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Beitrage zur Geschichte
der jiidisch-franzosisciien Sprache und Literatur im Mittelalter.

Von
Dr. pliil. Joscf OcsteiTclclicr.

I. A bth e ilu n o . ■
Die hebriiische Literatur, welelie auf franzbsischem JBoden im Mittel- 

iiltfr sieli zur rcichen Bliithe entfaltcte, hut ihre Unabhaugigkeit von den 
aut' sie einstiinmmden treaulen Liufliissen stolz bowuhrt. Ihr eigentliumlicher 
Geist, ihre fremdurtige, nur durcli angestrengtes .Studium von Andersgliiu- 
bigen erlcrnte .Sprache thunuten eitie ta.st utuibersteigliche Mauer zwischen 
der Literatur der Juden und der des Landes auf. Doeh nuisste sieli mit der 
Zeit das Verliiiltnis allniahlieli anderu. War aut der einen Scite die Wirkung 
des inorgenliiiidischoii Geistes auf die Literatur des Landes fast gar niclit 
zu yerspuren, su mach te sieli doeh auf der . audereu Seite eine Angleichung 
der jtidiselien Literatur an Sprache und Geist der;; tjmgebung geltend. Die 
Literaturgesehiehte der franzb.sischen Juden, welelie im 11. Jahrhundert be- 
ginnt, beschaftigt sieli niclit nur mit der Krkliirung der heiligen Biicher, der 
Bibel und des Tulmuds, zieht niclit bloss die franzbsisehe Sprache und Cnltur 
ais liothwendigen, weim a uch unheiligen Behelf, gewissennassen ais padago- 
gisohes Mittel zur Erlauterung ihres religiosen Schriftthums heran, sondern 
ist aueh selbstiindig, uiuibhiingig von der hebriiiselien Literatur thiitig, ar- 
beitet mit der Sprache des Landes und schaftt Wcrke, welelie in der altfran- 
zoslschen Lyrik einen hervorragendcn Platz einnelimen. Leider sind die Denk- 

"ler der judisch-fran/.bsischen Literatur’) in zu geringer Anzahl auf uns ge- 
ibmmien, allein bei genauerer Duruhsiclit der Bibliollieken ist zu hotlen, dass 
.sieli mit der Zeit eine stattliclie Sammlung von Werken der jiidiscli-franzo- 
sischen Literatur ergebcu wird.

Was wir von ihr jetzt wissen, besehrankt sieli aut die Glossen, die zur 
Erklarung scliwieriger hebraiseher Wbrter und zur Lrliiuterung sachlicher 
Vei'haltnisse verwendet wurden, die Glossare, welelie nichts anderes ais aus- 
fiilirliche Praparationen zur Bibel sind, und die in franzosischer Sprache 
ałigefassten, selbstiindigen Literaturwerke, die theils didaktisohen, theils lyri-

') leli scliliesae ans meiner Darstellung die jiidisch-provenzalische Literatur voll- 
stundig aus und yerweise bloss auf Romania XXI p. 194 — p. 227. (Le roman proyeuęal 
d’Esther). Die von K. Sabatier herausgegebenen Chansons hebraico-provenęales gehoren 
dem 18. Jahrhundert an. Nlrnes 1874.
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schen Inhalts sind. Eine vollstandige sprachliche utid literarische Analyse 
dieses Theiles der altlranzosischeu Literatur lasst sieli erst nach einer griind- 
liehen Zusammenfassung und textkritischen Durchsicht dieser unifangreichen 
Denkmiiler geben, doch lasst sich wenigstens ein Begriff' voin Umfange und 
von der Bedeutung der jiidisch-franziisischen Literatur im Mittelalter aus ein- 
zelnen Froben gewinnen.

Ich beginne mit einer Darstellung des von Bibel und Talmud losge- 
losten, selbstiindigen jiidii-eh-franzosischen Schriftthums, gehe zu den Giessen 
Raschis iiber, des hervorragendsten Commentators der Bibę! und des Talmuds, 
und schliesse mit den Glossaren. Die wenigen Froben, die sonst gegeben 
wurden, iibergehe ich vollstandig und liefere nur solehe, welche aut Grund 
meiner haudschriftlichen Studien von mir seinerzeit aufgezeichnet wurden. 
Eine geschichtliche Darstellung der judisch-franzosisehen Literatur kann ich 
nicht zum Gegenstande meiner Ausfuhrungen machen, eiuerseits weil sie nur 
in geringem Masse iiber die bereits sattsam bekannte Darstellung der hebrii- 
isehen Literaturgesehichte hinausreichen mochte, andererseits weil die Le- 
gung der Grundlagen einer historisehen Zusarnmenfassung noeh zu erwarteu 
ist und von der Auffindung einer grossen Anzahl von Mauuscripten abhfingt. 
Das zum Verstandnisse Nothige fiudet man in der Romania I. p. 146— 176,
III. p. 443—486 und in der Histoire litteraire de la France X X V II, 431 ff.

I.
Ueber die jiidisch-franzosische Elegie, welche in der Sprache und in 

der Schreibung denselben Charakter wie das Baseler Glossar aufweist, hat 
der zu friih verstorbene A. Darmesteter im III. Bandę der Romania einge- 
hend gehandelt. Daran reiht sich ais zweites in altfranzosischer Sprache ab- 
gefasstes, selbstSndiges Literaturwerk eine Compilation iiber die Fieber in 
hebraiseher Schrift, woriiber M. Steinschneider in Virehow’s Archiv fur pa- 
thologische Anatomie, Bd. 136 (1894) S. 399—402 einen kurzeń Bericht gab.

Das Manuscript ist beachtenswert liir die Geschichte der Medicin, der 
Culturgeschichte und der franzosischen Sprache. Es wurde vom Buchhandler 
J. Hoffmann in Frankfurt a. M. zur Constatierung des Inhaltes dem Herrn 
Frofessor M. Steinschneider in Berlin zugesendet. Jetzt ist es Eigenthum der 
kónigl. Hofbibliothek in Berlin und tragt die Nummer hebr. Ms. Oct. 512. 
Durch Brand und andere Umstandc am Anfang und Ende, theilweise in der 
Mitte (BI. 134—146 und 215—222 sind nur zur Halfte erhalten) starkdefect, 
zahlt es mehr ais 300 Fergamentblatter in kleinem Format. Die Schrift, 
welche in deutlichen Ziigen ausgefuhrt und ohne Ausnahme mit Vocalen 
verseheu ist, ist die kleinere rabbinische. Die Orthographie ist wie aucli 
sonst in den mit hebraischen Lettern geschriebenen Werken inoonseipient. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ein Autograph,



5

Fur die Anordnung des Manuscriptes sind ausschliesslich die Gattungen 
der Fieber massgebend, welche lateinisohe, griecliische oder franzosische Be- 
zeichnungen fiihren. In der Disposition wurde der Typus des Galen beibe- 
balten (vergl. die Sammlung : De febribus, auotores, ed. per Gasp. Bindonum 
fol. Y’ en. 1576 und das salernitanisehe Compendiura boi De Kenzi, Collectio 
Salem. II, 737). Grossere Partien werden mit gereimten Yersen abgeschlossen, 
von welcheu ich im Nachstehenden Proben geben werde.

Eine Ubersicht iiber den Inbalt des Manuscriptes liisst sich nur durcli 
eine Auswaiil der Ueberschriften geben. Die vorangestellte Ziffer bezeichnet 
die Blattzahl.

Fol. 4 Ephemera enstanden dnrch Luft, Speisen, Getriinke, Aufzahlung, 
(Synocha, ') Causon 2) cpiotid., tertiana, quartana);

Fol. 40 b Causon, Humore ;
„ 86 b Heilung der Causon nach Almansor;
„ 02 Synocha;
„ 94 b nach Isak, Quartana ;
„ 1001) Ecrachas, s) die gnt oder niclit gut sind;
„ 107 nach Avicenna;
„ 115 nach Constantin und Isak;
„ 122 Allgemeine Krankheiten ;
„ 1271) Diiit bei Synocha und Causon;
„ 146b Synkopis ; 4)
„ 163 b Ictericia ; 5)
„ 182 Squinantia,6) nach Constantin, Doeg, Almansor,Isak, Platearius;
„ 191 Phrenesis nach Constantin etc. ;
„ 205 Hemitritaus; 7)
„ 208 Tetrateon (Q,uartana);
„ 231 b Erratica, die nicht zu bestimmten Zeiten und Stunden eintreten ;
„ 232b Quartnna continua, la moindre hemitritis;
„ 233 die grosse Hemitritis ;
„ 234 Quartana continua nach Platearius, Avicenna, Honein.
„ 285 Apostema ; 8)
„ 289 Faulfieber;
„ 289b Tertiana, quartaua, quotidiana;
„ 293 b Febres compositives ;
„ 304 Febres interpolates ;
„ 322 b Pestilenz ;

') Synoque (grch.) fortwalirender Fieber. — 2) Causus, cansode (grch.) Brennfieber. 
•’) Crachat, Auswurf. — 4) Von Stockung des Herzsclilages lierrilhrende Óhnmacht. — 
r>) Icteiiąue (greli), gelbsiiclitig; icterode, gelbes Fieber. — 6) Esąuinaucie (greli.), Braune. — 
’) Hemitritee (grch.), Yerbindung des eintagigen and dreitagigen Fiebers. — 8) Apostuma, 
apostejne (grch.), jetzt abcęs.



Fol. 322 b Musem mul Rothel;
„ 335 b Zehn Ursachen der Fiiulnis;
„ 343 Hectie, zunachst naeh Avieenna

We i ter laśst sieli der Inhalt ans den Resten liieht erkennen.
I)ie ungleichmassige Methode in der Behandlung des Gegenstandes ist 

ganz vou den Quellen abli/ingig. Gewbhnlich wini zuerst die Guttuug deti- 
niert, dann die Krankheit naeh ihren Symptomen geschildert und die Ursachen 
ihrer Entwickelmig angegeben, schliesslieh mit der Heilung (Gnre, consoil) 
ein Abschnitt beschlossen.

Die Quellen sind theils direct, theils indirect. Zu diesen gehoren I)ios- 
corides, Galen, Jochanan ans Damask (der hebraisclie Johannes Damasoeńus 
des Constantin). Die directen Quellen, naeh welchen die Unterabtheilungen 
der Gattungen angeordnet sind, bilden stehende Iiubriken, Isak, Constantin, 
Platearius, Ahnansor, Avieenna. Daran sehliessen sieli hebraisclie Q,uellen, 
Doeg, ein Judo, welcher eine kleine Praktik betitelt „Bedek ha-Bajith* ver- 
fasste (39b, 186b) das Buch „Seheer Jasehab11 (Jes. 10,21; f‘. 312) und f. 79 
das Buch des grossten Weisen Rabbi Moses ben Mai mon (Maimonides), 
genannt Pirkc Rabbenu Mosche, welches iu Letnberg 1834/5 und in Wilna 
1888 abgedruckt wurde. Von einer Kenntnis des Arabisehen und Grie- 
chischen ist nichts zu merken, die Texte des Compilators sind zunachst im 
Lateinischen zu suchen.

Der anonyme Compilator ist zweifellos ein Jude. AbfassungszeR das
14. Jahrhundert.

Im Folgcnden gebe ich einzelne Proben von gereirnten Stiieken, dereń 
hebraiseh gesebriebenen Text mir zu iibersenden Herr Professor M. Stein- 
Schneider die Liebenswurdigkeit hatte. Die Transscription') bereitete iu Folgę 
der ungleichmassigen Orthographie eitiige Schwierigkeiten.

a) Ne ke reteraiJ) -g’e por ce ton pas 
Por dezirer ce ke n’as pas 
Cii ki a rilPece e avoir grant 
Ce k’il a a gre le prent.

h) Ki n’a dezir cii et 3) g’oios i)
O k’il pait si et saos. 

c) Ore nos doine de 6) bonę atreine 7)
Si define la kuro de terceine 
IPaseińemeut 8J des kauzes el tot la raizon 
Koment se norit sinolFa <J) e kauzon 10)

*) I)ie Art und Weise raeiner Transscription stelle ich ausfiihrlich in meineti ein- 
leitenden Bemerkungen zum Baseler Glossar dar. — 2) Reter (reputare). — 3) Kst.
4) Joyeux. — ‘) Saoul, nfr. soul (satullus). — 6) Dieu. — r) Etrenne. — 8) Enseignement, 
— 9) synoąue. — 3) Causode, causus.



tl) J’ai demotrti4) les kauzes e les enseińes de kauzeli 
Selonk Almansor e Isak tote la devizion 
Ases i avons parlć par bonę vive raizon 
II n’i a nul ki kenuse 2) la grant meprizion.
De lisike e de natures niais par deputizion 3)
Une kurę diromes de Isak do krisi tote l'ak’eizon 4)
Eekel g’or e t6) 1’aterminemente moidre 6) e sa sezon 
Avant ke dironies de sa kurę e de sa garizon 
E ke nos parliens des otres fevres la kopozion. 7) 

n) Ases avons parlć de seto kurę ki sofit 
Ki trop parła cii repantit 
Nul ne repant do trop petit 
Nul n’a maniere de simplece 
S’il n’a talant plein de largAce 
A k’ekuu 8) orne montre atniste 
I li face ,sa volentć 
Sfil veit nul orne en torment 
A de pria k’ il li ament 9)
De frenezi metrai la kurę ensementl0)
Desoz ai mis les kauzes totes delig’ament. ]1)

f)  Set ekrit li fusicien a son fis tnanda 
Chaim avoit non e li kemanda 
Ne te kuter la) devant le sag’e 
Todis ,s) va devant son visag’e 
Devant lui te garder de rire 
Atan k’il dit klame le sire 
Prodom enure a la puisance 
E lai orgoil e lai vantance 
Kar toee 14) nuit e rien n’aie 15)
Cet lig’erte e derverie 16)
Manieres de prodoms sont 
Benure tot cii ki le font 
GAnz amer ler meheins 17) celer 
E hanie leser 18) aler 
Pardon done ki ke le kiere 
Povre receivre a bele kfiere 
Enure emis e se sAlenie 19)

*) Dćmontre. — 2) Cormaisse. — 3) Disputatione. — 4) Ochoisoft (occasionem). — 
6) Est. — 8) Moindre. — ’ ) Composition. — 8) Chacun. — 8) Emendet (emender, emen- 
dare) Conj. Praes. — 10) ipsa + meute aut' gleiche Weise. — ,l) Diiigemment. — 12)Von 
cutar, cutter, cacher, dissimuler.— >3) Toujours. — ,4)Toutce. — ,6)Aide. — *6) Auch des- 
Verie afr. (endever nfr.) — ” ) Meshaing, meliaing. — ,s) Laisser — 19) S’eloigne.
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Ke g’a se ne cerk’e otte beźońd 
Ore dirś la kurę Kostentin 
La kurę e l’aide e la fiu.

g) Fiz ne te k̂ aille ł) ki soit ton pere 
Mais pren IPasti tant k’il i pere 2)
De la kurę disenterie e tote la manere 
En ce livret etude ki voet ben fere 
Totes les akeidenz ai mis de sinoka e kauzon 
Totes les kures i sont mises par raizon.

h) Esi deline la kurę Konstentin
De karteine 3) si Fe 4) tret do latin 
Ore metre la kurę d’ Isak si kom son livre m’aprent 
La kuit mon kor e mon savoir i pent 
Si kom g’ai o livre de sen °) en ebrć trovć 
Etudić e kis 6) e montrć hien aprovd.

i) Si defiua la kurę Isak do karteine 
Tote la kurę ai mis bonę e certeine 
La sorce ai tret de latin e de Ebre la fonteine.
A aseublor 7) les epertnenz 8) ai mis kurę e poine 
Do Almansor e Kostentin e de Isak la sovraine 9)
Avant preuez de plus lig’ers e leses 10) la grevaine 
Ne medecine fort aprimer ne doit seńer 1Ł) de veine 
G’ok 12) matire soit diegte 13) e sank la pormeine 
Donk suguramant u) le seńez de bazalik 16) la senetraine 1S)
De triake 17) li donez per katre aseses 18) e devant...

k) Si dełina de Konstentin la kurę de variole 
E d'aroile atre 19) si l’ai mis en breve parole 
Por ovrer a tot celi ki onkes tui20) en ekole 
Mios voret21) i atendre ke d’oi'r k’aiit ni karole.22)
Von der Art der Prosa, in welcher unser Manuscript abgefasst ist, 

gibt nachstehende Probe einen deutlichen Begritf.
F. 304 a.

De tevres interpolates. — Izak si parle de muanses de tevres ki se 
departent an kalite an kantitć e au pluzurs manieres... il i a fevre ke sa 
matire et grandę en kantite e et detrenpement tenve e a en li k’alur fort par 
naturę e par akeidenz par kozę de grant bolanse e de potrifaksion do sank...

ł) Conj. Praes. von chaloir 3. Sing. — 2) Pareat. — 3) Quartana. — *) IVai trait. 
— 6) Sens. — 6) Ptc. Perf. von queńr ((xuis). — J) Assembler. — 8) Experimenta. — 
9) Bezieht sieli auf poine. — ,0) Laissez. — u) Saigner. — ia) Jusijue. — ls) Digesta. — 
“ ) Secura mente s. v. a. surement. — 15) Veine basilique. — w) Sinistrana. — 13) Theria- 
que. — 18) Acces, Anfall, — 19) Arele (greh.), Hitzblatter, atre s. v. a atra, scliwarz. — 
s“) Fut. — n) Mieux vaudrait- — TŁ) (fuarolle, karole danse.
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e a uri atre ke śa matire et tenve ś sotive mont e sek*e mónt en sa naturę 
e grant k’alur si komę fevre ki et fete de la potrifaksion de kolera... e a un 
atre ke sa matire et grandę e grose e non per kozę de bolanse ni de potri- 
faksion sete et ag’endrće de la porture de la flume... e il i a un atre ke 
ele a po de kantitć si et grose e sek’e e fluante e porie e a k’alur per okei- 
denz de la porture e ne pas k’alur naturee si korne fevre ki net de la por
ture de milenkolie... e nos dizons ke le fevre ki net de grant matire e et 
detrenprement fluante e sont par naturę si komę fevre sinoka ele se konjont 
a grant foizon de matire e a omurs fluantes par koi sovrai'ne se tet sant 
fal i r ke s’et kontenue.

II.
Zum Verstaiu}nisse der Glossen Raschi’s und der nordfranzosischen 

Exe«-etenschule 1) verweise ich auf die Studie A. DarmesteteEs in der Ho- 
mania I. 146—176 (Glosses et glossaires h4breux-franęais du moyen age) und 
auf die Abhaudlung E. Bohmer’s iiber das Oxforder judisch-franzosische 
Glossar im I. Bandę seiner „Romanischen Studien" (De voeabulis Franco- 
gallicis Judaiee transscriptis). Die kleine Abhaudlung „Zur romanischen 
Dialektologie (das Altfranzosische ans Raschis Bibelcommentar)“ von Dr. M. 
Grunwald, Belovar 1883 (von W. Meyer-Liibke im Litteraturblatt fiir germ. 
und roni. Philologie 1884 S. 472 abfallig besprochen) muss ais vol!standig 
misslungener Versueh bezeichnet werden.

Die Glossen, welche ich im Nachfolgenden behaudle, siud dem Com- 
mentare RaschPs 2) zum Tractate „Berachoth“ (derjenige Theil des Talmuds, 
welcher sich mit den Segensspruchen, Benedictionen beschaftigt, wird Bera- 
ehotli genannt) entnommen und seinem Commentaie zum Buche Iesaias. Der 
Umstand, dass der Rasehicommentar von selir vielen Juden verschiedener 
Liinder aufgeschrieben wurde und Raschimanuscripte 8) sich in grosser An- 
zahl vortinden, macht die vielfach corrumpierte Schreibung der franzosischen 
Glossen begreiflich. Bisweilen ist es unmoglich, die richtige Schreibung des 
Wortes zu entziffern.

Anders verha.lt es sich mit der Bedeutung der Glossen. Diese ist fast 
innner sicher; denn die zahlreichen Commentare zur Bibel und zum Talmud, 
die beinahe eiue stetige Continuitat zeigen, lassen uns uber die Bedeutung 
einer Glosse, wenn sie atieh nicht orthographisch oder etymologisch sicher

’ ) Die Tossaphoth (Hinzufiigungen) bilden einen fortlaufenden Commentar zum 
Talmud und vertiefen, sieh an ihren Lehrer Easohi anschliessend, die Erklilrungen ihres 
Meisters; sie entstanden im 12. und im 13. Jaluhundert. Audi sie entlialten bei 150 
(llossen. Doeb citieren sie oft nur die Worterklarungen Raschi's, so dass bisweilen eine 
dunkle Glosse bei Rasclii durch die Erklarung der Tossaphisten aufgehellt. wird. — 
2) Nach Darmesteter betrilgt die Anzabl der im Rasehicommentare zur Bibel und zum 
Talmud vorkommenden Glossen 3157 (Romania I p. 155). — 3) East, in jeder Bibliothek 
hebraischer Handschriften befindet sich ein Rascbimanuscript; in Deutschland z. B. sind 
9, in Paris 13, in Oxford 13, in Parma 38 u. s. w.
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ist, nie im Zweifel. im naciifolgenden Versuche gebe ich zuerst Blatt und 
Seite, beziehungsweise Capitel und Vei\s an, wo die franzosische Glosse zu 
finden ist, und hierauf diese ; hebraische Lettern durfte ich bei den etwas 
mangelhaften Einrichtungeu der hiesigen Buchdruckoreien und aus anderen 
Griinden niclit vervvendeu.

Uber die Chronologie des Raschicommentarcs bemerkt A. Geiger (Par- 
schandatha, Leipz. 1855 p. 12 ff.): „Die Reihenfolge der Arbeiten RaschPs 
liisst sieli niclit wolil angeben, da er imunterbrochen mit dereń Berichtignng 
und Vervollkommnuiig beschaftigt war So werden von den Altcn verschie- 
dene Bearbeitungen oder Recensiouen seiner Conimentarien zum Talmud ati- 
gefuhrt; auch sehen wir ihn vom Tode ereilt in der Mitte der verschiedensten 
Talmudtractate und in der Mitte des Commentares zum biblischen Buche 
Hiob, die daher sammtlieh von Spateren ergauzt wurden. Doch scheinen 
einzelne Andeutungcn die Vermuthung zu bestiitigen, wclclic mail aus seiner 
Geistesrichtung zu entnehmen sieli berechtigt glauben mag, dass er mit dcm 
Commentare zum Talmud begonnen, von diesem zum Midrasch Bereschith- 
Rabba ubergangen und sich dann endlich zu dem Bibeleommentare ge- 
wendet habe.1,

Schliesslich koninie ich atif eine Anmcrkung <les Altmeisters der roma- 
nischen Philologie, F. Diez, im 1. Theile seiner Grammatik der romanischen 
Sprachen p. 415 zuriick. In dieser Anmcrkung behauptet er, dass man aus den 
Glossen Rasehi’s nichts lernen konne, da man ja uber die Aussprache des 
Hebraischen im 11. und 12. Jahrhundert nichts wisse.

In dieser Beziehung ist die Exegese eines getauften Juden, des Arclii- 
diakontis Wilhelm vou Bourges, lehrreich. Dieser ist der Autor einer juden- 
feindlichen Schrift unter dem Titel „Bellum Domini contra Judaos et contra 
.ludaeornni haereticos" (Honimey, Suppl. patr. p. 417), einer Einleitung zu 
den Klageliedein von Jeremias und einer „Allegorien'1 benannten Schrift. 
In dem ersten Capitel der Streitschrift werden die Juden folgendermassen 
angesprochen :

„O Judaei qui usque in hodiernum diem negastis Sanctam atque Indi- 
viduam Trinitatem, nonne legistis Doininuni dixisse antequam foimasset 
Adam, N a a s e  A d a m  B e s a l m e n u  quod interpretatur Faciamns etc. 
Et dicit glosa vestra quod Deus postulaverat consilium vel auxilium.... quod 
stare non potest dicente Isaia : A y t i q u e m u v a a d o n a i quod interpre
tatur Quis adjuvit.... Item Isaias M y m a r a d ’) quod interpretatur Qui 
mensus est.... ordinavitque in trinitatem molem terrae. Sic habet Hebracus, 
non habet Quis appendit tribus digitis, sed, bassatis,2) quod interpretatur, 
in Trinitate.“

') Lies: madad des. 40, 12. — a) Lies : bassalis,
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Pie Stelle : „Ay tiquem uva adonai“ muss heissen: „My tiquen ruva 
adonai Jes. 40. 13. Ans der Umsohreibung tiquen gelit hervor, dass qu =  
1< == kaph ist. Nach der Schreibung ruva zu urtheileii, hat man das av mit 
Pathach furtivum ausgesproehen. Da der Autor, wie es seheint, die judisehe, 
nieht die ehristliohe Aussprache transscribiert — Jes. 42, 2 enavedi (niclit 
abdi) — so kann man sehliessen, dass die nordfranzosischen Juden die spa- 
nische Ausspraehe des Hebraischen liatten.

Ich gehe min zur Erlanterung der. altfranzbsisehen Glossen RaschPs und 
der Tossaphisten zuni Tractate Beraehoth iiber; die Ziffer bezieht sieli auf 
die Blattzahl, a und b ant die Seitenzahl.

1. 4 a vestednre Nachgeburt; tonendes d ist bei Raśclii wie in den 
iillesten Denkmalern erhalten ; andere Beispiele fur tonendes d : Beza 31 b 
premedures Einpressnngen ; Pessachim 56 b arsedure Bralen, ebendaselbst 
74 a enplednre Fiillung; Erubin 101 b serredure Sohloss ; Beraehoth 8 a 
palede eine Schaufel voll, ebendas. 13 b brud on fieisehiger Wulst, ebendas. 
43 b kodon’es Qnitten, ebendas. 55 a vidiles Weinreben etc.

2. 6 a frayer reiben ; das ay ist durch ein Doppel-Jod transscribiert.
3. 6 b soląc Untcrhaltung, Gesellschaft; diese Glosse hat die merk- 

wurdigsten Deutuiigen erfahren; man brachte sic in Zusammenhang mit dcm 
Ir/, souder, dem ital. saldare, frz. soulager, sogar mit saluer, obgleich die Glosse 
keine Schwierigkeit bietet; soląc (solaz) solacium Belustigung, Kurzwcil 
erkliirt treffend das tahnudische Wort, welclies gesellschaftliches Lebcn be- 
sagen will; die Bedentnng „Verbindung, Lothung“, wclche das talmudische 
Wort sonst hut, <rab Anlass zu den merkwiirdigen Missverstandnisseu.

4. 7 a tag’es (tak’es taches) Flecken kann eine specifisch judisehe Aus- 
sprache sein ; vgl. das Oxfbrder Glossar (Boehmer, Roman Studien I) 251 
tag’e (tache), 233 tag’cr (taclior), in welehen Glossen das g’ mit Doppel-Jod 
transscribiert wird. Die Transseription Boehmers taye und tayer ist unhaltbar.

5 8 a estrangleinant Bramie ; 40 a ist dasselbe Wort mit bun’e malant 
erklart.

(i. 8 a palede (pelRe) eine Schaufel voll ; die Glosse miisste eigentlich 
palada gelesen werden; wahrscheinlich wurde das afr. palede von einem 
spanischen Juden in seine Muttersprache ubersetzt.

7. 9b porias Lancii, Plur. von porel (porreau); liier sei bemerkt, dass 
im Oxtbrder Glossar Boehmers Transseription 160 montsies, 959 kevries 
durch montsias und k’evrias zu ersetzen ist.

8. 13 b bradon Fleischwulst, Erhohung des Oberarmes; afr. braon, 
prov. bradon-s ahd. brato (Acc. braton, bratun) fieisehiger Theil, Wadę; 
die Glosse ist yollstandig missverstanden worden, indem man an ital. bra- 
doue Achselband, frz’. bras d’aune Ellenbogenpfeife, an ein bras dachte, welches 
durch die aramiiische Endung -on erweitert wurde. Die Bedeutung Fleisch-
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wulst gibt Raschi selbst an, indem er die Glosse durch den Znsatz „An- 
satnmlung des Fleisches* niiher erklart.

9. 18 b glance Hagelschollen ist cornmpiert; wie aus vielen Stellen 
(Psalmen 148, 8 ; Sabbat 51 b etc.) hervorgeht, mnss die Glosse glace 
heissen.

10. 22 b portigo Zelt, Gemach, Verschlag ist wahrscheinlich von einem 
Abschreiber ans dem regelmassigen pork’e (porche) nacli seiner Mundart 
oder naeh lateinischen Erinnerungen gebildet worden; vgl. Aboda Sara 24 a, 
Baba Batlira 11 b.

11. 24 a aplatir se, fest anhaften.
12. 24 a rotier (ructare) riilpsen.
13. 34 a esternuder niesen, nfr. dternuer; vgl. Glosse 1.
14. 24 a ballier (bailler) gahnen.
15. 24 b manton Kinn.
16. 25 a g^alnice (jaunisse) Gelbsncht.
17. 25 b lanterne Licht- nnd Feuerbehiilter, Laterne.
18. 25 a teile (toile) Kruste, Haut; ei ist durch Doppel-Jod transseribiert.
19. 28 b ceps (cippus) Klotz.
20. 31 b ros (roux) gehort zum folgenden Worte „hoehroth*.
21. 32 a anuier lange und instandigst bitten ; in Genes is 25, 21 erklart 

Rasehi einen ahnlichen Ausdrnck mit eneroistre, vgl. W. Foerster in seiner 
Ansgabe vom „Iwein“ Anmerknng zn 2782.

22. 32 a malaveich eine Art Fieber; vgl. Pessachim 24 b malarei, 
Aboda Sara 28 a malaveid (Tobler, Ztsch. III 573).

23. 36 a salmuire (anch salmire) sanmure Briihe.
24. 36 b abrosach, eine Art Mehlspeise, ist nicht franzosisch, sondern

j)ersisehen Ursprnngs und gehort dem talmudischen Idiom an.
25. 37 a mil (milinm) Hirse.
26. 37 a panie (paniz) Buchweizen ; vgl. Ezechiel 4, 9.
27. 36 b beneules ist ein Compositum, welches ans der hcbraischen 

Praposition be in und dem afr. neules (nebulas) eine Art Backwerk besteht; 
vgl. P. Meyer Roman. X X I 219.

28. 37 b bun’es ein leichtes Backwerk ; afr. bugne Finne, kleitie Bente ; 
limous. bouni ein aufgelautenes Backwerk.

29. 37 b perdri (perdrix) Rebhuhn; Baba Kama 55 a perdic.
30. 37 b menusier (menuisier) zerpfliicken; Sabbat 746 mincer,
31. 39 a anet Diii.
32. 40 a bun malant Braune; vgl. Sabbat 33 a bun malan, Aboda 

Sara 28 a malant, im Aruch komnat die Form buny vor; die Glosse ist 
vollstandig missverstanden worden; man hielt den ersten Bestandtheil fur 
bon, gut, eclit, also eine echte Braune; die einzige Deutung ist: bune (afr.
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bugne) Beule, Finne und malaut (nmlaudre) Elend. In der Bedeutung Aussatz 
vgl. G. Paris, Alexis p. 194.

33. 40 b kol mes Spierling (frz. corme).
34. 42 a obledes Oblaten (afr. oblaie, nfr. oublie).
35. 42 a amenestraizon (administrationem) eine Portion gekochten 

Fleisches, ein kleiner Knochen ; vgl. Beraehoth 50 b und Gittin 67 b.
36. 43 a musge (frz. rmisc) Moschus ; rnusge geht auf musca zuriiek 

und stammt ans einer provenzalischen Mundart. Die zahlreichen provenza- 
liscben, italienischen und spanischen Formen, welche sich im Commentare 
Raschils finden, riihren entscbieden von den Abschreibern her, die sich ans den 
verschiedensten Nationen und Sprachen zusammensetzten.

37. 43 b aspig’ aspidiuni stammt ans einer provenzalischen Mundart.
38. 43 b anpen’e (nfr. empeigne) Oberleder des Sehuhes.
39. 43 b sole Sobie eines Schuhes.
40. 44 a tonine Tliunfisch.
41. 44 a kovees (couvees) Brut.
42. 44 b poliol (nfr. pouliot) erklart den talmudisehen Ausdruck Sison, 

ein syrisches Gewachs, dessen Samen ais Gewiirz und ais Heilmittel diente.
43. 47 b pladon eine Mflnze, worauf kein Bild gepragt ist, in Baba 

Mezia pladon, an unserer Stelle plazon geschrieben (Daleth und Zajin konneu 
leicbt mit einander verwechselt werden), in Pessachim 35 b piąte. Nacli ro- 
manischen Lautgesetzen kann pladon nieht vou plat-on gebildet sein, das t 
miisste unverandert bleiben, vgl. glouton ans gluttus, doeh seheint im Judisch- 
Franzbsisehen die secundare Erweichung der Consonanten liblich gewesen 
zu sein, vgl. Glosse 4.

44. 54 b kaviłe Knochel (cheville).
45. 55 a vidiłes (viticulas) Weinreben ; das zuerst von Bugge in Ro

mania III 160 aufgestellte Etymon viticnla fur nfr. vrille ist mitbin im Afr. 
belegt; die Glosse lindet sieli ofters ; Sabbat 78 b. 81 a ; Erubin 58 a ; 
Pessachim 39 a ; Kethouboth 50 a, also sechs mai.

46. 56 a maiseliere Backenzahn; aus maisseler dnrch Suffixtausch 
maisselier.

47. 57 b martine Marder; in Jesaias 34, 11 wird dasselbe talmudische 
Wort mit couete (chouette) Eule erklart.

48. 57 b fosoir Gi’abscheit; in den Glossaren finden sich auch die 
Formen fessor und fassor.

49. 57 b dolodoir Hobel, ebenso Jeremias 10, 3 ;  Habakuk 2, 11 ; 
Baba Kama 119 a ; in der Charte landaise (Romania III 441) findet sieli 
die Form doledera (doloire).

50. 57 b talpe Maulwutf.
51. 57 b cerates; cerises kann nur eine arge Missdeutung sein; wahr-
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scheinlich ist die Ableitung vom griech. keration Hiilśenfrucht ais Gewicht 
gebraucht, von Isidotais cerates genannt.

52. 57 b biec (blet -j- s) eine Art Melde oder Mangold; frz. blette und blfete.
53. 58 b lentiłes Sommersprossen.
54. 58 b feltrer (teutrer) filzen.
55. 59 a Suftorbel Sturmwind besteht ans zwei Bestandtheilen, dem 

hebraischen Sufa Sturmwind und dem frz. torbel mit derselben Bedeutung.
56. 59 a esluzir (esluizir) blitzen.
57. 60 a limon Syrte, Sandbank.
58. 60 a hunter schliirfen.
59. acier Stalli.
60. toser oder tosir, beide Lesarten sind moglich (tousser) husten.
Eine yollstandige Sammlung der Glossen Raschis zur Bibel und zumTalmud

wiirde ein lehrreiche.j Denkmal der altfranzosischen Sprache sein, muss aber 
so lattge ein desiderium bleiben, bis die zahlreichen Manuscripte kritiseb 
gesicbtet sind, eine Riesenarbeit, welolie z war von Darmesteter versucht, 
aber nicht ausgefuhrt wurde ; seine Vorarbeiten, die leider nur ais Manu
scripte in seinem Nachlasse vorhanden sind, konnten eine solche Arbeit 
wesentlich fordem. Ais Sehluss meiner Ausfuhrung iiber Raschi fugę ich die 
Erklarung seiner Glossen zum Buche Jesaias an.

1. „4 pezant, pezautume Schwere; 6 deminciede zerstiiekelt; moiste 
feuclit; 25 savon ; estain Zinn, 29 olnte; 30 flestisant verwelkend (flaccidum 
flaiste flaistir flestir); 31 estancele (afr. estencele, escintele • nfr. ćtincele).
II. 4 koltres (coutres); sarpe Gartenmesser ; 6 debatement; 20 talpe ; kalve 
śoric (chauve souris). III 6 falance (faillance) ; 19 mostince oder mostanee 
oder mostinace? soli Perlenschniire bedeuten ; 20 porceino (porceint) Gurt; 
noske (afr. no.sche) Spange; 23 spekie (ital. specchie) Spiegel ; mol(e)kin ? 
eine Art Schleier; fermale (fermai 1) Agraflen; 21 batedic getriebene Arbeit. 
IV  4 talant; deskombremant Wegraumung. V 2 lanbrnis (frz. lambruche, 
labrusca vitis) ; 10 arpent; 12 k’alemel (chalumeau); 16 gaistice ; 26 perk’e ; 
sibler (sifłler); 29 eslfamucier ist ein sowohl bei Ras dii ais auch in anderen 
Glossaren oft vorkommendes Wort mit der Bedeutung von escamper;1) 30 
iert esgardd (il sera regardtś). VI 11 angresant (entweder engraissant oder 
engressant ingre^sare). VII 2 pozer; 2 fosiz (vgl. Ezechiel 31, 4), Colleetiy- 
substantiv mittels -icius von fossa gebildet ; 4 tizon Feuerbrande ; 19broces 
Gebusch (prov. brossa); 25 fbssoir (fossorium). IX  13 ark volt (arcus voltus) 
gewolbter Bogen. X  7 kuidier; 12 kreisant de grandie (yielleicht Schreib- 
fehler, grandece); yantement Prahlerei; 13 pluzors (plusieurs) ; 15 maniere 
Liueal (rtr. manera Haudbeil) ; 33 esbrank’ ier entzweigen. X I 3 e ranimera 
lu i; 8 krote (crote; nfr. grotte ist Lehnwort aus dem Italienischen); 12

‘ ) Vgl. Genesis 19, 17 csmncier ; afr. mucier bedeatet cacher, se cacher.
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perkk?. X III 15 akołir (accueillir) ; 21 martrines Marder. X IV  16 abotir 
(aboutir); porpanser (pourpenser); 23 hericonlgel; eskurer (ćeurer) scheuem. 
X V I 3 desrainement (deraisnier). X V II 13 k’ardons (cliardons). X V III 5 
sarpos ; ceps (cippus) Weinstocke. X IX  8 ain (hamus), an unserer Stelle ist 
das ital. amo statt des frz. ain ; 10 pesIFiere (piscaria) Fischteieh ; eskluze 
(ćcluse). X X I 2 so.spirs (soupirs); X X II 6 kuivrinc (carquois) ; 1S pelote. 
XX III 13 berfroic (berfroiz) lifr. beflroi mhd. bercvrid Wachtthurm ist voll- 
standig raissvers(anden worden. X X V  1 avoirement Bekraftigung, Bewiih- 
rung. X X V I 7 kontrepeis (contreproids). X X V II 2 vinos weinig. XXVI1T 
15 asomet Spitze (asomed geschrieben ; ebenso sal ud); 20 estandeler aus- 
breiten, ebenso Erubin 100 a (ćtendre) geliort zu sauteler, venteler und chan- 
geler (Roman III 471 Anmerk.), obgleicb zu erwagen ist, dass letztere von 
Verbeu der I. Conjug. abgeleitet siad; 2i laborer. X X IX  7 canbel Heeres- 
abtbeilung (cymbelluin). X X X  2 abrier (nfr. abriter) ; 5 destruire ; 6 ehaldrobe 
Hocker?; 14 espuisant 17 mast; 24 pele Sehaufel; van Schwinge ; 28 vaner 
schwingen ; 30 posement. X X X I 5 eslFamucier. X X X II 7 deraisnemant; 
juremant X X X III 15 es koi (exeutit) ; 20 fosie. X X X IV  11 couete (chou- 
ette); 13 orties Nesseln ; 14 martines; 15 gloeier gluksen ; voltoirs (vultu- 
rius); X X X V I 2 kkunin (chemin); 8 gag’er (g’ init Dojipel-Jod transscri- 
biert) ■ 11 antandant; 16 salud (vgl. XXVTIII 15). X X X V II 3 esprovemant ; 
4 esprover; 19 donant; 27 estoble ; 33 periere. X X X V III 14 garantie. XL 
4 k’anpan’e; 12 amoler eine Form geben (mouler); 15 limonede (schlammig); 
22 konpas Zirkel; teile (toile); 24 auracinec. XL1 7 soldure (soudure); 
14 vermine Wurm; 15 limę. X L IV  12 k’arbon • martel ; 13 doledoir (do- 
latorium); 14 prancon (plancon). XLV 21 porvanter. X L V I 1 eskropir 
(sieli beugen) ; konk’id (conehid) besudelt; 6 flael Wagebalken (flagellum). 
X L V II 10 envoize (envoisie, envoisure) Unbandigkeit. X E IX 2kler (clair); 
kuivriue ; 21 solete die Einsame (prov. so!et-z); 22 aisele (aissele). LI 15 
fronce Runzel ; 17 etordisemant Betiinbung; 20 pasmer verschmacbten ; 23 
krosler (crouler). LII 2 es kurę reinige; koroies (corroie corrigia). LIII 6 
espreier abbitten ; 7 parleric Geschwatz; 10 asnende Geldstrafe. LIV 2 k’a- 
viles (chevilles); LV7I 11 engres (engresser ingressare) iibermuthig. LVII 8 
aizic (das Gebiet, iiber welches jemand zu befelden bat). Colleetivsubstanti v 
von aize mittels des Suffixes -icius abgeleitet; vgl. Romania X X I 518; 11 
falance (faillance). LIX 5 esklore (delore); araide (araigne, araignde); orture 
(orditura) Anzettelung eines Gewebes ; kover (eouver) ausbriiten ; 17 enpre- 
nement (jalousie); enprinere zelosus), vgl. Roman III 474 Anmerk.; LX 10 
en mon apaizemant; 11 seront ouvertes; 81 porvanter. LXI1 10 batec lo 
k’amin ; espierec rśiumt die Steine liinweg. L X IV  Hestir (flaistir), vgl. 1 30. 
LXVI 7 esk’amueier ; 11 suoier (suetiare); esmoveinant Bewegung; 12esba- 
noier ; 16 deraisnier; 20 treper (triper) trippeln.



16

(Jber die Glossare im allgemeineu verweise ich auf die Romania I. 
146—176 und die Histoire littćraire de la France X X V II 431, welch letztere 
ausser den bereits von A. Darmesteter in der Romania besproehenen Glos- 
saren das in Tnrin (A, IV, 35) befindliche kurz bespricht. Es stammt 
ans dem XIII. Jahrhundert und entbiilt 11.000 Glossen. Ich b es cli rankę 
mich bloss auf das Baseler Glossar, dessen Methode, die franzosischen Laute 
mit hebraischen Buchstaben zu transscribieren, ich mit wenigen Worten dar- 
stellen will *).

Das Baseler Glossar, welches zur padagogischen Literatur des jfidischen 
Mittelalters gehort und wallrscheinlich wie andere Compilationen dieser Art 
den Titel „Makro Dardeke" (Lehrer der Kleinen) fiihrte, wurde von L. Zunz 
in seiuem Buche „Zur Geschiclite und Literatur" (S. 81), von G. Haenel in 
seinem Handschriftenkataloge col. 576 („A III, 39. Biblia hebraica c. punctis 
pars potior, cont. praelectiones sabbatinas in linguam Gallicam translatas, 
sed charactere hebraico exaratas, in — 4°) angezeigt und von A. Darmesteter 
in der Romania I 166 in Kurze besprochon.

Das Manuscript ist ein mittelstarker Band in — 4°, zahlt 184 Perga- 
mentblatter (nach der Numeration im Manuscripte bloss 183 Blatter, da 
zwischen BI. 155 und 156 ein Blatt be i der Zahlung weggelassen wurde), 
bat einen sauberen und in grossen Lettern ausgefuhrten Schriftcharakter und 
enthalt in der Regel 18, hie und da 17 Zeilen auf einer Seite. Der Umstand, 
dass Darmesteter tiber die Datierung des Manuscriptes nichts anzugeben 
weiss, stammt aus dem Uberseheu einer Stelle am Sehlusse. des Buches Sa- 
rnuelis 11, wo es ausdriicklich heisst: „leli vollendete das Buch Samuel im 
Jahre 5120, ich werde das Buch der Konige beginnen". Das Jahr 5120 seit 
Erschaffung der Welt ist nach der gewohnlichen Zeitreclinuug 1359. Ver- 
łasser, beziehungsweise Schrciber sind unbekannt.

Die Handschrift begiunt mit Samuel I, 3, 13 und sehliesst mit dem 
Propheten Amos. Das letzte Wort des letzten Blattes zeigt die Paraphrase des 
Propheten Obadia an. Es ist somit sowohl der Anfang wie das Ende yerloren 
gegangen. Innerhalb des Manuscriptes ist ein Ausfall zwischen Blatt 32 b und 
33 a zu bemerken. Das vollstandige Manuscript hatte die Paraphrasen der 
ersten und letzten Propheten (Josua, Samuel I und II, Konige I und II, 
Jesaias, Jeremias, Ezechiel und die 12 kleinen Propheten), aus welchen nach 
Verlesung des Abschnittes im Pentateuch an Sabbat- und Festtagen ein be- 
stimmtes Stiiek zur Verlesung gelangte, zu seinem ausschliesslichen Inhalte.

Aus dem einheitlichen Schriftcharakter kann man mit ziemlicher Ge-

*)_ Die II. Abtheilung meiner Beitrage wini sowohl das Baseler Glossar selbst. 
nebst einer eingehenderen Besprechung der Sprache, Transscription und Quellen, ais 
auch den Index zu den hier behandelten Wortern entlialten.

III.



wissheit schliessen, dass die H&nclschrift, Uormitef der Ducttis der Consonanten, 
nicht aber die Vocalisati'on zu verstehen ist, von einem Schreiber herriihrt. 
Die Punctation oder Vocalisation jedoch wurde von mehreren yorgenommen. 
Es ist ganz natiirlich, dass ein solches Manuscript im Unterrichte stark 
beniitzt wurde — war es doch gewissermassen eine Sammlung von Prapa- 
rationen zur Bibel, — von dem eiuen zum andern kam und schliesslich durch 
zeitliehe und ortliche Versehiedenheiten, dureh Randglossen, angebliche Ver- 
besserungen in der Schritt, in der Voealisation und sogar durch stellenweise 
Transscription, welche eine Person ans dem vorigen Jahrhundert zugleich 
mit der Zahlnng vou Capiteln und Ŷ ersen der zwei Biicher der Konige 
yornahm, seiner urspriiuglichen Gestalt verlustig gieng.

Eigenthumlichkeiten der Punctation, bisweilen im Gegensatze zum Texte 
sind intolge ihrer Veranderlichkeit nicht leicht zu charakterisieren; das We- 
sentlichste enthiilt folgende Darstellung.

Vortoniges e wird in sehr vielen Fśillen hauptsachlich vor 1 und r 
mit dem Pathach (a) transscribiert (seltener im Texte durch Alef’): demo- 
rara, tornara, konsomamant, alig’ara, angreg’aree, liarec, antramantira, k’ala- 
mel, revelarec, ansain’ai'ć, maliiParec, planure, atiramanc, livrara, tantisa- 
mant, k’avec, tierciaras, adrecamant, fondamantant, segodai-t-, deliciamanc, 
governaras, tantinamanc, tortefin’ara, hanap, talłamanc, g’ug’aroie, eskro- 
lare, pozaromes, pozara, portaront, trenaromes, yasalamant (nacli dem Texte 
ware yeselemant zu punctiercn), priard, desfard, kozamant, kang’amant, fazoit 
(sonst aucli faizoit und fezoit; e (Zere) und a (Pathach) konnen im Schreiben 
leicht yerwechselt werden).

In den yorliegenden Beispielen liisst sich zwar kein entschiedener 
Gegensatz zwischen Text und Punctation in der Behandlung der yortonigen 
VocaIe (wir tinden auch fur deskovrira deskoyrara) feststellen, doch ist 
immcrhin anzunehmen, dass der Punctator (Nakdan ist der terminus tech- 
nicus) ais Siidfranzose die Behandlung der yortonigen Yocale in seinem Dia- 
lekte aut das ihm yorliegendc Manuscript ausdehnte und das yortonige e der 
Handschrift (durch ein Jod ausgedriickt) durch ein Pathach (a) ersetzte. Die 
Falle. in welchen der Text das yortonige e durch Alef anstatt durch Jod 
ersetzt, sind selten : liarec, tortetin’ara, kriaront, priaront etc. In apezibleret 
punctiert der Nakdan apazibleret; terner sind Inconsequenzen in der Punc
tation zu bemerken, cinmal liest der Nakdan antremanti, ein anderes Mai 
antramantira.

Der durch Vav Jod (oder Doppel-Jod) transscribierte Diphtong oi 
(oi), welcher fiir den Vertasser des Glossars fallend war, wird von dem 
Nakdan durch Pathach Jod oder Zere Jod (ai, ei) ersetzt, ofters mit
Tilgung des V7av durch zwei am Langsstriche angebrachte Striehlein : jtloie 
(Nakd. plaie), poille (Nakd. peille), manoir (Nakd. maneir), bain’oit (Nakd*
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bain’eit), vivroit (Nakd. vivreit), amatinoit (Nakd. amatineit), anvoi'oit (Nakd. 
anva'teit); doeh hie und da mit dem Texte iibereinstimmend : tendoit (Nakd. 
tandoit). Bemerkenswerth ais ein Beweis dafiir, dass die Vocalisation zeitlieh 
vou dem Texte verschieden ist, ist die niebt erfolgte Punctation des Yav, 
weleher Voca), bisweileu getilgt, von dem Nakd. gar niebt beriicksichtigt 
wnrde.

Eine fest dureligehends beśtehende VTerseliiedenheit zwischen dem 
Texte und der Punctation herrscht in der Transscription des betonten freien 
lateinischen a, welches dem Bartselfschen Gesetze unterliegt. Im Texte ist 
es gcwbhnlich mit Doppel-Jod, sehr selten dureh Poppel-Jod -f- Alef +  
Jod transscribiert. Es bedeutet offenbar, was aus der letzteren Schreibweise 
mit Sicherheit erschlossen werden kann, den Dipbth. ie (i mit Jod trans
scribiert bat eonsonantisclien Charakter und kommt einem y gleieh). Der 
Nakd. hat datur nur ein Zere (e): k’ief (Nakd. k’ef); dasselbe gilt von folgenden 
Beispielen : alakier, desklin’iec, enrag’iec, anrug’ie, korocid (Nakd. korocć), 
amarg’iee, konsełlie, etrangliec, mark’icc, mangier, bezier, korocier, agelon’ier, 
malinher, kok’ier, desrang’ieret, lak’ieret, kolang’ieret, asigieret, eerkheret, 
ledang’ieret, loverg’ieret; hie und da Monophthongierung : ank’aeer, asig’eret.

Der Diphthong ie wird vom Nakd. auch sonst niebt beriicksiehtigt: 
promier (Nakd. promer), paonier (Nakd. paonerj, tierce (Nakd. terce). Die 
Mbglichkeit, dass der Nakdan Doppel-.lod ais Consonant auffasst und das 
Zere (e) mit demselben phonetiscli yerbunden wissen will, ist desbalb aus- 
gesehlossen, weil sonst der Yoeal unmittelbar unter dem Consonanten stiiiide 
und dann wie in vielen anderen Fal len ye zu lesęn ware; in unserem Falle 
jedoch konnte hochstens e mit einem nachklingenden Jod ey gelesen werden, 
was jedoch auch unwahrscheinlich ist, da der Nakd. sonst ei puuctiert hatte 
(Zere und Chirik). Letzterer monophthongiert bereits fast dureligehends.

Hieher gehort auch die Behandlung von -ata unter dem Einflusse des 
Bartsch’schen Gesetzes. Die Endung -ata wird dann in unserem Texte, wic 
in anderen ostlichen DenkmaJern zu te, gewohnlich mit Doppel-Jod -}- x\let 
transscribiert. Dass te auf diese Weise transscribiert wurde, beweisen lelonte 
(telonie), ste (s'ie), kopanJe (kopan’i'e), partie (partie); ebenso die Endung 
-ata unter dem oben erwahnten Einflusse: anliie (Nakd. anlióe), devoii'e 
(Nakd. devoi(te), fik’ie (iik^e) tnainie (Nakd. menóej etc.

Olt muss mań auch damit rechnen, dass der Nakdan schablonenhaft 
yocalisiert oder uberhaupt unrichtig, wenn er den Text nicht yer.standen 
hat: apresteret sie bereiteteu (Nakd. aparisteret), profecies Weissagungeu 
(Nakd. profecias, er puuctiert schablonenhaft vor dem Alef ein Pathach, 
analog der richtigen Punctation in den den ostlichen Denkmalern eigen- 
thumlicheu Pluralen der Nomina auf -e l: bosias, krepias, cias, noyias etc.), 
kopain’ics (Nakd kopaiifias).
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Auf folgende Weise bediente sich rler Schreiber des Glossars der he- 
braischen Buchstaben zur Transscription seiner Mundart, welche offenbar 
der ostlichen Champagne angeliort.

1. Alef transscribiert a, sowold betontes ais audi unbetontes, letzteres 
seltener: durable, korosant korocas; vortonig: manoir; unbezeichnet, aber 
vom Nakd. mit einem Pathach (a) bezeichnet: amargiec, gerantira, ainatinoit; 
im Anlaut stets Alef: akoveter, asevramanc, apetioas, apazibleret, ak’anesi, 
aporisoit, abonig’era etc. -an bisweilen durch en naeh lierrschenden Ortho- 
graphie transscribiert, ist plionetisch unzweifelhaft sowold fur den Schreiber 
ais audi fur den Nakdan nasaliertes a: tenca (Nakd. tańca), tancon, rendra, 
tendoit, ependromes (Nakd. epandromes), ependi, entremanti (Nakd. antre- 
manti), penk’a (Nakd. pank’a). — Beispiele fur die Endung -ant in Substan- 
tiven, Adverbien, Participien und in der 3. Conj. Praes. Plur. auf -ićnt 
(idnt): dolozant, treant, fondamentant, asoag’anc, konselanc, kroisant, por- 
cenant, korosant, adrecamant; atiramanc, tantisamaut, asevramanc, delicia- 
mane, lfarpantier, tantinamanc, prozant, vasalamant ; dagegen neaint (Nakd. 
neant); 3. Conj. Praes. Plur. (in Analogie an die I. und 2. Plur.) auf-iant 
(ient ist plionetisch iant), i hat consonantischen Charakter (y): huk’iant, 
eetiant, kriant, veniant, aliant e muiaut, oiant, lasiant, klopouant e dofiant, 
in mantoiat ist das n, wie aueh sonst ziemi ich oft, nnausgedruckt geblieben ; 
der Nakdan punctiert unriehtig inantoiet. — Alef im Anslaute transscribiert 
das stumme oder dumpfe e; aize, plotę, ele, konie, fere anpardone, de g’e 
(dois-je), ke.

Im Passe defini der I. Conjug, sowie im Futurum folgt dem Alef (a) 
der 3. Sgl. gewohnlieh eiu He (h), um dem Worte zunaehst einen verbalen 
Ciiarakter zu yerleihen und insbesondere das Passe defini der J. Conjug. 
von anderen Zeitfbrmen, Praesens und Imperatiy, graphisch zu unterscheiden : 
toru -j- Alef ware transscribiert torne, torn -)- Alef -)- He die 3. Passó 
def. Sgl. torna Bisweilen ist das He nur ein Luckenbiisser, ein sogenanntes 
Ziernngs-He. (Diese Bezeichnung stanimt ans einer judisch-deutschen Bear- 
beitung einer hebraischen Moralschrift, die den Titel „Wege der Gereehten* 
oder „Buch der Sitteir1 fiilirt. Yerfasser und Ubersetzer sind unbekannt; 
jedenfalls ist es naeh 1395 geschrieben. Am Schlusse des Buches sind vom 
Ubersetzer einige Bemerkungen iiber die Orthographie hinzugefugt worden, 
in welehen der Name Zierungs-He vorkommt.)

Das Alef in Combination mit den Vocalen e, i, o ist fheils aus der he
braischen Lautlehre, theils dadurch zu erklaren, dass die damals herrschende 
Orthographie die hebraische Transscription stark beeinflusste. Alef -f- Jod 
verhalt sich zu Jod wie pain zu pen. Der Nakdan ist in diesem Falle von 
einer grossen luconseąuenz. Bald punctiert er mit Zere, bald mit Pathach. 
Am Anfang des Wortes oder der Silbe geht dem Vav oder dem Jod stets
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eiu Alef vorher: e (et) i-st bald mit Zere, bald mit Chirik (ij puncliert. 
Die Annahme Sehuchardps, dass vor Voeal i, vor Consonant e gesproehen 
wurde, wird durch die zahlreicheu Inconsequenzen nieht bestatigt (Zeitschr. 
f. vergl. Sprachforschung X X I, p. 456) : e a vos sen’ors, e a bok’arises, e 
es foses; dagegen i espines, i es piesie. Vielmehr diirfte infolge von Dissi- 
milation gewohnlich vor mit e beginuenden Wortern i gesproehen wo.rden 
sein, dasselbe gilt auch von deu anderen Glossaren. Audere Beispiele fur 
Alef ais Begleiter (Stutzconsonant) tinden sich bei den betreffenden Vocaleń.

Hieher gehbren die Beispiele fur Alef ais Silbentrenner : k’antre-ises, 
ple-ut, ploi-o'j'e, tre-itor (Nakd. tra-itor), devoi-eret. Auffallend ist das Alef 
in krient (Nakd. krent), das nur eine Silbe bildet, ferner iu kove-ert (Nakd. 
kovert), was entschieden ein Schreibfehler ist (ein starkerer Punkt kann 
kucht ais Jod angesehen werden).

II. Betli ohne Tilde transscribiert b : biatć. Beth mit Tilde transscribiert 
v: vermel; bemerkenswerth ist devivole nnheilig devivolatum; v vor o des 
Hiatus wegen. (Die in Nordfrankreich seltene Erscheinung des hiatustil- 
genden w zwischen yelarem und palatalem Vocal wie hier in unserem Worte 
devivole kommt in den nordostlichen Mundarten Frankreichs ziemlich haufig 
vor, wallon. muwer (mutare), aluwette (frz. luette) etc. Zn beachten ist, dass 
in den wallon. Beispielen eine secundare, in devivole eine primare Erschei- 
nnng vorliegt. Vgl. Meyer-Liibke, Roman. Gramm. I 301). In der Giosse 
vierzon, welche ein Viertelmass bedeutet, haben wir entweder eine phone- 
tische Yeranderung oder bloss eine graphische Verwechselung von fierzou; 
das'Etymou-ist das altengl. feordhing; man erwartet eigentlich statt fierzon 
mit weichem s ein scharfes s lieręon, analog dem noch im Nfrz. iiblichen 
lautgesetzliehen tieręon, doeh wird nach dem Halbvocale r in den hebra- 
ischen Glossen gewóhidich ein weicher s-Laut (z) geschi'iel)en und gesproehen ; 
hieher gehort auch das neufrz. fierton.

III. Gimel ohne Tilde transscribiert g : grant, gik’et, sigre (eine siid- 
ostfranz. Form tiur das afr. suere, suevre, suivre; socerus, socrus, schriftlat. 
socer), angres (das im Afr. oft vorkommende engres, welches vom Verbuin 
engresser abgeleitet ist), haligront (ein Futurum von einem Verbum, das 
vom Adjectivum halaigre gebildet ist, letzteres nach H. Suehier Afrz. Gramm. 
I 37 aus aliicrem altengl. hal got. hails entstanden). — Gimel mit Tilde 
transscribiert g’ : aghloiPa (fiir agenouilla, ein interessantes Beispiel fur die 
Vertausehung der Laute und die Monillierung), de g’ote, angreg’a, g’ita, 
kolang’ieret (chalangieret), eg’areta (coupa les jarrets), a 1’ag’ornant (Geruu- 
dium in der Function des Infivitivs, vgl. Tobler, Beitrage I 45), abonig’era 
(gehort zu den im Jiidisch-Franzosischen eigenthumlichen Bildunj;en der 
Verba auf — licare, bonificare wird bonig’ ier, aedificare ai'g’ier Romania I 
166; zur Erklarung dieses Lautwandels muss man von der Behandlung des
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Ausganges -łicare in gelehrteu Wortern ausgehen, -ficare wird -vigare, woraus 
im Span. -iguar, Altpurtug, vigar und im Jiid.-Franz. -igier unter Wegfall 
des zwischen den beiden i sieli befindliehen v, trig’es (triticum, wozu ieii nur 
das span , portug., trigo gefimden liabe), eloverg’ ierel (exclubricaverunt).

IV. Daleth mit oder oline Tilde (um es von dem ihm ziemlicli alin- 
liehen Resch (r) zu unterscheiden; aus demselben Grunde ist das Daleth 
bfters mit einem Dagesch verselien) trausseribiert d : denira (von oinem 
Verbum denir gebildet, das seinerseits auf das Verbalsubstautiv deni zu- 
riickgeht; die Proportion ist: denir zu deni wie fiuir zu fiui) ; in reponi ist 
das d aus Versehen weggeblieben, da im Glossare sonst repondi die Perfect- 
form von repondre ist.

V. He trausseribiert am Anfang und in der Mitte eines Wortes ein 
ausgesproelienes li, am Schlusse eines Wortes wird es, wie bereits erwiihnt, 
ein diakritisches Zeichen, eine „Ziernng“ und ofters nacli der hebraischen 
Grannnatik zum Zeichen des Femininum bei den No minibus z. 13. boi den 
Participien verwendet ; hasture, huk’a, bat, liai, bateret, baca, hastę, lianap, 
lialigront; ais Inlaut: ebabi; in ah-tandi ist das He vor dem Trennungs- 
zeieben nur ein Liickenbiisser, um die Symmetrie der Zeilen zu wali ren ; im 
Auslaut: 3 Passć def. Sgl. ag’ilon’ali, k’etivah, angreg’ah, desolah, plolali 
(der Nakd. fasst es ais Praesens auf und punctiert plaie, der Glossator ais 
Passć def. ploiab) etc —■ 3. Fut. Sgl. tornarab, alig’arah, poterab ; doeb 
wird es ziemlich haufig weggelassen, sowobl beim Passś def. ais aucb beim 
Futurum. — Hc ais Zeichen des Femininums: bezagueb, eskroleeh, anvelo- 
peeli, desevreeb etc.

VI. Vav trausseribiert den o- und den u-Laut (ais Scburuk den ii* 
Laut); der Glossator stellt es dem Verstandnisse des Lesers anbeim, das 
Vav riclitig zu lesen. Der Nakdan punctiert das Vav ais Cholem, um den 
Vocal o oder ou, ais Schuruk, um ii zu transseribieren ; niiheres lasst sieli 
dariiber niclit sagen, da jeder Anbaltspunkt zur genauen Feststellung des 
Lautcharakters vou Vav feblt. Risweilen ist das Vav von einem Alef im 
Inlaute begleitet, gewolinlicb ist das Alef vor dem Vav, seltener folgt es 
dem Vav, im Aulaute ist das Alef stets eine Stiitze des Vav : lo, do, o 
(ubi), os (ilłos), kote (o vor einem Alef), ebenso in fos (fous), repot (repo- 
situm); in manehen Glossen konute man das Vav Alef mit einem cir- 
cumflectierten o vergleicben; kromor (vom Nakd. kremor punctiert, doch 
lasst sich das o zur Notli dtircli den Einduss des labialen m erkltiren, wahr- 
scheinlicher ist es, dass wie in prozant eine Verwecbselung von Vav und 
Jod vorliegt), poers (der Plural des substantivierten Infinitivs pouyoir). — 
Das Scburuk trausseribiert i i : ussiec, anprnnt, lu (locum), lur (illorum), au-

l) Wahrscheinliclier ist, dass das oflene d fiir den Glossator oder den Nakdan ein 
ii oder ein dem ii sieli nfthernder Voqal war,
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tiu le (insensć); bisweilen ist die Punctation unriohtig: plandur statt plaudor 
(splendor), Das Alef stellt sieli im Anlaut stets ais Stiitzzeichen ein. — O 
und ii in Combination mit Jod oder Doppel-Jod (mit oder ohne Tilde) trans- 
seribiert den Diplith. oi oder ni (eigentlieli oy, ny); da i consenantischen 
Charakter hat, ist oi (ni) ein fallender Diphtliong. Das Doppel-Jod transseribiere 
ich mit i', was entschieden dentlicher ist ais die interpretative Transscription 
Boehmers oder die exotische Darmesteters : plotę, eploieret, eploita, aporisoit, 
g’oi'eront, loieret, apledoia, revoidaras, asoia (essaya); ni (liodie), fuite, l"uis, 
bruiamant, ekuiere, bruis (broussin d’erable) ; bisweilen ist ni zu u, i verein- 
facht: knvrinc (carquois Jahrbucli fiir roman. u. ongi. Sprache u. Lit. N. 
F. I, 3 p. 308 C. Michaelis, Etymologies), tile (tuile), rucel (ruicel).

VII. Zajin transseribiert den weichen s-Laut (z), welcher iifters mit 
einer Tilde versehen ist, wodurch eine bestimmte Nuancierung des z ange- 
zeigt wird, da das Zajin im hebraisehen Theile des Glossars uiemals die 
Tilde hat; es ist jedoeh kein Anhaltspunkt vorlianden, die Art des z-Lautes 
zu fixieren : a mon aize, *) debrize, dolozant, raizins, trezala (eine Analogiebildung 
zur I. Conjug.), pozamant, pozaromes, pozara, prozant, apezibleret, beza; 
hinter r : tarzir, vierzon, eklarzira. Bisweilen ist der weiche s-Laut durcli 
Sin -(- Zajin transseribiert: taiszanc, faiszant, apeszibleret,

VIII. Clieth wird in unserem Glossar nur in hebraisehen Wortern 
angewendet ; ich erwahne hier eine Glosse Raschi’s zu Jesaias 30, 6: Hocker 
chaldrobe, ebenso Sabbat fol. 54, dann im Leipziger Glossar, Jesaias 30, 6: 
chardobe, eine Glosse, die sich jeder Erklarung entzieht.

IX. Teth transseribiert t. Das Thav, welehes sich nur in hebraisehen 
Wortern findet, kann schon deshalb uicht leieht eine Verwendung in der 
Transscription finden, weil es einen doppelten Lautwert hat, t und den Laut 
des englischen th.

X. Jod oder Doppel-Jod transseribiert die Vocale o und i, ferner den 
Consonanten y. Im Anlaute geht dem Jod stets ein Alef vorher, ofters in- 
mitten des Wortes. Die herrschende Orthographie, weiche den Voeal e durch 
ai, ci ausdruckt, findet in der Transscription ilire Parallele. Jod oder Doppel- 
Jod mit der Tilde hat gewohnlich consonantiselien Charakter. Ebenso wie 
e und i zur Bildung von Diphthongen dienen, dieut aueh Jod (Doppel-Jod) 
zur Bildung von Diphthongen in Verbindung mit einem Alef und einem Vav. 
Es herrschen in der Schreibung derselben dieselben graphischen Inconse- 
ouenzen wie in der damals iibliehen Orthographie. Die ungleichmiissige Puue- 
tation vermehrt die Verwirrung. Jedenfalls ist in vielen Fallen die Monoph- 
thongierung bereits durchgedrungen: pen (pain), fere (faire), de g’e (dois-je);

‘ ) A mon aize gehiirt zu den Beispielen, weiche A. Thomas in seinem Essai „Aisp“ 
(Roman. 21, 518) anfiihrt; schon der Commentar Meamer (Moses Uandau) spricht in 
Numeri II 17 iiber die Ableitung vom lat. aice (Du Oange).
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forel (Alef -j- Jod), enorć, priere (e ist Doppel-Jod); isant, felonie, partie, 
biatć, kriant, vetxant, de cias, eforciere. — Doppel-Jod mit Tilde transscri
biert ie : piege, maniere, reniec, tierce, piere, cierges (Doppel-Jod -)- Alef 
-f- Jod). — Alef -f- Doppel-Jod transscribiert a i: lai, luisa (Nakd. lesa), 
doaire. — Vor n babi ai, bald e (Alef -(- Jod), bald e (Doppel-Jod) : de- 
main (Nakd. demen), demon, fontene (fontaine), foateue. — Vor mouilliertem 
n’ : gain’ag’e, d’Epain’e (d’Espagne), baiifoit (dagegen ban’a), kopaiiFies, 
Benierkenswert sind die Participia caint, defraint, afaint, dagegen defrent, 
welche vom Nakdan unbegreiflicherweise cenat, defrenat, atenat punctiert 
werdcn ; ferner neaint (Nakd. neant).

XI. Kaph wird nur in hebraischen Wortern angeweudet.
XII. Lamed, auch Doppel-Lamed transscribiert 1: durable (aueh du- 

rablle), sanblle, ansanblle. — Lamed mit Tilde transscribiert mouilliertes ! 
(11): k’anoll (eateniculum, gleiclibedeutend mit dem afr ehaaiguon catenio- 
nein), despolła, molłane, depolłier, verolla, tallamane, batalie, artaiłl (gleieh- 
bedeutend mit artil, vgl. Korting, Lat.-Rum. Worterb. zu artilia etc.), talłies, 
devinalle, antilla (3. Passć def. vou antillier intelligare, schriftlat. intelligere), 
avillanę, avilliee, aviłtas, narilles, somelle, ajiarellie, avellant, botell, Bagilłon, 
k’avilles. Hielier gebbrt dic Verstummung des 1 vor Cousonanten, wie in 
mchreren andern ostfranzosischen Mundarten : liasture, bat, fas, savras, bosias, 
biatd, tonias, krepias, k’adra, ek’adee, haceret, eac (oculos), baca, savec, cias, 
tresadroie.

XIII. Mem transscribiert m : konsomamant; ich erwiihne biel das 
W ort detlumenia er scblug, welobes mir unverstiindlieb geblieben ist.

XIV. Nun transscribiert n, welehes haufig nicbt gescbrieben wird; ob 
diese Erscbeinung pbonetiscb oder graphiscb aufzufassen ist, mtiss dabin- 
gestellt bleiben, da das u mancbmal gescbrieben wird, maucbmal wieder 
nicbt, regelmiissig verstummt os in der 3. Plur. des Passe def., welcbe Form 
in uuserem Glossar ais Oxytonon gelten konnte : ledag’ier (daneben le- 
dang’a), Fafant (dan. 1’anfant), kopan’ie, segodare, koplet (comj)laint), anko- 
tret (ankontroit), kopaiifon, atedra, kovoier, mo piesie (mon), motanier, ka- 
pag’e, taborc, koroiera (conroiera), kosuma ; furet, -eret, -iret. — Nun mit 
der Tilde transscribiert mouilliertes n’ : ag’ilon’a, alin’a, temon’a, tortefiifara, 
deklin’emant. — Nun uud Beth sind in libon de lin verwecbselt, es muss 
linon de lin beissen.

XV. Sameeh und Ajin nur in hebraischen Wortern.
X V I. Pe transscribiert obne Tilde p, mit Tilde f :  eparc (espart und sparl 

afr. Blitz); flandolara (von Handolle, eigentlich frandolle Scbleuder gebildet; 
pl und tl, pr und fr scheinen im Jud.-Franz. im Anlaute einander zu ver- 
treten; ich verwei.se auf die Glosse Raschi’s zu Jesaias 44, 14 prancon fiir 
planęon Reis und auf die zahlreichen Beispiele im Gxforder Glossar), frete (ent-
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weder vou fracta oder mit Weglassting dds n frairite), fis (Plural. ziim Singul. 
fic fieus mit der Bedeutung Feigenwarze, noch im Neufr.". in dieser Bedeutung).

XVII. Zade transsoribiert das c der iiblichen Ortliographie, ferner 
t s, wird haufig mit Pin (s) venvechselt; zwei Schreibungen in einer 
Glosse korosant korocas beweisen, dass zwischen Zade und Sin (c und s) 
im An- nnd Inlaute kein phonetisclier Ilnterschied mehr besteht; ebenso 
lorce nnd forsę; canbel (petite tronpe destinće a attirer Pennemi dans nne 
embuscade; combat, tournoi, jofite. Godefroy), treec an ca tretet hielier 
(lmjier. von traire mit reflcxiver Bedeutnng sieli woliin begeben, bintreten), 
cet (Nominatiyforin des demonstrativen Pronomens (ecce iste) mit Verstum- 
inung des s, vgl. et fur est; man mochte eigentlieb cit (cist) erwarten, doch 
dringt fruhzeitig cest in den Xominativ), antica (von anticier mit zweifel- 
liafter Etymologie, vgl. Kórting, Lat.-Rom. Wbrterb. unter titium im An- 
Ining). — Im Auslaut deckt sieli das Zade mit der iiblichen Ortliographie z 
in dep yerschiedenen Endungen molłanc, asoag’anc, ak’etanc, estopec, liaic, 
deskoyrie, k’aitonic eine Art Gewebe, ein mit dem Suffin -icins von chaton 
Kasten abgeleitetes Collectiysubstantiy, vgl. Raschi zu Exod. 28. 4 ); noc, 
voo, dec (nos, vos, des), taborc, kuvrinc.

XVIII. Kopii transseribiert k, mit Tilde k’ (eh) : kłos (Plur. von klop 
cloppus binkend), krepias (Plur. zu crepel, crespel, gleichbedeutend mit 
erespet, beignet), eki (eccu -f- hic, vgl. Stengel Worterb. unter ici); mit 
Tilde (ch) : lPanołl, k’alos (cailloux), IPeyrias (Plur. zu cheyrel, cheyreau), 
vank’ara, merk’a (fiir marlPa kennzeichnete, gerra. mark), truk’ec (truches 
Plur. zu truche JDreschwalze ?); liieher gehort auch ankoan (aus dem nocli 
niclit erkliirten ank- und oan hoc anno prov. ogan, span. ogano zusammen- 
gesetzt; Bourciez’s Erkliirung in quo anno ist unhaltbar, vgl. Roman. 
XV III 519).

X IX . Resch transseribiert r : renanc (raisnanz), dec antris (des an- 
trins, integrinus). Verstummung des Resch (r) in abres (abres), jialerd (par- 
leró); Doppel-Resch in perriere (der Nakdan bat ein r getilgt), morara (der 
Nakdan liest morra und tilgt ein r, doch liisst sieli das Futurum morara ais 
Analogieform erkliiren, zu morir wird eine Passd ddf. morit, ein Conj. Im- 
perf. morise und ebenso ein Futurum morira, in welchem das yortonige i 
vor r in Analogie zu den zahlreichen Futuren auf -ara a wird, gebildet,; 
Analogiebildungeu spielen im Jiidisch-Franzosischen sowolil, ais auch in jiidi- 
sclien Mischsprachen x) iiberhaupt eine wichtige Rolle ich erwahue das Passd 
dfif. rainbi, welches sieli zum Infinitiy rainbre (raembre) wie yendit zu

') Tie judischen Mischsprachen sind nicht nur ttir die einzelnen Sprachen wichtig, 
indem sie iiber alteres Sprachgut manch bedeutsamen Aufschluss geben, sondern auch 
dadureb, dass sie das Wesen der Sprachbildung, die Umwandlung von Lauten und Be- 
deutungen, die Entwickelung syntaktischer Fiigungen yermoge der Durchsicbtigkeit 
der Factoren, die sie bilden helfen, in wirksamer Weise illustrieren.



vendre verhśilt und das schoń besprochene Futur, denira. In der II. Ab- 
tlieilung werde ich die Analogiebildung im Jiidisch-Franzosischen eingebend 
besprechen).

X X . Sin transscribiert den scharfen s-Laut: savras, laisa, es anfane, 
desfandant desfandras (ein Hebraismus, welclier vom Glossator wiederge- 
geben wird und einen Imperativ ausdriicken soli, der im Hebr. durch den 
Intinitiv oft eine Verstśirkung erfahrt; iiberhaupt sind manche syntakt. Fit* 
gungen in den Glossen und Glossaren nur vom Gesichtspunkte einerlnter- 
lineariibersetzung zu begreifen; vgl. Kaschi zu Exod. X IV  11 si por fail- 
lance de non fosses, worauf sclton Darmesteter in Roman. I p. 157 hinge- 
wiesen hat). — Has vor Cousonanten verstummte s wird wie in der damals 
lierrsclienden Ortltographie bald geschrieben, bald wieder nicht: despolla, 
depołłier, astrę (fur atre alter), liasture (hature lialtura), d’abaste, desko- 
vrara (Analogiebildung), et (est), espine, faiste, d’Epain’e, etanbos (eine hiu- 
sichtlich des strittigen bouąuestan wichtige Belegform, ebenso Raschi zu 
Deuteron. 14, 5 estanbok, vgl. Rom. X V II 598); s fur c : rensiret (3. Plur. 
Passć dćf. von rencir; von dem in rancon redemptionem enthaltenen Be- 
standtheile ranc wird rancir neu gebildet), forsę, korosant etc.

Um die in wenigen Ziigen dargestellte Ubersicht iiber die jiidisch- 
franzosischen Sprachproben zu vervollstandigen, lasse ich, soweit es der mir 
zu Gebote stehende Raum gestattet, das Raseler Glossar iiber die ersten 
Capitel von Samuel I. folgen und gebe die in demselben unterbliebene Bc- 
zeichnung von Capitel und Vers an. Was die Quellen unseres Manuscriptes 
betrilft, so schicke ich im allgemeinen voraus, das Menachem ben Saruk, 
Dunasch ben Labrat, Sadya und vor allen Raschi die Gewahrsmanner un
seres Glossators sind.

1 son k’anoll IV , 18 
sur ke fu pris 19 
ses IPardonas 19 
ag’ilon’a 19 

5 kant morit elle 20 
ki etanc 20 
de g’ote li 20 
repondi 20 
mit 20

10 non enor 21 
ek’etiva 21 
e por son sigre 21 
e firet ester V, 2 
e firet retorner 3

15 les pames *) 4 
tallie 4 
a suill 4 
mark’eret 5 
angreg’a 6 

20 e desola os 6 
fis 2) 6
non demorai’a 7 
andurci 7 
les setfors 8 

25 sa ploTe 7 
tornara 8 
e firet torner 8 
konsomamant 9

ł) Paumes. — 2) Plur. von fi, eine Art Hautkrankheit.
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e furet estopec 9 
30 a raoines VI, 2

e a devi nanc 2 
retorueret V, 10 
amande 3 
serec mez’inec 3 

35 serec alak’iec 3 
rac 4
a!ig’ara sa ploie VI, 5 
e a vos seił’ors 4 
angreg’arec 6 

40 ke ovra 6 
ovra 6 
k’arete 7 
anfantanc 7 

45 aletanc *) 7 
e liarec 7 
a dedanc 7 
amande 8 
an Feskrin 8 

50 de kosie liii 8 
sa ploie 9 
avanlure 9 
auprizoneret 10 

55 e k’anteret 12 
e dreceret 12 
alant e kriant 12 
aliant e mniant2) 12 
vile IFanpetre 13 

00 kar aviłlieret 19 
a deprizer 13 
ke repoza VII, 2 
deprizeret VI, 19 
despiteret 19 

65 apresteret VII, 
semoniiet 1 
c furet atrec 2 
a la liasture 5 
e verceret 6

*) Alaitanz (lait). — a) Vgl. S. 19.
*) Wird ais Feldherr gebieten.

70 e prieret
teras 8
an’iel de let 9 
tot 9
e tormanta os 10 

75 e konsuma os 10 
Fesplenure 11 
dant 12 
g’uke ci 12 
e furet desklin’iec 13 

80 l’avoir VIII, 3
desfandant desfendras 9 
lo droit 9 
a piinantareses 13 
ea bok’areses 13 

85 ea kuizareses 13 
dimera 15 
de profecie IX, 5 
enore 6 
a son valet 7 

90 e germantera 8j 5 
e dotera
e ke aduiromes 7 
ala 7
vierzon 4) 8 

95 lot 8
la profete 9 
eloit apelć 9 
si devant 9 
disoit 9

100 kant ala il 9 
bendira 13 
les semonc 13 
descovri 15 
a sen’or 16 

105 huk’a lui 17 
mentendra 17 
potera k'evetaine 6) 17 
e ankontra 18

— s) afr. guermenter. — 4) Vgl. S. 20.
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an la k’ambre IX, 22 
110 a bok’ier 23 

la part 23 
le g’anbot 24 
e la kufse 24 
koili ') 24 

115 fiole X, 1
e dotera per vos 2 
antramantira 2 
e paseras 3 
1’esplenure de Tabor 3 

120 portant 3 
k’evris 2) 3 
bocel 3 
les seffiors 5 
i ankontreras 5 

125 kopan’ies de profetes 5 
e tabor 5 
e k’alamel 5 
piece de pain 3 
i apleteras s) 6 

130 atandras 8
son kenuisor 11 
i aploia de profecier 13 
l’onkle 14
e ke la kromor de de an lur 

cors 26
135 e fit eskrier 17 

e fit amaser 17 
de felonie 27 
e despiteret lui 27 
taisz’anc 27

140 an krever 4) XI, 2 
apres midi 5 
e ak’anesi6) XII, 2 
temoiniez 3 
k’aloug’fi 3 

145 debrisć XII, 3

rancon 3 
e recelfi 3 
k'along’ac noc 4 
debrizas noc 4 

150 e serfi derafnie 6) 7 
e asig’eret os 8 
la ploie 9 
e livra 9 
lesera 22 

155 revelarec 14 
g’ura 22 
iei X, 22 
fu repot7) 22 
a les armures 22 

160 e fu bat 23
s ansain’arfi XII, 23 
krenbrec 24 
maliifant 25 
sen'or XIII, 3 

165 fu hai 4 
fn anpirć 4 
fu aprimfi 6 
fu destraint 
e furet repoc 6 

170 i es espmes 6 
i es piesie 8) 6 
i es foses 6 
hatereret 7 
lo promier an 1 

175 i atandi 8 
i epandi 8 
a sal ner lui 10 
fut epanduc 11 

180 prić 12
e fu anforciec VIII, 12 
e fu detenuc 
foleas 9) 13 
lo canbel 17

’ ) Couille. — *) Chevrias ist fur chevris zu lesen; Plur. zu chevrel, nfr. olievreau. 
— *) Agir ayec ardeur. — 4) Infinitiy nach der hebr. Vorlage. —, 8) >ifr. chancir. — 
fl) Pte. Perf. Fem. y. deraisnier. — 7) — Repositam. — 8) Afr. plaissei'z, vgl. den Orts- 
namen Plessis. — 9) Passe dćf. von foloier.



28

185 kopanies 17 
la kopanie 17 
1’esplauure des arpanc 18 
la valse des tintures 18 
e mestre 19 

190 dart 19 
a forbir 20 
son sok 20 
son kotre 20 
sa bezfague 20 

195 sa kon’ie 20 
son fasor 20 
i a se kotres 21 
i a trois fork’es fer 21 
les limes 21

200 les limes trank’ans 21 
a son fasor 21 
e a fer ester 1’esgulłon 21 
le canbel 23 
fandant X IV , 5 

205 retenemant 6 
an a sec 6 
torne 7
komę ta yolantć 7 
e seromes deskoverc 8 

210 atandec 9
e demoraromes 9 
e fnret deskoverc 11 
lo canbel 12 
e lo mangonel 15 

215 des pertuis 11 
les getes 16
antramantisemant XIV, 15 
i au ca 16 
kontec 17 

220 ancerk' ec
e ecerk’eret 17 
e acroisant 19 *)

e źu amasć 20 
e fu bani 20 

225 akrois 19
fut destraint 24 
ki sont repoc 22 
e cong'ura 24 
mangier 24 

230 rusia ') 26 
etandi 27
lo k'ief do baston 27
0 rozel de miel 27 
e łasa 28

235 eklarziret 29
1 eklarziret 27 
fu akreiie 30
e fit voler 32 
eskriiec 34 

240 epandec 34 
rolec 33 
aprimec 33 
son an’iel 34 
ankomanca 35 

245 treec an ca 38 
les sen’ors 38 
done sort 41 
e fu pris 41 
i amasa avoir 48 

250 asavorant 43 
asayore 43 
soit deyoiie 45 
de poille 2) X IV , 45 
e rensirent3) 15 

255 e veoit 52
son degastor 48 
yigeros 52 
ageta X V , 2 
d’anfant X V , 3 

260 i amasa 4

*) Rusia geliort zu dem vou retusare gebildeten reuser. — 2) Eine seltsame Ne- 
benform zu poił, wahrscheinlich ein órtkographischer Schnitzer. — 3) Eine Neubildung 
von dem in ranęon enthaltenen Staninie ranę.
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e huk'a 4 arnertć 32
e konia os 4 esiłłie 2) 33
an an’ias 4 300 e fu repandu 33
paonier 4 e demanbra

265 piatailłe porpansa 35
e tańca 5 e antremantiret X V I, 4
feniró toi 6 e semondras 3
alant a l'antree de Sur 7 305 siec aprestec 5
e print 8 i aprestec 5

270 destruit 8 e semont 5
e piata 9 remains 11
lo mellor 9 e fit paser 10
e les gras 9 310 si eploieret 11
les motons 9 e bon feture 12

275 fu despite 9 e poza 13
e avorie ł) 9 e eploita
e denit 9 eprit 13
porpansć 11 315 e partobla lui 14
alevanc 11 i aporisoit lui 14

280 faiszant ester 12 partobla toi 15
atant 16 aporisoit toi
e volas 19 ogrenant3) 16
e tornac 19 320 e orgenoit 16
lo miac de la destrucion 21 abonig'era toi 16

285 devinalle de revelemant 23 des valec X V I, 18
e vanitd 23 e anee 4) de pen 20
e imag’es 23 e bocel devin 20
a forcas 23 325 e demora 21
e torna X V , 27 e alarg’isoit 23

290 anpardone 25 e la valee XVII, 3
lo vainkieres 29 d’entre dos 4
la force 29 d’antre os 4
non fasera 29 330 son hat 4
e non repantira 29 e dor 6) 4

295 a ripantir 29 e k’apel 5
delieiamanc 32 e heame
anliamanc 32 e liaberk 5
torna 32 335 raailles 5

’ ) Ptc. Perf. Fem. von avorir aus abhorerre; prov. aborrir und aorrir. — s) exi- 
liare. — 3) Fur orgenant. — 4) EaelJadung. — 6) Ein kleines Mass; afr. dor, dour; 
prov. dorn-s.
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340

345

350

355

300

305

370

e naz’el 0
e lo raank’e de son dart 7
korne esoble >) de tiserant 7
e la lamele 7
la targ’e 7
eliziee 8
hontai 10
ledange 10
e furet defrainc 11
e despita lui 42
amatinane 10
i ayesprisant 10
les fromag'es de let 18
setier lo 2) roti 17
revoidaras 3) 18
lur garantize 18
e lesa 20
a cerne 20
e kor *) 17
e tenue 35
a ledag’ier 25
aurik’ira lui 25
icet 20
ledang’a 20
les atiramanc 20
e torna d’astre part 30
e tint lui an sa barbe 35
e sezi lui 35
e cent 39
a sofa 5) 79
e non vot 39
k’alos 40
i an la pastoniere 40 
livrara toi 40 
e flandela 49 
e alin’a 49 
son front 49 
i afondera 49 
an son front 49

375 a la flandele 50 
e degnina 51 
de son forel 51 
e paroeit lui 51 
antre dos portes 52 

380 d’ank’acier 53 
e degasteret 53 
Fafant 50 
lo mik’in 5G 
fu anliie X V III 1 

385 laisa lui 2
korne son kors 3 
e despolła 4 
esploitoit 5 
a k’anter 6

390 i antantisaraant 0 
e hukOant 7 
les ag’o'iereses 7 
agetaut 9 
regardant 9 

395 e poza 10 
e folea 10 
e haca 11 
e g’ita 11 
e torna 11 

400 espletant 14 
e ciota 15 
fu donee 19 
ke dut doner 19 
e plezi 20

405 an une de dos 21 
an soef 22 
povre 23 
e avili 23 
an doaire 25 

410 e prozanta os 27 
e doter 29 
d;abaste 30 
epleta 30

*) Ensouple (insubulum). — 2) Fur do, Sckreibfehler. — 3) Reyisitare. — 4) Imp. 
yon courir. — 5) Essaya.
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antiłla 30
415 e seras repos X IX  2 

de pres mon pere 3 
de g’ote mon pere 3

palarń par toi 8
an s’ avanture 5 

420 orgenant an forco 9

A n li a n g.
Die a uf S. 8 uud 9 gelieferte kurze Sprachprobe der Prosa des liebr. 

Ms. Oct. 512, welclie im ąllgemeinen von der talmudischen Methode, dureh 
selbstgestellte Fragen und Einwiinde, dureh Anwort uud Entgegnung den 
Fluss der Prosa zu unterbreehen, beeinflusst ist, soli an dieser Stelle ihre 
Fortsetzung fiuden.

304 b por se et ele apelee konteuue por se ke ele tient kontenuement 
sant fal i r ke sete n’a nule repos ni en le komensement ni a la fiu... e por 
voir set fevre ele s’entrine ases de fois par kort termine par kozę de Ja 
matire ki et lig’ere e deklinante a la diestion par koi sete fevre se entrine 
en set jors e kant ele pasę la setieine jor ele se fet de atre matire ele 
se mele avekes lc sank ki la fet devenir grosc e pezante e par sete kozę 
ele s’along’e jok a ozne jors o jok a katorze... e la kozę ke ele se depart 
liativemente sete fevre s’et par la kozę do sanke a tot se ke ele se porit 
hativement ele et detenpree e por se avient il se ele porit par akcidenc ele 
et detenpree- par naturę por se la fet ele k’ang’er hativement a sa naturę... 
mes les atres omurs il ne resenblent mie a sete si por koi por se ke eles 
prente potrifaksion e k’alur par kwantitó e kalitć.. mes le sank il lure re- 
senble mie por se ke il resiet mie potrifakcion mes sulmente par kwantitć 
par li... kar sa kalitć et k’ode e moite e il et plus detenprć ke ne sont.

305 a les atres komisiouc... e seli ki kude ke par akresanse de k’alur 
o moitur s’et la kozę do degatement la kalitć de sank il kudent fas il (us) 
se meprendent ke se n’et atre kozę mes kroisanse (de la kalitd de sank) de 
la kwantitć do sank e ne pas degatement de kalitć kar degatement de kalitć 
il ne se fet mes kant la k’alur tot par li kret e de sa naturę si devient 
kolerikes... e kant moitur se kret si devient 1'ome flutnatikes... e se k’alur 
e moitur sont krus onivement atant de l'un komę de 1’atre donk se fet la 
kroisanse en kwantite e non pas par le degate de kalitd... e kele fevre de 
matire... tenve e sotivc en sete enter k’alur enflaubee par naturę donk se 
ek'ofe en sa manere e fet la matire arse korne sendre si ot le korć epurg'4 
tle k’alur par la rezon ke la k'alur ne trove nule moitur o k’alur se puse g’onder 2) 
noc prenomec esanple 3) des sek’es lenes e moites... kar le sek’es ardent hati- 
vement si devienent tot sendre... e les moites si et le fu lic e gardć en ans 
e se il fet une kuetion en kele manere et gardć k'alur en moitur... ja sont 
amduis kontreres l'un a 1’atre tot kontrere se konbat ades a son kontrere...

Intelligare fttr scliriftlat. intelligere. — 2) Joindre. — 8) Ensemble.
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305 b nos repohs a sete kwetion por voi'r raoitur śe defent a la k’alur
avant ke k’alur uvre en li mes kant ele ekomense a sofrir la k’alur ele le 
gardę par la naturę goveruer par koi la k’alur ki et l’ovrur ne se porise 
mie hativement en li... por se kele matire de fevre ke sa matire et sotive 
e sek'e; si korne kolera ele et tot eflanbee e tot fenie e se fet korne sendre
e sa k’alur s’etent e kant ele se depart ele tarze a se retorner a sa k’alur
por se ke rien n’et demorć o korć de la matire primere ki puse hativement 
resoiver *) k’alur... mes se la matire de la fevre et grose e moite si konie 
fiume s’ardur et tarzaut a alumer e kant sele moitur ekomense a sofrir la 
k'alur ele la sofre long’emente c la k’alur se etent a vis par la kozę de la 
matire ki se defent dever li e kant ele s’etent un korć n’et pas le korć
epurg’d de la kalur do tot... por se ke la moitur e la grosur de la matire
governe e mentent la k’alur o korę e se k’ang’e bativement por retorner a 
la segonde asese... kar la k'alur de 1'asese primere aide a 1’asese segonde par 
koi ele se hate a ekomenser a s'alumer... por se et la reit e la demoree.

306 a de sete fevre dois fois plus long’e ke n’et le repos... 1’asese si
demure dis wit ures e le rejios sis... e unkore vos di se la matire et grose
e sek’e si korne milankolie ele se defente enkonter 2) la k'alur par sa grosur 
par koi kant ele s'ekomeuse a se degater ele devient korne sendre e le korć 
s’epurg’e de li bativement por se ke k’alur et esi devoiee de moitur par koi 
i ne puet etre gardd en li k’alur par la kozę de la sekur naturee de la
matire por se et le retor de sete fevre tarzive por ke la fredure de la matire e
sa grosur ne sout pas deskliuane a la k’alur ke ele puse hativement se prender s) 
en li... e unkore atre rezon il i a ke le korć si et epurg’6 de 1'asese primere si ni 
demure o korć nule kozę de k’alur par koi la k’alur de la segonde asese 
soit par li aide... e par sete kozę si et le termine do repos de sete fevre 
dobie de son asese... kar son asese demure vente katre ures... e son repos 
karanie wit... e il fet kwetion dever noc en kele manere...

"V  e r b e s s  e  r  \i n  g .
S. 21, Z. 2 und 3 ist „unter Assimilation des vor dem synkopierten i 

betindlielien zu lesen.

*) ReceYoir. — 2) Emontre. — 9) Prendre.
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33er hochverdiente Schulmann, dessen Andenken die folgenden Zeilen 
gewidmet sind, war am 22. Juni 1832 zu JDobern in Bohmen geboren. Nach- 
dem er die Volkssclnde in seiner Yaterstadt absolviert batte, kam er 1843 
an das Gytnnasium nach Leitmeritz, wo er 1850 mit Auszeicłinung matu- 
rierte. Darauf widmete er sieli auf der Universitat zu Prag erst juridischen, 
dana philosophischen Studien, erwarb sich den Doctorgrad und bestand bald 
aueli die Lehramtspriifung aus Mathematik und Physik mit ausgezeichnetem 
Erfolge. Im Jabre 1855 wurde er Probecaudidat am Gymnasium in Leit
meritz und scbon am 20. September desselben Jahres wirklicher Lebrer an 
der Staats-Oberrealschule in Innsbruck. Schon hier bewies er bei der Griiu- 
dung und Leituug eiuer Handelsscbule organisatoriscbes Talent. Ais dana 
im Schuljabr 1865/66 der Matbematiker Tb. Klimesch von der Czernowilzer 
Realschule nach Gorz gieng, wurde Kern an unsere Anstalt ernannt und 
trat mit Beginn des Sommersemesters seinen Dieust in dem ueuen Heim 
an. Da kam die bose Zeit der Cholera. Am 21. August 1866 erlag der 
Seuche Dr. Hermann Tausch, der erste Director unserer Anstalt und Kora 
wurde erst provisorischer Leiter und nacb der Alierhóchsten Entschliefiung 
vom 1. Juli 1867 Tausch’s Nachfolger. So kam er in unser Land und 
unsere Stadt, zu dereń Wolile er durch 30 Jabre wirken sollle. In dieser 
Zeit wurden die Kriifte des bocbbegabten Mannes von unserem óffentlichen 
Leben vielfaeb in Anspruch genommen. Er selbst fiihrte sieli bezeicbuender 
Weise durcli eine bumane Stiftung bei uns ein. Kautn mit der Leitung dieser 
Anstalt betrant, erwirkte er sich am 2. Januer 1867 bei der Landesbehórde 
die Bewilligung zur Griindung eiues Yereines fur Unterstiitzung armer 
Schiller der Realschule. Ais der Verein 1868 ins Leben trat, wurde er dessen 
Ohmami und blieb es bis zu seinem Tode. Im Jabre 1873 wurde Sehulrath 
Kora aueli Vorstand des Unterstiitzungsyereiues fur wiirdige Schiilerinneu 
an den communalen Madchenschulen und 1880 Vorstand des Unterstutzungs- 
verciues an den communalen Knabenschulen; — Yereine, die er mitbegriindet 
hatte und von denen jahrlich Hunderte von Wohlthaten der Schuljugend 
erwiesen werden. So war auch ein betrachtlieher Theil des Schulerunter- 
stiitzungswesens unserer Stadt in seiner Hand. Autóerdem war Sehulrath 
Koni Mitglied einer Prufungscommission fur Dampfmaschiuen-Persouale. die 
seit 1866 hier bestand, und wurde 1870 ihr Obmann. In demselben Jahre
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erwarb er, zum Gemeinderathe der Landeshauptstadt gewahlt, ein neues, 
fruchtbares Feld fur dffentliche Wirksamkeit. Wie selir er sich in dieser 
Stellung das Vertrauen seiner Mitbfirger zu erwerben wusste, beweist die 
Thatsache, dass diese ihn seither immer wieder zu ibreiu Vertreter wahlten. 
Fiinf Jahre war er Mitglied des k. k. Stadtschulrathes, bis ibn die Gemeinde 
1880 in den k. k. Landesschulrath entsendete und er Obmann der Schul- 
section des Gemeinderathes wurde. So trat er mit der communalen Yolks- 
schule in Verbindung, auf dereń Entwicklung er den nachhaltigsten und 
wohlthatigsteD Einfluss iibte. Er stiftete nicht nur die hohere Tochterschule 
(1871), sondern wirkte eifrig mit bei der Erweiterung so maneher und 
Errichtuug so vieler ueuer Volkssohulen in Czernowitz. Auch fiir die Hebung 
des Schulbesuches und die Gehaltsregulieruugen derLehrer that er viel und 
ford er te die Bestrebungen der Lehrervereine. 1887 wurde unter seinem 
Vorsitz der piidagogische Verein „Fortschritt11 zur Hebung und Forderung 
des Volksschulwesens und der Volksbildung gegriindet. *) Das ist nicht alles, 
aber es geniigt, um den Umfang seiner Wirksamkeit erkennen zu lassen. 
Denn wie in ortlieher Hinsioht das Gebiet von Czernowitz, so ist in llin- 
sieht auf die Art die Schnie das Feld, das er vorzugsweise bearbeitete und 
auf das er nach einzelnen Ausfliigen irnmer wieder zuruckkehrte.

Diese Einheit im Leben und Wirken des Schulrathes Korn wird noch 
deutlicher, wenn man merkt, wie sich die angedeutete auswartige Thatigkeit 
an die interne, die Leitung der Realschule, ansetzt, die Hauptaufgabe und 
das Hauptverdienst seines Lebens. Beim Beginne seiner Wirksamkeit an 
der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz war diese noch ein junges, unfertiges 
Institut. Die VI. Classe war gerade eroffnet worden, im ganzen besuchten 
2$0 Schiller die Anstalt. Im folgenden Jahrzehnt ist sie nun im raschen 
Aufbluhen begriffen. Die kraftige Leitung machte sich gleich 1866 durch 
die Herausgabe einer eigenen Disciplinarvorschrift fur die Schuler der gr.-or. 
Oberrealschule bemerkbar, wahrend die auf die Neuorganisation der Real- 
schulen bezugliehen Gesetze eine sichere Durchfuhrung fanden. So wurden 
1869 die ersten Maturitatsprufungen abgehalten und im folgenden Jahre der 
durch das Landesgesetz vom 30. April 1869 festgesetzte und noch heute 
giltige Lehrplan eingefiihrt. Wahrend in der friiheren sechsclassigen Real
schule von den modernen Sprachen Franzosiseh und Italienisch freie Lehr- 
gegenstande waren, wurde die Schule siebeuclassig und Franzosiseh und 
Englisch obligate Lehrtacher. Trotz der hohereu Anforderungen war die 
Sohulerzahl in fortwahrendem Steigen begriflen, wobei sich das neue, im 
Jahre 1870 von Schulratii Korn fur seinen Beruf eingerichtete Gebaude ais

*) Ausfiihrlich handelt iiber die Verdienste des Verstorbenen um das Volksscliul- 
wesen unserer Stadt Director Flasch in der Sebulzeitung der „Bukowinaer Rundschau11 
vom 10. Jiinner 1896.
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besonders segensreich erwies. Bald zeigte es sieli, (lass die Anstalt, obwohl 
die Realschule iiberhaupt noch eine neue Institution war, ohue die Empfeh- 
lung sicherer Erfolge und bewahrter Eiuriehtungen wie das Gymnasium, 
einetn wirklichen Bediirfnisse entsprach und sich unter Schulrath Korn’s 
Leitung das volle Vertrauen der Beyolkerung erworben hatte. Schou im 
Jahre 1868 musste eine Parallelabtheilnng geschatfen werden, 1871 hatte die 
erste Classe schon drei, 1872 sogar vier Abtheilungen, 1873 hatten die ersten 
drei Classen je drei Abtheilungen und im folgenden Jahre erreichte die Fre- 
quenz ihren hochsten Stand mit 604 Sehiilern, je drei Abtheilungen in der 
ersten und zweiten und je zwei Abtheilungen in der dritten und vierten 
Classe. Damit hangt dann eine erfreuliche Yermehrung der Lehrmittelsamm- 
lungen zusammen. Aber auch die Erfolge deuten darauf hin, dass der Leiter 
der Anstalt zielbewusst yorgieng. Unter Schulrath Korn’s Direetion haben 
etwa 550 Abiturienten ein Zeugnis der Reife erhalten und sich in diesem 
und anderen Landem yerschiedenen hSheren Standen zugewendet, fiir die 
nicht ausschliefilicli Gymnasialstudien uothwendig siud. Im Jahre 1867 bethei- 
ligte sieli die Anstalt an der Collectiy-Ausstellung osterreichischer Unter- 
riehtsgegenstande aut der Pariser Weltausstellung, wo den Realschulen Oster- 
reichs eine goldene Medaille yerliehen wurde. l)as hohe k. k. Unterrichts- 
ministerium gab diese ehrenyolle Auszeichnung auch der Direction dieser 
Anstalt in einem eigenen Diplome kund. Im Jahre 1873 hat die internatio- 
nale Jury der Wiener Weltausstellung geradezu der gr.-or. Oberrealschule 
in Czernowitz das Anerkennungsdiplom zuerkannt. Die Freąuenz der Anstalt 
erhielt sich freilich nicht immer aut derselben Hohe. Vom Jahre 1875 an 
nahm sie continuierlich ab, die Parallelclassen giengen ein und im Jahre 
1883 wurden ani Ende des II. Semesters kaum 161 Schiiler classificiert. Es 
war keine leichte Aufgabe, das Anseiien der Anstalt zu einer Zeit aufrecht 
zu erhalten, ais ein Theil der Realbildung suchenden Schiller von der Sercther 
Unterreal- und der Czernowitzer Gewerbeschule aufgenommen wurde, namentlich 
aber nach der Erotlnung der Uniyersitat in Czernowitz sich am Gymnasium 
ein unuatiirlicher Zudrang fiihlbar machte. Eine gesuude Ausgleichung trat 
dann von selbst ein. Mit den Jahreu musste man dem Bediirfnis nach 
Parallelabtheilungen auch fiir die oberen Classen Rechnung tragen und am 
Beginne dieses Schuljahres hatte der Vcrstorbene, dem die Entwicklung 
dieser Schnie so sehr am Herzen lag, die Genugtlmung, auch in der 
VI. Classe zwei Abtheilungen eroffnen zu konnen, so dass die Anstalt 
nahezu eine doppelte Realschule darstellt. Die Griindung der Uniyersitat 
brachte indessen den Vortheil, dass sich die Realschulabiturienten aut der 
philosophischen Facultat mathematisch-naturwissenschaftlichen Studien zu- 
wenden durften. Ubrigeus arbeitete Schulrath Kora, oline sich von den 
iiufieren Stromungen erfassen und leiten zu lassen, unyerdrossen an der
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Ausgestaltung der Anstalt im Sinne der Verordnungen der holien Unter- 
richtsverwaltung. Namentlich muss seiner Beiniiliungen um die korperliche 
Ausbildung der Jugend riihrnend gedaeht werden. Ais Obmann des Turn- 
und Eislaufvereines liat er bei der Zuvorkommenheit dieser Verbindungen 
manches Gute fur die Schiller seiner Anstalt gethan. So erwirkte er 1891 
fiir diese die unentgeltliehe Beniitzung des Eisplatzes an bestimmten Stunden 
iler Solin- und Feiertage. Die Realschule, dereń Leiter im Gemeiuderathe 
grofien Einfluss liatte, war auch die erste Anstalt, die fiir die Erwerbung 
eines eigenen Spielplatzes sorgte. Die Gemeinde widmete diesem Zwecke 
einen Theil der Sturmwiese neben dem botanischen Garten und Sehulrath 
Koni tliat alles fiir die gehorige Instandsetzung dieses Flatzes. Leider wurde 
uns derselbe im vorigeu Jahre wieder genommen.

Nieht minder sorgfaltig war Sehulrath Kora in der Beobachtung und 
Beaufsichtigung der sittlichen und geistigen Ausbildung seiner Sehuler. Er 
kannte jeden persónlich, womoglich nacli den Familienverhaltnisseu, denn er 
liatte es sich in den letzten Jahren so eingerichtet, dass er immer in der 
1. Classe beschaftigt war. Die Besserung eines Schiilers war seine grbBte 
Freude und nie unterlieB er es, sie in der Conferenz naehdriicklich zu er- 
walinen. In der Beurtheilung neigte er zur Milde. Durch seine Stellung und 
noeli vie) mehr durch seine Personlichkeit iibte er einen ungewohnliehen 
Einfluss auf das Gemiith der Jugend ans. Die Widerspenstigen und Pflichl- 
vergessenen verhorte er vor dem gesammten Lehikorper, und da gab es 
keinen, den er nieht durch Zureden und Ermahnungen zu Thranen geriihrt 
hiitte. Mit feinem Takt iiberwachte er die Pflege patriotischer Gefiihle in 
den Herzen der Jugend. Nur wo die Umstiinde es erheischteu, wie bei der 
Feier der 100-jahrigen Verbindung unseres Kronlandes mit Osterreich im 
Jahre 1875, trat die Anstalt in die Offentlichkeit und dann geschah es in 
wiirdiger Weise. An dieser Stelle rnogen auch genaunt werden -das seltene 
Fest einer Fahnenweihe am 28. Juui 1870 und die Feier des 25-jahrigeu 
Bestandes der Anstalt 1888. Im iibrigen aber wurden sołche Festliehkeiten 
nieht iiber die Grenzen der Schnie hiuausgetrageu und wurden gerauschlos, 
aber um so inniger begangen. Eine besondere Yerehrung genoss an dieser 
Realschule Se. k. u. k. Hoheit weiland Kronprinz Rudolf, lin Jahre 1872 
gestattete Se. k. u. k. Apostolische Majestat iiber Ansuchen der Leitung des 
Schiiler-Unterstiitzungsvereines, dass Se. k. u. k. Hoheit das Protectorat iiber 
den Verein iibernehme und dieser den Nainen seiues erlauchten Gonners 
fiihre. Der 17. April wurde ais Geburtstag Sr. k. u. k. Hoheit ein Fest- 
und Ferialtag und uoch heute ziert das Portrait Hoehstdesselben, das Ideal- 
bild eines talentvollen und fleiBigen Schiilers, von dem einstigen Professor 
des Zeichnens M. Godlewski angefertigt, den ExhortensaaI der Anstalt. Der 
8. Juli 1887, an dem Se. k. u. k. Hoheit die Anstalt zu besuchen geruhte, 
war fiir diese ein Tag der hochsten Ehre.
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Ben ihm unterstehenden Lehrern war Schulratli Korn stets ein wohl- 
wollender Vorgesetzter und ein trener Rathgeber. Dass er fiir sie zu jod er 
Zeit nnd nach allen Richtungen hin ant' das warmste eingetreten ist, wird 
ihin kelner vergessen. Von den Lehrern, die unter ihm dienten, sind so 
manche zu Directoren befordert worden und jeder ansprnchsberechtigte hat 
die achte Rangsclasse erlangt.

Wie aus dem hier angedeuteten ofłentlichen Wirken des Schulrathes 
Korn hervorgcht, war Humanitat das Ideał seines Strebens, echte und walire 
im Leben sieli bethatigende Humanitat. Darnm war ihm auch der Benit" des 
Lehrers der erste, der wertvollste; darura tadelte er aber auch alles am 
Lehrer, was dem Streben nach reiner Humanitat widersprach, darnin erwarb 
er sich aucli das Vertrauen aller billig Denkenden, er, aus dem fernsten 
Westen unseres Reiches hierher versetzt, unter Yerhaltnisse, unter Na- 
tiouen und Confessionen, die ihm anfangs ganz tremd waren. Freilieh 
sclionte und schatzte er sogar die besonderen Erscheinungen der Volksarten, 
namentlich solche in der seelischen Anlage, wie es denn bei ihm selbst eine 
Eigenheit der Deutseh-Bohmen war, die ihn vielen so sympathisch machte. 
Was seine Seele erregte, yerroochte er, namentlich wenn es ihm unangenehm 
war, nicht lange mit sich hernmzutragen, es musste sieli in Worten Luft 
machen. So sagte er manche derbe Wahrheiten. Dann war er aber ausgesbhnt 
und niemandem hat er etwas nachgetragen. Aus jener Eigenheit ergibt sich 
dann auch seine Schlagfertigkeit und Redegewandtheit. Das Schreiben war 
nicht seine Leidensehaft; in den letzten Jahren stellte sich geradozu Abnei- 
gung gegen dasselbe ein. Aber zur rechten Zeit ein rechtes Wort, darauf 
konnte man bei ihm immer gefasst sein.

Schulratli Korn hat das Verdienst um die Entwicklung und das Auf- 
bliihen der Realschule von sieli gelehnt und es versteht sich, dass die 
Geschicke einer solchen Anstalt schlieClich von hoheren Factoren bestimmt 
werden. Aber an der Verwirklichnng der Absichten und Verordnungen der 
hohen Unterrichtsverwaltung und an der Art ihrer Durchfiihrung liat er 
den weseutlichsten Antheil und darnm kniipfen sieli jene Geschicke mit 
Reeht an seinen Namen. Es hat ihm auch tur seine Verdienste sowohl um 
die Realschule, ais auch um die Gemeinde und yerschiedene gemeinniitzige 
Verbindungen an vielseitiger und wiederholter Anerkennung nicht gefehlt. 
Der Bukowiner VolksschulIehrer-Verein, der Verein der Lehrer und Lelire- 
rinnen, der Bukowiner Studenten-Unterstiitzungsverein in Wien, der Kron- 
prinz Rudolf-Verein und andere, namentlich humanitare Vereine ernannten 
ihn zu ihrem Ehrenmitgliede, Burgermeister und Magistrat der Landeshaupt- 
stadt haben zahlreiche Dank- und Anerkennungsschreiben an ihn gerichtet 
uud auch von Seite der hohen Regierung erfreute er sich mehrlacher Aus- 
zeichnung Sclion 1878 yerlieh ihm Se. k. u. k. Apostolische Majestat den
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Titel eines k. k. Schulrathes lind be! cień Inspicierungeil der Anstalt, bei 
den Besuchen der Herren Landesprasidenten, sowie beim Besuche Sr. Excel- 
lenz des Unterrichtsministers Freiherrn v. Gantsch am 3. October 1887 
Helen jedesmal Worte, die von der yollsten Zufriedenheit zeugten.

Die Sympathien, die Schulrath Korn genoss, traten im Sommer des 
yergangenen Jahres so recht zu Tage, ais es galt, seine Dienstjubilaen zu 
feiern. Hatte er doch seine Krafte durch.40 Jalire dem Staate, durch 30 dem 
Lande und dnrcli 25 der Gemeinde gewidmet. Lehrer- und Biirgerscbaft 
wetteiferten in ihren Kundgebungen. Yor allem veranstalteie der Lehrkorper 
der gr.-or. Oberrealschule am 12. Juli 1895 um 12 Uhr mittags in dem zu 
diesem Behufe festlieh geschmiickten Exbortensaale des Realschulgebaudes 
eine erhebende Feier. Zu dieser waren ersehieuen: Der Vertreter des Herrn 
k. k. Landesprasidenten, Herr Landes-Regierungsrath Pompę mit dem Herrn 
Landes-Regierungssecretaren Wiedmann, der hocbwiirdigste Herr Diocesan- 
arcbimandrit und nunmehrige Erzbischof Czuperkowicz und die Herren 
Biirgermeister Ritter v. Kochanowski, Landes-Regierungsrath Magner, Landes- 
Schulinspector Vyslouzil und Tumlirz, Schulrath Klauser und Isopescul, 
Director Laizner und Baier, der Obmann des Vereines Bukowiner Mittel- 
sehule, Prot'. Faustmann und siimmtliche Realschulprofessoren. Schulrath 
Korn wurde bei seinein Erscheinen von den gleichfalls ais Giiste an der 
Feier theilnehmenden Schillera der Anstalt mit brausenden Hochrufen 
empfangen. Nach der BegriiBung des Erschienenen durch den Senior des 
Lehrkorpers, Professor Georg v. Tarnowiecki, rechtfertigte dieser die Feier. 
In der Veranstaltung derselben seien die Lehrer der Realschule zunachst 
dem Verlangeu ihres Herzens, dann aber auch dem Gebote einer hoheren 
PHicht gefolgt. Denn es liege im Geiste der Zeit, alles anzuerkennen, was 
den Fortschritt in der Cultur fordert und an den selteneren Erscheinungen 
in dem offentlichen Wirken unserer Nebenmenschen nicht gedankenlos vor- 
iiberzugehen. Nach einetn Riickblick des Redners auf den Lebenslauf und 
ilie Verdienste des Jubilars wandte sieli jener an diesen und begluckwuuschte 
ihn namens des Lehrkorpers, dem er stets ein Muster selbstloser Hingabe 
an Kaiser und Vaterland, ein Muster zielbewussten Sehafłens und unermiid- 
licher Pflichterfullung gewesen sei. Um auch aufierlich seine Liebe und 
Verehrung zu bezeugen und das Andenken an diesen Tag auch kommenden 
Generationen zu erhalten, habe der Lehrkorper Anstalten getroften, dass 
ein Bildnis des Jubilars, von einem der Anstalt angehorigen Kiinstler ange- 
tertigt, fortun den Exhortensaal ais den Festsaal der Anstalt schmiicke. Da- 
mit enthiillte der Redner zur Uberraschung der Anwesenden ein an der 
Stirnwand des Saales angebrachtes, von einem prachtigen Rahmen einge- 
schlossenes Bild und brachte mit allen Anwesenden ein dreimaliges Hocli 
auf Schulrath Kora ans. Das Bild ist ein treffliches Werk des Professors
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Eugen Maximowicz. Indom es mir Brustbild ist, cottcentriert es in der Art der 
Portraits die Aufmerksamkeit des Beschauer.s auf den Kopf, dessen Bildung 
die holic Intelligenz verrath. Dervolle, lange, herabhangende, ergraute Schnur- 
bart verleiht der Erscheinung des Mannes vor\viegenden Ernst and aus der 
freieu, aber gedriingten Stirn spricht die Lebensenergie, die auch nach 
40 Dienstjahren noeb niclit erscldaffte. Freundlich nnd wohlwollend, aber 
auch forsehend blickt das Auge durch seine Brille und um den Muud liegt 
der eigentbiimliebe Zug des allzeit schlagfertigen Mannes. — Tief geriilirt 
dankte Schulrath Korn fur die ihn ehrende Kundgebung. Die yierzig Jahre 
in einem so aufreibenden Beruf wie das Lehraint selie er ais eine Gnade 
Gottes an. In seiner weiteren Rede wieś er auf die Unterstutzung und For- 
derung hin, welclie die Realscliule durch die hohe Regierung und den hohen 
Landtag, durch den hohen Landesschulrath, das hochwurdigste Consistorium, 
die Commune Czernowitz, vor allem aber durch die Fiirsorge Sr. k. und k. 
Apostolisehen Majestat erfahren liat. So braehte denn Schulrath Korn schliefilich 
ein dreimaliges Hocli aus auf Se. Majestat, unseren Allergniidigsten Kaiser 
und Herrn Franz Josef I., in das alle Anwesenden begeistert einstimmten. 
Nun iibergab Rrofessor v. Tarnowiecki das Bild an Schulrath Korn ais den 
Direetor der Anstalt mit der Bitte, es ais eine Widmung des derzeitigen 
Lehrkorpers unter die lnyeiitarstiicke aufzunehrnen und einzureihen und 
diese Feier im nachsten Programm der Anstalt zu verzeichnen. Naclidem 
nun Schulrath Korn die herzlichen Gluckwunsche der erschienenen Herren 
entgegengenommen hatte, schloss der Senior Prof. v. Tarnowiecki die Feier 
mit dem Danke an alle Anwesenden, die durch ihr Erscheinen bewiesen 
hatten, dass sie in der Verehrung fiir den hocliverdienten Schulmann mit 
den Lehrern der Anstalt eiues Sinnes seien.

Auch die Lehrkorper der oommunalen Yolksschulen ehrten den Jubilar, 
indem sie ihm am 20. September 1895, dem eigentlichen Jubilaumstage, 
durch eine aus Volksschulleitern bestchende Deputation mit den Gliick- 
wiinschen der Lehrerschaft sein Bildnis iiberreichten und Sorge trugeu, dass 
in allen Schulkanzleien der Stadt je ein solches Bildnis seinen Platz finde. 
Der Gemeinderath der Landeshauptstadt endlich ernannte Schulrath Korn 
einstimmig zum Ehrenbiirger und verlieh ihm so die hochste Auszeichnung.

Aber die Wiinsche der Lehrer und Burger, dass es dem yerdieust- 
vollen Mannę yergonnt sei, sieli seiner Errungenschaften noch lange 
zu erfreuen und zum Bcsten der Schnie und der Stadt noch weiter zu 
wirken, giengen nicht in Erfiillung. Nach dem unerforschlichen Rathsehlusse 
Gottes wurde Schulrath Korn viel friiher ais man es erwartete, ins .fenseits 
abberufen. In der letzten Zeit hatte sieli ein tiickisches Leiden an den 
inneren Organen eingestellt, dem eine Cur in Karlsbad im Somnier 1894 
wohl zeitweilig, aber nicht dauernd Halt gebieten konnte. In den ersten
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Monaten dieses Schuljahres machte die Krankheit trotz der grbBten Sorg- 
falt der behandelnden Arzte so grofie Fortsehritte, dass Sehulrath Koni 
die Leitung der Anstalt an dereń Senior abgeben und semen mohrwiiehent- 
lielien Urlaub antreten musste. Aber noch ehe dieser abgelaufen war, ereilte 
ihn der Tod ani 8. December 1895 um lOUlir vorniittags. Wenn mm aueh 
die Kumie davon nicht uiiyorbereitet kam, so war docb die Bestiirzung und 
Trauer groli und allgemein, boi den Scbiilern und Lehrern der Anstalt nielit 
minder, ais in den iibrigen Gesellschaftskreisen der Stadt. Die Realschule 
unii das Rathhaus steekten <lie Trauerfahne ans und aulier dem Solnie des 
Yerstorbenen, Herm Dr. jur. Robert Koni, gaben der Lehrkorper und die 
Schiller der Anstalt, der Gemeinderatli und viele andere Corporationen und 
Vereine, denen der Verstorbene angehbrt liatte, Parten ans und spendeten 
Krauze. Das Leichenbegiiiignis bind am 10. December statt und gestaltete 
sieli z u einer gro Ben Knndgebung der Liebe und Verelirung fur den yer
storbenen. Dem Sarge folgtcn naeb den durcli diesen Verlust am schmerz- 
liclisten betroffenen Angehbrigen des Verstorbenen vor allen Se. Hoeligeboien 
der k. k. Landesprasident Herr GrafGoess mit dem udministrativen Schul- 
referenten der Bukowina, Herm Landesregierungsrath Baron Dr. Scliwind 
und dem Laiidesschulinspector Herm Dr. K. Tumlirz AuBerdem nalunen 
die Jugend der Mittelschulen und dereń Lehrkorper, die liohere Tochter- 
sehule, Vertreter der Universitat, der Stadt und des Landes, der Geistlich- 
keit und des Militars, Beamte aller Kategorien, die rneisten Wohlthatigkeits- 
yereine u. s. w., u. s. w. an der Trauerfeierlichkeit tbeil. Den Conduct fiihrte 
Se. Hochwiirden Stadtpfarrer Canonicus Schmidt mit zahlreicher geisflicher 
Assistenz. In der rom.-kath. Pfarrkirche liielt der lioehw. Realsehulkateehet 
Herr Prof. M. Balaban dcm Verewigten einen tiefgeliiblten Nachruf und ais 
dann nul’ dem Friedhofe der Sarg in die Grułt gesenkt wurde, trat Herr 
Prof. H. Pihuliak vor die Anwesenden und sprach :

„Hocliyerelirtc Leidtragende!
Einer der besten Lelirer, ein hervorragender Schuldirector und genialer 

Schulmann, einer der bedeutendsten Biirger der Hauptstadt unseres Landes 
und dereń Ehrenburger sinkt vor unseren Augen vie) zu friib ins Grab.

Schwer ist es zu spreclien in dem Augenblicke, da die Wehmutli die 
Seele durchbebt und den Athem sperrt, schwer ist es mir Worte zu tinden 
am Grabę des Mannes, der mir ais Knaben ein viiterliclier Lelirer und ais 
gereiftem Mannę ein freiindsehaftlicher Bcrather und Director war. Aber 
unmbglich ist es a uch, in diesem Augenlilicke zu schweigen und andererseits 
um so leichter zu reden, ais die bloBe Nenming des Namens dieses tuner- 
gesslichen Todten eine ganze Reihe der bedeutendsten culturellen Errun- 
genschaften, insliesondere a uf dem Gebiete des Volkssehul wesens von ( 'zer- 
nowitz und damit gleichsam des ganzen Landes vor unseren Augen wach-
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ruft nnd eine so wohlklingende, so beredte Spraohe fur sieli spricht, dass 
wir uns dessen nur bewusst zu werden braueben, an wessen Sarge wir liier 
trauernd stehen, urn die Griifie des Verlustes zu erinessen, den die Jugend 
der gr.-or. Oberrealschule, dereń treuester und hingebuugsvollster Anwalt 
er war, an ihrein Direetor, den der Lchrkorper dieser Anstalt an ibrem 
genialen Fiihrer, den die Hauptstadt an einem ihrer besten Burger verliert.

Wie der gute Windhaueli einen edlen Samen in eine uneultivierte, 
fruehtbare Erde verschlagt, dieser hier keimt, Wurzei fasst, grofi wird, mit 
seinen Friiehten die Umgegend besiiet und sie zur Freude der Geniefienden 
veredelt und liebt, so bat die gnte Sebicknng vor 30 Jahreu uns den Mann, 
vor dessen Grabę wir liier trauernd stehen, ins Land gebracht, so bat dieser 
hier Zeit seines Lelieus segensreich gewirkt und sieli den Dank und die 
Anerkennuug jedes Bukowiners abgerungen.

Kurz ist das Leben und yergeht den meisten umnerklicb und spurlos 
wie das der Eintagsfliege. Nur boi wenigen binterliisst es bedeutende Spuren 
ihrer Thiitigkeit, die dann fiir die anderen zum Ansporn und Vorbild werden. 
Es werden eben viele auf diese Welt berufen, aber nur wenige davon siud 
auserlesen. Zu diesen wenigen geliort unstreitig der Mann, dem wir soeben 
das letzte Geleite, die letzte Elire erweisen. Der Name des Scbulratbes Dr. 
Wenzel Kom wird unter den Besten der Bukowina inunerdar zu lesen 
stehen. Aus seinen Worten an den Beicbtvater, der i hm den letzten Trost 
brachte, war zu ersehen, dass er selbst in seiner schwersten Stunde noeb 
aller seiner Bfliebten, namentlieb aber jener gegen die Anstalt, der er vor- 
stand, sieli vollkoninien bewusst war. Ein solelier Mann verdient die Acbtung 
und dankbare Erinnerung det Naehwelt, yerdient der langjabrige Direetor 
einer grofien Sebub gewesen zu sein. Ein Mann ferner, der der Initiator 
und Motor des grofien Aufscbwunges des Yolksscbulwesens von Czernowitz 
gewesen ist, yerdient den Ebrentitel eines k. k. Scbulratbes und Ebrenbiirgers 
der Hauptstadt dieses Landes im yollsten Simie des Wortes getragen zu baben.

Du hast dein Tagwerk glanzend yollbraebt, braver und waekerer Mann ! 
Nun rulie in Frieden! Ehre deinem Andenken !“

Dann spraeben noeb narnens des Gemeinderatlies Herr Biirgermeister 
Ritter v. Kochanowski, narnens der Volksschulłehrer Herr Direetor Flasch 
und narnens der Realseliiiler der Scbuler der VI. Glasse L Kropaozek.

Saiustag, ani 14. Deceuiber, las der liochw. rom.-katb. Oberrealsebul- 
Kateehet in der b. Herz-Jesu-Kirche die Seelenandacht, der die Angeborigen 
des Verstorbenen, der Landesschulinspeetor Herr Dr. K. Tumlirz, der Lebr- 
korper und die Schiller der gr.-or. Oberrealschule und eine grofie Menge 
von Bekannten und Freunden des Verstorbenen beiwobnteu. Auch baben 
alle Korpersebafteu und Vereine, deneu er angehorte, in der ersten auf 
seinen Todestag folgenden Sitzung seiue Wirksamkeit nach der betrelleuden
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Seite hin gewiirdigt. Besonders seieu hier erwahnt: der Nachruf Sr. Hoch- 
geboren des k. k. Laudesprasidenten Herrn Grafen Goess in der Sitzuug 
des h. k. k. Landesschulrathes der Bukowina vom 3. Janner 1896; der Nach- 
ruf des Herrn Burgermeisters Ritter v. Kochanowski in der Sitzung des 
Geraeinderathes der Landeshauptstadt Czernowitz vonj 10. December 1895; 
der Nachruf des Seniors der Anstalt Herrn Professor v. Tarnowiecki in der 
Conferenz des Lehrkorpers der gr.-or. Oberrealschule vom 2. Janner 1896; 
der Nachruf des Herrn Directors Flasch in der -lahresversamndung des 
Bukowinaer Comenius-Kranzehens vom 29. December 1895 und der Nach
ruf des Berichterstatters in der Sitzung des Vereines Bukowiner Mittelschule 
vom 11. Janner 1896. Mogen schliefilich auch diese wenigen Blatter noch 
beweisen, dass wir diesem Mannę Dank wissen und ilini stets eiu ehreuvolles 
Andeuken bewahreu werden.



c ^ r l c l h - t e i r i .

I. Stand des Lehrkórpers und Fachervertheilung
am Schlusse des Suhuljahres 1895/96. 

a) D i r e e t o r :
1. Constantin M a n d y c z e w s k i ,  lehrte Gesch. in V. B (3), und Deutsch in 

VII. (3), zus. woch. t> Stuuden.

b) P r o f e s s o r e n  u u d w i r k 1 i c h e Ł e h r e r :
2. Georg v. T a r n o w i e c k i ,  Professor der VIII. Kangsclasse, Custos der ge- 

ometrischen Lehrmittelsammlung, Vorstand der IV. A, lehrte geoin Zeichnen in IV. A (3) 
und darst. Geom. in V. A. V. B, VI. A, VI. B und VII. (je 3 St.), zus. woch. 18 St.

3. Leon K i r i ł o w i c z ,  Professor der VIII. Kangsclasse, Vorstand der III. A, 
lehrte Kutheniseh in I.—IV. und VI. (je 2 St.), Deutsch in III. A (4) und Naturg. in
II. A und II. B (je 3 S t), zus, woch. 20 St War seit 18. Mai durch Krankheit verbindert 
zu unterrichten.

4. Constantin S t e f a n o v i c i ,  Professor der VIII. Rangsclasse, Vorstand der 
VI: A, lehrte Phys. in IV. A (3) und Math. in IV. A, IV. B, VI. A und VI. B (je 4 St.), 
zus. woch. Ki Sr.

5. Hierotheus P i h u l i a k ,  Professor der VIII. Kangsclasse, Mitglied des buków. 
Landtages und des k k. Landesschulrathes, Custos des chemischen Cabinets, lehrte 
Chemie in IV. A, IV. B, V. A, V. B, VI. A und VI. B (je3St.) und leitete die Ubungen 
im chem. Laboratorium (4), zus. woch. 22 St. Supplierte seit der Erkrankung des Pro- 
fessors L. Kirilowicz Naturg, in II. B (3).

t>. Leon U n i c k i ,  Professor, k. k. Hauptmann im n. a. Stande der Landwehr, 
Custos des physikalischen Cabinets, Vorstand der VII., lehrte Math. in VII. (5) und 
Pbys. in IV. B, VI. A, VI. B (je 3 St.) und VII (4), zus. woch. 18 St.

7. Justin P i h u l i a k ,  Professor, Custos der Lehrmittelsammlung ftir Preihand- 
zeichnen, lehrte Freihandzeichnen in 1. A und I. B (je ti St.), III. B (4), VI. A und 
VI. B (je 3 St.) und in VII. (2), zus. woch. 24 St.

8. Calistrat C o c a, Professor, gr.-or. Weltpriestei;, Prlifungscommissar bei den 
systematisch-praktischen Prilfungen fur Studierende der gr.-or. Theologie in Czernowitz, 
lehrte gr.-or. Religion in I.—VII. (je 2 St) und Geogr. in 1. B (3) zus. woch. 17 St.
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9. Eugen M a x i m o w i c z ,  Professor, akademischer Maler, lehite Freihand- 
zeichnen in II. A, JI. B, IV A, IV. B, V. A and V. B (je 4 St.), zus. wbch. iii St,.

10. Joset Z y b a c z y  l i ski ,  Professor, Custos des naturhistorisehen Cabinets> 
Vorstand der VI. B, lehite Math. in II. A und III A (je 3 St.) und Naturg. in V. A 
und V. B (je 3 St.), VI. A und VI. B (je 2 St.) und VII. (3), zus. wbch 1!) St. Seit, 
der Erkrankung des Prof. Kirilowicz audi Naturg. in II. A (3).

11. Dionys S i m i o n o w i e z ,  Professor, Vor,stand der III. B. leiirte IŁum. in 
E —VII. (je 2 St.), Gescli. u. Geogr. in III B (4) und Schbnsehreibcn in I. B2 (I), zus. 
wbch. 19 St.

12 Anton II o ra a n o v s k y, Professor, Lector der engii.schen Sprache an der 
k. k. Franz-Josefs-UniversitUt, Mitglied der Priifungsconiniission 1'iii- Biirgerschulen, 
Vorstand der I. B, lehite Franz. in I A und I. B (je 5 St.) und Engl. in VI A VI. B 
und' VII. (je 3 St), zus wbch. 19 St.

13. I)r JJaniel W e r e n k a ,  wirki. Leli der, k. k. Hauptmann im n. a. Stande der 
Landwehr, Custos der Milnzensarnuilung u. des Cabinets tur den geographisch-historischen 
Unterricht, Vorstand der I. A, lehrte Deutscli in 1. A (4), Gesch. u. Geogr in IV. A 
und IV. B (je 4 St.), VI. A und VII. (je 3 St.) und Schbnsch rei hen in I. A 1 (1), zus. 
woch. 19 St.

14. Michael B a l a ban,  wirki. Religionslehrer, rom.-kath. Weltpriester, lehrte 
roni.-kath. Religion in I.—VII. (je 2 St.) und Geogr. in 1. A (3), zus. wbch. 17 St.

15. Juliann N a s t a s i, wirki. Lehrer, k. u. k. Mili tar ve r pftegs - A ccessis t i. d. n. 
a. Landwehr, Custos der Lehrerbibliothek, Vorstand d. V. A, lehrte Engl. in V. A und 
V. B und Franz. in IV. A, IV. B, V. A und V. B (je 3 St), zus. wbch. 18 St.

c) T u r n I e li r e r :
10. Ladislaus G w i a z d o m o r s k i ,  gepruft fur Turnen und fur Matli. ais Haupt-, 

Phys. ais Nebenfach. Leiter der Jugendspiele und Custos der Sammlung tllr Spiel- 
gerathe, ertheilte den Turnunterricht in I. A, I B, II. A, II. B, I I I —VII. (je 2 St) 
und lehrte Matli. in I. A und I. B und geom. Zeichn. in 111. B und IV. B (je 3 St.), 
zus. woch 30 St.

ii) S u p p 1 e u t e n :
17. Dr. R a i m u n d  F. K a i n d J, Privatdocent an der k. k Franz-Josefs-

UniversitUt, seit 1. Juni k. k. Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Czernowitz 
aber nocli in dienstlicher Verwendung an der gr.-or. Oberrealschule, Vorstand der
IV. B, lehrte Gesch. in VI. B (3) und III A (4) und Deutscli in 111 B (4), IV. A 
und IV. B (je 3 St ), zus. wbch. 17 St.

18. Salomon Georg K b n i g, Vorstand der II. A, lehrte Naturg. in I. A und l. B 
(je 3 St.), Gesch. u. Geogr. in II. A (4) und Deutscli in II. A, II. B, V. A und V. B 
(je 3 S t), zus. wbch. 22 St.

19. Victor G l i ń s k i ,  Vorstand der II. B, lehrte Matli. in II. B (3), Gesch. n. 
Geogr. in II. B, Deutsch in I. B und Franz. in 11. A und II B ije4.St), zus. wbch. 19 St.

20. Basil I w a s i u k ,  geprttfter Lehrer der Stenographie, lehrte Schonschreiben
in I. A2, I. B2, II A und II. B (je 1 St), Freihz. in I. A2, 1 B2 (je 0 St.) u ud III. A (4)>
geom. Zeichn. in III. A (3), zus. wbch. 23 St. Ais Nebenlehrer Stenographie in 2 Abth. 
(je 2 St.), wbch. 4 St.
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21. l)r. Josef Ó s t e r r e i c h e r ,  lelirte Prana, in III. A, III. B (je 4 SI.), VI. A, 
VI. B niid VII. (je 3 St,), ans woch. 17 St,

22. David M ad er, Vorstand der V. B, lelirte Phys. in III. A und III B (je 3 St.) 
und Math. in III. B (3), V. A und V. B (je 5 St,), ans. wlicli. 13 St.

23. Wenzel Pat a ,  k. k. Hauptlelirer an der Łehrerbildungsanstalt, lelirte geom. 
Zeiclm. in II. A und II. B (je 3 St,), ans woch fi St.

24. Eduard P a w ł o w s k i ,  Professor an der landwirtseliaftlielien Lehranstalt, 
lelirte Oesch. in V. A und Deutsch in VI. A und VI. B (je 3 St,), zus. woch. 3 St. 
Seit, der Erkrankung des Professurs Kirilowica Deutscli in 111. A (4 S t ) und Vorstand 
der III, A.

e) X e b e n I e li r e r :
25. Josef F r o n i u s, evang. Pfarrer, Mitglied des k. k. Eandessclinlratlies, lelirte 

evang. Religion in 3 Abt.h. (je. 2 St), aus. woch. fi St.
2fi. Dr. .Tosef I ł o s e  n f e l d ,  Landes-Oberrabbiner, Mitglied des k. k. Stadt- 

sc.hulratlies, lelirte inosaische Religion in V. —VII. (je 1 S t), aus. woeli. 3 St,
27. Abraham H e u m a n n, lelirte mosaische Religion in I, und II. (je 2 St ), in

111. und IV. (je 1 St,), aus. woeli. fi St,
28. Isidor W o r o b k i e w i c a, k k. Theologieprofessor, gr.-or. Weltpriester, lelirte 

den gr.-or. Kirebengesang in wiieh. 2 St,
23. Otto Z n k o w s k i, Snpplent an der tlbungsspliule der k k. Lelirerbildungs- 

anstalt., lelirte den rom -katli. Kirebengesang (1 St.) und welt.l. (lesang (1 St,.), zus. 
wiłcli 2 St.

f ) A s s 1 s t, e n t e n :
30. Julins H e l z e l ,  fur Freiliandaeiclinen dem Professor Kugen Maximowiez 

zuget.lieilt, woeli. 24 St.
31. Carl 6  1 U e k s m a n n, Assistent ani ehemischeri Laboratorium der k k. Franz- 

Josefs-Uniyersitiit, im eliemischen ScliUlerlaboratorium, woch. 4 St.

II. Lehrplan.
Der IJnteriicht wurde im aligemeinen liacli dem mit der h. Min.-Verord. v. 15. 

April 1873, Z. 5607, erlassenen Norinallehrplan ertheilt Besondere Bestimmungeu enthalt.en 
noeh der b. Min -Erl. v. 5 Oot, 1850, Z. 7224 fiir die riim.-kath. und gr.-or. Religions- 
lehre, vom 20. Oct, 1890, Z. 25081 ex 1887 fiir die schrift). Arbeiten und v. 17. Juni 1891, 
Z. 3193 fur den Zeichnenunterricht,
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A. Ubersiclitlichc Zusaitittienstellu 11̂  der Lchrgegenstiłnde nach ilirer 
wOchentliclicn Stundenzalil.

Wiiclientliche Stundenzahl i n der

£
Lehrgegenstande 1 11 lir. IV. V. VI. VII.

L ____ _ . ............ .. .........  . 0 1 a s s e •

1

1. 0  b 1 i g  a t e. 

R e l ig i o n .................................. 2 2 2 2 2 2 2

2 Deutsche S p rach e ................... 4 3 4 3 3 3 3

3 Franziisische Sprache . . . . 5 4 4 3 3 3 3

4 Knglisclie Sprache................... — — 3 3 OO

5 Landessprachen*)................... 2 2 2 2 2 2 2

c Geographie und Geschicbt.e 3 4 4 4 3 3 3

7 Mathematik............................. 3 3 3 4 5 4 0

8 P h y s ik ...................................... — — 3 3 _ 3 4

9 Darstellende Geometrie . . . . — — 3 3 3

1U Geometrisches Zeichnen . . . — 3 3 3 — - ~

11 Naturgeschiehte........................ 3 3 - - 3 2

12 C hem ie...................................... - — 3 3 3
"

13 Freihandzeichnen................... 6 4 4 4 4 3 2

14 Schbnsclireiben........................ i 1 — — — — __

Zusammen . 29 29
'

29 31 34 34 33

2. U n o b 1 i g a t e.
1. Turnen in 9 Abtlieilungen zu je 2 Stunden.
2. Stenographie in 2 Abtlieilungen zu je 2 Stunden.
3. Gr.-or. Kirchengesang woehentlich 2 St.
4. a) Rbm.-kath. Kirchengesang wocbentlicli 1 Stnnde. 

b) welt.licher Gesang wocbentlicli 1 St.
5. tlbungen im ehemischen Laboratorium 2 Abtheilungen zu je 2 Stunden.

*) Obligat fdr diejenigen Schiiler. dereń Eltern sieli dafur entscheiden.



li. Yertheilung der Lehtgegeiistande auf die einżelneii Classen.

I. Classe.
Vorstand der Abtheilung A: Dr. D. We r e ł i k h .

„ „ „ B:  A. Ro m a no v . s k  y.

R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.). FUr die gr.-or. Schiller: Geschichte der giittlichen Offen- 
barung im allen Testamente nach C. Coca.  C. Coca.
Fur die kat.holischen Schiller: Glaubens- und Sitteniehre nacli dem Lehrbuch v<m 
Leinkauf. I. Th. Erklśtrńng der zwillf Artikel des apostolischen Glaubensbekennt- 
nisses, die Lehre von der Gnade und den h. Sacramenten, den Sacrainentalien und 
den vier letkten Dingen. II. Th: Von den zwei Geboten der Liebe, den zehn 
Geboten Gottes und den flint' Geboten der Kirche ; die Lehre von der christlichen 
Gerechtigkeit, Tugend und Siinde. M. B a ł a b a n .

1) e n t ac  li e S p r a c h e (4 St.). Die Woi tarteu, Flexion des Nomens und Verbums; der 
. nackte Satz, Eiweiterungen desselben, Lectlire. Lautrichtiges und sinngemHfies 

Lesen; ErklUfuug des Geleseneu. Memorieren und Vortragen erklarter Gedichte, 
mitunter auch prosaischer Abschnitte. Im ersten Semester bis Weihnachten jede 
Woclie ein Dictat (15 — 20 Minuten). Von Weihnachten alle4Wpchen zwei Dictate, 
eine Schul- und eine Hausaufgabe. (Wiedergabe kleiner Erzithluiigen von syntaktisch 
einfacher Form.) Dr. W e r e n k a. V. G l i ń s k i .

F r a n z b s i s c h e S p r a c U e (5 St.). Elemente der Lautlehre, Lesen, Memorieren und 
Ubersetzen kurzer zusamnienhitngender Stiioke. Sprechttbungeu. Elemente der 
Formenlehre Im I. Sem. vom December an jede Woclie ein Dictat, im II. Sem. 
alle 4 Wochen zwei Dictate und eine Schulaufgabe. A. E o m a n u r s k y .

R u m a n i s c h e  S p r a ć  li e (2 St.). Grammatik: Syntas des einfachen Satzes. Das 
Wichtigste aus der Formenlehre. Fraktische Ubungen in der Orthogrupliie." Lecttire 
nacli dem Lesebuche von Stefureac I Tli. mit Erklarungen. Memorieren und Vor- 
t.ragen p:etischer und prosaiseker Stiicke. 6 -7  Dictate im Semester.

D. S i m i o n o w i c z.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e (2 S t). Grammatik bis § 101, d- i. bis zu den collectiven 
Zahlwbrtern. Lesen und Nacherzuhlen bis incl. Stiick 52. L. K i r i 1 o w i c z.

G e o g r a p li i e (6 St.). Die Hauptgrnndsatze der mathematischen und physikalischen 
Geographie. Yertheilung von Land und Meer auf der Erdoberflitche. Kenntnis des 
Globus und Kartenlesen. Kurze Beschrcibnng der fiinf Welttheile iii orographischer, 
hydrographischer und politischer Beziehung. M. B a ł a  ban.  C. Coca.

M at  li emu t i k  (i! St.). Dekadisches Zahleńsystem. Die vier Grundoperationen mit ganzen
Zalilen und Decimalien. Erklilrung des metrisclien Mail- und Gewichtssystems.
Grundztige der Theilbarkeit der Żabien. Gemeine Rriiche, Verwandlung der Brltcbe.
Das Recbnen mit mebrfacli benannten Żabien. L. G w i a z d o m o r s  ki./

N a t u r  g e s c h i c h t e  (6 S t). Aiischauungsunterrieht: 1. Sem.: Wirbelthiere in aus- 
gewahlten Formen. II. Sem.: Wirbellose-Thiere. namentlich Insecten und einige 
wicbtige Formen der Wcieli- und Strabltliiere. S. G. K o n i  g,

F r e i b a n d z e i c h n e n (6 St. in 4 Abtheilungen). Anschauungslehre, Zeicbnen ebener 
geometriseber Gebilde und des geometrischen Ornamentes aus freier Hand unter
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besonderter Beriiclfsicbtiguttg des ^eichnens gebogener tdnien. Grundbegrifte auS 
der Raumlehre und anschauliehe Erklilrung der elementaren Kiirperformen.

B. I w a s i u k. I. P i li u 1 i a k.
S c h C n s c h r e i b e n  (1 St. in 4 Abtbeilnngen). Deutsche und lateinische Currentscbrift.

B. I w a s i u k. D. S i m i o u o w i c z. Dr. D. W e r e n k a .

II. Classe.
Vorstand der Abtheilung A : S. G. Ko n i g .

„ „ „ B : V. G l i ń s k i .
R e 1 i g i o h s 1 e h r e (2 St). Fur die gr.-or. Schtiler : Gescliichte der gottlichen Otfen- 

barutig im neuen Testamente nacli C. Coca. C. Coca.
Fiir die katholischen Sclittler : Gescliichte der gottlichen Oftenbarung im alten und 
neuen Testamente nacli Dr. Jo. Schuster, unter Hinweis aut die einzelnen darin 
begriindeten Satzuugen der kalli. Glaubens und Sittenlehre. M. Bał a  han

D e u t s c h e  S p r a c h e  (3 St.). Vervollstandigung der Formenlehre; Erweiterung der 
Lelire vom Satze ; die Satzverbindung und Satzordnung in iliren leichteren Arten. 
Alle 4Woćhen ein Dictat, eine Schul- und eine Hausaufgabe. Etwas uinfangreichere 
Kacherzahlungen; verkUrzende Żusammenfassung ausfiihriicher Erzahlungen.

S. G. K o n i g.
F r a n z o s i s c li e S p r a c h e  (4 St.). Fortsetzung der Formenlehre bis zu den ge- 

brttuchlichsten unregelmHiiigen Verben (verbes auf uire, ire, u. s. w ). Miindliche 
und schriftliche Ubersetzungen aus dem Franzosischen und in dasselbe. Systema- 
tische Pflege des Dictates, Niederschreiben memorierter, zusaiumenhiingender 
Stiicke, schriftliche und iniiiidliche Beantwórtung von Fragen, die im Anschlusse 
au Gelesenes in iranz. Sprache gestellt werden. LectUre leichter Erziłhlungen. 
Kleine Hausarbeiten nacli Erfordernis; alle 4 Wocben ein Dictat, eine Schul- 
und eine Hausaufgabe. V. O 1 i n s k i.

R u m U n i s c h e  S p r a c h e  (2 S t). Grammatik : Der zusaumiengezogene und zusammen- 
gesetzte Satz. Praktische Ubungen in der Iuterpunction. Lecture (wie in der I. Cl.) 
nach dem Lesebuch v. Stefureac, U. Th. Schriftliche Arbeiten: Aufsittze und ein- 
zelne Dictate zu ortliographischeu Zwecken, C — 7 im Semester, abwechselnd 
Schul- iind Hausarbeiten. I). S i m i o n o w i c z.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  (2 St.). Grammatik bis § 239, 3. d. i. Congruenz des 
PrSdicats in Bezug auf das Geschlecbt. Deseń und Nacherzitlilen bis Stiick 52 incl.

L. K i r i 1 o w i c z.
G e o g r a p h i ‘e (2 St.). Specielle Geographie Afrikas und Asiens Uberśicht der Boden- 

gestalt, der Stromgebiete und der Bander Europas. Specielle Geographie des 
westlichen und sudlichen Europa.

G e s c l i i c h t e  (2 St.). Geschiclite des Alterthttrńs, hauptsUchlich der Griechen und 
Riimer, mit besouderer Hervorfi'ebuiig des sagenhaften und biographischen Stottes.

S. G K ii n i g. V. O 1 i n s k i.
M a t h e m a t i k  (3 S t). Abgekurzte Multiplication und Division. Das Wichtigste aus 

der Mali- und Gewichtskunde, aus dem Geld- und Miinzwesen, Yerhilltnisse und 
Proportionen, Regeldetri, Kettensatz, Procent-, einfache Zins-, Discont- und 
Tei minrechnung; Theilregel ; Durchschnitts- und Alligationsrcchnung.

V. O l i n s k i .  J. Z y k a c z y n s k i .
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N a t u r g e s c h i c h t e  (2 St.). Anschauungsuntemeht: I. Sem,: Mineralogie. Be - 
obacht.ung und Besehreibung einiger Mineralni ten. Gelegentliche Vorwei.su.ng der 
gewohnliehen Gesteinsformen. II. Sem.: Botanik, Beobaehtung nnd Besehreibung 
einer Anzahl von Samenpftanzen ver.schiedener Ordnungen; allmah.li&be Anbahnung 
der Auffassung einiger naturlichen Familien ; Einbeziebung einiger Formen der 
Sporenpflanzen in den Kreis der Beobaehtung.

L. Ki r i 1 o w i c z, H. P i k u l i a k ,  dann J. Z y b a c z y n s k i .
G e o m e t r i e  u n d g e o m e t r i a c h  es  Z e i c b n e n (3 St.). aj Geometrie: Elemente 

der Planimetrie bis żur Flitcbenberechnung. b) Geometriscbes Zeichnen: Obungen 
im Gebrauche der Reissinstrumente. Construetionszeiehen-Ubungen im Anschlusse 
an den in der Planimetrie abgehandelten Lebrstoff und unter Beriicksicbtigung 
der einfachen ornamentalen Formen. W. P a t z.

F r e i h a n d z e i c h n e n  (4 St.). Perspectivisches Freihandzeiehnen uaeh Drabt- nnd 
Holzmodellen. — Zeichnen einfacher Flachornameute im Umriss.

E. M a x i m o w i c z.
S c h o n s c h r e i b e n  (I St.). Rondschrift. B. I w a s i u k.

III. Classe.
Vorstand der Abtbeilung A: L. K i r  i ł o w i  cz, dann E P a w ł o w s k i .

„ „ „ B : D. S i m i o u o w i c z
Re l i g i o n s l e h r e  (2 St.). Fiir die gr.-or. Scbuler: Glaubens- nnd Sittenlehre nacli 

C. Coca. I Theil: Erklarung des N. C. Glaubensbekenntnisses, II. Tb.: Die 
10 Gebote. 0. Coca.
Fiir die katholischen Scbuler : rom.-katb. Liturgik nacb J. Frauzel. Besehreibung 
und Erklarung der wichtigsten Ceremonien bei der hi. Mefie, bei Ertheiiung der 
bl. Sacramente und bei den Sacramentalien. Das kath. Kirchenjahr.

.M. B a ł  a b a n.
D e u t s c li e S p r a c b e (4 St.). Der zusammengezogene und zusammengesetztc Satz ; 

Arten der Nebensatze. Verkilrzung derselben, indirecte Rede, die Periode. Syste- 
matische Belehrung iiber Ortbograpbie und Zeiehensetzung. Lecture. Alle 4 
Wochen eine Schul- und eine Hausaufgabe. Bescbreibungen von Gegenstanden, 
die den Scbiilern ans dem gewdbnlicben Leben oder dem Unterrichte, besonders 
dem naturwissenscbaftlicben bekannt sind ; Vergleicbe; Umgestaltungen kleiner 
episeber Gedicbte erzahlenden Inbaltes in Prosa; Inbaltsangaben oder Ausziige 
umfangreicherer Stiioke. L. K ir  i ł o w i c z  Dr. R. F. K a i n  dl.

F r a n z d s i s c b e  S p r a ć  be (4 St.). Sprechubungen an der Iland zusammenbUn- 
gender Lesestiicke; Memorieren; Nacherzahlungen; Umformung des Textes. 
Zeitweise Ubersetzungen ans dem Deutschen. Am Spracbstoffe wurde die Formen- 
lelire mit Einschluss der unregelmalłigen Verba wiederholend betestigt und er- 
weitert. Alle 4 Wochen ein Dictat., eine Schul- und eine Hausaufgabe.

Dr. J. O s t e r r e i c b e r.
RumUn  i sc be  S p r a ć  b e  (2 St). Grammatik: Systematiscber Unterricbt in der 

Formen- und Casuslebre mit Beriicksicbtigung der Bedeutungslehre. Lecture nacb 
dem Lesebuck von Stefureac Iii. Tb. Erklarung der Form der Lesestiicke. Memo- 
rieren und Vortragen. Aufsatze 6—7 im Semester, abwechselnd Schul- und Haus- 
arbeiten. Dr S i m i o n e w i c z .
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R u t b e i r i s e h e  S p r a c h e  (2 St.). Gramm. bis § 243, d. i. Congruenz des Priidicats 
in Bezug anf die Zahl. Lesen bis Stiick 58 incl. L. K i r i 1 o w i e z.

O ł e o g r a p h i e  (2 St.). Specielle Geograpliie des iibrigen Europa mit Ausschluss der 
osterreichisch-ungarischen Monarchie.

G e s c h i c h t e  (2 St). Geschichte des Mittelalters unter steter Beriicksichtigung der 
vaterlandisehen Momenfe. D S i m i o n o w i c z .  Dr. R. F. K a i n  dl.

M a t li e j nat  i k (3 St.). Die vier Grundopeiationen in allgemeinen Żabien. Quadrierung 
iind Cnbierung algebraischer Ausdriicke und dekadischer Zahlen. Ausziebung der 
zweiten und dritten Wurzel aus dekadisclien Żabien. Ubungen im Rechnen mit 
besonderen Żabien zur Wiederholung des Lehrstortes <)er friiberen Glasseni 
angewandt vorzugswei.se auf Aufgaben des burgerliehen Lebens, Zinseszinsreebnung.

D. Ma d e r .  J. Z y b a c z y n s k i.
P h y s i k  (3 St.).. Allgemeine Eigenscliaften der Korper. Aggregat.ionszustande. Wiirme- 

lebre, Magnetismus. Elektricitat, D. Made r .
F r e i h a n d z e i o b n e n (4 St.). Perspectivisches Freihandzęichnen nacli Holzmodellen 

und Modellgruppen. Zeicbner. und Malen von Flachornamenten der antik-classiscben 
und mittelalterlichen Kunstweisen. Ubungen im Gediichtnis-Zeichnen einfacher 
korperliclier und ornamentaler Formen. Ii. 1 w a s i  uk. I. P i h u l i a k .

G e o m e t r i e  u n d  g e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n  (3 S t). a) Geometrie: Flachen- 
gleicbe Figuren und ilire Venvandlung. Flachenbereehnung. Anwendung der Algebra 
zur Losung einfacher Aufgaben der Planimetrie, b) Geometr. Zeichnen: Die in 
der II. Classe geiibteu Constructionen werden fortgesetzt, mit Beriicksichtigung 
deś in der Geometrie behandelten Lehrstoffes vervollstandigt. und ornamentale 
Anwendung auf Falle und Beispiele aus der teclinischen Praxis hinzugefiigt..

L. G w i a z d o m o r s k i. B. I w a s i u k.

IV. Classe.
Vorstand der Abtheilung A: G. v. T a r  no w i e c  ki.

„ „ „ B: Dr. R. F. K a i n d 1.
R e 1 i g i o n s 1 e h r e (2 St.) Fiir die gr.-or. Schiller: gr-or. Liturgik frei nacli Ste- 

fanelli. Beschreibung und Erklarung der h. Liturgie, der li. Sacramente und 
Sacramentalien, des Kirchenjahres. C. C oc  a.
Fiir die kath. Schiller: Einleitung zur Glaubenslehre und der Beweis der Wahrheit 
der kat li. Kirche, nacli dem Lehrbuch der kath. Religion von A. Wappler, Lehrbucli 

. der kath. Religion I. Th Allgemeine Glaubenslehre. M. B a ł a  ban.
D e u t s c h e  S p r a c h e  (3 St.). Zusammenfassender Abscliluss des gesammten gramma- 

tischen Unterriclites. Zusammenstellung von Wortfamilien, mit Riicksicht auf 
Yieldeutigkeit und Verwandtschaft der Worter gelegentlich der Lectiire. Das 
wichtigst.e aus der Prosodie und Metrik. Grundziige der Lautlehre. Lectiire wie 
in der III. Classe. Alle drei Wochen eiue Schul- und eine Hausaufgabe. Stotf 
theilweise nocli wie in der III. Classe ; auCerdem Beschreibungen von Vorgangen 
(Schilderungen); Ubungen im Herau-sheben der Disposition grbCerer Lesestiicke 
und im Disponieren passender Stofte; stilistisch freie Bearbeitung von Stiicken 
aus der franz, Lectiire. Dr. R. F. K a i n  dl.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  (3 St.). Lectiire prosaischer und leichter poetischer 
Musterstiicke; Wiedergabe des Gelesenen. in der franzosischen Sprache. Memorieren.
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Erganzung der Formenlehre. die wichtigsten lłegeln der Syntax im Anschluss an 
die Lectiire. Miindliche und schriftliche Ubersetzung aus dem Dentschen. Dictate. 
Alle 4 Wochen eine Sclinl- und eine Hansarbeit I. N a s t a s i .

R'u mit n i s c li e S p r a c h e  (2 St.) Gramm.: Synt.as des zusammengesetzten Satzes. 
Grundziige der Prosodik und Mętlik. Lectiire und AufsEttze wie in der 111. Clas.se.

1). S i m i o n o w i c z.
R ut h e n i s c h e S p r a c h e  (2 St.). Grnmm. bis § 293 incl., d. i. Schla as der Satzlelire. 

Lectiire bis Stiick 70. Aufsiitze 1.— IV. Classe wie im Rumitnischen.
L. K i r i 1 o w i e z.

G e o g r a p h i e  u nd  G e s c li i c h t e (4 St.). a) Geographie (2 St.): Specielle Geographie 
Ampiikas, Australiens und der bsterreicliiscb-ungarischen Monarchie mit Berttck- 
sichtigung der Verfassungsverli!iltnisse des Kaisevstaat.es. b) Gesehiclite (2 St.): 
Ubersicht der Gesehiclite der Nenzeit mit eingehender Behandlung der Gesehiclite 
von Ósterreicli. Dr. D. W e r e n k a .

M a t h e m a t i k  (4 St.). Allgemeine Arithmetik: Wissenschaftlich durchgefiihrte Lehre 
von den 4 ersten Reclinungsoperationen. Tlieilbaraeit der Zahlen. Grijfites gemeiii- 
sames Mai5 und kleinstes gemeinsames Vie)fache. Lehre von den Bruchen. Rechnen 
mit Deeimalen. Verhiiltnisse und Proportionen. Auflosung der Gleichungeu des 
ersten Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten. C. S te f an o v ic i .

P h y s i k  (3 St.). Mechanik. Akustik. Optik. Strahlende Warnie.
S. S t e f  a n o v i c i, L. I 1 n i c k i.

C li e ni i e (2 St.). Yorbereitender Tlieil. Vorfuhiung der wichtigsten physikaliseh- 
chemischen Erscheinungen und Processe. Gedrilngte Charakteristik der Elemente 
und der verschiedenen Arten der ans ihnen entstehe nden anorganisclien und or- 
ganisclien Verbindnngen. H. P i b u l i a k .

G e o m e t r i e  u n d  g e o m e t r i s c l i e s  Z e i c h n e n  (3 St.). a) Geometrie: Ele
mente der Stereometrie. b) Geometrisclies Zeichnen: Erklilrung und Darstellung 
der Kegelscbnittslinien. Darstellung des Punktes, der Geraden und der gewbhn- 
iichen geometriseben Korper, sowie der einfachsten teclinischen Objecte mittelst 
zweier orthogonaler Projectionsbilder aut' Grund blofier Anschauung und im An- 
sclilusse an den dazugehorigen Lehrstotf der Stereometrie.

G. v. T i n i o w i e c  k i, L. G w i a z d o m o r s k  i.
F r e i h a n d z e i c h n e n  (4 St.) Perspeetivisclies Freiliandzeiclinen nach einlacheii 

GetaCformen und Baugliedern. Zeichnen und Anlegen mit Farbęn von Flachorna- 
nienteii der Renaissanee und der orientalischen Kunstweisen Zeichnen nach oina- 
mentalen Gipsmodellen. Gediichtnis-Zeichnen kbrperl icher und typisclier orna- 
mentaler Formen. E. M a x i ni o w i c z.

V. Classe.
Vorstand der Abtheilung A : J. N a s t a s i .

„ „ „ B: D Ma der.
R e I i g i o n s 1 e hr e  (2 St.). Fiir die gr.-or. Schiller : AUgenieiner und specieller Theil 

der Dogmatik nach S. Andriewicz. C. O o c a
Fiir die katholischen Schiller: Darstellung und Krklarung der einzelnen Glaubens- 
lehrsiitze nach Wappler II. Th. Besondere Glaubenslehre. M. B a ł  a ban.
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D e u t s c h e  S p r a ć  be  (3 St.). Lectiire epischer und lyrischer Gedichte, sowie 
grbfierer prosaischer Stiieke, charakteristiścher Abschnitte ans der altclassischen 
Literatur. Elemer.tare Belehrung iiber die wiclitigsten borni en und Arten der 
episcben und lyripchsn Poesie, sowie der yorzttgl ich sten prosaischen Darstellungs- 
formen im Ansehlusse und auf tirund der Lectiire. Ubungen im Yortragen, Auf- 
sittze concreten Inhaltes im Ansehlusse an die Lectiire, und an das in anderen 
Discijdinen Gelernt.e. Beginn der besonderen Anleitung zum riohtigen Disponieren 
auf dem Wege der Analyse passender Aufsatze und bei Gelegenheit der Vor- 
bereitung und Durchnahme der schriftlichen Arbeiten. Im Sem. 6 —7 Aufsatze, 
theils Haus-, theils Schularbeiten. S. G. K ii n i g.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  (3 St.). Lesung von prosaischen MusterstUeken der 
franzbsischen Literatur mit besonderer BerUcksichtigung des fremdeu Volkst,limns. 
Memorieren, Sprechtibungen, Ubersetzungen aus dem Deutschen. Erganzung der 
Syntax. Dictate. Alle 4 Woclien eine Schul- und eine Hausarbeit. J. Nast as i .

E n g l i s c h e  S p r a c h e  (3 St.). Aussprache; Formenlehre, Memorieren der Lesestiicke, 
Sprechiibungen, Nacherzahlungeu. Ubersetzungen aus dem Deutschen. Im I. Sem. 
von Weiclinachten an wocheiitlich ein kurzes Dictat im engsten Ansehlusse an 
den durchgenommenen Stotf. Im II. Sem. alle 4 Wochen ein Dictat und eine 
Schularbeit. J. N a s t a s i .

R u m  iini  s c he  S p r a c h e  (2 St). Grammatik: Das Wichtigste aus der Lautlehre 
und Wortbildung. Lectiire mit Erklarungen und Anmerkungen. Die let.zteren 
liefern eine Charakteristik der wiclitigsten episcben, lyrischen und rein didaktischen 
Dichtungsgattungen 5 Aufsiltze im Semester, abwechselnd Schul- und Haus- 
arbeiten. D. S i m i o n o w i c z.

K u t li e n i s c h e S p r a c h e .  Keine Schiller.
6  e s c  h ic h  te (3 St). Gescliichte des Alterthums, namentlich der Griechen und 

Romer, mit. besonderer Hervorbebung der culturhistorischen Momente und mit 
fortwalirender BerUcksichtigung der Geographie.

E. P a w ł o w s k i .  O. M a n d y c z e w s k i .
Ma t h e ma t i k  (5 St..). o) Allgemeine Arithmetik: Kettenhiuclie. Unbestimmte Glei- 

chungen des ersten Grades. Poteuzen und Wurzelgrofien. Quadrieren und Cubieren. 
Ausziehen der zweiten und dritten Wurzel aus mehrgliedrigen Ausdrucken und 
besonderen Żabien. Die Lehre von den Logarithmen. Gleichungen des zweiten 
Grades mit einer Unbekannten. b) Geometrie: Planimetrie, streng wissenschaftlicli 
behandelt. D. Mader.

D a r s t e l ł e n d e  Ge o me t r i e  (3 S t). Wiederholuug der wichtigsten Lelirsiitze Uber 
die LagenverhUltnisse der Geraden und Ebenen. DurchfUhrung der Elementar- 
aufgaben der darstelleuden Geometrie uber orthogonale Projection mit RUcksicht 
auf die Bestimmung der Sctilagschatten begrenzter Linien und ebener Eiguren, 
yorzugsweise bei parallelen Lichtstrablen. G. v. T a r n o w i e c k i .

C h e m i e  (3 S t). Specielle Chemie, I. Theil: Anorganische Chemie. H Pi hu l i a k .  _
N a t u r g e s c h i c h t e  (3 St.). Zoologie: Das Wichtigste iiber dęn Ban des Mensehen 

und die Yerrichtungen der Organe desselben. Behandlung der Wirbelthiere und 
wichtiger Gruppen der wirbellosen Tbieie mit Rilcksiclitnahme auf anatomische, 
morphologische und entwicklungsgescbichtlicbeVerlialtnisse. J. Z y b a c z y  ns k i.

F r e i h a n d z e i c h n e n  (4 St.). Erklarung der Gestaltung des menschlichen Kopfes 
und Gesichtes und Ubungen im Kopfzeiclmen nach Wandtafeln, Yorlagen und
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Reliefabgtissen. Wiederholttng und Fortsetkttng des Stoftes aus den Vorhergehenden 
Classen. Gelegentliche Erklarung der antiken Saulenordnungen.

E. M a x i m o w i c z.

VI. Classe.
Vorstand der Abtheilung A : C. S t e f a n o v i c i .

„ „ „ B:  I. Z y b a c z y n s k i .
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.). Fiir die gr.-or. Schiller: Morallehre nacli S. Andriewicz.

C. C o c  a.
Fiir die katholischen Schiller: Die christkatholische Sittenlehre nacli Wappler
III. Th. M. B a ł a  han.

D e u t s c h e  S p r a c l i  e (3 St.). I. Sem. : Lectiire einer Auswahl aus dem Nibelungen- 
liede und aus Walther von der Yogelweide. Darstellung der Abzweigung des 
indo-europaisehen Sprachstamnjes und der dentschen Sprache. Eintheilung der 
deutschen Literat,urgeschichte iii Ilauptperioden, Besprechung der grohen nationalen 
Sagenkreise im Anschlusse an die Lectiire. Aufkllirung iiber die Grundlegung der 
neuhochdeutschen Schriitsprache. II. Sem.: Eeetiire prosaischer Stiicke, yorwiegend 
aus der classischen Literaturperiode; iyrische Auswahl mit vorziiglicher Beriick- 
siehtigung Klopstocks, Schillers und Goethes. Yon Dramen : Minna von Barnhelm, 
Got,z, Maria Stuart, Wilhelm Tell. Leichttassliche Erklarung der Hauptpunkte 
der Dramatik. Ubungen im Vortragen. Aufsatze wie i u der V. Classe mit ange- 
messener Steigerung der Forderung der eigenen Production. In jedem Semester 
G — 7 Aufsatze, theils Haus-, theil Schularbeiten. E. P a w ł o w s k i .

F r a n z o s i s c h e S p r a c h e  (3 St..). Lectiire erzilulender und dramatischer Prosa mit 
HeryOrhebung der Gallicismen und Bealien. Stilistische Ubungen. Erzilhlungen. 
Abschluss des grammatisehen Stoftes. Sprechiibungen, Ubersetzuugen aus dem 
Deutschen, Dictate. Alle 4 Woclien eine Schul- und eine Hausarbeit in Anlehnung 
an den dnrchgearbeiteten Stoft'. Dr. J. O s t e r r e i c h e r .

E n g l i s c h e  S r a ć  be (3 St.). Lesung ausgewiihlter, niclit zu schwieriger Stiicke 
erzRhlenden und beschreibenden Inhaltes. Zerlegung der Lesestlicke in Frage und 
Antwort; Naclierzahlungen; Memorieren. Die wicht.igsten Kegeln aus der 8yntax. 
Uberset.zungen aus dem Deutschen. Der Lesestoft wurde vielfach in Dictaten, 
Haus- und Schulaufgaben yerarbeitet. Alle 4 Wochen eine Schul- und eine Haus- 
aufgabe. A. R o m a n o y s k y .

R u m it n i s c h e S p r a c h e  (2 St.). Lectiire theilweise nacli dem Lesebuch. Geschichte 
der rumiinischen Literatur bis zum Beginne des 11). Jahrhunderts. Aufsiitze wie 
in der V. Classe D. S i m i o n o w i c z .

R u t h e n i s c h e S p r a c h e  (2 St.). Cursorische Ubersicht der ukrainisch-ruthenischen 
Nationalliteratur (von der Hiilfte des ft. Jahrzehents bis auf die Gegenwart). 
Eingehend wurden behandelt auf Grund der Lectiire nacli dem yorgeschriebenen 
Lesebuche von Barwiński: Panteleimon Kulisz, Lonid Hlib, Xenophont Klimkowicz 
und Marko Woczok. 1) Aufslttze, theils Haus-, theils Schularbeiten.

L. K i r i 1 o w i c z.
G e s c h i c h t e  (3 St.). Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit bis zum west- 

pliRlischen Frieden mit specieller Riicksicht auf die bsterreichisch-ungarische 
Monarchie. Dr. D. W e r e n k  a. Dr. R. F. K a i n d 1.
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M a t h e m a t i k  (4 St.). et) AUgemeine Arithmetik: Arithtnetische und geometrisctie. 
Progressionen. Anwendung auf Zinseszinsen urid Rentenrecłmnng. Combinations- 
lehre. Binomisclier Lehrsatz fur ganze positive Exponenten. Hiihere Gleicliungen, 
welche auf quadratisehe zuriickgefiihrt werden konnen, ąuadratische Gleicliungen 
mit. zwei Unbekannten, in einfachen Fallen mit mehreren Unbekannten. Expo- 
nentialgleicbungen. Fortgesetzte ‘ Ubungen im Gebrauche der logaritlimischen 
Tafeln. b) Geometrie: Trigonometrie; Stereometrie. C. S t e f  a n o v i c i.

P li y s i k (3 St,.). Methode der Pliysik. Mechanik; Wellenlehre; Akustik.
L. I 1 n i c k i.

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e  (3 St.). Ortliogonale Projection der Pyramiden und 
Prismen, ebene Sclinitte und Netze dieser Kijrper; Sehattenbestimmungen. Dar- 
stellung der Cylinder-, Kegel- und Rotationsflachen, letztere mit Beschriinkung 
auf die Flaclien zweiter Ordnung; ebene Sclinitte, Beruhrungsebenen und Schlag- 
schatten dieser Flaclien. Einfache Beispiele von Durclulringung der genannten 
FI Heli en. G. v. T a r n o w i e c k i .

C h e m i e  (3 St.). Specielle Chemie fi. Tlieii: Organisclie Chemie. Praktische Arbeiten 
yorgesohrittener Sehiiler der drei letzten Classen der Oberrealsehule iinden nur 
auCerhalb der obligaten Lelirstunden statt. H. P i li u 1 i a k.

N a t, u r g e  s cli i ch t e’ (2 S t). Botanik: Betrachtung der Gruppen des Ptianzenreiches 
im allgemeinen; der Charakter der wichtigsten Pflanzenfainilieu ist zu enUrickeln.

J. Z y b a c z y n s k i .
F r e i h a n d z e i c h n e n (3 St,.). Zeielnien nach Kopfen in Hochrelief, nach Masken und 

liiisten, eyentuell nach Vorlagen. Wiederholung und Fortsetzung des Stoffes aus 
den yorhergehenden Classen. Gelegentliche Erkllirung der Bau- und Ornamentai- 
formen des Mittelalters. J. P i h u 1 i a k.

VII. Classe.
Vorst,and: L. I 1 n i e k i.

R e 1 i g i o n s 1 e li r e (2 St.). Fur die gr-or. Sehiiler: Kirchengeschichte nach C. Coca, 
Gesch. der gr.-or. TCirche. C. C o c  a.
Fur die katholischen Sehiiler : Gescliichte der katholischeii Kirclie von den Zeiten 
der Apostel his auf die Gegenwart (Christliches Alterthum, Mittelalter und christ,liche 
Nenzeit) nach der kurzgetassten Kirchengeschichte von Kalt.ner mit eiuein Riick- 
blicke auf die gesainmte Glaubens- und Sittenlelire (Repetitorium). M. Ba ł a b a  n.

D e u t s c h e  S p r a ć  li e (3 St.). Lectiire: Emilia Galotti, Iphigeiiie, Wallenstein, 
Nathan, Hermann und Dorothea und ausgewahlte Capitel aus Laokoon. Zusammen- 
hiingende biographische Jlittheilungen iiber die Hauptvertreter der classisehen 
Literatur. Ubungen im praemeditierten freien Yortrage. In jedem Semester (i—7 
Aufsatze, tlieils Hans-, theils Schularlieiten. C. M a n d y c z e w s k i .

F r a n z 8 s i s c li e S p r a c li e (3 St.). Cursorische Wiederholung der wichtigsten 
grammatischen Lehren. Lectiire von iangeren Musterstiicken rhetorischer, reflec- 
tierender oder philosophisch-historischer Prosa, sowie dramatischer Dichtung; ver- 
bunden mit biographischen Notizen. Leichte franz. Aufsatze im Anschlusse an die 
Lectiire und in der Schnie yorbereitete Briefe. Sprecniibungen. Der Unterricht, 
bedient sieli yorzugsweise der franzosisehen Sprache. Haus- und Schularlieiten 
wie in der V Classe. Dr. J. O s t e r r e i c h e r.
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E n g l i s c h e S p r a c h e  (3 St.). Answalil schwierigeren Desestoffes didaktischen und 
literatnr-historischen Inhaltes. Sprechiibungen; Nacherzahlungen: Memorieren 
einiger Stiicke. Lectiire von episclien Dichtungen der neuesten Zeit. Wiederholung 
und Ergiinzung der Syntax. Ubungen im Ubersetzen ans dem Deutschen. Alle 
4 Woelien eine Seliul- und eine Hausaufgabe. A. R o m a n o y s k y .

R u m ii, n i s c li e S p r a c li e (2 St.), Lectiire theilweise mieli dem Lesebuche. Fortsetzung 
der rumanischen Literatnrgescliichte bis auf die neueste Zeit. Aufsatze wie in der
V. Olasse. (Wegen Mangels entsprecbender Lesebiicher mussten in den oberen 
Classen ausgewkhlte Stticke ans den besonderen Ausgaben der besten Richter 
gelesen werden.) D. S i m i o n o w i e z.

R n t h e n i s c l i e  S p r a ć  li e keine Schiller. ■
G e s c h i c li t e (3 S t ) Geschichte der Neuzeit seit dem westphalischen Frieden bis aut 

die. Gegenwart. Kurze. Uhersicht der Statistik Osterreich-Ungarns mit Heryor- 
hebung der Verl'assungsve,rhaltnisse. L)r. 1). W e r e n k a

,M a t . h e m a t i k (5 St.). a) Allgemeine Arithmetik : Grundlehren der Wahrscheinlich- 
keitsrechnung. Kinige Aufgaben ans der Lebensversicherungsrechnung. Zerlegung 
imaginilrer Ausdriloke in ihren reellen und imaginaren Theil, die Bereclinung des 
Modnls und Arguments und die grapliische Darstellung complexer GroBen. 
/>) Geometrie: Analytiscbe Geometrie; spluiriselie Trigonometrie. — Wiederholung 
des gesammten arithmetischen und geometrischen Jjehrstoifes der oberen Classen, 
Yornehmlich in praktischer Weise durch Lesung von Dbungsaufgaben.

L. U n i c k i .
P h y s i k  (4St.). Magnetismus; Elektrieifat; Optik ; Wiirmelelire; Astronomische Grund- 

hegrifte. L. U n i c k i .
D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e  (3 St). VervollstiXndiguug des in der V, und VI. 

Classe vorgencmmenen Lehr- und Ubungsstoffcs. Elemente der Linearperspective 
und Anwendung derselben zur perspectiyischen Darstellung geometrischer Kiirper 
und einfacher technischer Objecte. Wiederholung der wichtigsten Partien aus dem 
Gesammtgebiete der darstellenden Geometrie. G. v. T a r n o w i e c k i .

N a t u r g e s c h i c h t e  (3 St.). I. Sem. Mineralogie: Kurze Darstellung der Krystall- 
ographie, dann Behandlung der wichtigsten Mineralien hinsichtlich der pliysika- 
lisohen, chemisohen und sonstigen helehrenden Beziehungen naeli einem Systeme.
II. Sem.: Elemente der Geologie. J. Z y b a c z y  ns k i .

F r e i h a ń d z e i c h n e n (2 St.). Wiederholung und Fortsetzung des Stottes aus den 
yorhergehenden Classen unter Beriicksichtigung der Begabung der einzelnen 
Schiller, tlbungen im Skizzieren. .1, P i hu l i  ak.

Evangelischer Religionsunterrioht.
Der eyangelische Religionsunterrioht wurde den Schiilern der gr.-or. Uberreal-

schule gemeinsam mit den Schiilern des k. k. Staats-Obergymnasiums und der k. k.
Delirerhildungsansta.lt in o Abtheilungen mit zusainmen 0 Stunden wochentlich ertheilt.

1. A b t, h e i 1 u n g (2 S t.): Luthers kleiner Kateehismns, erklart von Ernesti,
III. —V. Hauptstiick. Biblische Geschichten des neuen Testamentes.

II. A b t - h e i l u n g  (2 St.) : Kirchengeschichte von der Reformation bis auf die 
neueste Zeit. Heinrich Palrner, Lehrbuch der Religion und der Geschichte der 
christlichen Kirche.
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III. A b t h e i l u u g  (2 St.): Christliche Sitteiilehre. Ueihrieh Paltner, bie christlicłiS 
Glaubens- und Sittenlehre. J. F r o n i  u s.

Moaaisclier Religionsnnt.errielit..
1. C 1 a s s e, (wocli. 2 St.): Urgescbichte der Mensclibe.it, die Patriarclien, Moses bis 

Josua. Hebrilisch: Gewithlte Gebet.stiicke.
II. O 1 a s se, (w3cb. 2 St.): Von Josua bis znr Theilung des Reiches. Hebraisob : 

Fortsetzung der Gebet.e. I. Buch Moses (ausgewahlte Capitel).
III. C 1 a s s e, (wbcb. 1 St ' : Von der Theilung des Reiches bis zur Gescbiebte Juditas 

unter Alexander dem Grofien. Hebraisch : II. Buch Moses (ansgewilblte Capitel).
IV. O 1 a s s e, (wbcb. 1 St) :  Die nachbiblische Gescbiebte bis Moses Mendelssohn.

Hebriiiscb: V. Bucb Moses (ausgewithlte Capitel). A. H en  mann.
V. Cl as s e ,  (wbcb. 1 St.): Jtidische Gescbiebte bis Abraham Ibn Esra; Psalmen 

Cap. 1 bis 20
VI, C l a s s e ,  (wbcb. 1 St.): Jtidische Gescbiebte: Von Moses Maimonides bis aut die 

Gegenwart; Psalmen Cap. 18 bis 37.
VII. C l a s s e ,  (wocli. 1 St.): Religionslebre: Von der Otfenbarung, der Lebenswandel, 

die Got.tesverebrung nnd die fleiligung des Menscben. Psalmen: Cap. 35 bis 48.
Dr. .1. R o s e n f e 1 d.

Fruio Lelirgcgcnstiinde.
1. Turnen.

I. C l a s s e  (2 Abth. zu je 2 St, — 89 Sch.): A) O r d n u n g s li b u n g e n : Durchbildung
der Reibe. Geben und Laufen im Takt nnd im Gleicbtritt. Reihungen 1. Ordnung. 
Bilden des Reihenkbrpers im Geben und Laufen aus Fianken- und Stirnreiben. 
Schwenken der Viererreiben um gleichnamige Fliigel. B) F r e i l l b u n g e n :  
Stellungen, Weehsjl von Stellungen. Fuli-, Bein-, Rumpf-, Arm- und Kopfbewe- 
gungen. Scbrittarten bis Wiegenlaufen. C) H o l z s t a b U b u n g e n  mit Bezie- 
liung auf die yorgenommenen Freillbungen. D) G e r a t h e u b u n g e n :  Vor- 
berrsebend Massenubungen Ii) T u r n s p i e  1 e.

II. C 1 a s s e (2 Abth. zu je 2 St. — 70 Sch.): A) O r d n u n g s U b u n g e n :  Wieder-
holung des yorjahrigen Ubungsstofłes. Drehen, Reiben und Schwenken, wabreml 
des Gehens vom Ort. Reihungen im Geben und Laufen. Winkel-, Scbrag- und 
Gegenzug im Geben und Laufen. B) F r e i l l b u n g e n :  Gang- und Laufarten 
im Wechsel. Scbrittarten bis Scbottiscb-Rupfen. C') H o l z s t a b U b u n g e n .  
D) G e r a t, b e li b u n g e n :  Vorberrscbend Massenilbungen. K) T u r n s p i e 1 e.

III. C l a s s e  (2 St, — 41 Sch.): zł) O r d n u n g s U b u n g e n :  Anknupfung an das in
der 1. und II. Classe Vorgenommene. Wiederliolung und Weiterausfubrung des- 
selben. Reigenartige Ubungen. B) F r e i l l b u n g e n :  Ausfall- und Fechter- 
stellung. FrUhere Ubungen wabiend des Hupfens. Einscbaltung von /wiseben- 
tritten bei Scbrittarten, Daueriauf. (J) H o l z s t a b U b u n g e n .  li) H a n t e l -  
u b u n g e n .  E)  G e r a t h e u b u n g e n :  Wiederliolung und Krweiterung des in 
der I. und II. Classe durchgenommenen Lehrstotfes. F)  T u r n s p i e 1 e. -

IV. C l a s s e .  (2 St. — 30 Sch.): A) O r d n u n g s t l b u  u g e n :  Aufzttge zur Bildung
von Reibenkorpern. Otfnen und SchlieCen nacb zwei Riehtungen gleicbzeitig. 
Bilden und Umbiklen von Doppelreihen. Reihungen 2. Ordnung Schwenken 
groCerer Reiben utid des Reibenkorpers. Reihungen der Reiben. Reibenkorper-
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gefiige. B) F r e i t H i n n g e n :  Wecbsel, Zusammensetzungen und Folgen von 
Ubungen. Dauerlanf. C) Ha n t e l -  und Ho l z s t a b i i b un g e n .  D)  Geri i the-  
t i b ung e n  bei entsprechend erhohten Anforderungen. E) Tur ns p i e l e .

V. C1 a s s e. (2 St. — 19 Scb.): *4) O r d n u n g s- und F r e i t t b n n g e n  in Verbin-
dung mit Hantel- oder Eisenstabubungen. B) G e r & t h e u b u n g e n :  Massen- 
und Einzelubungen. Kiirturnen. U) T u r n sp i e 1 e.

VI. Cl asse  (2 St. — 25 Scb.): A) Or d n u n g s -  und Fr e i t i b ung e n  in Verbindung
mit. Hantel- oder Eisenstabubungen. B) G e rii t b e U b u n g e n : Voi'berrschend 
Einzeliibuugen. Ktirturnen. C) T u r n s p i e l e .

VII. Classe (2 St. — 9 Soli.): A) Wiederbolung und Fortsetzung der zusammenge-
setzten Frei- und Ordnungsubungen in Verbindung mit Hantel- oder Eisen- 
stabiingen. B) G erłl t h e ii b u n g en: Vorbcrrschend Einzelubungen. Ktirturnen. 
Oj Turnspiele. L. G w i a z d o m o r s k i .

2. Stenographie
wurde in zwei Abtbeilungen zu je zwei Stunden wochentlic.li gelehrt:
I. A b t h e i l u n g  (35 Soli.): Wortbildung und Wortkurzung nacb A. Kiihnelfs „Lelir-

bueh der deutscben Stenographie" unter Zuhilfenabme von Faulmann’s stenogr. 
Anthologie.

II. A b t h e i l u n g  (20 Scb.): SatzkUrzung und logische Kiirzung nacb Kiihnelfs Lelir-
buch. Schreibitbungen nach allmiiblicb rascberem Dictat. B. l w a s i u k .

3. Gesang.
u) Gr.-or. Kircbengesang (wiicli. 2 St — 21 Soli.): Elemente aus der aligemeinen 

■ Musiklebre, Skaleń-, lutervall- und Treftnbungen, Einlibung ein- und zweistimmiger 
Eieder und vierstimmiger liturgiscber Gesange fttr gemiscbten Chor.

J. W o r o b k i e w i c z .
b) Hom.-katb. Kircbengesang und weitlieher Gesang (wbcli. 2 St): I. Abtheilung 

(1 St. — 3C> Scb.): Knabenstiminen: Noten- und Scbltisselkenntnis; Zeitdauer der 
Noten und Pausen; cbromatiscbe Zeicben. tjber Rbytbmus und Takt; rhythmische 
Fornien, Taktarten, L'ber das Tempo und seine Bezeicbnung. Hynamische Vor- 
tragszeicben. Treftubungen. II. Abtheilung (t SŁ. —  35 Scb): Jliinnerstimmen: 
Theorie wie iu der I Abtli. Mit den rom.-katb. Scbiilern beider Abtbeilungen 
wurde der Kircbengesang gepflegt und mustergiltige Tstiniinige Chore an Sonn- 
und Feiertagen wiilirend des SchUlergottesdienstes in der Kirclie zur Aulfulirung 
gebracbt. O. Ż u k ó w  sk i.

4. Ubungen im chem ischen L ab oratorium .
In den praktisclien Arbeiten im cbemischen Scblilerlaboratorium baben sieli zu 

Anfang des Schuljahres 22 Schiller eiuschreiben lassen. Von diesen mussten 4 Schiller 
wegen zu scbwacher Leistungen bald zuriickgewiesen werden. Regelmabig arbeiteten 
sonach 18 Schiller, und zwar in 2 Gruppen. Die eine Halfte arbeitete an jedem Mitlwocb, 
die andere an jedem Samstag Nacbmittag. Die Arbeiten standen unter der persiinli clien 
Eeitung und Controle des Gefertigten ais des Fachmannes und Custos des chemischen 
Laboratorinms der Anstalt. Ais Assistent. fungierte der Assistent des Universitilts- 
laboratoriums Herr C. G l i i c k s  ma n  u. Der Lebrplan fiir diese Arbeiten war so ein- 
gerichtet, dass die ScbUler zunachst die Reactioneu auf die wichtigeren Elemente 
ibnen b e k a n n t e r  einfaeber Verbindungen nacb dem Lehrbucbe ausfuhren mussten.
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Nach Erwerbung gewisser Fertigkeit im Hantieren mit chemischen Gerilthen und 
Apparaten utul nach Erlangung des nothwendigen Yertrauens in die Reactiotisfahigkeit 
der Elemente wnrden den Schillera Losungen einfacher iluieti n i e li t g e n a n n t e r  
Verbindungen zur Untersuohung ani die Rasę und Silure verabfolgt. Sobald die Schiller 
die specifischen Reactionserscheinungen der wichtigeren Elemente sieli gut eingeprllgt 
liatten, wurde geschritten zur Gruppierung der Elemente mul dereń Aufmerksamkeit 
auf die a l l g e m e i n e n  Reactionen der einzelnen Gruppen gelenkt. Es wurden ein- 
faehere Mischnngen in Lbsungen zur qualitativen Analyse yerabfolgt, fortgeschrittenere 
Schiller bekamen auch compliziertere Gemenge zur Untersuchung. Neben diesen Arbeiten 
wurden auch die Yersuche mit dem Lbthrohr aut' einfachere fes te Verbindungen nisht 
unterlassen. Weiter lieC es sich i u diesem Schuljahre, da die praktischen Arbeiten an 
unserer Anstalt zum ersten Mule aufgenommen wurden, nicht komnien. Erst im nachsten 
Schuljahre wird aus den besseren Schillera eine zweite Gruppe der Eortgeschritteneren 
gebildet werden kiinnen, mit denen dann weiter zu schreiten mbglich sein wird.

H. P i k u  l i  a k.

III. Lehrbiicher im Schuljahre 1895/96.
R e 1 i g  i o n s i e h r e: A. Gr.-or.: L. Cl. : Coca. Geschichte des alt en Testameuts. 11. Cl.: 

Coca, Geschichje des neuen Testamentem. III. Cl.: Coca, GlauDens-und Sittenlehre.
IV. Cl.: Stefanelli, Liturgik. V. CL : Andriewicz, Allgemeine und specielle Glaubens- 
lehre. VI. Cl.: Andriewicz, Sittenlehre. YI1. CL: Coca, Geschichte der gr.-or. 
Kirche. li. Rom.-kath.: I. CL: Leinkaut, Glaubens- und Sittenlehre fur die
I. Ciasse der Mittelscliulen. II. CL : Schuster, Biblische Geschichte des alten und 
neuen Testamentes III. CL : Erenzl, Liturgik. IV. CL : Wappler, Einleitung und 
Beweis der Wahrheit der katholischen Kirche. V. CL: Wappler, Katliolische 
Glaubenslehre. VI. CL: Wappler, Katliolische Sittenlehre. VII. Cl. Kaltner, 
Kirchengeschichte, 2. Aufl.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  1. und II. CL: Willomitzer, Deutsche Grammatik, ti. And. —
III. und IV. CL: Willomitzer, Deutsche Grammatik, 5. Autl. — 1. CL: Lampel, 
Deutsches Lesebuch, 1. IM. li. Autl — II. CL: Lampel, 2. Bd. 3. Aufl. — III. C l.: 
Lampel, 3. Bd. 3. Autl. — IV. CL: Lampel, 4 Bd. 3. Autl. — V. VII. Cl.: 
Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch 1'ilr osterr. Realscliulen, 5 —7. Bd. 1. Autl.

F r a n z i j s i s c h e  S p r a c h e :  Untere Classen: Fetter, Lehrgang der franziisischen 
Sprache, 1. und 2. Th. 4. li. Autl, 3. Th. 2. Autl, 4. Th. 2. Autl. — Obere 
Classen : Fetter, Lehrgang, 5. Th. Bechtel, Franzosische Chrestomathie, 4. Autl. 
Grammatik von der III. CL an: Fetter, Grammaire Francaise, 2. u. 3. Autl. 

E n g l i s c h e ' S p r a c h e :  Nader und Wurzner, Englisches Lesebuch flir hohere Lelir- 
anstalt.en, 2. u. 3. Autl. Baudisch u. Kellner, Englische Grammatik, 2. Autl. 

R u m a n i s c h e  S p r a c h e :  L— III. CL: Stefureac, RumUn. Lesebuch, 1.—3. Th. —
IV. Cl.: Pummnul, Rumanisches Lesebuch, 11. Bd., 2 Tli Grammatik I.-  IV. CL: 
Pumnul, Rumanische Grammatik, 3. Autl. — Obere Classen : Pumnul, Rumanisches 
Lesebuch, III. lid., IV. Bd. 1 Th. und IV. Bd. 2. Th.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  I. u. II. CL: Luczakowski, Ruthenisclies Lesebuch. Smal- 
Stocki und Gartner, Ruthenische Grammatik, — III. u. IV. C i.: Ruthenisclies
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Łesebuch tur das Untergymnasium, 2. Th. — V. Cl.: Toruński, Rnthenisches 
Lesebucli. — III.—V. CI: Osadca, Ruthenische Grammatik fiir Mittelschulen, 
3. Auli. — VI. und VII. CL: Toruński, Ruthenisches Lesebucli. Ogonowski, Alt- 
russische Chrestomatliie t'iir die oberen Gymnasialclassen.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  1.—III. Cl.: Richter, Lelirbuch der Geographie.
IV. Cl : Umlauft, Lelirbuch II. Cursus. Mayer, Geographie der Ssterr.-ung. Mo
narchie tur die IV. Cl. der Realschulen, 2. Aufl. — II. — IV. Cl.: Mayer, Lelirbuch 
der Geschichte fur die unteren Classen der Mittelschulen, 1. Th. 2. Auti, 2. und
з. Th. — V — VII, Cl : Gindely, Lehrlmch f. d. oberen Cl.. 1. Bil. 8 Autl., II. Bel. 
7. Aufl. III. Bd. 8. Autl. -  VII CL: Hannak, Vaterlandskunde, Oberstufe 9. Aufl. 
Atlanten: I. VII. CL: Kozenn B , Schulatlas f. Gymnasien und Realschulen, 
35. And. — II.•—IV. Cl : Hannak u. Umlauft, Historischer Schulatlas fiir Gym- 
tiasien und Realschulen, 3. Aufl. — V.—VII. CL : Rh ode, Historischer Schulatlas 
zur alten, mittleren und neueren Geschichte, 9. Aud.

M a t h e m a t i k :  I.—III. CL: Villicus, Lehr- und tlbungsbuch der Aritlnnetik fur 
Unterrealschulen, I. Th, 9. u. 10. And., II. Th. 8. Aud., III. Th. (i. Aud. —
IV.—VII. CL: Moćnik, Lelirbuch der Arithmetik und Algebra f. die oberen Classen, 
23. Aud. — V.—VII. Cl : Moćnik, Lelirbuch der Geometrie f. die oberen Classen, 
22. Aud.

N a t u r  g e s c h i c h t e :  I. CL: Pokorny, Thierr eicli, 23. A id -  II. CL: Pokorny 
Pflanzenreich, IG. — 19. Aud. Mineralreich, 14.—17. Aud. — V. Cl : Woldfich, 
Leit.faden der Zoologie fiir den lioheren Schulunterricht, 4.—7 Ąuti. — VI Cl. : 
Wet.tstein, Botanik, 1 And. — VII. CL: Hochstetter und Kisęhing, Mineralogie
и. Geologie, <1. —10 Aufl.

P h y s i k :  lit. u. IV. CL: Wallentin, Naturlehre f. d. unteren CL, 2. Aufl. — VI. und 
VII. CL: Wallentin, Physik f. d. oberen CL Ausgabe f. Realschulen, 9. Aufl. 

C h e m i e :  IV. CL: Mitteregger, Anfangsgiiinde der Chemie f. d. IV. Cl. der Realschulen,
2. Aufl. ■— V. und VI Cl.: Mitteregger, Lelirbuch der Chemie fUr Oberrealsohiilen, 
1 Tli. Anorganische Chemie, 5 Aufl II. Th. Organiselie Chemie, 5. Aufl.

G e o m e t r i s c li e s Z e i o h n e n :  II. und III. CL: Villicus, Lelirbuch der ebenen 
Geometrie iii Verbindung mit dem geoiu. Zeichnen t. d. U. und Ili. CI. der 
Realschulen, 3. Aufl. — IV. Ci.: Lelirbuch der Stereometrie f. d. IV. Classe der 
Realschulen, 2. Aud

D a r s t e l l e  n de  G e o m e t r i e :  V.—VII. CL: Smolik, Elemente der darstellenden 
Geometrie fiir Oberrealscinilen.

S t e u o g r a p li i e : III —VII. CL: Kulmelt, Lehrbuch der deutschen Stenugraphie, 
7. Aufl. Faulmann, Stenographische Anthologie, 5. Aufl.

IV. Themen
zu (len suhriftlichen Aufsatzen in den oberen Classen. 

a,) l a  ćL e -u .ts c ix er  S p x a .c lh _ e :
V. C l a s s e  A: 1. Tag und Naclit. Eine Parallele. — 2. Der Mon eh von Heisterbach. 

Von Wolfg. Miiller. In Prosa. — 3. Welclie Verdienste werden den grieebisehen 
Ileroen zugescłirieben? — 4. Arions wunderbare Rettung. Nach A. W. Sohlegel.
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Inhalt. — 5. Das goldene Ze.it,aller. Nach Ovid. — 6. Die Rede des Nestor. Naeli 
Honiers Ilias. — 7. Beliarrlichkeit fiihrt zara Ziel. 8. Nutzen des Holzes. — 
9 Ciisar. Ein Charakterbild. — 10. Wohnsitz und Bescbaftigung der Phiiaken. 
Nach Homers Odyssee. — II. Die Muttersprache. Nach Schenkendorf. Gedankengang. 
— 12. Die Kede des Regulus im romischen Senat. (H-A.) — 13. Deutung des 
Gedicht.es „Die Kreuzsohau“ .

V. C i a s s e  B:  „Der Graf von Habsburg" und „Des Slingers Finch". Vergleieh.ung —
Woraus erkla.it sich die grofie Theilnahme der Griechen an dem Tode deslbykus?—
3. Die Elfen. Nach Goetbes „Erlkonig" und Herders „Krlkdnigs Tocbter". —
4. Welcbe Umstande beforderten bei den Pbbniziern die Scbittabrt und den 
Handel? — 5. Die Legende vom Kreuzscbnabel. — 3. Welcbe Charaktereigen- 
schaften bat Agamemnon nach dem erst.en Gesange der Ilias? — 7. Die Rettung 
des Odysseus. — 8. Die geographiscbe Lagę Roms. — 9. Riidiger von Bechlarn. —
10. Jeder ist seines Gliickes Scbmied. — 11. Der FrUbling. — 12. Gewiihne Dich 
an Ordnung. — 13. Die Frtthlingsfeier. Vor. Klopstock. Gedankengang. — 14. Adler 
und Taube. Yon Goethe. Inhalt und allegorische ErkHirnng.

VI. C 1 a s s e A : 1. Wie gelangte Rom zur Welt.berrschaft? — 2. Kndrun und Nibelungen.
Vergleicbung. — 3. Parzinals Ritterberuf. — 4. Die Autmerksamkeit. (Begritfs- 
entwicklung.) — ó Welcbe UmstUnde begtinstigten im Mittelalter das Entsteben 
und Aufbluben derStitdte? — 6. Die Bedeutung des Weihnachtsbaumes. — 7. Der 
Mensch ais Kind der'Sorge. — 8. Notli entwickelt Kraft. (Beweisende Abhandlnng.) — 
9 Vorgeschicbte der Heldin in Lessings „Minna von Barnbelm1". — 10. Disposition 
zu dem Aufsatze von Schiller „Die Schaububne ais eine moraliscbe Anstalt be- 
traclitet". — 11. Wesbalb und auf welcbe Weise suclit Mortimer die Konigin 
Maria Stuart zu befreien? (Nach Scbillers „Maria Stuart".) — 12. Bella gerant 
a,lii, tu, felix Austria, nube. — 13. Welcbe Mittel wendet Schiller an, um Tell 
nicbt ais Meuchelmorder erscbeinen zu lassen?

VI. C i a s s e  B:  1. Die Gastfreundschaft im Nibelungenliede. — 2 Cbarakteristik der
Kudruu. — 3. Der FI ci 11 (Begriffsentwicklung) — 4. Die Verdienste Kbnig
Heinrichs I. um sein Reich. — 5. ijber den Nutzen des Holzes. (Erlilnternde Ab- 
bandlung.) — B. Der Einzug in Jerusalem. (Nach Klopstoeks „Messias I. 21 —82“ ) — 
7. Klopstock und sein Messias. — 8. Die Geschichte vom vertriebenen und zuruck- 
kebrenden Grafen. Nach Goetiies Balladę. - -  9. Gbtz von Berlicbingen ; sein Rec.ht 
und seine Scliuld. — 10. Was bat Rudolf IV , der Stifter, erstrebt und was bat. 
er erreicht? — 11 Siill und ebrenvoll ist der Tod fttrs Vaterland. (Abhandlung 
mit Beweis und Beispielen ) — 12. Warum bii.lt Maria Stuart ihre Verurtheilung 
fur ungerecbt? (Naeli Schillers „Maria Stuart." ) — 13. Wie verba.lt sich Scbillers 
„Maria Stuart" zur Geschichte? —- 14. Welcbe Mittel wendet Schiller an, um 
Tell nicbt ais Meuchelmorder erscbeinen zu lassen

VII. C i a s s e :  1 Im Anscbluss von allen liegt der Sieg. Grillparzer. Eine Chrie. —
2. Cbarakteristik des Prinzen in Lessings „Emilia Galotti". — 3. Cbarakteristik 
des Odoardo Galotti. — 4. Der Monolog der Iphigenie I, 4. — 5. Wodurch erscheint 
un.s Orestes der Entsilbnung wiirdig? — • 6. Der Ackerbau ist. der Anfang aller 
Cultur. Bew. Abhandlung. — 7. Die beiden Piccolomini nach Scbillers „Wallen- 
stein". — 8. Was bewog Wallenstein zu Verrath und Abfall? — 9. Die Be- 
sitzung des Wirtes in Goetbes „Hermann and Dorotbea". — 10. Wodurch 
unterscheidet sich die Darstellung der Laokoongeschicbte Vergils von jener des 
bildenden Ktinstlers? — 11. Die Maturitatspriifungsarbeit. — 12. Die Wirkungen 
der Sonne auf die Erde, Dispositionsarbeit.



(33

is )  I n .  r i a . :« n d x i i s e i ie £  S p t a c ł i s :

V. Cl a s s e :  1. Placerile t.oamnei. — 2. Cuprinsul baladei „Capul Avarilor“ de Bolin-
tineanu. — 3. In unire e putere. — 4. Citletoria dela Ceniau^T la loeul meu natal.—
5. Hodja Murad Pasa. (Naratinne dupa poesia „H. M. P.“ de Alexandri) - 
•i Codrul fant vieat.it. (Descriere dupa „Grui Sanger“ de V. Alexandri.) — 
7. „Primavara“ . pastel de V. Alexandri. (Explicare) — 8. Serbarea st.. George. 
(Dupa idila „Miron si Floriea11 de I. Negruzzi.) — 9. Ai carte, ai parte. — 
10. Luptele Roinanilor cn Dacii.

Vt. G l a s s e :  1. Despre intemeierea regatului Francilor. — 2. Kpune-ml cu cine 
t.ebisotesel. ca sil-ti spuri cine estl. — 3. Poesia noastnt populara si trecutul 
nost.ru. — 4. Expedit.iunea lui Frederic I in Orient. — 5. „In natura-i grea 
tacere" de 31. O. Poili. (Explicare). — 6. Riul si vieata omului. — 7. Intemeierea 
dinast.iei Habsburgilor. — 8. Egoistui. (Traducere din trancesa.) — 9. Dumnedeu 
da omului, dar in traistit nu-i bagif. — 10. Jlandria dejnneaza cu lmbielsugarea, 
prandesee cu silrficia si cineazit cu rusinea.

VII. C l a s s e :  1. Lucrit si vei ave. — 2. Caracteru! lui Alex. Lapusneanu, dupa C 
Negruzzi. — 3. Insemnatat.ea limbei nraterne. — 4. Ajunul critciunulni la Romani. — 
5 Citletoria dela Cainpnlung la Va.tra Dornei. — (I. Causelerevolutiuniifrance.se.— 
7. Reformele iinpBiatesei 3Iaria Theresia. — 8. A se birui pe sine Insusi este cea 
mai frumoasft biruinta. — 9. Alexandri si poesia populara. — 10. Limba oase 
n'are, dar oase frfinge.

o ) I n  x -v a .t ł ie x i i s c ł ie x  S p i a o ł i e  :
t

(V. uud VII. C l a s s e  keine Schiiler).
VI. C l a s s e :  1 3 xpoHiKH 1 <>63. pony. r^asa ^uana^naTa. — 2. 3 nepecLiiiBy Ilca.irnpa.

Hca îbMa VI. — 3. XapaKrep IipyxoBenKoro — 4. Kuuiutod Kocmhbckhh i nonaToic 
c.TCMiriioY rcoaanKO. iimhxotckoi immu. — 5. /^pea^no, np> iiiTyicb K}*aciuix. - (». 
/Karu mu ne skatii, a ciaru rpeda. — 7. Ociiobh.t racica b dnmi,T „XMapn“ . 8. 
„yMuiiTu ch, odpaai. Bohcuu BarnoM ne cKBepmTe; He flypire Ą iruii cboix, IIJo kohm 
Ha cRbiri Ha Te tBii.ko, npid n;iHy b;ithu. — 3. 3Micr jiobicth „Coh“ .

V. Lehrmittel.
Die Lelirmittelsammlungen sind t.beils durcb Kant, t.lieils durcli Schenkung ver- 

melirt worden.

1. L e li r e r b i b 1 i o t h e k.
Durcli Kaul.

a) Z e i t. s c h r i f t. e n :
Arcliiv fur das Studium der neueren Sprachen und Literatur, XCV. Rand, Heft 

1—4, XCVI. Rand Heft 1—2. — Convorbiri literare Anul XXIX, Heft 8 — 12 und XXX, 
Heft 1 -5 . — Monat.sscbrift „Candela11, 1895 und 189G. — Monatssobrift fiir Gesund- 
boitspHege. Organ der osterreichisclien Gesellschaft fur Gesundlieitspflege von Dr. 
Heinrich Adler in Wien. — Zeitschrift fur das osterroichisclie Realschulwesen, XX. 
Jahrgang, Heft 8—12, XXI. Jahrgang, Heft 1—6. — (isterreichisches Litteraturblatt
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IV. Jahrgang, Nr. 17—24 ttnd V.- Jahrgang, Nr. 1 12. — Natur wissenschaftliche
Rundschau, X. Jahrgang, Nr. 31—52 und XI. Jahrgang, Nr. 1—23. — Die neueren 
Sprachen. Zeitsclirift fiu- den neusprachlichen TJnterricht von Wilhelm Victor, Jahrgang 
95 und 915. — Bnkowinaer Padagogische Bliitter, XXIV. Jahrgang, 1895.

b) W e r k e :
Die osterreichisch-ungarisohe Monarchie in Wort und Bild, Lieferung 233— 253. — 

Grieb, Engiisches Worterbuch, Lieferung 12 — 15. — Lehrproben und Lelirgitnge ans 
der IVaxis der (jymnasien und Kealschulen, Heft 44—47. — Stimmen ans Maria Laach. 
Katholische Bliitter, Jahrgang 95, 7 —10 Heft und Jahrgang 9(5, 1.—4. Heft. — Philo- 
sophisches Jahrbueh, lierausgegeben von Dr. Constantin Gutberlet, VIII. Band, Ileft 
1—4, IX. Band, Hett 1 — 2. — Jahresbericht iiber das holiere Schulwesen ron Conrad 
Ret.hwisch, IX. Jahrgang. — Muspratt's Chemie, V. Band, Lieferung 2(i -34. — Lehr- 
bncli der darstellenden Geometrie von Rolni und Papperitz, 11. Band. — Die Sclnnetterlinge 
Kuropa’s von E. Hofmann, Lieferung 1 — 25. — Zu Hofinamrs „Die Sclnnetterlinge 
Kuropa's“ Tafel 1-71.  — Dr. Eulenberg und Dr. Bach: Schulgesundheitslehre, Lieferung
1 und 2. ■— Barwinski, rutheuische Volkslitteratur. — Luezakowski, Musterlesestiicke. —
Lampel, Lesebuch 111. — Aus dentschen Lesebuchern von Dr. Friek und Dr. Gaudig, 
Jahrgang 1895 und 189(5, V. Band, 4. Abtheilung Lieferung 1 — 4, tiesammtlieferung 
(56 — 71. — Haehnel, Behandlung von Goethe’s Faust. — Handbuch der englisehen
Conversationssprache vou Robert Flaxmann. — Handbuch der franzbsischen und deutschen 
Conversationssprache von Eduard Coursier. — Zwei Exemplare „Statistisches Verzeichnis 
der iisterreiehischen Mittelschullehrer von Professor Johann Neubauer in Ellbogen. - 
Verordnungsblatt fiir den Dienstbereich des k. k. Ministeriums fur.Cultus und ITnterricht 
1895 und 189(i. — Mittheilungen der k k. geographischen Gesellschaft in Wien 
1895 und 1890.

Dnieli Schenkuiig:
Vom liohen k. k. U u t e r r i c h t s m i u i s t e r i u ni: Monatshefte fiir Mathematik 

und Pliysik, VJ. Jahrgang 189), Heft 1—3.
V on der k a i s e r 1 i c li c n A k a d e m i e d e r  \V i s s e n s c h a f t e n  i n V  i e n 

Sitznngsbericlite der philosophisch-historischen Classe und der niathematisch-natur- 
wissenschaftlichen Classe, Jahrgang 1895 und 189(5.

Vom liohen bukowiner k. k. L a n d e s s c h u l r a t h e :  Festblatt der illustrierten 
Zeitsclirift im Buchwald: Zum hundertsten Geburtstage des groCen yaterlandisclien 
Dichters Franz Grillparzer. — Gesehichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr. 41 von 
Hauptmann J. Furmanek in 2 Bilnden, 1886 und 1887. — Belehrung iiber die Vermeidung 
Yon Unglucksfalien durch Fdektricitat Wien, 1895,

Vom Herm Director C. M a n d y c z e w s k i :  Cantari liturgice usoare de Isidor 
Vorobchieviciu si Eusebiu Mandicevschi, 189(5.

Vom Herm Professor Victor O l i n  s c li i : Ailgemeine Kunstclironik von Wilhelm 
Lauser, Jahrgang 1889, Nr 1—2(5. I. Na s t a s i .

2. S u h ii 1 e r b i b 4 i o t h e k.

a) Zuwachs durch Schenkungen wiihrcnd des Schnijalirlis 18S5/DC.
(Stand vom 10. Juni 189(5).

Votn li. k. k. L a n d e s s c h u l r a t h e :  Formanek, Gesch. d. Inf.-Reg. Nr. 41,
2 Bandę.
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Vom Herm Dr. Ó. J. Ń u s s b a u i h :  1. Nussbahm, Am Prutli (4 Exempl.); 
2. Nussbaum, Zum bundertsten Geburtstag des groBten yaterlllndischen Dichters Kran/. 
Grillparzer (8 Exempl.).

Von der Verlagsbuehhandlung F. T e m p s k y :  1. Lessing, Emilia Galotti; 
2. Goethe, Iphigenie; 3. u. 4. Goethe, Ans meinem Leben, I. u. TI.; 5. Lessing, Dra- 
maturgie ; 6. Schiller, Raulier (Kreitags Schulausgaben)

Vom Cu s t o s :  1. A. Dumas, Les Demoiselles de Saint-Cyr; 2. Scribe, Bataille 
de Dames; ‘i. Scribe, Le Diplomate.

Von S c h t l l e r n :  1. Hoffmann, Nichts ist, so tein gesponnen (M. G o t t l i e b
II. CL). 2. Sclimid, Ausgewahlte Erzilhlungen ( De r s e l b e ) .  3. Cooper, Der rotlie 
Freibeuter (A T li e i 1 e r 11. Cl.) 4. Cooper, Conanchet (D e r s e 1 b e). 5. Hauff, Marchen 
( D e r s e l b e ) .  (i. Campe-Reiner, Robinson (T o r o s i e w i c z IV. Cl.). 7. Grill parze rs 
Werke VI. liii. ( D e r s e l b e ) .  8. V. Alexandri (E. B e r c o w i c z  1V. Cl.). !t. Wildermutb, 
Der Jugendgarten (R. V a s q u e z  IV. CL). 10. Verne, Die Schule der Robinsona (L. 
K u p e r  V. Cl.). 11. Bluthgen, Hartę Steine (M. Kal i n II. Cl.). 12. Hoffmann, Hoffart 
und Demutb (K. A. W a c b l o w s k i  LI. Cl). 13. Hauff, Marchen (F. B r a u n  S t e i n  
IV. CL). 14. Nathusius, Joachim von Kamerun; Sclimid, Ausgewahlte Erzilhlungen; 
Plieninger, Beispiele des Guten ( D e r s e l b e ) .  15. Nathusius, Die beiden Pfarrhiiuser; 
Glaubrecht, Das Heidehaus; Glaubrecht, Die Blutegelliandlerin ( De r s e l b e ) .  1(>. Hoff
mann, Mau niuss sieli durchschlagen ( De r s e l b e ) .  17. Hoffmann, Die Rache ist mein 
( I ) e r s e  1 b e). 18. Hoffmann, Unverliofft kommt oft ( D e r s e l b e ) .  19. Hiicker, Japhet 
( D e r s e l b e ) .  20. Dasselbe ( D e r s e l b e ) .  21. Mensch, Robinson ( D e r s e l b e )  
22. Wildermutb, Kleine Gescbichten ( De r s e l b e ) .  23. Lebensrilthsel (L. V a i n r o h 
II. CL). 24. Goebel, Der hiirnene Siegtiied (H. L a u f e r  II. CL). 25. Hoffmann, Wen 
Gott lieb bat (M. K im  m l II. Cl). 20. Willomitzer, Ein deutscb-bsterreicbischer Eskimo 
( De r s e l b e ) .  27. Singer, Unsere Nordpolfahrer (J. D u c l i e k  111. Cl.). 28. Sclimid,
Die Ostereier (M. D i a c o n  III. CL). 29. Sclimid, Das Tilubchen (D e r s e 1 b e). 30. Sclimid, 
Kleine Erzilhlungen (Derselbe) .  31. Saint Pierre, Paul und Virginie (L. E i f l e r  IV. CL). 
32. Lessing, Minna von Barnhelm (J. G r o n i c h  111. CL).

b) Zuwacbs dnieli Anknul wiibrend des Jalires 1895.
1. Leinkauf, Glaubens- und Sittenlehre. 2. Scbuster, Katecbismus (die Nr. 1 u. 2 

wurden der Scblilerlade uberwiesen) 3. Ebner, Habsburgs Treue. 4. Osterr.-ung. Monarchie 
in Wort. u. Bild, 3 Bitnde. 5. Die Volker dsterr.-TJngarns, 9 Bandę. 0. Verne, Hector 
seryailac, 2 Bandę. 7. Verne, Reise um die Erde. 8. Verne, Der SUdstern. 9. Nordens- 
kiblil, Gronland. 10. NorilenskiOld, Umsegelung Asiens, 2 Bllnde. 11. Hoebne, Nordcap.
12. Killwald, Haus und Hof. 13. Kennan, Sibirien, II. Theil. 14 Staufe-Simiginowicz, 
Volkergruppen. 15. Kozenn, Scbulatlas. 10. Spruner, Hist. Atlas. (Die Nr. 15 und 10 
wurden der Sciiillerlade uberwiesen). 17, Dan, Die Lippowaner. 18. Kain dl, Die Ruthenen, 
1. Theil. 19. Zieglauer, Der Zustaml der Bukowina zur Zeit, der osterr. Occupation. 
20. Polek, Die Erwerbung der Bukowina durch Osterreicb. 21. Polek, Gedenkbuch der 
rom.-katb. Pfarre in Czernowitz

c) Biiclierstaiid und Eiiiriclitiing der Itibliothck:
Das Grundiiiyentar umfasste am 81. December 1895 512 Nummern oder 544 StUcke 

(Bandę urid Hefte), nacbdem vom Jalire 1891 bis zum Jabre 1895 45 Stttcke ausgescbieden 
oder der Sciiillerlade Uberwiesen worden waren, Die yorbandenen 544 Bdmle und Helte
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zerfallen riach der nenen in dem Berichtsjahre yorgehommenen fiinreihung in die 
einzelnen Stufen (Gruppen) folgendermafien:

I. Stufe =  I. Classe . . . 
II. „ = 1 1 . „ . . .

Ul- » . . . . . .

79 Stitcke (78 4- 67 a) 
63 „
99 „

109 „ (108 + 31 b)
» n * ................................ .... 63 „

VI. „ (Deutsche Classiker)............................................93 „
VII. „ (Fremde Classiker uud Ubersetzungen) . . .  38 „

544 Sttieke.
lim die Einrichtung des Inventars nnd der Stufenkataloge klarzulegen, gentlgt, 

es eine Seite des Inventars nnd die entspreełienden Stellen aus den Stufenyerzeichnissen 
mitzutlieilen:

Aus dem G ru n d in yen tar:

Post-
Nr. T i t. e 1 d e s  W e r k e s

A w 1 
<

^  73 ^  i

Zahl der 
Bandę nnd j  

Hefte

03 1 , ,
i c c bo' i B *|'>5 ® o 

sg’5 !*" Arnnerkung
O ,j  Occ 1

299 Lange, Geschichten ans Herodot 3051 iTbertrng 286
ł 1 g- !j ; ausgeschie- 

den
297 Lauscli, Kinder- u. Hausmarehen 3052 1 1 50 11/33

298 Lutt.er, Jermak, Der Eroberer 
Sibiriens................................. 3063 1 — 46 IV/57

299 
a, b, 
c, d,
e, f

jllbldeFs Hist,. Bihliothek, 0 Bd. 3054 6 3-
i IY/58 
| 59,60 

61,62 
1 63

300 Kiinig, Deutsche Literatnrgesch. 3055 1 10 80 !vi/38 1

301 Grimm, Tansend u. eine Nacht 3056 1 2 40 11/34

302 Spillmann, Liebet euere Feinde 3057 1 — 53 11/35

I
Aus dem G ruppenkatalog II. S tu fe : Aus dem G ruppenkatalog IV. Stufe :

Gr
up

pe
n-

N
r.

1
! T i t e l des W' e r k e s
li

5 H

Ć
(13

T i t e 1 des W e r k e s o> C

33 , Lansch, Kinder- u. Hans- 57 Lutt.er, Jermak . . 298
mStrchen 297 58 Kraus, Kaiser Maximi-

34 !! Grimm, Tansend u. eine lian 1............................ 299 a
N a c h t ........................ 301 59 Jarz, Kaiser Friedrich

35 Spillmann, Liebet euere 111..................................
|| F e in d e ........................ 302 60 Skal la, Herzog Leopold 299 c
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Auf jedem Buche ist am Deckel linbs oben nnd am Titelblatt recbts anten die 
Inventar-Nr., die Stufen- and die Gruppen-Nr. ersichtlich gemacht. Die Nenanscliatfangen 
wiihrend des Julires werden vor ibrer Inyentarisierung (am Sehlusse des Jahres) zum 
Handgebraurhe des Cnstos in einem besonderen Hefte yerzeichnet. Ebenso ist ein be- 
sonderes Verzeichnis fUr die einlaufenden Geschenke angelegt, in welćhem dieselben 
vor der Inventarisierung eingetragen werden. Der Aasweis der Ankaaie eriblgt in diesem 
Prograinnie far jedes Solarjahr, die Geschenke werden dagegen nacli Schnljahren aus- 
gewiesen. Dr. It. F. K a i n  d 1.

3. M ii n z e n s a m m 1 n n g.

Dnieli Sclienkung:
Es spendeten : Herr Prof. B a ł a  b a n :  4. Feiner die Sehttler der I. A : A b r a 

ni o vi  c i  I, A n e r  ba cli I, B a r d a c h  II, B e c k  1, B e r c o v i c i  10, Ber g  ma na 1, 
B a s c h 4, C h a 1 a p a 0, G r a m a t o v i c i  20, H I a s c a 5, Ku t t e k  1 ; II. A : 
E c k s t e i n  1; IV. A : B a r d a c h  I, B e c h i n i e  1, B e r c o v i c i 2, B r a u n  s t e i n  
Fenl. 20, B r a u n s t n i n  Lazar 3, E i 11 e r I, G ro  fi m a na 7, H e 1 d II, K l e i  u 
Josef 11, K l e i n  Bad 1; IV. B: K r a m  Simson 5, Lii w e n t  ha l  1, Mi  ld o r f  I, 
M o s c h k o w i t z 1, O l s z e w s k i  1, P i h u 1 i a k Victor 1, S c h u a p p 1, S t e i n 
b e r g  1, S t o r f  e r 7 ; VI. B: Ł i n d e n b a u m  1.

Die Mttnzensammlung, welche im vorigen Berichte 731 Miinzen aufwies, besteht 
somit am Sehlusse des Schuljahres 1895/90 aus 870 Stiicken. Dr. D. W e r e n k a .

4. N a t u r l i i s t o r  i sohes  Gabi net .

Dnieli Kalif wiirden im Schnljalne 1 JSl>ó/!lt» erworben:
1. Myoxus glis, 2. Sterna eautica, 3. Strix dasypus, 4. Turdus musicus, 5. Totanus 

och i opus, 6. Oriolus galbula, 7. Nucifraga earyocatactes. J. Z y b n c z y n s k i .

5. C h e mi s c h e s  L a b o r a t o r i u m.

Dnieli Kauf wnrden erworben :
10 Satz Becherglilser a 0 StUck, 10 Satz Kochkolbeu a 0 Stiick, 16 Satz Porzellan- 

scbalen a 0 Stiick, 10 Stiick Spritzflaschen, 192 Stiick Eprouvetten, 10 Stiick Eprouvetten- 
gestelle, 10 Stiick Filtrirgestelle, 10 Stiick Spirituslampen, 10 Stiick Tiegelzangen, 
10 Stiick Thondreiecke, 8 Stiick Ilornlortel, 10 Satz Filtrirtrichter a 3 Stiick, 1 Stiick 
Gebliiselampe nach Barthel, 2 Stiick Kipp’scbe Apparate, 1 Stiick Wasserbad, 2 Stiick 
AVasserkiibel, 318 Stiick Reagentiendaschen, 60 Stiick Glastiegel, 1 StUck Destillirapparat, 
4 Stiick Flaschen mit Signatur fUr Siluien, 1 Stiick Platinblech, 1 Stiick Platindraht, 
1 StUck Lampe nach Czeczetka, eirie Reibe von Reagentien ais Verbrauchsartikel, 
1 Blechscheere, 5 Glasfeilen, 1 Raspel, 2 Siigen, 1 Hammer, 1 Hacue, 1 Zange, 3 Bohrer, 
3 Reagenztische. H. P i li u 1 i a k.

6. Greometr  i s c h e  S a m m 1 u n g.
MemunsehulTiiiigeii:

1. Anschlaglineal mit Pressionsschraube und Millimetertheilung. 2. Schiefe c.ylin- 
drische Mauer (Cylinder mit Beriihrungsebenen) 3. Schiefe kegelformige Mauer (Kegel 
mit BerUhrungsebenen). 4. Kreiscylinder mit Schnitt aus Blech. 5. Kegelstutz mit
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Sehnitt ans Blech. 6. Durchdringung zweier hohler Halbcylinder. 7. Durchdringung eines 
hohlen Halbcylinders mit liohlem Kegel. S c h a t t e n m o d e l l e :  8. Aclitseitiges Prisma 
mit Deckplatte. 9. Kreiscyliuder. 10. Bolzenkopf. 11. Spharische Nisclie. 12. Tafelreis- 
schiene mit Fubrungsvorrichtung. 18. Parallellineał 40 cm. 14. Anschlagleisten. 15. Metall- 
transporteur. 16. Jlillimetertheilung. 17. Hyperbel Lineai, zweiastig.

G v. T a r n o w i e c k  i.

7. G a b i n e t  f u r  F r e i h a n d z e i e h n e n.
N e u a n s c h a f f u n g e u :  Stoik, KunstgewerblicheVorlageblatterKieineAusgabe, 

1. Heft. O. Beyer, Die Nadelschrift, Gesammtausgabe. J. P i h u 1 i a k.

8. S a m in 1 u n g f  ii r S p i e 1 g e r it t h e.
N e i i a n s c h a f f  u a g :  Lechner, Schule und Jugendspiel.

L. G w i a z d o  mo r s k i .

9. S c h u l e i n r i o h t u n g s g e g e n s t a  n d e.
N e u a n s c h a f  f  u n g : Ein Harmonium, zweispielig, 10 Register, Firma Koty- 

kiewicz in Wien. Preis 230 fl. C. M a n d y c z e w s k i .

VI. Unterstiitzung der Schiiler.

A. Kroiipriiiz-Riidolf-Vcrciii.
C lira tor:

Sr. Hocbgeboren der Herr Graf Go Bs s  L e o p o l d ,  k. k. Kammerer, Ritter des 
Eisernen Kronen-Ordens III. Class , k. k. Landesprasident.

Vor stand :
Herr Dr. Wenzel K o m ,  k. k. Seliulratb und Oberrealschui-Director. f .

Vorstand-Stellvertreter :
Herr A. P. S c h u l z ,  Kaufmann.

Secretiir:
Herr Constantin S t e f a n o v i  ci,  Oberrealschulprofessor.

Cassier:
Herr Josef Z e b a c z y u s k i ,  Oberrealschulprofessor.
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Rechenschaftsbericht
des Ausschusses des „ K ro n p r i n z - R ud ol f- Vcre i nes“ zur Untersttttzung wiirdiger und 
diirftiger Schiller der gr.-or. Oberrealscbule in Czernowitz, yorgetragen in der General-

versammlung ara 26. Jani 1896

H och geeh rte G en eralyersam m lun g!
Der von ihnen in der letzten Generalversammlung gewillilte Vereinsausscbuss 

beehrt sicb ant' Grand der einschlagigen Bestiramnngen der Vereinsstatuten Uber seine 
Thatigkeit und uber den St.and des Vereinsvermogens im abgelaufenen Vereinsjalire 
1894 — 1895 hiemit Rechenschaft abzulegen.

Im Vereinsjahre 1894/95 zilhlte der Verein 42 Mitglieder. Naebdem witbrend des 
abgelaufenen Yereinsjabres acht, Mitglieder ansgetreten sind, so zahlt der Yerein ge- 
genwUrtig 84 Mitglieder. Mit den Mitgliederbeitragen per 124 A , den Interessen von 
Wertpapieren und angelegten Geldern per 188 fi 44 kr. und Geschenken und sonstigen 
Zuschiissen per 225 fl. bet.rugen die reellen Einnabmen zusammen 582 fl. 44 kr., wornach 
sicb gegeniiber den baren Ausla gen, bestebend aus 400 fl. fur Scbulgelder und 
momentane Unterstiltzungen, 1Ó fl. ais Entlohnung des Vereinsdieners und 1 fl. 84 kr. fiir 
diverse Ausgaben, zusammen mit 411 fl. 84 kr , ein Rest von 120 fl. 60 kr. herausstellt.

In Vollziehung das Generalversammlungsbeschlusses vom 19. Mai 1895 wurde der 
Betrag per 4074 fl. 60 kr. zum Ankaufe von 4 Stiick dy^/o Pfandbriefen der galiz. 
Actien-Hyjiothekenbank a 100 fl. verwendet, so dass das gegenwiirtige Verinogen am 
Schlusse des Yereinsjabres 1894/95 aus 4150 fl. in Wertpapieren,-1265 fl. 06 kr. in an
gelegten Geldern und dem Wechsel uber 74 fl. 24 kr. besteht, \vovon auf das Stamm- 
capital 4055 fl. entfallen.

Der Ausscbuss ist in der angenebmen Lagę berichten zu konnen, dass der 
Vereinscassa willirend der in Rede stebenden Zeitperiode namhafte Spenden zugekommen 
sind. So spendete in gewobnt munificenter Weise die wohllobliche Direction der Buko- 
winer Sparcassa 100 fl., der kolie Bukowiner Landtag fiir das Gegenstandsjabr den 
Befrag von 75 fl. 6. W.

Allen Wobltbatern sei hiemit der yerbindlichste Dank ausgesprocben.

Geldgebahrung fur das Yereinsjahr 1894/95.
Geldbetrag

in Wert- bar
G e g e n s t a n d i papieren angelegt

cr. fl. kr. fl. kr
D-i osterr. Wii.hr.

I. Einnahmen. i  |

1 u Cassarest vom V o r ja b re ..................................................... 150 — 5293 : 30
darunter 8918 fl 50 kr. +  ' i;11 =  3993 fl. 50 kr.
Stammcapital.

2 Mitgliederbeitritge.............................................................. --  | -- 124 , —
o Interessen von Wertpapieren und angelegten Capitalien ~  . -- 183 44
i Subyention und Gesehenke................................................ --  -- 225 -
5 Erlbs von Sparcassabiicbeln zum Ankaufe von 4000 fl.

4'/20/o Hypotbeken-Pfandbriefe............................. --  ! — 4074 60
6 Von der h. o. Ilyp.-Bank- Filiale die angekauften Pfand-

b r i e f e ........................................................................ 4000 i — i
1

li
. ■

Summę . . 4150 | - 9900 | 34
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Ą
oO.

G e g e n s t a n d

Geldbetrag 
in Wert- bar 
jiapieren . angelegt, 

11 kr. tl. kr.
osterr. Wu.br.

1
2 
3 
1
5
6

l

II. Ausgaben.
Schulgelder und momentane Unterstutzungen . . . .
Entlohnung des V ereinsdieners......................................
Verscbiedene A u s la g e n .....................................................
An die h. o. Sparcassa zum Zwecke der Einlosung des 

Sparcassabiicbelwertes
An die h. o. Hyp -Bank-Filiale der Kaufwert in Baareu
Cassarest mit Scbluss 1894/95 ......................................

worunter 3993 d. +  *Jł =  4055 d. Stammcapital.

I ! 
1 

lito
II - 

11§
. 

..
400

10
1

4074
4074
1339

84

GO
60
30

Summę . . 415. —

Praliminare ftir das Yereinsjahr 1895/96.

9900 34

Geldbetrag
i in Wert- bar

G e g e n s t a n d jiapieren angelegt
m d. kr. II kr.
en osterr. Withr.

I. Einnahm en.
j r

l Schulgelder und U nterstutzungen................................. --  1 -- 525 —

2 Entlohnung des Y ereinsdienets...................................... 15 —

3 Kanzleierfordernisse........................ ................... 5 _
4 Stammcapital 4055 d. 4- ‘ I0 4120 d............................ -- j -- j --- —

5 Voraussichtlicher Cassarest . . . . . .  . . . . 4150 ! - ; 1424 30
Summę . . 4150 — 1969 30

II. Bedeckung.

1 Cassarest vom V orja h re ......................................  . . 4150 - 13311 30
2 MitgliederbeitrUge......................................................... -  i - 130 —
3 Interessen von Wertpapieren und angelegten Geldern --  - 200 —
4 Verschiedene Einnahmen und Geschenke........................ — — 300 —

Summę . . 4150 — 19(59
1

30

lm Scliuljahre 1895/1)6 w u nl en dem Yereine folgende Spenden za Tlieil: Vom 
bochloblichen b u k o w i n e r L a n d t a g e  100 d , vom hochloblich -n g  r o 6 e n S p a r- 
o a s s a a u s s c b u s s e  100 d., \on der loblicben B o d e n - C r e d i t a n s t a l t  10 d , 
von der loblicben D a m p f s U g e  10 d., vom Director M a n d y c z e w s k i  10 d., von 
der loblicben K r a k a u e r  Y e r s i c b e r u n g s - G e s e l l s c h a f t  5 d , vom loblicben 
C r e d i t v e r e i n f  ii r H a n d e l  u n d G e w e r b e  5 d., Summę 240 d.

An Schulgeldern und momentanen Unterstutzungen bat der Verein im Scliuljahre 
1895/96 535 d. yerausgabt, welche Summę leider aus den Einnahmen, ais: 240 d. an 
hochherzigen Spenden und Subventionen, 210 d. an Interessen yon Wertpapieren und 
angelegten Geldern, ‘ |° d. an Mitgliederbeitragen, nicbt ganz gedeckt werden konnte, 

so dass der Ausschuss genotigt war, den Rest aus dem Vermogen des Yereines zu 
begleichen.
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ii . &tfpemii<‘it.

X.
*->73

Name
des Stipendisten CCcc«

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zalil 
des

Verleihungsdecretes

.lahrlieher
Bet.rag

* 6 H. kr.

1 Popescul Jobami I. h Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium.

Erb d. h. k. k. Landes- 
regierung v. 7. Jnni 

189b, Z 9528
80 -

2 Nas las i Ilarion II. b dto.
Erl. d. h. k. k Landes- 
regiernng v. 11. April 

1895, Z. 5683
80 —

3 Vitenco Alexander III. b dto.
Erl. d. h. k. k. Eandes- 
regiernng v. 19. Mai 

1894, Z. 8151
80 — -

4 Wolezinsld de St. III. b dto.
Erl. d h. k k. Eandes- 
regierung v. 17. Dec. 

1895, Z. 21289
80 -

r> Pihulink Modest VI b dto
Erl. d. h k. k. Eandes- 
regierung v. 7. Juni 

7896, Z. 95-8
80

o Romanowicz Marian VI. b dto.
Erl. d. h. k. k. Eandes- 
regiernng v. 27. Nov. 

1894, Z. 20820
80

7 Woloschenko Mi
chasi . . . . VI.  b dto.

Erl. d. h. k. k. Landes- 
regierung v. 7 Nov. 

1891, Z. 15304
80 —

8 Unicki Emilian . VII. dto.
Erl. d. h. k. k Landes- 
regierung v 1. Mai 1891, 

Z. 4603
80 —

!l Hrehorowicz Anton II. a
Teehnisches Stipen- 
dium der Stadt. Czer- 

nowitz.

Znsch. d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 15. Febr. 

1896, Z. 39003
50 -

10 Zaliler Abraham . III. b dto.
Zuscli. d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 17. April 

1895, Z. 2315
50

11 Redlinie Robert . IV. a dto dto. 50 -

12 Gliickinann Mendel IV. a lito.
Zuscli. d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 14. .Jiinner 

1894, Z. 35860
50 —

K! Bresnitz Heinrich V. a dto.
Zuscli. d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 17. April 

1895, Z. 2315
50 —

14 Olszewski Franz V. b dto.
Zuscli. d loblichen Staclt- 
magistrates v. 6. April 

1892, Z. 2667
50 —
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Y,
CCO

Name
des Stipendisten

Cl
as

se

Benennung
des

Stipemliums

Da tum und Zahl
des

Verlei hungsdecretes

Jhbrlicber
Bet.rag

tl. i kr.

15 Preiss JoPl . . V. b
Technisches St.ipen- 
dium der Stadt. Czer

no wit.z.

Znscb, d. loblichen Stadt- 
magistrat.es v. 17. April 

1895, Z. 2315
50 1 -

u; Smoczyński Victor V. b dło.
Znscb. d. loblichen St.adt- 
magistrates v. 15. Jan ner 

1893, Z. 29798
50

17 Tifer lsak . . . VI. a ilto.
Znscb. d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 8. Juni 

1894, Z. 5105
50 —

IN Unicki Emilian . VII dto
Zuscb. d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 5. Marz 

1890, Z. 3751
50

III Reisberg I)avid . VII. dto.
Zuscb. d. loblichen St.adt- 
magistrates v. 29. Jitnner 

1891, Z. 2950(5
50 ; -

■JO Sclimncker Max . VII. dto
Zuscb d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 14. Jitnner 

1894, Z. 35860
50 —

J1 Zegre Yietor . . I. b Kinanz-Stipendium
Erl. d. h. k. k. Finanz- 
ministerinms v. 1. Ang. 

1891, Z. 23818
1(K) | -

JJ Panenka Jnlius . 11. b dto.
Erl. d. h. k. k. Finanz- 
ministeriums v. 26. Jitnn. 

1895, Z. 1461
100 —

j;; Dinyiruk Josef . IV. a Samborski’sclies Sti- 
pendium.

Znscb d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 22. Juni 

1894, Z. 8988
60 -

j-i Bruckner Catnil . II. a Isak Rubinstein’scbes 
Stipendium.

Zuscb. d. lubi. Ilandels- 
kammer v. 28. Ajnil 

1896, Z. 1144
44 —

*25 Reisch Schmiel . IV. b dto.
Zuscb. d. liibl. Handels- 
kammer v. 3. Juni 1893,

Z. 923
37 96

jt; Sil ber Elias . . V. 1) Marcus Zuckersches 
St.ipendium

Zuscb. d. bocbl. Landes- 
ausschusses v. 27. Miirz 

1895, Z. 1397
68 1 88

•J7 Zieliński Leopold III. a Orlowicz’scbes Stipen- 
dium

Znscb.d. lubi. polu. Unter- 
stiitzungsvereines v. 18. 

Februar 1895
50 | -
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C. Schiller ladę.
1. Einnahm en.

Ara Schlusse des Schuljahres 1894/95 und im ersteli Semester des Schuljahres 
1895/96 wnrden der Schlilerlade folgende Spenden zutheil, und zwar von den Herren: 
M. Rosenfeld 5 fi., A. P. Schulz 5fl. und Schreibreąuisiten, W. Chałupa 5fl., M . Bałaban 
1 d., Baron N. Mustatza 2 11., Dr. S. Kehlmann 1 fl , Dr. W. Załoziecki 1 l i , H. Gold- 
lust 1 11., Dr. K. Brllck 1 U., Dr. W. Titt.inger 1 11., .1. Rechenberg 2 U. 90 kr., L. 
Theiler 5 11., 0. Wollmann 5 fl., J. Romaszkan 10 II, zusammen 45 11. 90 kr.

Die Sammlungen unter den Schillera ergaben in demselben Zeitraume 79 11. 27 kr.
Im zweiten Semester hat-ten die Sammlungen folgendes Ergebnis:
ln i. A : Abramovici 50 kr., Bardach 50 kr , Beck 50 kr., Berawici 50 kr., Berg

mana 5 kr., Bernstein 30 kr., Binderer 45 kr , Bosch 10 kr., Braunstein 40 kr.. Busoli 
15 kr., Busdugan 10 kr., Chałupa 50 kr., Constantinovici 50 kr., Domański 10 kr., 
Dospil 10 kr., Edelstein 15 kr., Frunkei 10 kr., Goldstein 50 kr., Gottlieb J. 15 kr., 
Gottlieb M. 10 kr., Gross 30 kr., Gurniakiewiez 9 kr., Hauke 8 kr, Hubisch 50 kr., 
dankel 5 kr., Jentschky 5 kr., Kalin 10 kr., Kitti 10 kr., Koder 10 kr., Korn 20 kr., 
Kottek 10 kr., Kramer 50 kr, Kriegsfeld 40 kr., Kiihner 10 kr., Kundl 50 kr., Kunzel- 
inann 15 kr., Kussner 10 kr., Luster 5 kr., Lazarowicz 5 kr., Lichtendorf 10 kr., Lucin- 
kiewicz 15 kr., zusammen 9 11. 52 kr.

In II. A : Blum 50 kr., Bercimoi 50 kr.. Ekstein 20 kr., Eisenstein 2 11, Fischer 
1 11, Gottlieb W 2 11, Gottfried 50 kr., Gross 8. 1 11., Grlinfeld 2 ti 50 kr , Herdan 
20 kr., Ilersclimarrfi 1 tl , Kahn 55 kr., Katz A. 1 11. 50 kr., Kutz Leiser 2 11., Katz 
Leon 1 11. 5 kr., Klausner 1 11., Kottlar 1 tl., zusammen 18 d. 50 kr.

ln II. B: Largmann 50 kr., Lessner 1 d., Mondinach 3 11., Motzek 50 kr , Oiasanu 
1 d., Romanowicz 1 d., Rosentvaic 3 d. 50 kr., Rubinstein 50 kr., Schilrf 53 kr., Słu
pecki 50 kr, Theiler 4 d., Vaniroh 2 d , Weissmann 50 kr., zusammen 18 d. 50 kr.

ln 111 A : Albu 90 kr., Badian 2 d., Bakulinski 20 kr., Blassy 10 kr., Bukscli 
40 kr., Cocea 10 kr., Czerwenka 92 kr., Diakon 20 kr., Dworżak 50 kr., Drosdowski 
10 kr., Duehek H. 15 kr., Duchek .1, 12 kr., Elbitn 1 d.. Eilner 15 kr., Elster 50 kr., 
Felberbaum 5 kr., Kiuger 10 kr., Frenkel 10 kr., Fischbacli 10 kr., Gorcziński 10 kr, 
Gronich 19 kr., Grundmann 25 kr., Herrmann 5 kr., Hexel 30 kr , Hunker 3 kr. Klym 
20 kr., Kremer 01 kr., Łuczak 2 kr., zusammen 9 d. 44 kr.

In III 1>: Mecz 50 kr, Mittelmann 5 kr., Mulilstein 10 kr., Mundstein 20 kr., 
Pasmentirer 50 kr., Piotrowski 15 kr., Pomeranz 30 kr., Rainer 15 kr., Repl 10 Kr., 
Rosenblatt 10 kr., Rothkogel 20 kr., Rubin 10 kr., Sand 80 kr., Schaedel 30 kr., 
Scherer 50 kr., Schindler 15 kr, Schneider 15 kr., Sehrager 15 kr., Singer 20 kr., 
Storfer 50 kr , Vitenko 10 kr., Wolczynski 10 kr., Zahler 20 kr., Zieliński 10 kr., Mehler 
15 kr., Nussenbaum -0 kr., Todros 30 kr., zusammen 0 d. 5 kr.

In IV. A : Braunstein 9 d , Braunstein L. 2 d., Bardach 30 kr., Bernstein 50 kr., 
Blumberg 50 kr., Fetermann 25 kr., Goldenstein 1 d. 25 kr., Grunberg 50 kr., Klein .1. 
10 kr., lludiczek 50 kr., zusammen 14 d. 90 kr.

In IV. B: Kramm E. 20 kr., Kramm S. 20 ki-., Lowenthal 20 kr., Mayer 1 d , 
Moszkowitz 20 kr., Munkelt 20 kr., Olszewski 20 kr., Pokrajać 50 kr., Prato ld . 50 kr., 
Schulz 1 d , Steinberg 1 d., Storfer 20 kr., Vasquez 50 kr., Zyta 50 kr., zusammen 
7 11. 40 kr.

In V. A : Arzt 50 kr, Bart 50 kr., Beer 50 kr., Bresnilz 25 kr., Bruckner 50 kr., 
Carmiol 50 kr., Cabana 50 kr., Chajes 50 kr , Czerkawski 50 kr., Diezko 50 kr., Do
mański 50 kr., Felberbaum 50 kr , Frankel 50 kr., Freundlich 50 kr., Geiger 50 kr.,
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Goldfrueht 50 kr., Gottesmann 50 kr., Hartning 25 kr., llnicki 50 kr., Karpel 50 kr., 
Kuczak 50 kr., Klilidorf 30 kr., zusammen 10 fl. 30 kr.

In V. B: Kuper 1 fl., Madey 10 kr., Makay 50 kr, Mauriiber 50 kr., Metzger 
30 kr., Misales 50 kr., Noe 40 kr., Olejnik 50 kr., Olirenstein J. 50 kr., Olirer,Stein S. 
50 kr., Olszewski 50 kr., Auerbach 35 kr., Pariser 50 kr., Preis 60 kr., Prokopoyici 50 kr., 
Rosenzweig £0kr., Raucliwerger L. 20 kr., Reicbart 30 kr., Reinhard 50 kr , Roth 50 kr., 
Salzinger 20 kr , Silber 30 kr., Sonnenschein 25 kr., Tarnowiecki 30 kr., Wolf 30 kr., 
Zalodek 50 kr., zusammen 11 fl. 10 kr.

In VI. B: Lozański 30 kr., Meinliold 30 kr., Olejnik 20 kr, Przetocki 30 kr., 
Raucliwerger 20 kr., Romanowicz 1 fl., Rosenfeld 50 kr., Rubel 20 kr., Steuermann 50 kr., 
Unczowski 50 kr., Weiser 20 kr., Witkowski 1 fl., zusammen 5 fl 20 kr.

Herr M. Rosenfeld Roman 5 11.
Summę der Einnahmen 241 fl. 8 kr.

2. Ausgaben.
1. llruck von 500 St. Satzungen 2 H. 50 kr., 2. BUclier bei Kechenberg 32 (1.00 kr, 

3. BUclier bei Widmami 7 fl. 21 kr., 4. Buclier bei Schally 40 fl. 75 kr., 5. Volk.skuohen- 
rnarken '4 fl. 52 kr., 6. Błock und Hefte 13 11. 56 kr., 7. Au Sclmlgeldern 13 H., 
8. Handnnterstiltzung 5 fl., 9. Stempel 2 ti. 50 kr., Summę der Ausgaben 131 11. 04 kr.

Somit verbleibt ein barer Oassarest von 100 11. 14 kr , der mit. Beginn des 
ullcbsten Scliuljabres seiner Bestinnnung zugefulni. werden wird.

,1. Z y l) a c z y n s k i, Cassier.

1). Sonstige UnterstiitzniigtMi.
Das lSbliche Spar- und Vorsclmsseonsortium des I. allgemeinen Beamtenyereines 

in Czernowitz bat den Bet.rag von 40 fl. zu Handunterstiitznngen fiir wiirdige und 
bedurftige Beamtensoline an der gr.-or. Oberrealschule gewidmet.

Die Herren Iloteliers Ignatz M a y e r ,  B S i l b e r  und J. L a n d  a u gaben aucb 
in diesem Jabre einigen Realsobiilern unent.geltlicb die Mit.tags- und Abendkost.

1) e r  B e r i  e b t, e r s t. a 1.1. e r f  ii b 1 t. s i ę b a n g e n e  h m v e r p f 1 i e b t, e t, i m 
N a m e n  d e r  s t u d i e  r e n d e n  J n g e n d  f  li r d i e  i b r z u g e w e n d e t e  n 
U n t e r s t it t z u n g e n d e n w ii r m s t e n  D a n k  a u s z n s p r e c b e u.

VII. Gesundheitspflege.
Has Jugcndspiel und die Scbiilerausfluge wurden aucli in diesem Sebuljahre fleiliig 

betrieben. Damit aucb den itrmeren Scbiilern das Eislaulen uml Baden ermoglicbt, wenie, 
wurden beim Kisłaufve(-eine, sowie bei einzelnen Badeanstallen weitgebende Ilegiin- 
stigungen erwirkt. So bat nainentlicb der lnbaber der Badeanstalt in der rnssiseben 
Gasse, Herr A g o p s o w i c z, fur die Scbiiler der gr -or. Oberrealschule deu Preis fiir 
die BenUtznng der Scbwitzbkder auf 15 kr. berabgesetzt, fiir unbemittelte Scbiiler 
breibitder gewitbrt, und seine Badeanstalt an jedem zweiten Mittwocb von 2—5 libr 
nacbmittags zur VerfUgung gestellt.

Die Jugendspiele sind aut der sogenannteu Sturmwiese zweimal wiiebentlieb von 
6—8 Ubr abeuds derart Yorgenommen worden, dass jede Classe ein mai in der Wocbe
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spielte : ferner wurden nur solclie Spiele gewahlt, die das Interesse der Jugend wilhrend 
der ganzen Spieldauer voll und ganz in Anspruch nehmnn. Bas Wechseln der Spiele an 
einem und demselben Spieltage, fand niclit statt. AuCerdem wurden zu Beginu des 
Schuljahres iu einigen Classen Spielcurse vom Spielleiter Prot. G w i a z d o  m o r s k i  
abgehalten, in welchen die geeigueteston Jugendspiele Gegenstand der ErkHirung waren. 
VerliaitungsmaBregeln, Spieldisciplin, Art der Bekieidung, Auftulirung bei den Jtigend- 
spielen iiberbaupt gelangten bei dieser Gelegenheit am Sclilusse des Vortrages zur 
Erorternng. Bei den Spielen wird vor allem darauf geselien, dass die Schiller, sobald 
das vorzunelimende Spiel angekiindigt wird, in Ordnung ur.d Sicherheit sich den Spielplatz 
abstecken, die Spielkaiser wiihlen, die Rollen vertheilen und ohne unmittelbare Aufsicht 
selbstUmlig und geordnet spielen.

Ubungsmitrsche wurden ofter audi bei ungunstigem Wetter vom Prof. Ol i nschi ,  
der weder Mtthe noch Kosten scheute, veranstaltet. Ein Ausflug wurde scbon am 
25. Miii z unternommen, wiibrend im April wegen anhaltenden Regens und kiiblen Wetters 
fast. gar kein Ubungsmarsch stattfand.

Aucb ist dem Prof. Dr. K a i n d 1 die Veranstaltung mebrerer Ubungsmitrsche, 
aut' denen die Umgegend von Czernowitz planmilfSig durchstreift wurde, zu yerdanken. 
Hiebei wurden geographisch und bistoriscli beacbtenswerte Punkte und Objecte erlilutert.

Nachstehende zwei Tabellen geben Auskunft liber die Freąuenz, dann iiber die 
Dauer und Art der Jugendspiele und der Ubungsmitrsche.

A. Jugondspielfc.
(Spielp latz: Sturm w iese).

i TT l! I| Zahl der theil-
j! jl Spielleiter nelimemlen Schiller

Tag rś ! S Spiel
^  |j || ^  l| (I/roiessor) iJ —* -  §

!i $2 |i 1—< ^  ! C/3 |

1895:
|

1 7. Sept. 1 Gwiazdomorski IKS 53 — -  151 Fangreit’. u. Kaiserb.
2, 11. Sept. | 2 1 Cl — 36 28 ... . — -1 168 Kaiserb u. Feldhall
3 2. October 2 „ — — — 1 (ł 18 17 9 50 Associatiou
4 5. October 1 .,II i i1 ” — - — li 19 11 47 -

1896:
5| 27. Marz 1 ‘ „ _ — — _ 10 7 6 23 Associatiou
6' 29. April i! 2 „ — 47 24 19 - -  9i Sehleuderb. u. Feldb.
7‘I 30. April I l i 72 — — — -  72 Kaiserball.
« 12. Mai IJ 48 26 20 — — 94 d. deutsche Ballspiel
9 21. Mai 2 1 ___ 47 29 21 — -|| 97 Kaiserball u Feldhall

10 22. Mai 2 1 75 — 13 11 7P 106 Fangreif. u. Associat
11 26. Mai | 2 l ___ 47 30,24 — -  101 Sehleuderb u. Feldb.
121 30. Mai ! 2 |i 74 — _ _ 10 12 6 102 Kaiserb. u. Associat

46 31 27 — — -  104 Kaiserball u. Feldhall
___ 24 — 13 17 4 58 Sehleuderb. u. Assoc.
___ — _ 24 11 16 5 56 Sehleuderb. u Cricket

16 9. .Inni P 2* ! „ — 27 32 i  —j-- — -  59 das deutsche Ballspiel
17 14. Juni 2 1 „ 57 — ___ 1! 7 9 1 93 Fangreifen u. Cricket

_ 24 29 28 - -  81 Kaiserball u. Feldhall
ISli 20. Juni li 2 II „ | 581- - - .1315 5, 91 Kaiserball u. Cricket
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oj o

X

CC 54 i -O) ^  s- w 
g* -o 5* . to o > 2J3«-* 3
OJ ‘•--‘ 7  'iZCO , .-1co _o x G —c

, to ,
G* S  G O G X ̂ vp—•ŁC-3 HC -*G G .
G -.  CC OJ GO ® 73

to Sr3

: to~! = ® r .; G c  ■*" i « <D G G; £ cc W x

G ItO=S
5 to-S 
r 1 c  g 7  G G ,

,2 'o i) « — *r rG

ł, Ĝ oj
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Aućh in diesfein Jahre Wurde die tnerkwilrdige Beobachtttng gemacht, dass viele 
El tern und insbesondere die verantwortlichen Aufseher, den Zweck der auf die kiirper- 
liclie KrUftiguug und geistige Erbolung abzielenden Jugenilspiele und libungsmarśche 
verkennend, die Schiller von der Theilnahme an denselben abhielten. Zum Schlusse 
wird bemerkt, dass von Mitte .Tuni d. J. angefangen fortan das groCe Respirium an 
sonnigen Tagen im Schulhofe abgehalten und die Zwischenzeit zur Liiftung der 
Classenlneale beniitzt wird.

VIII. H. a. Erlasse und Verftigungen von allge- 
meinerem Interesse.

1. Erlass des li. Ministeriums fur Cult.us und Unterricbt, vom 29. Mai 1895, 
/. 9053 Die Kefreiung eines Sclittlers von der Theilnahme am obligaten Zeieliennnterrielit 
ist an der Realschule in keinem Kalle zulRssig. Yoin Zeichenunterriohte befreite Gym- 
nasialschtiler kiinnen nacli absolviertem Untergymnasium niebt in die Oberrealschule 
ttbertreten.

2. Kri. d. b. Min f. O. u. U. v. 2(i. Juni 1895, Z. 11324. Zur Theilnahme an der 
43. Yersammlung deutscber Philologen und Schiilrnanner in Kiiln im September 1895 
konnen die Lebrer beurlaubt werden.

3. Erl. des b. Min. f. ('. u. II. vom 31. August 1895, Z. 20074. Ein Candidat, 
welcber bei der sebrilt.licben Maturitatspriifung iiber Auftorderung des inspicierenden 
Organes ein Elaborat niebt abliefert, ist ais von der Priifung zuriickgetreten zu be- 
traehten und zu behandeln.

4. Erl. des b. Landessebnlratbes v. 8 Dec. 1895, Z. 4407. Uesncbe, dereń Mittel- 
losigheitszeugnisse niebt in allen Theilen genau ausgeflillt sind, und denen die Be- 
stlUigung des Pfariaintes (Cultusyorstandes) oder des Geineindeamt.es, der k. k. Bezirks- 
bauptmannscbaft, des Grundbncbs- oder Steuerarnt.es feblt, sind niebt in Behandlung zu 
nelimen, sondern a limine abzuweisen.

5. K. k. huidesprasidium 14. Dec. 1895, Z. 4377. Die zu ermaBigt.en Fabrpreisen 
auf den Staatsbabnen berecbtigenden „anitlicben Legitimationen" baben aucli flir die 
Streeke Wien Nordbabnbof— Brlinn -  Prag— Bodenbach Giltigkeit.

<>. Erlass des h. Min. f. (!. u. U. v. 29. Jilnner 1890, Z. 121. Vorse.brift flir die 
Entlehnung von Bttehern ans der k. k. Hofbibliothek durch Mittelsebullebrer.

7. Erlass des b. Min. f. C. u. U v. 19. Pebruar 1890, Z. 3727. Vorgang beim 
Ubertritte eines Schiilers einer offentlicben Mittelscbule in eine andere gleicbartige 
A ustal t, dereń IJnterrichtssprache er niebt vollstilndig beberrscbt.

8. Allerbocbste EntscblieCung vom 18. Jilnner 1890. Zum Zwecke der Yerleibung 
von Stipendien an Lebrer der naturwissenschaftlichen Fitcber an Mittelschulen in erster 
Linie an jene der Naturgescbic.bte und Geograpbie wird ein Betrag von 3000 fi. jilbrl. 
vorlauflg fur die Daner von 3 Jabren vom Jahre 1890 angefangen in den Staatsyor- 
anscblag eingestellt.

9. Erl. d. h. Min f. G. u. U. v. 17. April 1890, Z. 3009. MaOnalnnen, dass zum 
Zwecke der Anscbaifung und des Austausches von Faebzeitscbriften und gewisser kost- 
spieliger literarischer Werke mehrere Mittelschulen zu Gruppenverbitnden zusammentreten.

10. Flrl. d. b. Min. f. C. u. U. v 10. Mai 1890, Z. 11029. Die Errichtung von



L e b r e t b i l d u h g s c u r s e n  zur Heranbildung von Lehrkritften f li r den C1 a v i e f-,
V i o 1 i n- u n d G e s a n g s u n t e r r i c h t an dem voti der Gesellschaft der Musik- 
freunde in Wien erbaltenen Conseryatorium wird genehuiigt.

IX. Zur Chronik der Anstalt.
Im Sehnljabre 1895/96 liat.te die gr.-or. Oberrealscliule, nachdem mit dem Erl. d. 

Min. f. O. n. U. v. 28. Oct. 1895, Z. 23136, die Errichtung einer 6. Purallelclasse ge- 
nelimigt wurde, dreizehn Classen. Aufierdem waren die 1. A nnd I. B Classe im Frei- 
bandzeiclinen und Schonschreiben in je zwei Unterabtheilungen getrennt.

Der Lehrkbrper erfulir seit dem Scblusse des vorigen Schuljalires manclie Ver- 
audertingen.

Am folgenscliwersten war das am 8. December erfolgte Ableben des Directors 
und U. k. Schulrat.hes Dr. Wenzel K o m .  Seinem Andenken und der Wiirdigung seiner 
Verdienste siad die Seiten 39 bis 44 dieses Jaliresbericbtes gewidmet.

Vom 11. bis 26. August 1895, 10. November 1895 bis 4. April 1896 und 16. Mai 
bis 7. Juni 1896, also im ganzen dureh (i Monate stand die Anstalt unter der Leitung 
ilires Seniors, des Henn Professors Georg von T a r  n o w i e c  k i.

Se. k. u. k. Apostolische Majestat haben mit AlierhSchster Entschliefiung vom 
20. Marz 1896 den Berichterstatter zum Director dieser Anstalt allergnildigst zu er* 
nennen gerulit.

Se. Excellenz der Herr Minister fur Cultus und Unterricht, bat mit dem Erlasse 
v. 4 Juli 1895, Z. 10591, den Prof. an der Staatsrealscbule in Lemberg, Anton S t e 
f a n o w i c z  mit der Function eines Fachinspectors fur den Zeielienunterricht an 
Mittelscbulen, Lehrer- und Lelirerinnenbildungsanstalten in Galizien nnd in der Bukowina 
aut' die Dauer von weiteren drei Jahren, d. i. bis zum Scblusse des Scbuljabres 1897/98 
zu betrauen befunden

Aus dem Lehrkorper des yorigen Scbuljabres scbied der Supplent Aurel Iv i e b e 1 
infolge seiner Ernennung zum proyisoriscben Gymnasiallebrer in Brtlx. (L.-Scb.-R.-E. v. 
28. August 1895, Zl. 2826.). Herr Professor Kiebel war eine tilcbtige Arbeitskraft der 
Anstalt und bat sieli um die Forderung des .Tugendspiels besouders yerdient gemacht. 
Wie die Anstalt ais solcbe, so werden ibm aucb Scbiiler und Collegen, dereń Sym- 
pathien er in so reicliem Mafie genoss, ein freundliebes Andenken bewabren.

llagegen traten in den Lebrkorper ein:
Herr Jobami N a s t a s i ,  Protessor an der Handelsakademie in Linz, infolge 

seiner Ernennung zum wirkliehen Lehrer an der gr.-or. Oberrealscliule in Czernowitz. 
(M.-E. v. 5. Juli 1895, Z 13651.)

Herr M ad e r  David, Gymnasialsupplent, infolge seiner Ernennung zum Supp- 
lenten an der gr.-or. Oberrealscliule in Czernowitz. (L.-Scb.-R.-E. v. 25. August 1895, 
Z. 2552.)

Herr Otto Ż u k o w s k i ,  Ubungsscbullebrer an der Lehrer- und Lehrerinnen- 
bildungsanstalt in Czernowitz, infolge seiner Bestellung zum Nebenlehrer fur weltlichen 
und rom.-kafli. Kircbengesang an der gr.-or. Oberrealscliule in Czernowitz an Stelle des 
bisherigen Gesanglehrers Kapbael K a i n  dl- (L.-Scb.-li.-E. y. 19. Sept. 1895, Z. 3267.)

Herr Julius H e 1 z e 1, gewesener Assistent am Realgymnasium in Karlsbad, in-
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folgę seiner Ernennung zum Assistenten fili- das Freihandzeiohneń an der gr.-or. Ober- 
l-ealscbule in Czernowitz. (L.-Sch.-R.-E. v. 2. October 1895, Z. 3215.)

Herr Abraham H e u m a n n, Rabbinats-Candidat ans Mainz, infolge seiner Be* 
ste 11 u nr zum israelitischen Religionslehrer an den Tlnterclassen des k. k. Staatsgymna- 
siums und der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz. (L.-Sch.-R.-E. v. 21. Nov. 1895, 
Z. 4183.)

Herr Carl G l i l c k s m a n n ,  Assistect am ehemischen Laboratorium der Universitat, 
infolge seiner Bestellung znm Assistenten am cheiniselien Laboratorium der Oberreal- 
schule (L.-Sch -R.-E. v. 10. Dec. 1895, Z. 4282.)

Uberdies bat, Se. Excellenz, der Herr Minister f. C. u. U., mit dem Erlasse vom 
12. Marz 1890, Z. 4903 genehmigt, dass der Turnlehrer an der gr.-or Oberrealschule in 
Czernowitz, Ladislaus G w i a z d o m  o r s k i  von der Ertheilung des T urnunterrichtes 
am k. k. Staatsobergymnasinm fiir die restlicbe Dauer des Sehuljahres 1895/90 ent- 
boben werde.

Urlaub erhielten :
Herr Director und Schulratb, Dr. W. K o t u  zur Herstelluńg seiner Gesundlieit 

auf die Dauer von drei Wochen (L.-Scb.-R.-E. v. 9. August 1895, Z. 2598) und auf die 
Dauer von vier Wocben. (L.-Scb.-R-E. v. 23. Nov. 1895, Z. 4213.)

Herr Professor Hierotheus P i h u l i a k ,  Landtagsabgeordneter, fiir die. Dauer der 
Landtagssession (L.-Sch.-R. E. vom 10. Jiinner 1890, Z. 44 )

Herr Dr. Josef O s t e r r e i c h e r zur Ablegung der Lebramtspriifung fur den 
Monat Februar (L.-Scb.-R-E'. v. 31. Jiiuuer 1890, Z. f-OOy

Der Berichterstatter zu einer dienstiiclien Vorstellung und einer Studienreise nacb 
Wien auf die Dauer vou drei Wocben (L.-Scb.-R.-E v. 14. Mai 1890, Z. 1834).

Kerner wurde dem Professor an dieser Anstalt Anton R o m a n o y s k y  zufolge 
bohen Min.-Erl. v. 30. April 1896, Z. 9,104 zum Zwecke einer Studienreise nacb England 
wiibrend der Hauptferien 1890 ein Stipendium von 500 fl. aus dem bukowiner gr.-or. 
Religionsfonde verlieben.

Die zweite Quinquennalzulage wurde angewiesen den Professoren: Constantin 
M a n d y c z e w s k i  (zufolge Erl. der h. k. k. Land. Reg. v. 0. Nov 1895, Z. 18495, 
Josef Z y b a c z y n s k i (21, Jiinner 1890, Z. 057) und Dionys S i m i o n o w i c z  (24. 
April 1890, Z. <1972).

Mit Ende dieses Sehuljahres scheidet aucli der Supplent an der gr.-or. Oberreal
schule und Privatdocent an der k. k Franz-Josefs-Universitat, Herr Dr. li. F. K a i n  dl, 
intolge seiner mit dem bohen Min.-Erl. v. 20. Mai 1890, Z. 11940 erfolgten Ernennung 
zum Hauptlehrer an der Lehrerbihlungsanstalt in Czernowitz, aus dem Verbande der 
Anstalt. Audi Herr Dr. R. F. K a i n  dl  bat sieli urn den Unterricht in der Heimats- 
kunde, geograpbiscbe Excursionen und Katalogisierung der Scbiilerbibliotbek (S. 05—07) 
grolle Yerdienste erworben und sieb die Anstalt zu Dank verpfliehtet, wo Collegen und 
Schiller ibn nur ungerne sebeiden seben.

Betreffs verscbiedener Einrichtungen an der Anstalt bat die bobe Unterriehts- 
verwaltung im abgelaufenen Schuljalir einige wichtige Entsclieidungen getrotfen:

Nachdem mit dem h. Min.-Erl. v. 30. Juni 1895, Z 18312, zur Einrichtung eines 
ebemiseben Scluilerlaboratoiiums an der gr.-or. Oberrealschule fiir Adaptierungsarbeiten 
703 11. 80 kr. und fur Verbrauchsmaterial 700 tl. oewilligt wurden, konnten die notli- 
weniligen Herstellungen im Sommer 1895 ausgefilbrt werden, so dass das Scbillerlabora- 
torium mit dem Beginne des Sclmljahres 189590 erolfnet wurde (S. 59 —00).

Zur allgemeineren Pflege des Gesanges bat das li. Ministerium mit dem Erl. v.
11. Sept. 1895, Z. 21339 gestattet, dass von den zwei wochentlichen Lelirstunden im
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katholischen Kirchengesafige eine dem allgemeinen und weltlichen Gesangsunterrichte 
zugewiesen werde. Audi wurder, zur Anschaffung eines Harmoniums mit dem h. Min.- 
Kil. v. 29. Febr. 1899, Z. 4139 180 ii. bewilligt.

Zur Beseitigung der sog. fliegonden Classen bat das li. Min. f. C. u. U. zufolge 
Erl. v. 12. Mai 189G, Z. 10390 genehmigt, dass die Diiectorswolinung im Gebitude der 
gr.-or. Oberrealschule zu Unterriclitszwecken verwendet werde.

Endlich liat das li. Ministerium mit dem Erlasse v. 30. April 1890, Z. 9817, die 
EinUilirwig des elektriscben Stromes in den physikalischen Lebrsaal der gr.-or. Ober- 
realscbule genehmigt und hiefilr den Het,rag von 5ń0 fl. in den Yoransclikig ileś buk. 
gr.-or. Religionsfondes pro 1897 einstellen lassen. Mit, der Herstellnng dieser Arbeit.en 
wird jedocli nacli der Yerfiigung der li. k k. Land.-Reg. v. 3. Juli 189G, Z. 1I1G9 sehon 
im Sommer 189G begonnen węrden kiinnen.

Das Sclinljalir 1895/90 wurde am 4. September 1895 mit einem feierlielien Gott.es- 
dienste und der darauf folgenden Verlesnng der Disciplinar-Ordnung eroffnet.

Die MaturiUltspriifung im Herbst,termin wurde zufolge deshohenljandesscliulrat.il- 
Erlasses vom 28. August. 1895, Z 2849 scliriftlich vom 9. bis 14. und mundlicli ani 
18. und 19. September abgelialten.

Am 4. October und 19 \ovember 1895 wurden die Namensfeste unseres Aller- 
lioclisten Kaiserpaares mit solennem Gottesdienste gefeiert.

Am 4. October starb der Sohiiler der IV. Classe C u d l a  Alexander, der sieli 
dureh Kleili und musterhaftes sittliches Verhalten hervorgetlian liat.te und dureh Yerleiliung 
eines gr.-or. Religionsfondsstipendinms ausgezeielinet worden war. Er rnlie in Frieden.

Die Privat.istenprufungen ttber das erste Semester des Scliuljalires 1895,90 wurden 
am 28. und 29. Jilnner abgelialten.

Am 30. Jilnner wurde das I. Semester mit, der Vertbeilung der Zeugnisse ge- 
selilossen uud am 3. Februar das II. Semester begonnen.

Am 1. Marz hegab sieli eine Depntation des Lelirkorpers nr.ter der FUhrung des 
Seniors und Leiters der Anstalt Professors G. v T a r n o w i e c k i  zu dem neu ernannten 
gr.-or. Erzbischof und Metropoliten der Bukowina, dem hocliwttrdigsten Herm Areadie 
G z u p e r k o w i e z, um denselb-n zu begluckwiinschen. Ais der lioeli wiirdigste Herr 
Erzbiseliot nacli Empfang der kircliIiclien Weilie am 3. Mai seinen feierlielien Einzug in 
Czernowitz hielt, betbeiligte sieli aucli die gr.-or Oberrealschule an der Festliclikeit, 
indem der Director mit, melireren Mitgliedern des Lelirkorpers sieli zur Begriifiung des 
liocliwiudigsten Herm Eizhisctiofs am Balinliofe einfand, willirend die Schiller der Anstalt, 
mit der Scliulfalino niiclist der h. Paraskiewakirclie Spalier bildeten. . Ebenso war die 
Anstalt aucli bei der feierlielien Installation des liocbwiirdig.sten Henn Erzbiscliofs in 
der Kat.liedralkirclia am 19. Mai dureh eine Deputation des Lelirkorpers unter Fiilirnng 
des Seniors und dureh letzteren bei dem darauf folgenden Diner in der erzbiseliofliclien 
Residenz vertreten. Fur die Schiller war der 19. Mai zufolge liolien Landesscliulratli-
Erlasses vom 10. Mai 1810, Z. 1847 ein Ferialtag.

In der Zeit. vom 27. April bis 9. Mai unterzog der k. k. Landesschulinspector
Herr Dr. Carl Turni i r z die Anstalt einer eingelieuden luspietioi.

Die Anstalt, tlieilte aucli die allgemeine Traner ans Anlass des Verlustes, den 
lienerdings das Allerliochste Kaiserlians und das ganze Vat.erland dureh das ani 19. Mai 
in Wieli erfolgte Ableben Sr. k. u. k. Holieit des diirclilaucbtigsteii Herm Erzheizogs 
Ca r l  L u d w i g  erlitten haben. Unmittelbar nacli dem Einlangen der Trauernachricht, 
wurde am Gebknde die scliwarze Faline ausgesteckt; die dien.stfreien Mitglieder des
Lehrkiirpers aber betheiligt.en sieli an dem feierlielien Reąuiem in der rom.-kat.h, Pfarr- 
kirche, an der feierlielien Trauerandacht mit Liturgie und Panachida in der gr.-or.
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erzbischbflichen Kathedralkirche ani 22. Mai und an dem feierlichen Reąuiem in der h.
Herz-Jesu-Kirche ani 3. Juni.

Am 21. Mai legte der Beri eh terstatter seinen alleruntertlianigsten Dank fur die 
allergnadigste Emennung zum Director dieser Anstalt an den Stu fen des Allerhochsten 
Tlirones nieder. „Ich lin iibeizeugt“, geruliten Se. k. u. k. Apostolisehe Majestat zu 
sagen, „Sie werden sieli durcli Pflichteifer und Patriotismus auszeichnen11. Bei dieser 
Gelegenlieit geruliten Sr. k. u. k. Apostolisehe Majestat sieli huldvollst urn den Lelir- 
kiirper der Anstalt zu erkundigen und liatte der Berich terstatter Auskunft zu geben 
Uber die Unterrichtsspracha, die Zalil der Sehiiler, dereń Herkunft und Kenntnisse in 
der deutselien Spiache.

Um den Anschauungsunterricht aucli auflerhalb der Sekule zu fordem, unter- 
nalinien die 1’rofessoren : H. P i li u 1 i a k, l i n i e  k i, G w i a z d o m o r a k i  und Dr. 
K a i n d 1 mit iliren Scliiilern wissenschaftlielie Excursionen. Am 28. Mitrz, 22. April 
und (5. duli fand die Besichtigung der Mascliinenhal le des Elektricitittswerkes statt, 
wobei Herr Iiigenieur A u ni a n n in zuvorkommender Weise die Schiller mit den wicli- 
tigsten Einriclitungen bekannt machte und ein klares Bild der elektrisclien Maschinen- 
lialle und der stadtischen Beleuchtung entwarf. Am 25 und 29. Mai war die SteinePsche 
Bierbrauerei das Ziei einer Escursion der Classen VI a und VI b. Der Herr Brau- 
meister F r a n z l  maclite in bereitwilligster Weise die Sehiiler mit den einzelneti fint- 
wicklungsphasen in der Bierbereitung, sowie mit dem Drga liismus des Brauliauses be- 
kannt. Am 20. Mai unternahmen die Sehiiler der IV. a und IV. b eine Exeursion nacli 
dem 1’umpwerke yon Rohozna, wo sie mit grodem Interesse den freundlichen Erkliirungen 
der diensthabenden Beamten folgten.

Die kirchliehen Ubungen fanden in der gesetzlich vorgescluiebenen Weise statt 
und bestanden in dem Hochamte zu Beginn und ani Schlusse des Sehuljahres, in der 
Exhorte und dem Guttesdiensle an allen Sonii- und Eeiertagen, in den religiosen 
Ubungen in der Charwoohe und der dreimaligen Verrichtung der h. Beiehte und Com- 
iiiunion. Die gr.-or. Schiller betheiligten sieli aucli an den Proeessiouen aus Anlass des 
h. Jordanfestes ani 18. .Janner und des Allerseelentages am 23. Mai. Riim.-kath Schiller 
emptiengen mich gehbriger Vorbereitung am 12. Juni das Sacrament der Firmung.

Die schriftlichen Versetzungspfiifungen fanden vom 8. bis 13. Juni, die miind- 
liclien vom 15. Juni bis f. Juli statt. Die PiiYatistenpriifungeu iiber das.11. Semester 
wurden am 7. und 8. Juli abgehalten.

. Zufolge liolien Landesschulratherlasses vom 11. Mai 1890. Z. 1751 wurde das 
Schuljahr mit Riicksicht aut die miludliche Maturitiitspriifung schon am 9. Juli mit 
eineni Dankamte und der Vertlieilung der Zeugnisse geschlossen.

Die schriftliche Maturitiitspriifung im Somiiiertermine wurde vom 4. bis 9. Mai 
abgehalten ; die miindlićhe fand am 10., 13. und 14. Juli unter dem Vorsitz des k. k. 
Landesschulinspectors Henn Dr. C. T u m 1 i r z statt.
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X. Namenverzeichnis der Schiller des Schuljahres
1895 96.

])ie mit- * bezeichneten haben die allgemeine Vorzugsclasse. — Die mit ( ) be
zeichneten sind im Laufe des Schuljahres abgegangen.

I. Classe A (67 Schiller).
Aberle Siegmund. 
Abramovici Isak. 
Aiitoaoyiei Arcadie. 
Averbaucb Joel.
(Balnieki Marian.) 
Bardach Salomon.
Beck Emil.
Bercoyiei Israel. 
Berenstein Moriz. 
Bergmann [sak.
Binderer Heinrich.
Bosch Marian.
(Braulyer Aron). 
Braunstein Benjamin. 
(Budabin Srul Majer Isid.). 
Busch Leoiiold.
Busdugan Valerian. 
Cerches Nicolai.
Chajes Samuel.
Chałupa Eduard. 
Clarenfeld Moise. 
Constantinoyici Stefan. 
Depta Valerian.

Madej August.
(Matula Anton).
Mecz Israel.
Medvecky Georg, von 
Meisels Feibisch. 
Michel Isidor. 
Miihlstein Emanuel. 
Musil Stefan.
(Natli Baruch Leib). 
Nussenbaum Abraham. 
Olszewski Karl. 
Orloyszki Joliann. 
Packer Baruch. 
Pasiecznik Wilhelm. 
Pelz Robert.

Domański Marian. 
*Dospil Josef. 
(Edelstein Majer) 
Edelstein Zacbarias. 
Flunt Josef.
Frankel Feiwel. 
(Getzel Josef).
Gold Rudolf.
Goldstain Abraham. 
(Goldschlager Wolf). 
Gottlieb Josei. 
(Gottlieb Markus). 
Gottlieb Mordche. 
Uramatoyici Ilarion. 
Gross Moses. 
Gurniakiewicz Johaun 
Hanke Gustav.
Hluscu Nicolai.
Hubich Jakob.
Jankel David. 
(Jentschky Dominik). 
Jentschky Josef. 
Guster Karl.

Kalin Chairn 
(Kaleniuk Andrei).
Kittl Fingelbert 
Koffler Herscli.
Kom Mechel.
Kottek Ferdinand. 
Kramer August.
Kien Franz.
La Renotiere Ritter von 

Kriegsfeld Alexander. 
Kilhner Rudolf.
Kula Izig.
Kundl Victor. 
Kunzelmann Peter. 
*Kussner Aron.
Laster Moses.
Lazarowicz Emanuel. 
Lichtendorf Abraham 
(Lublin Salomon). 
(Lbpuornik Osias). 
(Lutwak Isak Mechel). 
Lucinkiewicz Julius.

I. Clapse B (68 Schiller).
Pistener Jakob Samuel. 
Plattner Benjamin Zioń. 
(Pomeranz Chaje). 
Popescul Jobami.
Reis Vasilie.
Roli Mayer.
Ronnes Itzchok. 
Rosenblatt David. 
Rosenblatt Simclie. 
(Rosenheck Salamon). 
*Rosenrauch Schloime. 
Sal ter Leib.
(Salter Schulim). 
Salzinger Meschilem.

Schafer recte Sinaiker 
Arthur Hans. 

(Schiller Chujem). 
Sohick Arthur. 
*Schilfer l)avid. 
*Schmucker Isak. 
(Schonbach Salomon). 
Schubert Karl. 
(Schweitzer Romuald). 
Scliwerberg Naftali. 
Sippser Juda Nuchim. 
Smolak Wilhelm. 
Smucar Siegmund. 
Smolinschf Hipolit. 
Sobel Ler.
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Sobolewski Ladislaus. Toth Alexander. (Wassermann Jacob).
*Sommer I)avid. Tremel Adalbert. Wazacz Anton.
Sonnenschein Josef. Urmanu vel Eduard Weibel Salomon Leib.
Sorosciuc Michael. Elimeleeh. Welt Salomon.
Stadler Aron. Vains'ain Peritz. Wojnarowski Ludwig.
Stanger Iśidor. Vaisu reete Weiss Hersch Woloszczuk Ludwig.
Strzyżewski Rudolf. Jancu. Zegre recto Segre Victor
Tarnawiecki Fiugen. Voitcu Peter. (Zolyniak Leopold).
(Ti ist Useher). Vblker Leopold Zybaczyński Rudolf.

II. Classe A (55 Schiller)
Anschel Hermann. Gauer Gustav. *Fischer Jakob.
(Ann Natban). Gaier Eugen. Hessing Eisik.
Ast Philipp. (Geringer Peter). Hrehorowicz Anton.
Berkowicz Chaim. German Wasi li. (llika Michael).
Birnbaum Leon. Gertzer Rudolf. Kahn Mathias.
Blotli Humbert. Gottfried Adolf. Karst Tbeopbil,
Blum Wilhelm. Gottlieb Markus. Katz Abraham.
Blumenfeld David. Gottlieb Moritz. Katz Leiser.
*Briickner Kalman. Gredinger Samuel Katz Leon.
Czerkawski Emerich. Gropper Wolf. Kimmel Mayar.
Dewald Franz (Grofi Emil, von). Kinzbrunner Mordche.
Di akonowicz Cornel. GroC Salomon. Kittl Gebbard.
Dobrowolski Michael. (Gruber Isidor). Klausner Emanuel
Dulberg Osias. Grunfeld Froim. Kottlar Alfred.
Eekstein Hermann. Hack Friedrich. Krahl Emil.
Ehrlich Siegfried. Herdan Hersch. Kreis Friedrich.
Eisenstein Josef. Hersehmann Isak. *Kula Mendel.
(Fedak Michael). Herzog Eduard. Kiilibacli Jakob.
(Feuerstein Chaim).

II. Classe B (56 Schiller).
Largman Jakob. Reifler Baruch. (Słupecki Franz, de).
Laufer ilerscu. (Roli Judei). Sommer Froim.
Lesner Osias David. Romanowicz Johann. Spang Edmund Josef.
*Luttinger Jankel. Rosenblatt Aron Hersch. Stein Simche.
Martynowicz Victor Josef. Rosenstock Mordko. Stier Sclimiel vel Samuel.
(Mecz Srul Majer). *Rozentvaic Josef Stiglitz Arthur.
Mondinacb Bernhard. (Rubel Gerson). (Storfer Josef Burech).
Motzek Ladislaus. Rubinstein Adolf. Stup Aron F êiwel.
Nastasi Ilarion. Rusnak Eusebius. Theiler Albert Josef.
Orasanu Martin H. (Priv.). Russak Johann Alois. Tiltscher Maximiliau
Ostrowski Josef. Salaban Karl. Rudolf V. A.
Panenka Julius. Schajowicz Baruch Itzik Tomowicz Emilian.
Pasternak Jakob Kalman. Schitrf Hermann. llhrich Leonhard.
(Pokorny Rudolf Otto). Schmid Josef. Vainroh Leiba.
*Popowicz Elias. Schmidt Julius. Vrecourt Lavody Alfons
*Raschka Anton Stefan, ^Schwarz Nutę. Josef Ramiro, Graf, von.



86

Wachlowski Karl Adalb. 
Wallach Moses Abraham. 
(Weintranb Moses Salom.). 
Weifimann Herscli.

Albu Basil.
Baculinschi Modest. 
Badian Albert.
Blassy Karl.
Buksz Orest.
Cocea Miliai.
Czerwenka Othmar Willi. 
Diakon od. Diakonink 

Michael.
Drozdowski Jobami. 
Ducliek Heinrich.
Duohek Julius.

Mecz Jossel David. 
Mehler Kalman. 
Mittelmann Simon. 
Mlihlstein Selig. 
Mundstein Abraham. 
Mykitynski Karl.
Nadler Samuel. 
♦Nussenbaum Samuel 

Seinyal.
Panovsky Anton Karl. 
Basmantirer Josip. 
Piotrowski Alfred Johann. 
Pomeranz Alexamler.

Auslilnder Moses.
Bardach Jakob.
*Bechinie Robert. 
(Bercoyici Mendel). 
Berinstein Schmiel. 
Bernstein Benjamin. 
Bilobram Stefan.
Birnberg Moses vel Max. 
Blumberg Mayer. 
Bratkowski Boles ław.

Werbel Chaim 
Wilhelm Georg. 
Wolosiecki Ladislaus

III. Classe A (34 Schiller).
Dworzak Wilhelm.
Elbim Salomon.
Ellner Moses.
Elster Kasimir.
Felberbaum Simon.
Keller Moses.
Kinger Efraim.
Kischbach Max.
Frenkel Barach.
Gorczyński Mar 1 an.
<Grigorowicz Leon).
Grouich Moses Isak.

III. Classe B (38 Schiller).
Procopoviciu Eusebius.
Rainer Karl.
Repl Karl.
Rosenblatt Moses.
Rothkogel Josef.
Rubin Jona.
Sand Ignaz.
Schlidel Friedrich.
Scherer Robert.
Schindler Otto Michael. 
Schneider Schapse, Mcier. 
Schrager Josef.
Seifert Karl.

IV. Classe A (39 Schiller).
Braunstein Ferdinand. 
Braunstein Laser.
Bresnitz M. Leib vel Leon. 
Budabin Srul.
Caraus Alcibiades.
(Cudla Alexander).
Czerski Alexander.
Deutsch Osias.
♦Dmytruk Josef.
Domański Johann.

(Wurmbrand Moses Leib). 
Zelgin Masimilian. 
Ziganiuk Georg

Grand mann Heinrich. 
Hermann Isak Eisig. 
Ilexel Rudolf.
Hnatiuk Theodor. 
Hunker Jakob.
Klym Alfred.
Kremer Anton, 
i Levi(chi Johann).
(Lopusziński Johann). 
Łuczak Josef.
Eidinger Noah (Priv.)

Seifert Roman.
♦Singer Moses.
Storfer Josef.
Todros Aha.
♦Yitenco Alexander. 
Wasylkiewicz Josef. 
Weich Rudolf Karl 
Wirtli Machael Stauislaus. 
(Wlad Emilian).
Wlad Octayian. 
♦Wolczinski Stefan, de. 
Zahler Abraham. 
♦Zieliński Leopold.

Eifler Ladislaus. 
Fefennann Max.
Keller Salomon. 
Glttckmann Emil recte 

Mendek
Goldenstein Leib. 
Grofimann Aron. 
Griinberg Nathan. 
Haber Peretz. 
(Habermann Robert).



87

Held Isak.
Hermann Leiser.
IImleczek Friedrich 
H mleczek Julins.

Kram Elias.
Kram Simson. 
Kupczanko Theodosie 
Lenolml Leib 
Liiwentha! Ernst.
M ildorf Jose!'. 
Moschkowicz Abraham. 
Munkelt. Fritz Otto. 
(Neuberger Leon). 
Olszewski Otto. 
Petryczka Franz. 
Pihnliak Alexander. 
Pilmliak Vietor 
Piotrowski Yitold.

Arzt. Hermann Leo 
Bart Salomon.
Beer Leib.
(Klaim Ladislans)
Bresnitz Heinricdi 
Bruckner Ileinrieli. 
Oarniol l)avid.
Halnina Salomon.
Cbajes Jossel. 
(Cbarzewski Theophil). 
Ozerkawski Julius Stefan 
Diezko Stefan.
,n.irański Adolf

Kuper Arje Leib. 
Mac-Intosch Carl ton 

Miliard.
Madej Miclutel.
Makay de Makó Eugen 

W. A.
Maurilber Mendel 
Metzger Meier.
Misaies l)avid Isak.
Noii Wolf.

Iliutz Orest (Priv.). 
Kaczkowski Jobami. 
Kaczor Michael.

Kinsbrnner Moses. 
Klein Jo "et.
Klein Rudolf.

IV. Classe B (39 Schiller).
Pokrajać Edmund, 
de Prało .leon Lucien. 
Reiseb Sehmiel.
Riemer Scliia Mordcbe 

Osias Marena. 
Sadowski Stephan. 
Scliandy Yaleriar.. 
Sclinapp Hermann. 
Scbramek Titus 
Selm Iz Josef.
Sicss Stanislaus. 
Steinberg Daniel. 
Storfer Adolf.

Strelil Wilhelm.
Szydłowski Franz Xaver 
(Torosiewiez Stanisla rs). 
♦Trichter Abraham. 
Vasquez Robert 
Vlaico Leon, v.
Wach Rudolf.
Werdati Rudolf.
Wurst, Wilhelm.
(Zygar Pliilipp).
Zyta Eduard 
(Popowieeki Eugen).
M ayer Egon, v.

V. Classe A (38 Schiller).
(Faulhaber Kurt). 
Felberbanm Cliaim 
(Felzmann Leopold). 
Fitzer Moses jun. 
Fitzer Moses sen. 
Foilender Leibiscb. 
Frilnkel Ludwig. 
Frenmllicb Mordcbe. 
(Gadzinski Rudolf) 
Geiger Samuel.
(Gold< lizwoig Isidor). 
Goldfrueht. Hermann. 
Gottesmann Friedrich.

(Gottesmann Isak). 
Ilartning .ledidi. 
(Hausyater Simcbe Hirscb) 
Unicki Epaminondas. 
Isopenco Michael.
KarpęI Isak.
Kleinttissel Abraham. 
(Kramolin Franz Josef, 

Ritter von).
Kuczak Michael. 
(Kiibdorf Heinrich). 
Lenkiscb Josef.
Kbrner Aron.

V. Classe B (36 Schiller).
Ohrenstein .Toina. 
Obrenstein Sucher Leib. 
Olejnik Władimir. 
Olszewski Franz. 
Auerbacb Israel.
Pariser Abraham. 
Popescnl Eugen.
PreiB Joel.
Procopovici Orest. 
Rath-Rosenzweig Lionel.

Raucliwerger Leiser. 
Raucbwerger Moses. 
Keicbbard Joliann. 
Reinbardt Jakub 
Rosengarten Meyer. 
ILotli Isaak. 
Salzinger .Tnie. 
(Sciiifter Moses). 
*Silber Elias. 
(Sochacki Leo).
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Sonnenschein Simoii. 
Soroczenski Victor Kari E. 
St.ernberg Feiwel Lipę.

( Albu Nicolans). 
Andreyezuk Johann. 
Beck Leon.
Besplit.nei Nicolaus 
Binder Max.
Biura Josef.
Biura Moriz. 
Brandinann Hermann. 
Breeher Jakob. 
Budabin Beri.
Coca Octavian.

Kubełka Josef.
Laufer Beri.
Lindenbaum Pinkas 

(Lipot1.
Lozański Ladislaus. 
Lnczański Emanuel. 
Łutwak lsak.
Meinhold Rudolf. 
Osterreicber Jobami Ot,to. 
Olejnik Josef 
Pihnliak Modest.

Bergmann Cbaskel. 
Bobosiewicz Emil. 
Eisinger I)avid. 
Fnbrmann Abraham. 
Galer Eudoxius, von 
Gliński Maximilian. 
Goldberg Osias. 
Iloraczek Josef 
*Ilnicki Emilian. 
Jagendorf Abraham.

Tarnawieck! Marian Karl. 
(Tasczuk Constan t.in). 
Wolf Josef.

VI. Classe A (32 Schiller)
Colomitchi Theofil.
Costiner Jaąues.
Lickstein Aron.
Eifermann Sclimil.
Fifer lsak.
Franci Bohuslav.
Franci Ferdinand.
Freud Dudie.
Friedinann Bernhard.
Goldberg Hirscli vel 

Hermann.

VI. Classe B (32 Schiller),

Pitzul Jobami.
Prochowski Stanisl (Priv.) 
Przetocki Stanislaus. 
Rauchwerger Josef. 
*Romanowicz Marian.
Rosenfeld Arnold.
Rubel Jona Simche.
Selzer Elias.
Sirke Richard.
Solt Johann Rudolf.
Spirer Aron (Priv.)

VII. Classe (28 Schiller).

Kamieniecki Leon.
Kaniuk lsrael.
Kapatos Josef.
*Katz Oliaskel.
Kreiner Leib Herseh.
Lauer itzig 
Lenobel Schloira vel 

Salomon.
Liąuornik M o s j s .

Michałowicz Alfred.

(Wolkenstein lsak Simoii 
recte Isidor).

Żalodek Leopold.

Gottlieb Kaimami. 
Gronicb Moses J oiil. 
Griinberg Jakob.
Hessler Victor. 
Hrehorowicz Stefan. 
Juchniewicz Octavian. 
Kalmucki Johann, Ritter v 
Kliiger Sancbi. 
Krechowiecki Anton. 
Kropat.scbek Leopold. 
Scbottenfeld Mordche.

Stadler Ancil. 
Staiermann Jacob. 
Stern David. 
Swiergocki Leopold. 
Tennenbauser Josef. 
Tirst Schmiel. 
TJnczowski Otto 
(IJnger Arthur). 
Weiser Selim Oswald 
^Witkowski Karl. 
Woloschenko Micbael.

Pihnliak Eugen.
Reder Feiwel.
Reisberger Itavid Hersoli. 
Sacbter Josef Schąje. 
Scbmucker Max 
*Spindel Moses. 
Strzemeski Victor.
Thorn Beriscb. 
Wieleżynski Marian.
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XI. Statistik der Schiiler.
C 1 £ s e

I II. III. IV. V. VI VII
i  3 te S

1. Zahl .
a b a b a b a b a b a b ir.

Am Ende des Schuljahres
1894/95 . . . 55 55 39 45 41 39 33 34 34 34 35 _ 27 471

Za Antiing des Schul
jahres 1895/96 

Withrend des Schuljalires
67 68 55 55 34 38 39 38 36 32 32 28 561

1895/96 eingetreten . — — 1 - — — 1
Im ganzen also aufge-

nom m en................... 67 68 55 56 34 38 39 39 38 36 32 32 28 562
Wkhrend des Scliuljalires

1895/96 ausgetreten . l i 11 7 8 3 1 3 4 9 4 1 — — 03
Sehulerzahl am Emie des

Schuljahres 1895/96 . 55 57 48 48 31 37 36 35 29 32 31 32 28 499
Daruuter:

Otfentliehe Schiller . . 55 oi 48 47 30 37 35 35 29 32 31 30 28 494
Priyatisten................... _ - 1 1 — 1 — — - - — 2 — 5

2. 6  e b u r t. s o r t  
(V a t e r 1 a n d).

Ortsangehorige . . . 20 25 15 21 14 14 17 17 16 11 19 12 12 213
Bukowina (Land) . . 21 17 20 11 10 12 6 6 6 11 4 8 10 142
Galizien........................ 6 6 6 6 4 5 4 3 5 4 3 8 2 62
Nieder-Osterreich . . — — — -- — _ _ 3 _ _ 1 _ 4
M ilhrcn ........................ _ — — _ — _ _ 2 2
S c h le s ie n ................... — — 1 — — _ _ _ _ _ 1
U n ga rn ........................ — 3 — — — _ I 1 _ _ i 1 __ 7
B osnien ........................ — — — 2 — _ _ _ _ 2
Rum Unien................... 8 6 6 6 3 5 7 4 2 2 i 3 3 50
Deutschland — — — 1 — _ _ _ _ i
Russland . . . . . _ — 1 — 1 i _ 1 4
S e rb ie n ........................ _ — — — _ 1 _ 1

3T i i r k e i ........................ _ — — — __ _ 2 1
Amerika........................ — _ — - — — — 1 - — 1

3. M u t t e r s p r a c h e .
D eutsch ........................ 43 33 18 28 22 20 22 26 20 19

3
20 344

Rumuniach................... 12 7 2 5 5 2 7 3 4 2 6 2 60
kuthenisek................... 2 1 2 4 3 2 i 3 _ _ 1 2 2 23
Polniscli........................ 7 10 i 5 5 5 6 7 3 3 2 7 4 65
Czech i s c h ................... — — — — _ _ i 2 i 4
U n g a riscb ................... — — — — — _ _ _ -
Eranzdsisch . . . . _ — — — — _ _ i _ 1
Engiisch ................... _L_ _ — — _ _ _ _ _ 1 1
Russisćh........................ — — - 1 1

4. R e l i g i o n s b e -  
k e n n t n i s.

Rom.-kath....................... 16 19 9 9 9 12 10 15 5 8 6 12 6 136
Gr.-kath.......................... 2 — 1 4 3 — 2 — _ 1 1 14
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C 1 3/ S s c- e®
I. u. III. IV. 7. VI. VII ś: ~

a o a b a b a o a li a b to

Gr.-or.............................. 7 7 4 7 5 4 3 4 2 2 5 5 3 58
Evangeliscb . . . . 4 i 3 4 3 1 — 5 i 1 — 1 24
AngliUaniscb . . . . — — - — — — — i — — — l
Mosaisch . . . . 20 3'J 31 24 11 20 21 11 22 20 18 15 17 200

5. L e li e 11 s a 11. e v a ni 
S c li 1 u s s e (1 e s Schul -  

j a li r e s 1894/95.

11 .Talire alt . . . . 5 0 ll
12 „ „ . . . . 1 1 11 5 1 — _ — _ - _ — — 28
Ki .............................. iS 12 13 12 1 1 - _ _ _ — 57
14 „ ., . . . . 9 11 9 10 (5 9 3 4 — ■- _ — — 07
15 „ „ . . . . S 10 13 10 8 5 0 10 5 3 — — 78
10 „ „ . . . . 2 4 4 7 12 10 13 7 1 2 4 4 — 70
17 „ ...................... 1 2 4 i 3 5 8 7 11 10 0 0 5 09
1* a „ . . . . ... 1 — i — 0 3 3 3 .10 4 10 G 47
1 i* „ ...................... 1 — — — 1 2 3 5 4 7 5 4 32
2*1 „ ...................... — _ — — — — 1 1 2 1 3 7 15
*21 — — — — 1 _ 2 1 4 2 4 14
22 „ . . . . — — — — — — — 1 4 — 1 0
2,i „ ...................... — — — — — — — — _ 1 2 — 3
27 „ „ . . . . — — — - _ _ — _ — _ — — 1 l
34 „ „ . . . . — — 0> — — — — — — — O1

15. C l a s s i f i c a t i o n .

a) Am Ende des Sctml- 
jalnes 1895/90.

I. Fortgangsclasse mit. 
V o r z u g ................... 2 4 3 5 1 5 2 1

;

1 2 3 29
1. Fortgangsclasse . . 43 34 28 28 221 19 22 24 21 18 17 10 10 308 •
11. Fortgangsclasse . . 7 10 H 0' 5 0 7 7 3 5 10 10* 3 90"-
III. Fortgangsclasse 1 4 2 3 i 3 i 3 i 3 — — — 22
Z u einer Wiederliolnngi.- 

priifung zngelassen . 2 5 4 5 i 4 3 _ 4 5 .3 — 5 41
Vm ciiier Naclitrags- 

pitifnng zngelasseii . - _ - - - 0' - - — 1 21 l 4 *

b) Naclit.rag zum Sclml- 
jalire 1894/95.

Wiederliolungsprufungen 
wurden bewilligt . . 10 u 3 4 0 2 G 2 5 3 7 0 li 05

Entsprochen halien 10 u 3 4 (i 2 2 5 3 7 0 0 05
Nicbt entsproclien haoen — — — — — — — — — —
Naclitragspriifangen 

wurden bewilligt . _ _ _ — — _ — _ — — 2 __ 2
Entsproclien lialien . . — — — — - — — — — — 2 — 2
Niclit entsproclien liuben ~
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C 1 =L S s e G

Daniach ist das End-
1. II. HI. IV. V. VI. VII.

h sN £
a i b a b a u a b a b a b tn

ergebnis fttr 1894/95:

2
I. Fortgangsclasse mit

V o r z u g .................... 3 3 i 1 — 1 — l 3 —. 1 16
I. Fortgangsclasse . . 421 40 28 37 37 32 33 28 25 21 19 — 20 362
II. Fortgangsclasse . . (ii 7 8 4 2 4 — 1 6 3 5 — 6 52
III. Fortgangsclasse 4 5 2 2 -• 1 — 4 2 4 5 — — 29
Ungepriift blieben . . -- 1 ~ 1 — 1 1 — — 1 5 3 — 12

7. G e l d l e i s t u n g e n
d e r  S c h U 1 e r.

Das Schulgeld zu zalilen |
waren verpflichtet:

im 1. Semester . . . 37 34 24 15 9 8 9 12 13 14 12 18 12 217
im 2. Semester . . . 22 j 15 26 22 16 12 18 16 13 17 19 18 8 222

Zur Hltlfte waren befreit:
im 1. Semester . . . — — — 1 2 — 2 — — — 5
im 2. Semester . . . ! — — — 1 — 1 1 - — 3

Ganz befreit waren:
im 1. Semester . . . 18 23 24 33 22 28 25 23 16 16 19 14 16 277
im 2. Semester . . . 33 42 22 26 15 24 18 19 16 14 11 14 20 271

Das Sclmlgeld b e trug : 
im 1. Semester . . . 740 680 480 300 180 170 200 240 260 300 240 360 240 4390
im 2. Semester 440j 300 520 440 320 250 360 320 260 350 390 360 160 1170

Zusammen . . 11 HU 980 1000 740 500 420 560 560 520 650 630 720 400 8800

Die Aufnahmstaxen be-
t r u g e n ....................

Die Lehrmittelbeitrage
12600 126-00 8 40 14-70 4 20 — 6-30 6-30 2 10 4-20 6 30 4 20 — 308 60

b e tru g e n ....................
Die Taxen fUr Zengnis-

67 68 55 56 34 38 39 39 38 36 32 32 28 562

duplicate betrugen . ' ' | ~~ — 1 — — — — 1 — — 2

8. B e s u c b d e s U  n t e r- 
r i e b t es i n den r e 1 a t 
ol) 1 i g. u. n i c li t. o bl i g. 

G e g e n s t i l n d e n
Rumaniscbe Spracbe 14 11 11 9 6 8 6 5 2 2 7 5 3 89
Kutbeniscbe Spracbe . 2 4 i 4 4 2 1 1 — — 2 2 — 23
Stenographie . . . . — ; — — — — 2 8 3 3 5 2 2 5 30
Gr.-or. Kircbengesang . 
Weltlicber, bez. kat.h.

3 1 i 1 3 1 1 1 2 1 2 19
Kircbengesang . . 11 U 3 5 4 5 6 5 2 4 4 5 3 68

T u r n e u ......................... 44' 43 33 35 13 25 18 16 8 10 8 11 9 268

9. S t i p e n d i e  n. ,

Anzahl der Stipendien 
Gesammtbetrag der Sti-

— 2 2 2 — 4 3 1 1 4 1 3 4 27

p e n d ie n ....................

OCO1 94 180 — 2601 100 37-96 50 -48 88 50 240 230 1700-84
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XII. Maturitatspriifungen.

1. Im Jahrc 1895.
Zeit im Herbsttermin : fur die schriftliche Priifung der 9. bis 14., (tir die miind- 

liche der 18. und 19. September. Vorsitzender : der k. k. Gyranasialdirector Herr Schul- 
rath Heinrich K l a u s e r .

Y erzeich n is der im H erbstterm ine 1895 fur r e i f  erk larten  Abiturienton.

■s
+-> S A M E Geburtsdatum Geburtsort
oOd

i Baumunk Jakob . . . 15. September 1874 Baginsberg in Galizien.

2 Brandspjes Chaini . . 20. November 1872 Sniatyn in  Galizien.

3 Górecki Ferdinand . . ti September 1874 Kotzman in der Bukowina.

4 Kusik Thaddhus 28. Juni 1876 Czernowitz.

5 Leichner Mayer . . . 5. Juni 1876 Czernowitz.

6 Willmann Johann . . 28. Deeember 1873 Rohatyn in Galizien.

7 Zemann Josef . . . . ■ , 26. Februar 1876 Kiakau in Galizien.

8 Balter Leib (Eiternist.) 9. Juli 1876 Bauau in Rumilnien.

9 Beiner Leon (Externist) 30 Deeember 1876. Czernowitz.

G esam m tergebnis der Priifung im Ja h re  1895.
Zur Priifung hatten sich gemeldet 27 +  5 (d. i. 27 offentliche Schiller und

5 Externe) =  32 Abiturientem
Davon wurden fiir „reif mit Auszeichnung11 e r k l k r t ...................................2

„reif“ w a r e n ........................................................................................................................ 14 +  2
auf ein Jahr wurden rep ro b ie rt.....................................................................................5 + 1
auf unbestimmte Z e i t .................................................................................................... 0 + 1
wegen ungiinstiger Semestralclassification wurden a b g e w ie s e n ........................6
vor der miindlichen Priifung traten z u r i i c k ............................................................0 + 1

2. Im Sommer 1896.
Zur Priifung gemeldet sind 28 + 6 =  34 Abiturienten.

a) Schriftliche Priifung vom 4. bis 9. Mai. 

T li e m e n.
1. Im  D e u t s c h e n :

Ósterreich ais Bollwerk europiiischer Cultur,
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2 I m F r a n z o s i s c h e n :
a) Filek, Cbrestomathie fiir hohere Lehranstalten 1895, S. 193 II y avait pląs de 

ąuatre heures bis S. 194 ils entrerent eux-memes dans la salle. (Mignet, Histoire 
de la revolution franęaise.)

b) Filek, Ubttngsbueh fur die Oberstufe des franzosisehen Unterrichts, 1881. S. 96. 
Nr. 73. Der Maler und sein Lelirer.

3. Im  E n g l i s c h e n :

Nader und Wiirzner, Englisehes Lesebuch Smollett: A few days ago, my uncle . ..  
bis for bis politeness and hospitality.

4. Im  R u m i i n i s c h e n :  

Pentru ce studiam poesia popularii.

5. I n d e r M a t b e j n a t i k :

a) Vier Żabien stelien in geometrischer Progression; die Summę der ersten und 
vierten verhalt sich zur Summę der zwelten und dritten wie 7 :3, die zweite 
Zahl ist urn 120 ldeiner ais die vierte. Wie heifien die vier Żabien?

— 4

cj In einem schiefwinkligen llreiecke betriigt die vom Sebeitel a uf die Basis gefilllte 
Senkrechte 11 m  und die senkrechten Projectionen dieser Holie auf die beiden 
Sebenkel des Dreieokes betragen 7 und 5 m ; berechne die Seiten, Winkel und 
den Inbalt des Dreieckes.

d) Durch einen Punkt des Kreises x2 4- y2 =  130, der die Abscisse +  9 und eine 
negative Ordinate besitzt, soli eine Sebne gezogen werden, welche auf der Geraden 
5 y  — 4 x  +  7 =  0 parallel lauft. Welches ist die Gleichung derselben ? Welches 
sind die Coordinaten des zweiten Durchschnittspunktes.

6. I n  d e r  d a r s t e l l e n d e n  G e o m e t r i e :

a) Es ist eine Gerade anzugeben, welche zwei niebt in einer Ebene liegende Gerade 
L und M schneidet und die zu einer Ebene E parallel liegt.

b) Man soli den Schnitt einer Ebene E mit einer Pyramide construiereu, die wahre 
Gestalt der Scbnittflgur angeben, das Netz der Pyramide bestimmen und in 
dasselbe die Schnittlinien der Ebene E mit den Seitenflacben eintragen.

c) Auf einer Halbkugel liegt eine cylindriscbe Platte, es sollen sammtliehe Scbatten 
fiir paralleie Beleuchtung ermittelt werden

d)  Auf der Grundebene rnht eine vierseitige ąuadratische Platte und auf dieser 
ein vierseitiges Prisma ; es ist das perspektiyische Bild beider Kbrper zu bestimmen.

b) M undliche Priifuug am 10., 13. und 14. Ju li.

Yorsitzender der Landesscbnlinspeetnr Herr Dr. C. T u m 1 i r z. Der Priifuug haben 
sieli unterzogen 17 4- 1 =  18 Abiturientem Davon erbielten einZeugnis derReife „mit 
Auszeichnung“ 2, fiir „reif“ wurden erklart 9, zur Wiederbolungspriilung aus je  einem 
Gegenstande wurden zugelassen 3 4 -1  =  4 Abiturienten und reprobiert wiprden 2 auf 
ein Jalir und 1 auf unbestimmte Zeit.
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Y crzeich n is der im Som m erterm in 1896 fur r e i f  erk larten  Abiturienten.

aX
-*->coo

N A M E
Geburts-
datuin

Geburtsort
Gewkhlter

Beruf
An-

meikung

i Bergmann Chaskel . 3. April 1876 Czernowitz. Philosophie

2 Eisinger David . . 3. Febr. 1874 Storożynetz in der 
Bukowina Handelsakadem.

3 Horaćek Josef . . 22. Nov. 1877 Radautz in der Buków. Militar

1 Ilnicki Emilian . . 21. Oct. 1879 Suczawa in der Bokow. Militkr

5 Kaniuk Israel . . 4. Dec. 1876 Touste in Galizien Jus

»; Katz Chaskel . . 30 Sept. 1879 Muntele in Rumknien Technik. Reif mit 
Auszeich.

7 Kreiner Leib Herscli 8 Nov. 1876 Czernowitz Technik

K Lujuornik Moses 5. Nov. 1877 Bojan in der Bukowina Technik

9 Michałowicz Alfred 5. Juni 1878 Czernowitz Militarakademie

U) Spindel Moses . . 27. Aug. 1878 Samuszyn in d. Buków. Technik Reif mit 
Auszeich.

11 Wielezynski Marian 17. Febr. 1879 Zastawna in d. Buków. Akademie d. bil- 
denden Kiiiiste

Kundmachung, betreffend das Schuljahr 1896 97.
1. Eriiflnung des Scliuljalires.

Das Sclutljahr 1896/97 wird am 4. September 1896 um 8 Uhr frilh mit dem 
heiligen Geistamte eroffnet werden. Nach dem Gottesdienste haben sieli alle Schiller in 
ihren Classen zu versuinmeln, wo die Verlesung der Disciplinarordnung stattfinden 
und der Stundenplan bekannt gegeben werden wird. Der regelmitBige Unterricht wird 
am 5. September um 8 Uhr friili beginnen.

11. Aulnalime in die 1. Ciasse.
Die Aufnahme in die 1. Ciasse findet am 15., 16. und 17. Ju li und am 1., 2. und 

3. September nachmittags stait. Die neu eintretenden Schiller haben sieli in Begleitung 
ihrer Eltern oder dereń Stellvertreter in der Dir?ctionskanzlei zu melden und durch 
Yorlage des Tauf- oder Geburtsscheines liachznweisen, dass sie das 10. Lebensjahr 
sclion vollendet haben oder bis Ende des Kalenderjahres yollenden werden, und falIs 
sie aus einer offentlichen Yolksschule kommen, ein vom Leiter dieser Schule ausge- 
stelltes Frerpientationszeugnis mitzubringen, in welchem die Noten aus der Religions- 
lehre, aus der deutschen Sprache und aus dem Rechnen enthalten sind. Uber die wirk-
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liche Aufnahme ehtscheidet die Atifnahmspriifuiig, Velehe ah den obeh genannten Tagen 
schriftlich von 10—12 tjh r vormittags und miindlich von 3— 5 Uhr naehmittags abge- 
lialten wird. Filr diese Aufnahmsprufung ist keine Taxe zu entrichten.

Beztiglich der Aufnahmsprufung fur die 1. Classe gelten folgende Bestimmungen:
1. Die Aufnahmsprufung aus der Religionslehre ist, nur miindlich, aus der 

deutschen Sprache und dem Rechnen schriftlich und miindlich yorzunehmen.
2. In der Religion werden jene Kenntnisse verlangt, die in den ersten vier 

Classen der Volksschule erworben werden kiinnen.
3. In der deutschen Sprache wird verlangt: Fertigkeit im Deseń und Schreiben 

(auch der lateinischen Schrift), Kenntnis der Elementu der Formenlehre und Fertigkeit 
im Analysieren einfach bekleideter SiŁtze.

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

5. Die Analyse einfach bekleideter Siitze und die Liisung von Textaufgaben wird 
auch bei der schriftlichen Priifung yerlangt.

III. Aulimhiiie in die 2. bis 7. Classe..
Schiller, die der gr.-or. Oberrealschule noch nicht angehbren und in eine liii herc 

ais die 1. Classe eintreten wollen, haben sich am 1., 2. oder 3, September bei der 
Direction zu melden, den Tauf- oder Geburtsschein und die Studienzeugnisse vorzulegen 
und nachzuweisen, dass sie ihren Abgang von der friiheren Anstalt ordnungsmafiig 
angemeldet liaben.

Schiller, welche ihre Studien unteibrochen liaben, mtissen gemiifi d. h. Ministerial- 
erlass vom 0. October 1878, Z. 12884 auch wenn sie durch Wiederholung der Classe 
ihre Studien fortsetzen wollen, einer Aufnahmspriiiung sich unterzieben. Filr jede Auf- 
nahmspriifnng ist im yorhinein eine Taxe von !2 fl. ii. W. zu erlegen.

Die Aufnahmspriifungen, sowie die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen 
werden am 1., 2. und 3. September abgehalten werden. Anmeldungen in der Directions- 
kanzlei. Die dieser Anstalt schon angehorenden Schiiler haben sich am 1., 2. oder 3 
September zwischen 11 und 12 Uhr vormittags behufs ihrer Conscription in ihren 
Ciassenlocalen einzufinuen. Doch kann ihre Einschreibung nur dann wirklich erfolgen, 
wenn sie das Zeugnis iiber das II. Semester vorweisen und 1 fl. 50 kr. ais Lehrmittel- 
und Spielbeitrag entrichten. Auch bat, jeder Schiller bei der Einschreibung zwei auf 
den yorgedruckten Formularen gesehriebene in allen Rubriken ausgefiillte und vom 
Vater oder dem yerantwortlichen Aufseher unterschriebene, Nationale dem Herrn Ordi- 
narius zu liberreichen. Bei dieser Gelegenheit werden die Schiiler aufmerksem gemacht, 
dass sie am Unterrichte nur dann werden theilnehmen diirfen, wenn sie mit allen 
Biichern und Atlanten und mit den Reąuisiten filr das geometrische und Freihand- 
zeiehnen yersehen sein werden. Die Biicher mtissen in einem nocli brauchbaren Zustande 
sein. Die Schulbiicheryerzeichnisse werden die zuliissigen Auflagen ausdriicklich nennen, 
andere Auflagen werden nicht geduldet werden. Schiller und Eltern werden daher vor 
dem yorzeitigen und dem Ankaufe unzuliissiger Biicher gewarnt.

IV. Geldleistungen.
Alle neu eintretenden Schiiler haben eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr., einen 

Lehrmit.telbeitrag von 1 fl. und einen Jugendspielbeitrag von 50 kr. zu entrichten.
Von der Zahlung des Lehrmittelbeitrages und der Aufnalimstaxe kann kein 

Schiller befreit werden.
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Das Schulgeld betrttgt 20 fl. per Semester und ist von den Schttlern der I. Classe
im Laufe der ersten drei Monate, von den Selittlern der 2. bis 7. Classe in den ersten 
zwei Monaten zu entrichten. Zahlungspflichtig ist, jeder Schiller, der nicht bereits 
mittelst Eriasses d. h. k. k. Lamlesśchulratbes befreit ist, oder der der Befreiung zu- 
folge der erhaltenen Zeugnisnoten wieder verlustig geworden ist. Selittlern der ersten 
Classe kann nnter bestiinmten Bedingungen die Zahlung des Schulgeldes fttr das I. 
Semester bis znm Schlusse desselben gestnndet werden. Selittlern, welche der Zahlungs- 
pflicht nicht nachkommen, wird der weitere Schulbesueh verwehrt,

Jene Schiller, welche um die ganze oder halbe Schulgeldbefreiung einreichen 
wollen, haben das betreftende mit einem Armuths- (oder Mittellosigkeits-) und dem 
letzten Semestralzeugnisse belegte Gesuch innerhalb des ersten Monates eines jeden 
Semesters einzuhringen Die Armuthszeugnisse diirfen nicht ttber ein Jalir alt sein, 
miissen auf dem vorgeschriebeneu Formulare ausgefertigt, in allen Ruhriken sorgfitltig 
ausgefttllt und a) vom Czernowitzer Stadtmagistrate, beziehungsweise vom Gemeinde- 
amte und der k. k. Bezirkshauptmannschaft, b) vom Pfarramte, c) vom Steueramte and
d) vom Grundbuchsamte besttttigt sein. Armuthszeugnisse, denen auch nur eine dieser 
Bestśitigungen fehlt, sind ungiltig. Da nun die Ausstellung solcher Zeugnisse hilufig 
lttngere Zeit, in Anspruch nimmt, so ist es rathsam, sieli dieses schon willi ren d der 
Solnmerterien zu besorgen.

C z e r n o w i t, z, den 14. Juli

C. Mandyczewski,
Director.


