernst, Rys Ignaz, Schidloff
Hugo, Seidl Ferdinand, Skopek Heinrich, Steiner Wenzel, *Stockinger Jakob,
Veitl Adolf, Zemlicka Edler v. Pilsenstein Johann.

IV. Classe.
Baierl Josef, Bergl Clemens, Carmine Franz, Dienstl Ferdinand, Duschek

Leo, Faber Bertram, Fuchs Wilhelm, *Gilhofer Erich, Greisenegger Friedrich,
Hickl Arthur, Hickl Friedrich, Jungwirth Karl, Kavan Karl, Korecky Franz,
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Krippner Anton, Mavesch Hugo, *Ploner Johann, Prinz Emanuel, Rausch
Franz, Sachs Otto, Schmidt Franz, Schmidt Johann, Schneider Wilhelm,
Semmelbauer Anton, *Stotzky Otto, Süß Josef, Überall Friedrich, Wittek
Eduard, Wojtek Josef, Wolfsberger August, *Wurscher Josef.

V. Ciasso.

*Adler Max, Benesch Rudolf, Binder Aurelius, Fiala Franz, Gabriel
Johann, Gangl August, Horka Alois, *Hoschna Alfred, Hostreiter Franz, *Kal-
lischek Alois, Klima Leopold, ^Kubisch Alois, Massarek Josef, Miller Johann,
*Neubauer Leo, Neuwirth Heinrich, Orlik Wilhelm, Porhansl Anton, Seiler
Adalbert, Teichl Robert, Wick Friedrich.

VI. Classe.

Eisenhut Josef, Hofhansl Karl, Holy Adalbert, Hummler Franz, *Kober
Ferdinand, *Kohn Riehard, Körner Franz, Kubista Jaromir, Kunz Alois, *Lau-
seker Ludwig, *Modry Arthur, *Pabisch Emmerich, *Slunecko Emil, Stnkhart
Alfred, Süssner Wilhelm, Swoboda Otto, Sula Karl, Wind Ludwig, Wolf Emil.

VII. Classe.

Almesberger Franz, Bullaty Otto, Öerwik Anton, Führer Josef, *Gerisch
Eduard, *Heiny Ludwig, Kadrmann Karl, Kikovsky Robert, Knotek Gottlieb,
Knothe Leo, *Kohn Rudolf, Paschek Rudolf, *Plötz Franz, Pollak Heinrich,
Pfibil Josef, Reitinger Matthias, Robitschek Alfred, Schachermaier Johann,
*Schatzl Ferdinand, Schimanko Alois, Schmidtpeter Georg, Schön Johann,
*Seidl Wenzel, Sobeslawsky Johann, Tousek Emil, Treml Michael, von Trinks
Hugo, Trnka Franz, Wlcek Karl, Wodicka Franz.

VIII. Classe.

^Deutsch Paul, Fischer Ernst, Gockner Pius, Hauenschild Wenzel, *Hof-
hansl Felix, *Jakobartl Ferdinand, Jungwirth Anton, Mautner Fritz, Polzer
Johann, *Rausch Anton, Reisner Wilhelm, Rind Karl, Sauer Ludwig, Süssner
Friedrich, *Zechmann Johann.

XV. Kundmachung für das Schuljahr 1899/1900.

1. Aufnahme iu die I. Classe.

Die Einschreibungen in die erste Classe finden am 15. Juli und
am 16. September vormittags von 9—12 und nachmittags von 2—6 Uhr und
am 17. September vormittags von 9—12 Uhr statt; die Aufnahmsprü¬
fungen werden am 15: Juli und am 16. September nachmittags und am
16. Juli und 18. September vormittags abgehalten. Eine Wiederholung der
Aufnahmsprüfung ist nicht gestattet.

Wer in die erste Classe des Gymnasiums als öffentlicher
Schüler oder als Privatist aufgenommen werden will, muss:
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aj bei der Direction in Begleitung seines Vaters oder dessen Stellvertreters
durch Vorlage eines Tauf- oder Geburtsscheines nachweisen, dass er das
zehnte Lebensjahr schon vollendet hat oder bis Ende des
Kalenderjahres vollenden wird, und falls er aus einer öffent¬
lichen Volksschule kommt, ein von dem Leiter dieser Schule ausge¬
stelltes Frequentationszeugnis (nicht Schulnachricht) mitbringen, in welchem
nicht nur die Noten aus der Religionslehre, aus der deutschen Sprache und
aus dem Rechnen enthalten sind, sondern auch der Zweck: „Zum
Eintritte in die Mittelschule ausgestellt" ausdrücklich an¬
geführt ist;

b) sich einer Aufnahmsprüfung aus der Religion, der deutschen
Sprache und dem Rechnen unterziehen. (Für diese Prüfung werden
keine Taxen gezahlt.)

In der Religion werden jene Kenntnisse verlangt, welche in den ersten vier
Classen der Volksschule erworben werden können. Schüler mit mindestens „guter"
Note können von der Prüfung befreit werden.

In der deutschen Sprache wird verlangt: Fertigkeit im Lesen und
Schreiben, Kenntnis der Elemenle der Formenlehre, Fertigkeit im Zergliedern ein¬
facher bekleideter Sätze.

Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in ganzen
Zahlen nothwendig.

Die Prüfung wird schriftlich und mündlich abgehalten, aber es können
Schüler mit mindestens „befriedigenden" schriftlichen Leistungen von der münd¬
lichen Prüfung befreit werden, wenn die Note im Volksschulzeugnisse mindestens
„gut" lautet.
Die Repetenten der ersten Classe haben sich am 16. Sep¬

tember in der Directionskanzlei zu melden.
Die Zahl der aufzunehmenden Schüler ist nicht beschränkt,

und „Parallelclassen" werden je nach Bedarf eröffnet.
2. Aufnahme in die II. bis VIII. Classe.

Schüler, welche dem Gymnasium nicht angehörten und in
eine höhere als die erste Classe eintreten wollen, haben sich am 16.
September von 9—12 Uhr vormittags bei der Direction zu melden, den Tauf¬
oder Geburtsschein und die Studienzeugnisse, sowie eventuell Krankheits¬
zeugnisse vorzulegen und nachzuweisen, dass sie ihren Abgang von der
Lehranstalt, an der sie zuletzt studierten, ordnungsgemäß ange¬
meldet haben.

Schüler, welche ihre Studien unterbrochen haben, müssen sich einer
Aufnahmsprüfung unterziehen.

Alle dem hiesigen k. k. deutschen Staatsgymnasium angehörigen Schüler,
die ihre Studien fortsetzen wollen, haben sich behufs ihrer Einschreibung am
16. September um 11 Uhr vormittags in ihren Lehrzimmern einzufinden.

3. Die Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen
finden am 16. September um 8 Uhr vormittags in den Classen statt, in welche
die Geprüften nach gut bestandener Prüfung versetzt werden.

4. Geldleistungen.
Die neueintretenden Schüler haben eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr.

ö. W. und einen Lehrmittel- und Jugendspielbeitrag von 1 11. 40 kr. ö. W.
zu entrichten, welcher Betrag den Schülern, die wegen ungünstiger Aufnahms¬
prüfung nicht aufgenommen werden, zurückerstattet wird.

i
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Alle ihre Studien fortsetzenden Schüler der Anstalt haben den Lehr¬
mittelbeitrag von 1 fl. ö. W. und einen Beitrag von 40 kr. zur Durchführung
der Jugendspiele zu entrichten.

Das Schulgeld beträgt 15 fl. ö. W. halbjährig und ist von den Schülern
der I. Classe im Laufe der ersten drei Monate, von den Schülern der II. bis
VIII. Classe in den ersten 6 Wochen eines jeden Semesters durch Ankauf
eigener Schulgeldmarken zu entrichten.

Schüler der I. Classe, welche um die Stundung, und Schüler einer der
höheren Classen, welche um die Befreiung von der Zahlung des Schul¬
geldes einschreiten wollen, haben das betreffende mit einem legalen Mittel¬
losigkeitszeugnisse belegte stempelfreie Gesuch innerhalb de? ersten 8
Tage nach Beginn des Schuljahres einzubringen.

Die Taxe für die Aufnahmsprüfung behufs Eintrittes in eine höhere als
die erste Classe beträgt gleich der für eine Privatistenprüfung 12 fl. ö. W.

5. Eröffnung des Schuljahres.
Das Schuljahr wird Dienstag, den 19. September um 7'/2 Uhr vor¬

mittags mit einem heiligen Geistamte eröffnet; alle katholischen Schüler
haben sich an diesem Tage um 7 V4 Uhr in ihren Lebrzimmern zu versammeln.

Nach dem Gottesdienste werden sämmtlichen Schülern die Disciplinar-
gesetze vorgelesen und der Stundenplan bekannt gegeben.

Jeder Schüler ist verpflichtet, sich ein Exemplar der Disciplinarordnung
sowie ein Gesangbuch zn kaufen.

Budweis, im Juli 1899.
Dr. M. Koch,

k. k. Director.

1872.
1873.
1874.
1875.

1876.

1877.
1878.

Programm-Abhandlungen
des

k. k. deutschen Staats-Obergymnasiums in Budweis.

Grundztige der Determinantenlehre. — Dr. Ferd. Maurer.
Ferdinand I. Stellung zur reformatorischen Bewegung in den öster¬

reichischen Ländern. — Dr. Benno Karlez.
Quaeritur, quid ex vaticinio de Isocrate a Socrate in extrema parte

Phajdri Platonici facto, si cum ambagibus quibusdam Euthydemi
item Platonici contendatur, elici possit ad definiendum tempus,
quo dialogus, quem priore loco diximus, exaratus esse existi-
mandus sit. — Fr. Rausch.

Der Parallelismus zwischen Sonnenflecken, Erdmagnetismus und
Nordlichtern als feste Grundlage für einen Erklärungsversuch
des Polarlichtes. — Dr. St. Zach.

Die animalen Organe der Thiere. — Josef Koster.
Die Bedeutung der überarbeiteten Handschriften B a und Bb und

der St. Florianer Bruchstücke für den Text des armen Heinrich.
— Franz Kocian.
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1879,

1880.

1881.
1882.
1883.
1884.
1884.

1885.

1886.
1887.

1888.

1889.

1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.

1896.
1897.
1898.
1899.

Qusüritur, quales sententias in „Historia Grseca" secutns sit Xeno-
phon de rebus divinis et publicis, atque ostenditur, eas senten¬
tias cum illis convenive, quse in ceteris Xenophontis maioribus
operibus leguntur. — Fr. Kocian.

Erörterung der künstlerischen Form des platonischen Dialoges
Phiedon und Prüfung der Giltigkeit der ebendaselbst entwickel¬
ten Beweise für die Unsterblichkeit der Seele. — Adam Komma.

Zur Lehre des Magisters Johann Hus. — Dr. J. Kubista.
Re in den Compositis in Vergils Aeneis — Fr. Placek.

\ Über das Blut- und Wassergefäßsystem der Echinodermen. —
Wenzel Essl.

Zur methodischen Behandlung der Urtheilsverhältnisse. — Dr. J.
Kubista. .

Der historische Unterricht als Grundlage einer religiösen Weltan¬
schauung. — Dr. Willibald Ladenbauer.

Über das Wesen Poseidon. — Marian Holba.
Die „nomina propria" mit besonderer Berücksichtigung der grie¬

chischen Formen in der Aeneis. — Emil Siegel.
I. Allgemeine Betrachtungen über die Entstehung der Tropen und

den Bedeutungswandel mit Berücksichtigung der Metapher.
IL Index der in Ciceros Rede für Milo enthaltenen Metaphern und

Angabe des Wandels der Wortbedeutung. — Fr. J. Itzinger.
Index der in Ciceros Rede für Milo enthaltenen Metaphern und An¬

gabe des Wandels der Wortbedeutung. (Fortsetzung und Schluss.)
— Franz J. Itzinger.

Schillers Iphigenie in Aulis und ihr Verhältnis zum gleichnamigen
Drama des Euripides. — P. Rud. Schmidtmayer.

D. G. Morhof und sein Polyhistor. — Wenzel Eymer.
Reiseskizzen aus Italien und Griechenland. — Wenzel Eymer.
De orationibus, quse in libris veterum verum gestarüm scriptorum

sunt, brevis commentatio. — P. Rud. Schmidtmayer.
Reiseskizzen aus Italien und Griechenland. — Wenzel Eymer.
Reiseskizzen aus Italien und Griechenland (Schluss). — W. Eymer.
Die periodische Wiederkehr der Hochfluten, Nässen und Dürren.

— Dr. St. Zach.
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