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Uber die Prinzipien der Infinitesimalrechnung und iiber die Wandlungen, 
welche die Darstellung dieses Zweiges der Mathematik im Laufe seiner

Entwicklung erfahren hat.
Von Emil Unicki.

Um die Neige des 17. Jahrhunderts wurde die wissenschaftliche 
W eil durcli eine wichtige und folgenreiche Entdeckung auf dem Gebiete 
der Mathematik in Aufregung versetzt. Ein englischer und ein deutsoher 
Gelehrter, Newton und Leibnitz, hatten nahezu gleichzeitig die Infini- 
tesimalrechnuug erf unden und durch dereń Anwendung auf rnathematisohe 
und physikalische Probleme die grofie Tragweite des neuen Calouls gezeigt.

Der Beginn des 18. Jahrhunderts sah einen der groliten und hef- 
tigsten  P rio rita tsstre ite  wegen dieser Erfindung entbrennen, einen Streit, 
dessen Erledigung erst in unser Jahrhundert fallt.

Im  6. Jahrh. v. Chr. war es den grieohischen M atheniatiker gelungen, 
die ebenen F iguren m it geradliniger Begrenzung ihrem Inhalte naoh 
m iteinander zu vergleiehen.

Naturgemais bot sieli nach Erledigung dieser die andere Aufgabe, 
auch krummlinig begrenzte Figuren mit den gradlinigen, und be- 
sonders die zuerst studierte krumme Linie, den Kreis, seinem Inhalt 
nach m it einem Rechteck zu vergleichen, spezieller ihn in ein fłachen- 
gleiohes Quadrat zu verwandeln. Diese łetztere Aufgabe, die Quadratur 
des Kreises, lafit sieh bis in  das 17. Jahrh. v. Chr. verfolgen, wo wir 
bei den A gyptern die Aufgabe finden, dali der Inhalt des Kreises gleich 
ist dem eines Quadrates, dessen Seite der um J seiner Lange vermin- 
derte Durchmesser ist, also K =  (2 — jj)2 r  2 — (*’) 2 r 2, woraus fur r. der 
sehon ziemlich brauohbare W ert 316  folgt. Etwas spater tinden w ir bei 
den Babyloniern ein Yerfahren, aus dem sich zwar fiir tt der W ert 3'00 
ergibt, der aber insoferne von W ichtigkeit ist, ais hier zum erstenmale 
ein in  den Kreis eingeschriebenes regelmahiges Polygon, das Sechseck, 
zur Bereohnung des Kreises beniitzt wird.

Um das Jahr 150 v. Chr. kam Antiphon auf die Idee, dali man den 
Kreis durch eingeschriebene Yielecke von immer 
a-llmahlich seinem Inhalte nach erschopfen konne. .
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Wege eingeschlagen, welche ais verschiedene Yersuohe von ahnlichem 
Gedankengange betrachtet werden konnen. Einmal schrieb er dem Kreise 
ein Quadrafc ein, ging vou diesem zum Aohteck, Seohszehneck iiber und 
fu.hr so fort, bis dem Kreise ein Yieleek, desseu Seiten wegen ihrer 
Kleinheit m it dem Kreise zusammenfielen, eingeschrieben war. Man 
konne zu jedem Yieleeke ein gleichfłachiges Quadrat zeiohnen, folglich 
aueh zu dem Kreise m ittelst des Vielecks, welohes an seine Stelle ge- 
tre ten  sei. Ein zweiter W eg ist, dali er ein gleichseitiges Dreieck in 
den Kreis einschrieb und iiber jede Seite desselben ein gleichsehenkliges 
Dreieck, dessen Spitze auf dem Kreisum fang liegt, und setzte dies so 
fort. Die geradlinige Seite des letzten Dreieokes fallt m it dem Bogen 
zusammen. Aus diesen beiden Fallen entnehmen wir, dali Antiphon sieli 
durch das Ergebnis seiner Untersuohung, nach welcher der Kreis mit 
einem Vieleok von unendlich vielen Seiten zusammenfiel, nicht befriedigt 
fiihlte. Deshalb strebte er auf einem anderen W ege zu ein er aus geraden 
Strecken zusammengesetzten Eigur zu gelangen, welche an die Stelle 
des Kreises treten  sollte.

Ein anderer Geometer Bryson, Zeitgenosse von Antiphon, begnugte 
sieli nicht damit, ein Kleineres ais den Kreis zufinden, welohes sich nur 
wenig von ihm unterscheidet, er verschaffte sich aueh ein der gleichen 
Forderung geniigendes Grofieres. E r zeiehnete neben den eingesohriebenen 
Vielecken aueh umsehriebene Vieleeke von immer gr oh er er Seitenzahl 
und die Ausfuhrung dieses Gedankens ist der Grund zu der heute iiblichen 
und fiir die Infinitesimalrechnung so wichtigen Grenzbestimmung.

Indessen machte sie den griechischen M athematikern nooh viele 
Miihe und erst Hyppokrates (450—400) v. Chr. soli es gelungen sein, 
zunaohst den Nachweis zu fiihren, dali die Inhalte zweier Kreise sieli 
yerhalten wie die Quadrate der Durchmesser. Indem er iiber einer 
Geraden A B Fig. 1 einen Halbkreis beschrieb, zeiehnete er in demselben 
das gleiehsohenklige Dreieck A B C  und beschrieb iiber dessen Katheten 
ais Durchmesser zwei Halbkreise. Nun ist A B 2 =  A C 2 +  B C 2 und weil 
die Kreise proportional sind, wird der Halbkreis iiber A B gleich der 
Summę der Halbkreise iiber A C und B C sein. Der Halbkreis iiber A B 
ist selbst das Doppelte des Yiertelkreises A C D, somit ist A C I) =  A C. 
Nimmt man von beiden den Kreisabsohnitt weg, welchen die Sehne 
A C mit dem Bogen A C des zuerst gezeichneten Halbkreises bildet, so 
bleibt das geradlinige rechtwinklige in ein Quadrat yerwandelte Dreieck 
A C I) gleich der durch 2 Bogen zwischen A und C eingeschlossenen lialb- 
mondformigen Flachę.

Dieser eben von Hyppokrates angefiihrte W eg ist mit dem von 
Archimedes (287—212 v. Chr.) verwandt, welchen letzterer bei seinem



Beweise des Satzes, dafi die Flachę eines Kreises gleioh ist dem eines 
Dreieckes, dessen Grundlinie der Kreisamfang, dessen Hohe der Kreis- 
radius ist, eingesohlagen hatte. Dieser Mathematiker wandte namlich 
dabei das apagogisehe Verfahren oder die Reductio ad absurdum an. 
Dieses Verfahren ist eine der altesten und unyollkommensten Beweisarten 
und besteht in dem Nachweise, dali, wenn man bei einer gemachten 
Annahme auf etwas Absurdes stofit, die andere Yoraussetzung ais die 
rich tige betrachtet werden m ol. Die Gesamtheit der hiezu notigen Ope- 
rationen, die Archimedes in verschiedenen Fallen verw ertete und die 
auch die spateren Griechen bestandig benutzten, bezeichnet man ais die 
Exhaustionsmethode, welche den Begrilf’ des Unendliehkleinen in die 
Mathematik vollzogen hatte. Um diese Methode auf das friihere Beispiel 
anzuwenden, nehmen wir an, der Inhalt des Kreises sei von dem jenes 
Dreieckes versciiieden und etwas grofier ais der des Dreieeks. Danii be- 
sehreibe man in den Kreis ein regelmafiiges Yieleck, dessen Inhalt den 
des Dreieckes iibertrifft. Dies ist der Annahme nach moglich, weil der 
K reisinhalt grofier ist ais der Dreieeksinhalt und man die Seitenzahl des 
Vielecks so grób machen kann, daS es sieli dem Kreise beliebig nahe 
anschmiegt. Das Yieleck zerfallt in kleine Dreieeke gleiohen Inhalts, 
deren Grundlinien eine Summę, die kleiner ais der Kreisumfang ist, geben, 
dereń Hohe kleiner ais der Kreisradius ist und die also zusammengenommen 
eine Flachę geben, kleiner ais die des Dreieeks aus Kreisumfang und Radius, 
so dali das Vieleck gleiehzeitig grofier und kleiner ais dieses letztere 
Dreieck sein miifite. Ebenso zeigt man mit Hilfe eines umschriebenen 
Vielecks, dafi die Kreisflache auch nicht kleiner ais jenes Dreieck sein 
kann. Daher mussen also beide Fignren gleiohen Inhalt haben.

Erst Kepler betrachtete den Umfang des Kreises ais aus so vielen 
Punkten zusammengesetzt, von denen ein jeder die Basis eines Dreieckes 
bildet, mit derSpitze im M ittelpunkt des Kreises, und wandte diese Betrach- 
tung fur die Kugel an. Durch ihn wurde der Begriff des Unendlichen in die 
Mathematik eingefuhrt und m it grofiem Vorteil bei vielen Problemen 
benutzt. Seine Fafirechnungen machten Kepler zum Vorlaufer Cavallieri’s, 
der in seinem Methodus indisisibilium das nach ihm spater benannte 
Prinzip zur Bereehnung von K orpern anwendete und damit gewisser- 
mafien eine Integration oder Summation unendlich yieler unendlich 
kleiner Grofien vornahm.

Zugleich tra t auch je tz t das Tangentenproblem, die Konstruktion 
von Tangenten an beliebige Kurven und m it ihm die Maximal- und 
M inimalrechnung in den Yordergrund, besonders nachdem Cartesius 
eine leichte und beąueme Behandlung der Kurve m it Hilfe des Koor- 
dinatensystems ermoglichte. Die Theorie der Tangenten hatte im Alter-
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tum wenig Anklang gefunden. Die griechisohen Geometer definierten die 
Tangente ais eine Gerade, die nur einen Punkt m it der Kurve gemein 
hat. Diese Definition hat bei der Kurve hoherer Ordnung keine G iltigkeit, 
sie ist schon bei der Kurve 2. Grades wenig geeignet, die Eigensohaften 
der Tangenten und ihre Beziehungen zur Entstehung der Kurve deutlich 
erkennen zu lassen. Im Anfange des 17. Jahrh. zeigte sich nun immer 
mehr das Bestreben, die Betrachtung der Tangenten in den Vorder- 
grund zu ziehen. Die M athematiker Roberval, Ferm at, Descartes und 
Barrow sind es vor allem, die dieser Sache ihre ganze Aufmerksamkeit 
geschenkt haben, und die Diskussion der Tangenten an krumme Linien 
jenem Punkte allmahlich naher braoliten, wo sie durch Herbeiziehung 
der Differenzialreohnung ihre hochste Ausbildung erreichte. Ferm at und 
Descartes definierten die Tangente ais Sekante, dereń Durchschnittspunkte 
mit der Kurve in einem zusammenfallen ; es war diese Auffassung fur 
die Descartes’sche Behandlungsweise der Geometrie die geeignetste. 
Barrow betrachtete die Tangente einer Kurve ais Verlangerung der Seite 
eines Polygons von unendlieh gro ber Seitenzahl, ais welches er die 
Kurve auffaJte und Roberval endlich g ing  auf meehanisehem A^ege vor 
und definierte die Tangente ais die Bewegungsrichtung des die Kurve 
besohreibenden Punktes in  jedem Momente. E r betraohtet hierin eine 
Kurve ais die Resultierende zweier Bewegungen. Vorausgesetzt es laf.it 
sich in jedem Punkte der Kurve die resultierende Bewegung in ihre 
Komponenten der Grolśe und Richtung nach zerlegen, so bildet die 
Diagonale des aus diesen beiden Faktoren vervollstandigten Parallelo- 
gramms die Tangente der Kurve in  diesem Punkte.

Descartes (1596—1650) war es, der den math. AYissenschaften 
ein neues Feld eroffnete. Durch seine Erfindung des Koordinaten- 
systems maohte er die Geometrie der Rechnung zuganglich und 
lieferte um gekehrt der Geometrie dadurch wieder eine uniibersehbare 
Masse neuer Aufgaben. Bis auf ihn hatte man sich auf eine Kom- 
pilation, hochst-ens auf eine quantitative Erw eiterung der yon den 
Alton gefundenen geometrischen Satze beschrankt, dereń Methode 
nur diskontinuierliche F iguren  zu behandeln erlaubte, und daher, 
wenn sie sich auch nur an die einfachsten der krummlinigen Gestalten, 
die Kegelschnitte, wagte, nur m it gro ber Miihe einzeln dastehende 
Resultate an das Licht bringen konnte, und gerade Descartes war es, 
der den Grund zu einer methodischen Untersuchung der krummen 
L inien legte und somit eine qualitative Erw eiterung der W issenschaft 
herbeifiihrte. Durch die Einfuhrung des Begriffs der Veranderung, auf 
den gerade Descartes durch arithrnetische Forschungen ii ber die Auf- 
losung der Gleichungen gelangt war, erkannte er, dafi dieser Begriff



auch aufierlioh darstellbar sei und der Rechnung zuganglich gemacht 
werden konne.

Das Prinzip der Geometrie Descartes war die Anwendung der 
Algebra auf diese. Die Methoden, die seine Yorganger anwandten, um 
eine Tangente an eine Kurve zu konstruieren, sind bekannt. Descartes 
schlagt im Prinzipe denselben W eg wie Ferm at ein, indem er die Tan - 
gente aus der Sekante entstehen laf.it, nur gibt ilim seine analytische 
Behandlungsweise der Geometrie die Mittel an die Hand, die Aufgabe 
in  allen Fallen, in denen die Kurven duroh allg. Gleichungen reprasentiert 
werden konnen, leiehter zmn Ziele zu fiihron.

Indem Descartes die charakteristische Eigenschaft ein er jeden Kurve 
durch eine arithmetische Formel ausdriickte, in welcher zwei verandor
li cli e Grohen enthalten sind, eine Methode, die unter dem Namen ana- 
lytische Geometrie bekannt ist, hatte er einen Anstoh zu der Entwicklung 
der mathematischen Disziplinen gegeben. Nachdem in einer arithmetischen 
Formel der Begriff der Funktion durch den Begriff der Yeranderung 
in die Mathematik eingefiihrt war, so liegt ein zweifacher W eg vor, 
entweder vom Begriff der Funktion ausgehend die N atur der Kurve 
zu untersuchen, oder aber von der Geometrie geleitet, die Arithm etik 
weiter auszubilden. Die erste Methode ist die von Lagrange aufge- 
stellte Derivationsrechnung, die zweite wird Differentialrechnung 
genannt und verdankt ihren Ursprung Leibniz. Audi konnte man 
sieli nacli einer dritten  Methode zur Erforsohung der Eigensehaften 
der krummlinigen Gestalten sta tt der Arithm etik, wie es Descartes 
getan hatte, der reinen Bewegungslehre oder Phoronomie bedienen; 
diese Methode, die Fluxionsrechnung genannt, war ihrer Anschaulichkeit 
wegen am friihesten versueht worden und hatte auch zu wichtigen 
Resultaten gefuhrt.

Aus diesem ist zu ersehen, daJi die Mathematiker im 15. und 16. 
Jahrhundert sieli mehr mit der Geometrie beschaftigten und besonders 
Archimedes genauer zu studieren begannen. Die Methoden des Archimedes 
waren nun m it aufierordentlichem Seharfsinn den wenigen krummen 
Linien, die man geometrisch entstehen lassen konnte, augepaf.it, aber den 
neuen Aufgaben gegentiber, die sich auf Kurven bezogen, welche nur 
analytisch, durch ihre Gleichungen, gegeben waren, erwiesen sie sich ais 
unzulanglich. U nter den ersten, die einen Fortschritt anbahnten, war 
Kepler, der im Jahre 1615 die Aufgabe loste, die man kurzweg ais 
die Betimmung des Rauminhaltes von Umdrehungskorpern be- 
zeichnen kann. Bei der Korpermessung geht er von der Quadratur 
des Kreises aus. Ais Einleitung behandelt er einige Satze des Archi
medes, und unter ihuen den frulier erwahnten, indem er einfach sagt,
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mau konne den Kreis ais ans unendlieh sohmalen, gleichsohenkligen 
Dreiecken bestehend betraohten, die im M ittelpunkte zusammenstolien, 
dereń Hohe also der Kreisradins nnd dereń Grundliniensumme der 
Kreisumfang sei. Dieses einzige Dreieck sei mit dem Halbmesser ais 
Hohe, der Kreisperipherie ais Basis der Flachę des Kreises gleich.

Auf Descartes folgte der Italieuer Cayalieri (1598— 1647) der in 
seinem mebhodus indivisibilium (1635) eine Linie ais Summę von un- 
endlicb vielen Punkten, eine Flachę ais eine Summę von unendlieh 
yielen Linien, einen Korper ais eine Summę von unendlieh yielen Ebenen 
betrachtet und darauf einige wichtige Methoden zur Quadratur und 
Kubatur, d.. h. zur Bestim m ung von Flachen und Korperinhalten, be- 
griiudete. Er hatte auch die Ausmessung krummlinig begrenzter Flachen 
durch Vergleichung mit geradlinigen unternommen. Der Fortschritt, 
den das Tangentenproblem bildet, besteht darin, dali m it demselben die 
Aufgabe entstand, die Kurve aus ihrem BegrifFe zu erzeugen und 
m ittelst dieser zum Gedanken der Integralrechnung yorzudringen. Nach 
Cayaliere, schlieSt man folgendermahen : Da zwei gleich hohe Pyramiden 
von gleicher Grundfiache, welche in derselben Ebene liegen von jeder Hori- 
zontalebene in liachengleichen Figuren gesohnitten werden und jede Pyra- 
mide die Summę der Schnitte ist, so milssen beide Pyramiden gleiclien Inhalt 
haben. Die mangelhafte Grundlage, die darin liegt, dali ein K orper ais 
eine Summę von Ebenen betrachtet wird, wurde von ihm selbst gefiihlt, 
und er sagte deshalb, dąb seine Methode das Richtige liefere, wenn man 
sie nur richtig  gebrauche. Pascal yerbesserte sie, indem er die Form el 
anwandte, dab eine Flachę aus unendlieh yielen, unendlieh sohmalen 
Reohtecken zusammengesetzt sei. Die gleiche Ansicht yerfolgten auch 
Ferm at (1608 — 1665) und Roberyal (1602—1625).

Auch Ferm at hatte sich m it der Quadratur beschaftigt und in 
seinen Indiyisibilien kommt ais eine der ersten die der Quadratur der 
Ellipse vor. Ist 2.a die grofie, 2 b die kleine Achse, iiber letzterer ais 
Durchmesser ein Kreis, und das diesem umschriebene Quadrat, auSerdem 
das der Ellipse umschriebene Rechteck gezogen, so yerhalt sieli die 
Ellipse zum Kreis, wie das Rechteck zum Quadrat, wie die grohe zur 
kleinen Achse, woraus ais Flacho der Ellipse a b i  sich ergibt.

Die Quadratur der archimedischen Spirale, welche schon von Ar- 
chimedes selbst erm ittelt war, bedurfte keiner neuen Entdeckung, sondern 
eines Beweises vom Gesichtspunkte der Indiyisibilien aus. A D C B A 
Fig. 2 sei die Flachę der Spirale, die ais Differenz zweier Flachen. 
aufgefal.it werden kann, u. z. der Flachę, die mit dem Radius A B =  R 
beschrieben ist, also des Kreises ^ R 2 und des Raumes A D C  B. O, D, B.
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Die Gleichung der Spirale sei p == k ©, wo p der Leitstrahl, und a 
das Langenmafi des Kreisbogens vom Halbmesser 1. ist. Ist © =  2 tc und 
p =  R  so ist R =  2 tc k.

. R  R  <3 2 rc p 2 tc® 2
k  =  —  p — ---- - ; o = -------- p ® = ------------- —

2 tc 2 tc R R
gleich der Lange des Kreisbogens 1) D', welcher ais eine gekrummte 
Indivisibilie des Ramnes Q betraohtet werden kann.

Der Inhalt des Reohteokes ist gleich 2 tc R 2. W ird eine Parabel 
y  2 =  a x. Fig. 3 mi, dem Scheitel in E und der E H ais Achse gezeichnet, 
so ist

R  2 =  a. 2 tc R und a =  ———
2 TC

also y 2 — R x
2 -TC

o der x = 2^y_2
R

Ist y  == p, so ist x =  D' D und stellt x ais Indivisibilie des Trilineum
E F  G I E, in welchem es alle W erte vom a .....................  2 tcR  annimmt,
dasselbe vor, wie der Kreisbogen D D' im Raume Q. Es mufi Q - E  F  G I  E

und 2 tc R  2 =  E F  G H oder tc R 2 =  ?  =  das Dreieck E F  G.
2

Daraus fo lg t : tcR s — Q =  E F G I E  — E F G  =  E I G E  gleich der 
Flachę der Spirale.

Ferm at beschaftigte sich 1629 m it Maximal- und Minimalfragen und 
erst naehdem Descartes’ Geometrie 1637 erschienen war, iibergab er 
seine Methode der Offentlichkeit. Seine Methode ist deshalb von 
ungemeiner Bedeutung, weil sie einer der letzten Schritte zur Er- 
findung der DilFerenzialrechnung war. Ferm at setzte die Funktion, dereń 
Maximum oder Minimum er bestimmen wollte, gleich derselben Funktion, 
naehdem er die Unbekannte x um einen unbestimm ten W ert e vermehrt 
hatte. Dann hob er die gemeinsamen Glieder auf beiden Seiten weg, 
diyidierte den Rest durch e, setzte in  der so reduzierten Gleichung 
e =  o und erhielt schliefilich einen Ausdruck fiir e, der die Funktion zu 
einem Maximum oder Minimum machte. Der Unterschied der FermaFschen 
Methoden und der heutigen besteht also einzig darin, dafi er den unbe
stim m ten W ert e anstatt der unendlioh kleinen Grófie d x setzt. Diese 
seine Methode hat Ferm at auf die Tangentenlegung an eine Kurve an- 
gewendet. Es sei E C' Fig. 4 die Tangente an die Parabel im Punkte C, 
C I die Ordinate dieses Punktes, dann wird die Ordinate in irgend 
einem anderen Punkte I ' die Tangente aulśeiTialb der Kurve treffen. Es 
ist nun das Yerhaltnis I C 2: I  C ' 2 oder was dasselbe ist,

E I 2 : E I ' 2 <  I C 2 : 1' C 2 =  A I : A I'.
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29. Adalbert T u b e k ,  Vorstand der I. KI. c, lehrte Mathematik in I. b, c (je 4) und 
Physik in III. a, b (je 3) und IV. a, b (je 2), zus. wbch. 18 St.

30. Dr. Hilarion V e r e n c a, lehrte Rumanisch fur Nichtrumanen in III. b, IV. b, 
V., VI. (je 3), Rumanisch fur Rumanen in VII. (3) und Schonschreiben in I. b (1), zus. woch. 16 St.

31. Josef W e i f i b e r g ,  Vorstand der II. KI. a, lehrte Deutsch in II. a, b (je 4),
V. a, b (je 4) und Franzbsisch in II. a, b (je 5), zus. woch. 26 St.

32. Samuel Z a p p 1 e r, Vorstand der III. KI. a, lehrte Deutsch in III. a, b (je 4) 
und IV. a, b (je 3), zus. woch. 14 St.

33. Julius Z ł a m a ł ,  lehrte Freihandzeichnen in IV. a 1, IV. b 1 (je 4), V. a, b (je 3),
VI. a, b (je 2) und VII. a, b (je 3), zus. wbch. 24 St.

e) Religionslehrer :
34. Senior Josef F r o n i u s. evang. Pfarrer, Mitglied des k. k. Landesschulrates 

lehrte evang. Religion am k. k. I. Staatsgymnasium in 3 Abteilungen (je 2), zus. woch. 6 St.
35. Fischel B r e n n e r, lehrte mos. Religion in I. a, I. b und II. bis VII. (je 2), 

zus. wbch. 16 St
36. Michael S i m o w i c z ,  gr.-kath. Weltpriester, Konsistorialrat, lehrte gr.-kath. 

Religion in 3 Abteilungen (je 1), zus. woch, 3 St.

f )  Nebenlehrer:
37. Johann H o r n e r, Direktor-Stellvertreter des Vereines zur Forderung der Tonkunst 

in der Bukowina, lehrte róm.-kath. Kirchengesang in 1, weltlichen Gesang in 3 Abteilungen 
'(je 1), zus. wbch. 4 St.

38. Georg M a n d y c z e w s k i ,  gr.-or. Gesanglehrer fur die Lehranstalten in Czer- 
nowitz, lehrte gr.-or. Kirchengesang in 2 Abteilungen (je 1), zus. wbch. 2 St.

39. Konstantin M a i i m o w i c z ,  wie oben Postzahl 8, lehrte Stenographie in 2 
Abteilungen (je 2), zus. wbch. 4 St.

g) Assistent:
40. Julius H e 1 z e 1, lehrte Freihandzeichnen in I. a 2, I. c 2, II. a 2, II. b 2, III. a 2, 

III. b 2 und IV. b 2 (je 4), zus. woch. 28 St. Vertrat den Professor Justin P i h u l i a k  in 
der Verwaltung des Kabinettes fur Freihandzeichnen.

h) Probekandidat:
41. Adrian A r t y m o w i c z ,  geprtift fur Mathematik und Physik ais Hauptfacher mit 

deutscher Unterrichtssprache fur Gymnasien und Realschulen, dem Professor Nikolaus 
Slussariuk zur Einflihrung ins Lehramt zugeteilt.

II. Lehrpłan.
Mit dem Schuljahre 1904/5 wurde der auf Grund des Gesetzes vom 3. Mai 1898 

mit der Verordnung des k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 3. August 1898 
fur diese Anstalt modifizierte Normallehrplan vom 23. April 1898 in allen Klassen durch- 
gefuhrt; die zweite Landessprache (Rumanisch oder Ruthenisch) war somit auch in der 
siebenten Klasse und bei der Maturitatspriifung obligat, das Englische wird nur noch ais 
Freifach gelehrt.
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Reihen zu summieren. Durch Roberval wurde dagegen die Aufgabe, eine 
Tangente an eine krumme Linie zu legen, bedeutend gefordert. E r zeigte 
namlich, wie friiher bereits gesagt wurde, dab man, wenn sioh die 
krumme Linie durch Zusammensetzung von zwei Bewegungen erzeugen 
lasse, das sogenannte Paralielogram m  der Geschwindigkeiten anwenden 
konne, um die Tangente zu finden und aufierdem gab ihm  die Z jkloide 
Gelegenheit, auf die Zusammensetzung von Bewegungen zu achten, aus 
der er eine allgemeine Methode ableitete. E r ging von der Quadratur 
der Zykloide aus und bediente sieh einer zweiten von ihm selbst er- 
fundenen Kurve A Y' Y H, dereń Entstehungsweise folgende i s t : (Fig. 6.)

Die Gerade E' V' parallel zur Grundlinie gezogen, trifft den ersten 
Erzeugungskreis in B' und ist E ' V' =  ar oA 'B ', somitY' ein Punkt der neuen 
Kurve; man findet m it Benutzung dieser, wenn r  der Halbmesser des Er- 
zeugungskreises ist, der Zentriw inkel A E B  =  a und die Koordinaten von V' 
(xy), wo A L  die Abszissenaehse und AC die Ordinatenaehse ist, dafi x =  ra  
und y = r —rco sa  ist. Versohiebt man das Koordinatensystem in den An- 
fangspunkt Y m it Y P  ais neue Abzissenaehse m it den Koordinaten (ę yj), so ist

und fiir r  =  1 ist rj =  s in Ę, welche Gleiohung an die Sinuslinie erinnert. 
Die neue Kurye A V' V H fiihrt zur Quadratur, da die Flachę A R ' R F  
aus den Teilen A V' V H F  mehr dem Teile A R T 1 H Y  Y' besteht. W ird 
A V H gezogen, so ersieht man, weil die Teile A V' V A =  V H einander 
gleich sind, dafi A V' V H F  =  A V' V H C und A V ' V H F  gleioh der 
Halfte von A C H F  ist, d. li. gleich dem erzeugenden Kreise. 
AVeil fur jeden Punkt I i' V' =  E B ‘ und E B' =  r  sin a und E ' V' =  r  a 
ist, so ist E 'E / =  E 'V ' — E 'R ' =  r sin a =  E 'B '. Die Fliiche A E .'R H V V ' 
besitzt, also in gleicher Ilohe lauter gleiclie Parallelen zur Grundlinie 
wie der Halbkreis A C B B', dem er flachengleich i s t ; somit ist die 
Zykloidenflache gleich der Flachę des dreifachen Kreises.

Eine der besonderen Methoden, dereń sich Roberval bediente, um 
die Eigenschaften der krummlinigen Gestalten zu erforschen, war die 
bereits erwahnte Methode der Bewegungslehre, welche Fluxionsrechnung 
genannt wurde. Seine Methode bestand darin, dali eine jede Kurve durch 
Bewegung eines Punktes entstanden gedacht werden konnte; aus der 
Art und AYeise, wie diese konstruiert wird, lassen sich die Krafte, die 
an jeder Stelle, d. h. an jedem Kuryenpunkte auf den beschreibenden 
Punkt wirken, sowohl ihrer GroBe ais ihrer Richtung nach bestimmen, 
und werden diese K rafte nach dem Gesetze des Parallelogramms ver-

y) — y — r  =  — r  cos a =  — r  s m
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einigt, so mu£ die Riohtung der so erhaltenen Resultierenden die 
Riohtung der Tangente im betrefFeuden K urvenpunkte sein.

Es werde die Tangente Eig. 7 in  einem Punkte P  der Parabel gesucht; 
die K onstruktion stiitzt sioh auf die Eigenschaft dieser Linie, da£ die 
Leitstrahlen P E von dem Brennpnnkte P  nach dem K urvenpunkte P 
gleich sind dem Abstande P  Q desselben Punktes P  von einer Geraden, 
die unter der Entfernung O A =  A E, wenn A der Scheitel ist. senkrecht 
zur Parabelachse gezogen ist und D irectrix heiht. Denken wir uns, der 
beschreibende Punkt habe am Orte P  zwei Bewegungen, die eine in 
der Riohtung des Leitstrahls F  P, die andere in der Riohtung der 
Aohse Q P, so ist, wenn Q P  ~ F P  und die Geschwindigkeiten in den 
Riohtungen dieser beiden Geraden gleich sind, mithin die Riohtung der 
resultierenden Gesohwindigkeit und also auch die Tangente gefunden, 
indem man den W inkel F  P Q halbiert.

K om plizierter hingegen war die Uberlegung, duroh welche Roberval 
an die Konohoide, Zissoide und archimedisohe Spirale Tangenten zu 
legen suohte. Sein Yerfahren bei der Zykloide Eig. 8 war folgendes: 
E in  Kreis gleite auf einer Geraden A B mit der Gesohwindigkeit C und 
zugleich bewege sioh ein beweglioher Punkt auf der Peripherie des 
gleitenden Kreises mit der ebenfalls linearen Gesohwindigkeit o. Je  
nachdem c < C  ist, entsteht die verktirzte Zykloide, o >  C die verlangerte 
und C =  o die gemeine Zykloide.

Ist G =  o und M B =  r, so ergibt sioh fur die gemeine Zykloide 
folgende Konstruktion. Man mache A C gleich dem Umfange des glei
tenden Kreises, teile den Kreis wie auoh A O in dieselbe Anzahl gleicher
Teile und ziehe in der Hohe der Halbmesser O B Ł O B 2 .......... Parallele
zur Basis A C, so werden die Senkreohten, die man in den Teilungs- 
punkten A , A ,2 .. . . errichtet, in den Punkten N 1N 2 . . . .  getroffen. Dann 
ziehe man aus diesen Punkten Parallele zu den zugehorigen Radien des 
angenommenen Kreises u. z. P t / / OB,  N 2 P  2 // 0  B 2, . . . .  so entsteht 
duroh die Yerbindungslinie dieser so erhaltenen Treffpunkte eine Kurve, 
die Zykloide oder wie sie friiher benannt wurde, Tronchoide oder Roulette.

l le r  beschreibende Punkt des erzeugenden Kreises hat nun an jeder 
Stelle P  j P  2 . . . .  zwei Bewegungen ; die eine ist // zur Basis A C ge- 
richtet und wird liervorgerufen duroh das Gleiten des Erzeugungskreises, 
die andere wird in  der R iohtung der Tangente des Punktes P  an den- 
selben duroh die kreisende Bewegung des beschreibenden Punktes hervor- 
gerufen. Indem der Voraussetzung naoh diese beiden komponierenden 
Geschwindigkeiten gleich sind, wird die Diagonale des aus den beiden 
gleichen Komponenten P  D und P  E konstruierten Parallelogram ins den 
W inkel D P E  halbieren mussen, und sie ist zugleich die verlangte
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Tangente an die Zykloide. Dieses Yerfahren ist weniger deutlich und 
anschaulioh in seiner Anwendung auf die Parabel ais auf die Zykloide 
und der Grund dafiir ist, dafi Roberval im ersten Falle die Kurve ais 
gegeben annimmt, m it der Eigenschaft, dafi der Abstand jedes ihrer 
Punkte vom Brennpunkte gleieh ist dem Abstande von der Directrix, 
und dieser Gedanke liegt seinem Beweise zu Grunde, wahrend wir im 
zweiten Falle bei der Zykloide bei der Definition derselben genotigt 
sind, dieselbe ais nicht gegeben zu eraohten, sondern erst im Geiste sie 
entstehen zu lassen. Diese Verschiedenheit riihrt davon her, dali letztere 
Definition die Yorstellung der Bewegung, die der ganzen Methode zu- 
grunde liegt, schon in sich enthalt, so dali die Anwendung derselben 
nicht mit der Definition im W iderspruche steht, wie bei der Parabel, 
wo w ir genotig t sind, in eine schon fertige K urve uns eine Bewegung 
hineinzudenken, woraus sich fur die Fkudonsmethode der Grundgedanke 
ergibt, dafi diese nur darni mit K larheit und ohne Zwang angewendet 
werden kann, wenn eine Definition zu Grunde gelegt worden ist, die 
die Vorstellung einer kontinuierlichen Bewegung hervorruft.

Andererseits entdeckte Ferm at ein Verfahren, um die grofiten 
oder kleinsten W erte einer Grofie, die von einer anderen Veranderliohen 
gesetzmafiig abhangt, oder wie der Kunstausdruck lautet, einer Funktion 
zu bestimmen. Dieses Yerfahren fufite auf einer Bemerkung Keplers 
und war in vielen Fallen anwendbar. Kepler hatte namlich darauf hinge- 
wiesen, dafi die Anderung einer Funktion in der Nahe eines gro fi ten 
oder kleinsten W ertes sehr klein ist, oder wie er sagt, dafi bei unendlich 
kleiner Anderung der Veranderlichen die Funktion sich nicht andert. 
Indem Ferm at diese Angaben in eine Gleichung umsetzt und diese 
entwickelt, findet er, dafi man diese durch eine unendlich kleine Grofie 
teilen kann und indem er diese gleieh Nuli setzt, erhalt er die gewisse 
Bedingung. Die Form  derselben ist, wie wir heute wissen, richtig, aber 
die Begriindung mangelhaft. Auch konnte Ferm at seine Methode fur 
gewisse Funktionsformen auw enden; dagegen beniitzte er, wie wir 
bereits gesehen haben, eine ganz ahnliche Rechnung, um die Tangente 
einer K urve zu bestimmen, indem er diese Linie ais Verbindungslinie 
von zwei unendlich nahen Punkten auffafite.

An ihn und Roberval schlofi sich Barrow (1630—1677) an, der wie 
Boberval eine krumme Linie durch zwei Bewegungen entstehen lie.fi, aber 
durch solche, welche der Descartes’schen Koordinatenmethode angepafit 
sind und rechtwinklig zu einander stattfinden, imd wie Ferm at, rechnete 
er mit den unendlich kleinen Grofien. E r fiihrt fur den Zuwachs der 
unabhangigen oder abhangigen Yariablen besondere Zeichen ein und 
stellt die Begel auf, dafi alle Potenzen dieser unendlich Kleinen, m it
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Ausnahme der ersten zu vernachlassigen seien. Brtiche und W urzeln 
waren fur ihn, wie fur seine Yorganger, Hindernisse, dio durch Um- 
formungen weggeschafft werden mufiten. Das war der Stand der 
Dinge, ais zwei der grofiten Manner aller Zeiten, Newton und Leibnitz, 
anfingen sieli m it diesen Fragen zu beschaftigen.

In der „Analysis per aequationes“ g ib t Newton (1643— 1727) an, 
wie er durch Untersuchungen uber unendliche Reihen den sogenannten 
binomischen Lehrsatz und eine Methode gefunden hatte, um gewisse 
Gleichungen aufzulósen. Beide lieferten ihm Hilfsmittel, das Tangenteu- 
problem auch in Fallen zu erledigen, welche Ferm at, Iloberval und 
Barrow entgangen waren. Die Abhandlung beginnt m it der Quadratur

ni
einfacher Kurven y  =  a x  " und hat folgenden In h a l t :

Es sei in  Fig. 9 A B  — x, B D  =  y  und die Flachę A B II =  Z. 
Der Zuwachs der variablen Grofie x B ji =  O und B K =  Y, so ist 
B K H f j = 0  V und flach engleich m it B fi § D fiir eine unendlich 
kleine Anderung O. Aus der F igur ist zu ersehen, dafi A p =  x +  O und 
die Flachę A o (i =  Z +  O V. Newton nim m t die Abhangigkeit des Z 
von x ais gegeben an, und bestimmt daraus y. Heute wiirde man sagen,

f  d F  (x)
es sei aus gegebenem Z =  \ y d x  =  F (x ) das y  =  ~ ^ zu suchen.

n . a "kt"
Ais Beispiel wahlt Newton die Flachę Z in der Form ; x n r  m +  n

und bestimmt diese m it Hilfe des binomischen Lehrsatzes.
n  . a

Setzt m a n -----------=  c und m -4- n =  p, so ist dieser Flachen-m +  n
r

gleichung eine einfachere Form  gegeben. Z =  c . x n oder Z" =  cn xp.
Lafit man x um x -(- o wachsen, so nimmt der W ert von Z den 

W ert Z +  o y  oder Z +  o y  an und es entsteht die neue Gleichung 
cn (x +  o)p =  (Z +  o y)n, die nach dem binom. Lehrsatz entwickelt, sieh 
folgendermaflen g e s ta lte t:

c" xp -f- cn xp~~1. p . o +  . . . .  =  Z" +  n Z ' - 1 o . y - f  . . . .
Die Gleichung Z" =  cn xp von der letzten subtrahiert und durch o 

dividiert gibt
cn p . xp_1 =  n Z 11 y - ( - . . .  .

Lafit man o gegen Nuli yerschwinden, so fallen alle folgenden 
Glieder, weil sie diesen Faktor enthalten, weg und es bleibt 
c" p . xp~ 1 =  n Z"-1 y, aus der fiir y  sich nachstehender W ert bestimmen lafit:

c" p xp~1 o'1 p xp 1 Z 
•Y ““ n . Z "-1 ~  n . Z n
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Fur den im Nenner stehenden W ert Z" den aus der er sten 
Gleichung gesetzt,

p m -f- n

cn p xp_1 .Z  p Z p c . x "  n a x “ m
y  =  =  == —- (m +  u) . . = a x "n . c" xp n x  n x  m -fn  n x

erg ib t sich aus der Flachę Z =  : . a x 11 die gesuehte Kurven-& m + n  &
ni

gleiehung y  =  a x ".
Daraus ersehen wir, dali Newton, wenn wir uns der Ausdruoks- 

weise der heutigen Mathematik bedienen, wutite. wie man Potenzen von 
Polynomen m it ganzen positiyen oder negatiyen und gebroehenen Ex- 
ponenten zu differenzieren habe, wahrend ihm die D ifferentiation eines 
Produktes und eines CJuotienten unbekannt war. W eiters ersehen wir, dali 
es Newton nicht ganz klar war, dali dureh Differentiation der Gleichung 
der Kurvenflaohe die Gleichung der Kurve entstehe.

Dali bei Newton die Bewegungslehre die Grundlage seiner For- 
schungen bildete, ersehen wir aus folgenden Aufgaben, welehe sich auf 
die Quadratur zuriickfuhren lassen und sich auf die Bestimmung der 
Lange einer Kurve, des Inhalts und der Oberflache von Korpern beziehen. 
Der Grundgedanke bei allen diesen Aufgaben ist fo lgender: das Stiick 
der Flachę A B D Fig. 10 ist begrenzt durch eine Kurve A D und die 
Strecken A B  =  x und B D =  y, wo A H  =  B K  =  1 ais Langeneinheit 
gelten soli, woraus sich fiir das Rechteck A B K H  =  x . l  =  x ergibt. 
Entstanden kann die Flachę A B D so wie das Rechteck A B H K durch 
Bewegung der D B K von A H an, gedacht werden, wo B K = 1  das 
Moment und A B K H  =  x und B D  =  y  ist, gemafi dessen A B D sich 
allmahlich yergrofiert, und bedeutet Moment gleich Augenblicksveran- 
derung eine raumliche Yeranderung, die sich in  eiuem Zeitraume yollzieht. 
Yersucht man m it Zugrundelegung dieses Gedankens die Bogenlange A D 
eines Kreisbogens zu bestimmen, indem man die Tangente D H T (Fig. 11) 
und die Seiten des Rechteckes H G B K, das unendlich klein ist, zieht, 
so ist die Augenblicksyeranderung der Basis x, B K  =  G H, hingegen 
H D die des Bogens A D, wenn der Durchmesser A E  =  2 A C  =  2 D C  
die E inheit ist.

Es yerhalt sich :

G H : H D  =  B T : T D = B D : C D - \ / x ~ x 2: -- =  1: - -  4 - =  1: o-Vx‘“ x2
2 2V x—x2 2 x 2 x “

Die Augenblicksyeranderung der Bogenlange erhalten wir, wenn 
die Augenblicksyeranderung der Basis ais Einheit gesetzt wird.
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V x — x 2 i — i 1 I . :i i  5 |
2~x — 2 x  2 2 x +  4 X +  1 6 ' x + 6 2 x + - •

und fur die Quadratur der Bogenlange folgt
|  1 |  3 |  5 |

A.D =  x 4- 6 x + 4 0  x '  + T l 2 - X + .............
Fur die Veranderungen des Bogens zum Bogen ergibt sioh also der 
gleiche Ubergang wie fiir die Yeranderung der Flachę zur Flachę ; 
und Newton sagfc, dąb die Augenblicksveranderung der Basis ais Einheit 
gleich ist derjenigen des Bogens. Daraus is t zu schlieSen, dali Quadratur 
und K ubatur Aufgaben gleieher N atur sind.

Im Jahre 1669 V, urden die Resultate der von Newton gemachten. 
Forschungen Barrow m itgeteilt und bis 1672 durch den Briefwechsel 
beider mehreren Zeitgenossen bekannt.

In  diese Zeit fallen Leibnitzens (1646—1716) erste Studien in der 
hoheren Mathematik. Bei einem Aufenthalte in London machte er die 
Bekanntschaft des damaligen Sekretars der Royal Society Oldenburg, 
und dieser sehickte ihm am 24. Oktober 1674 einen Brie! Newtons mit 
dessen Vorwissen, in welchem dieser seine neuen Fundę auseinandersetzt. 
Seine Methode verbirgt er aber nach dainaliger Sitte an zwei Stellen 
des Briefes, in einer Reihe yersetzter Buehstaben. Leibnitz empling 
diesen Brief nicht mehr in London, sondern erst 1677 in Hannover. E r 
erriet offenbar aus deu Resultaten, die Newton m itgeteilt hatte, den 
Weg, der diesen dazu gefuhrt hatte und antw ortete am 22. Juni 1677 
in einem Briefe, in dem er seinerseits eine Methode darlegte, welehe 
genau dasselbe leistete Avie die Newtons und in dem auch schon der 
Mechanismus der Rechnung vollstandig angedeutet war. Zunachst ver- 
offentlichten beide aus unbekannten Griinden nichts. E rst 1684 publizierte 
Leibnitz in  dem Oktoberhefte der Acta eruditorum zu Leipzig einen 
Abrili der von ihm gefundenen allgemeinen Methode, die Tangenten 
krummer Linien zu finden. .Denkt man sich an eine beliebige Kurve in 
einem Punkte P, dessen Koordinaten x y  sind, eine Tangente gezogen, 
und nennt man den W inkel, den diese Tangente m it der Abszissenachse

yeinschlieist a, die Subtangente a, dann ist a =  , , m ithin ist die Sub-tg  7.

tangente und damit auch die Tangente bekannt, wenn es moglich wird, 
tg  a. durch die Koordinaten des Punktes P  auszudrucken. D erartige Er- 
wagungen liihrten Leibnitz zu der Entdeckung der Infinitesimalrechnung, 
u. zw. auf rein mathematischem Wege. wahrend Newton unabhangig 
davon zu denselben Ergebnissen gelangte, indem er einerseits von der 
Quadratur ausging, andererseits die Mechanik zu Hilfe nahm, eine Be-
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trachtungsweise, die vor ihm Roberval und vor allem Barrow angewendet 
hatten, ohne sie jedooh zu einer allgemeinen Methode zu erheben. Die 
TJmkehrung dieser Methode, die sogenannte um gekehrte Tangenten- 
methode, die, wie Leibnitz schon damals erkannt hatte, im engsten 
Znsammenhange stand mit den anderen Problemen der Quadratur und 
Kubatur, hielt er noeh znruek und yeroffentlichte sie erst 1686.

Es waren zwei Gesichtspunkte, die zur Erfiudung des neuen Calculs 
gefiihrt haben und von denen man auch ausgegangen ist. Leibnitz ging 
von den mathematisehen Betrachtungen aus, wahrend Newton dureh die 
Notwendigkeit einer allgemeinen Methode fur die Losung einiger 
Hauptsatze der analytisehen Geometrie darauf gefiihrt wurde. Diese 
Hauptprobleme, drei an der Zahl, waren das Tangentenproblem, dasjenige 
der Maxima und Minima und das der Quadratur der Kurven.

W ie w ir wissen, hatten sioh sehon Roberval und Ferm at damit 
beschaftigt, eine allgemeine Losungsmethode fur diese Probleme aufzu- 
finden, allein sie konnten sie nicht zu jenem Standpunkte erheben, der 
Yon so grober Bedeutung fiir die Anwendungsfahigkeit des neuen Cal- 
euls werden sollte, namlich zur Einfiihrung des Begrilfs des Unendlich- 
kleinen in  die Mathematik, womit bereits Archimedes m it seiner Ex- 
haustionsmethode einen Anfang gemaoht hatte. Cavalieri hatte mit 
seiner Methode der Unteilbaren einen weiteren Sohritt auf diesem Wege 
getan. Newton dagegen wurde von seinem Lehrer und Yorganger Barrow 
und W allis auf den richtigen W eg gefiihrt.

Barrow, der sioh in  seinen „Lectiones Geometriae“ m it der Entstehung 
und dem Wesen von Kurven beschaftigt, lafit diese wie Roberval durch 
eine stetige Bewegung entstehen, allein er legt auf die dureh die er- 
zeugenden K rafte hervorgebrachten Geschwindigkeiten, d. h. auf das 
Yerhaltnis der durohlaufenen W ege zur Zeit, ein grohes Gewicht, und 
dies is t die entscheidende Auffassung, denn sie fiihrte nachher in New
tona Fluxionsrechnung zu den ersten Differentialquotienten des W eges 

dx dy
naoh der Zeit y, und ,, . In  der Tangentenmethode fole! Barrow den dt dt °
Prinzipien F erm afs und bringt dabei den Begriff des Unendlichkleinen
zur Geltung. Sei fiir einen Punkt M (Fig. 12) der gegebenen Kurve die
Abszisse A P  =  x, die Ordinaten M P  — y, weiters A E --= r, so ist
die Kurve O M E  dureh die Gleiehung x3 +  y  3 =  r 3 bestimmt. Ferner
sei P T  =  t gleioh der Subtangente. Die Ordinate N Q  sei unendlieh
nahe bei der Ordinate M P  gelegen und N R // Q P, so erhalt man das
unendlieh kleine Dreieok M N R, dessen Seiten M R und N R m it a und e
bezeichnet werden mógen. W ird die Gleiehung der Kurve durch die



— 18 -

Koordinaten A Q und N Q respektive durch x -f- e und y ■— a ausgedriickt, 
so erhalt man die letztere in dei* F o rm :

x 3 - f 3 x 2e +  3 x e 2 +  e 3 +  y 3- ) - 3 a 2y  — 3 y 2 a — a 3 =  r 3 ;
Da aber x 3 +  y 3= r 3 ist, so folgt, dab die Gleiehung 

3 x 2e - j - 3 x e 2 +  e 3 — 3 y 2a +  3 a 2y  — a 3 == o 
und dereń Potenzen der unendlich kleinen Groben a und e vernach- 
lassigt werden konnen, so dab die Gleiehung auf die einfache Form 
3 x 2 e — 3 y 2 a =  o reduziert wird.

e y 2
W ird die letzte Gleiehung auf die F o rm — =  „ gebracht, (Fig. 12)

3» X

e T P  t Subtang t y 2 y 3
so ist gleieh , ~ . ; , also =  ~ und t =

a M P  y  Ordmate ’ y  x 2 x 2
Aus dieser Tangentenmethode ist zu ersehen, dab a und e identisch 

sind m it den Fluxionen Nowtorfs und nichts anders sind, ais die Leib- 
niz’schen Differentiale dy und dx der Koordinaten y und x des Kuryen- 
punktes M. Der Unterschied aber in der Methode des Ferm at und der 
Barrow’s besteht darin, dab Ferm at die Groben a und e endlich annahm 
und sie dann am Ende der Rechnung Nuli setzte, wahrend Barrow sie 
unendlich klein werden lieb.

W allis dagegen hat m it seiner Methode der Quadraturen denAAeg 
zur Integralreehnung angebahnt, welohe auf der Anwenduug der Ana- 
lysis auf die Methode des U nteilbaren basierte. Indem W allis von der 
Dreiecksllache ausgeht, denkt er sich diese aus unendlich schmalen der 
Basis parallelen Streifen zusammengesetzt und erm ittelt aus dem gegen- 
seitigen Verhalt,en der Langen dieser Streifen von der Spitze bis zur 
Basis, die 0 : 1 : 2 : 3 : 4 :. . .. u. s. w. sind, und in  einein arithmetischen 
Verhaltnisse stehen, dereń erstes Glied Nuli ist und das letzte die 
Dreiecksbasis ist, die Flachę des Dreiecks, welche gleieh is t der Summę 
jener arithmetischen Reihe, m ultip liziert m it der Hohe eines jeden 
Streifens, welches ein Parallelogram m  ist. Jene Summę ist aber, nachdem 
das erste Glied Nuli ist, das letzte Glied m ultipliziert m it der halben

Anzahl der Glieder, also gleieh der Basis X  9 • Die Hohe des unendlich
ći

Parallelogrammsschmalen 

Dreiecks ist daher:
ist

1
QC

X Dreieckshohe. Die Flachę des

1
. H ohe.

QO
. Basis=

oo ,H ohe.B asis  Basis . Hohe 
o o  2 2 o o  2

Daraus ist zu ersehen, dab das W esentliche der Losung des Quadraturprob- 
lem sin der Sum mierungyonProgressionen mit unendlichenGliedern besteht.
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Im  Jahre i68+f  -‘̂ ev,ni IP w m it seiner „Philosophiae naturalis
principia m athematica“ hervor, in  welchem W erke er zum erstenmale 
etwas uber die von ihm schon 20 Jahre friiher enfcdeckten nenen Rech- 
nungsmethoden yortrug, und zwar in rein geometrischein Gewande, 
welche Einkleidung er absichtlich gewahlt hatte, weil sie ihm allein die 
notige Strenge zu yersprechen schien. Gefunden aber hatte Newton die 
Resultate, wie er selbst 1722 angab, auf analytischem Wege. Dieses 
obgenannte W erk Newtons bestand aus 11 Satzen.

1. Sowohl Gro hen wie Verhaltnisse von Grohen werden schliehlicli 
einander gleich, wenn sie sich in  einer bestimmten Zeitdauer der 
Gleicliheit nahern.

2. W ird in der F igu r 13 A E c a ,  welohe begrenzt ist durch die 
Kurve a E und die beiden Geraden A a und A E, eine Anzahl von Pa- 
rallelogrammen A b , B c, Cd, mit der Basis beziehungsweise A B  CD , 
D E, und den Seiten B b, Cc, D d  beschrieben, und setzt man die Pa- 
rallelogramme K a 1 b, L b m c ,  M e n d  hinzu, und yerm ehrt die Anzahl 
der Breiten A B , B C, C I ) , . . . .  bis ins Unendliohe, so wird die einge- 
schriebene F igur gleich der umschriebenen, gleich der krummlinigen Figur.

3. Dasselbe Resultat erhalt man, wenn man die Strecken A B , B C, 
C D , . . . .  n icht einander gleich annimmt, sondern sie bloh ins Unend- 
liche wachsen lafit.

4. Zwei Figuren stehen zu einander in demselben Yerhaltnisse, 
wenn die letzten Verhaltnisse der einzelnen Parallelogramme in der 
einen F igu r zu jenen in der anderen Figur dieselben sind, bei unend- 
licher Verminderung der Breiten.

5. Bei ahnliohen Figuren sind die mit einander korrespondierenden 
krummlinigen oder geradlinigen Seiten proportional, und yerhalten sich 
die Flacheninhalte dieser Figuren wie die Quadrate ihrer Seiten.

6. Der Bogen A C B (Fig. 14) und die Sehne A B sind gegeben. 
Letztere trifft m it der Tangente A D an den Bogen in A zusammen, in 
welchem Punkte die Kruinmung ihre Art nicht andert. Bei Annaherung 
des Punktes A gegen B w ird der W inkel B A D  ins Unendliche ver- 
mindert und verschwindet, wenn der Punkt A mit dem Punkte B 
zusammen fallt.

7. Bei denselben Verhaltnissen ist das letzte Verhaltnis des Bogens, 
der Sehne und der Tangente das der Gleichheit.

8. Durch die Linien A R  und B R  werden mit dem Bogen A C B  
das Dreieck A C B R, m it der Sehne das Dreieck A B R und mit der 
Tangente A D das Dreieck A D R  gebildet. Bei Aneinanderriicken der 
Punkte A und B werden sich die .Dreiecke ahnlich und ihr letztesV er- 
haltnis ist das der Gleichheit.
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9. Die Kurye A B C  (Fig. 15) ist gegeben, ebenso die Geradc A E, 
welche den Punkt A mit der Kurye gemeinsam har,. Gestiitzt auf A E 
sind die Geraden B D und E C, welche die gegebene K urve in den 
Punkten B und C treffen ; bei Annaherung von B und C an A stehen 
die Dreiecke A D B, und A E C im ąuadratischen Verhalnisse der Seiten.

10. W irkt auf einen K orper eine endliche regelmafiige Kraft, welehe 
entweder bestimmt und unveranderlich ist oder bestandig nu- oder ab- 
nimmt, so legt der Korper infolge dieser W irkung Wege zuriick, welche 
beim Beginn der Bewegung im ąuadratischen Verhaltnisse zu den 
Zeiten stehen

11. Die Linie A D , die eine Tangente an die Kurve is t und die 
Linie B D, die beliebig von B nach D gezogen wurde, steht beim Ver- 
schwinden im ąuadratischen Yerhaltnisse zur Sehne A B und ist lim
B D

A B 2 konstant.
Man kann gegeniiber diesenSatzenNew ton’s die Einwendung machen, 

dali es kein letztes Yerhaltnis yerschwindender Grohen gebe, indem das- 
selbe vor dem Verschwinden nicht das letzte sei, nach dem Versch wind en 
aber uberhaupt kein Verhaltnis mehr stattfinde. Man kann aus demselben 
Grunde behaupten, dali ein nach einem bestimmten Orte strebender Korper 
keine letzte Geschwindigkeit habe ; diese sei, bevor er den bestimmten 
Ort erreicht hat, nicht die letzte, nachdem er ihn erreicht, existiere sie 
uberhaupt nioht mehr. Man yersteht unter der letzten Geschwindigkeit 
diejenige, m it welcher der Korper den letzten Ort erreicht und m it 
welcher die Bewegung aufhort. Es existiert eine Grenze, welche die 
Geschwindigkeit am Ende der Bewegung erreicht, nicht aber uber- 
sehreiten k a n n ; dies ist die letzte Geschwindigkeit. Dasselbe g ilt von 
den anfangenden und aufhorenden Grohen und Proportionen. Da diese 
Grenze fest und bestimmbar ist, so ist es eine wahrhaft geometrische 
Aufgabe, sie aufzusuchen.

Die Folgę war, dali das System Newtons sich viel weniger rasch 
ausbreitete ais das Leibniz’sche, welches durch die grohen Erfolge, die 
die beiden Bernoullis, Jakob (1654—1705) und Johann (1667—1748), 
errangen, sowie durch das de 1’ Hopitals’che Lehrbuch „Analyse des 
infiniment pe tits“ auf dem K ontiuent in kurzer Zeit bekannt und 
angenommen wurde. Bis zum Jahre 1699 war yon P rio rita tsstre itig - 
keiten zwischen den Anhangern beider Systeme nicht die Rede, wenn 
auch dieF reunde Newtons das W achstum ihres R ivalen wohl nicht m it 
giinstigem Auge betrachtet haben werden. E in  freundschaftlicher 
brieflioher Verkehr, durch Oldenburg zwischen den beiden grofien 
Mannern yerm ittelt, horte sohon mit dessen Tode im August 1677 auf.
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Nur 1693 wechselten dieB eiden noch direkt je  einen Brief, in welchem 
sie in  Auadrucken grofiter Hoehachtung von einander aprachen. Da ver- 
offentlichte 1699 ein Schweizer, Fatio Duillier, in London eine Sehrift 
uber einen mathematischen Gegenstand, in der er behauptete, er habe 
die von ihm angewandten Differentialmethoden 1687 ebenfalls unabhangig 
gefunden, Newton jedoch die unbedingfce P rio rita t einraumt und dem 
IJrteil derer, die Newtona M anuskripte und Briefe einsehen konnen, 
die Entscheidung iiberlassen zu muasen erklarte, ob Leibniz, der zweite 
Erfinder, von Newton etwas entlełmt habe. Diese Aufierung gab das 
Signal zu einem Prioritatsstreite , der wesentlioh zwischen Leibniz und den 
Anhangern Newtona gefiihrt wurde. Naehdem alle Yeraohnungsyersuche 
scheiterten, aohiief der S treit m it dem Tode Leibnitzens 1716 ein. 
Spater wurde er noch in hiatorischen Darstellungen verfolgt, wobei die 
Franzoaen nicht verfehlten, auoh die Ansprtiche von Boberval und 
Ferm at auf die Erfindung der neuen Beohnung geltend zu machen.

Heute diirfte ea festatehen, dali die Dilferential- und Integralreoh- 
nung von Newton und von Leibniz unabhangig gefunden worden ist, 
dali Newton ohne Zweifel der erste Erfinder ist, dali Leibniz seinerśeita, 
angeregt durch die von Newton ihm m itgeteilten Resultate, die Rech- 
nungsart aelbstaudig entdeokte, ohne aber von Newtons Methode etwas 
zu wissen, und dali endlich Leibniz die P riorita t der ersten Yerolfent- 
lichung hat.

(Portsetzang folgt.)



Uber eine Methode zur Darstellung des Ammoniumbichromats.
(Aus dem  chem. L a b o r a to r iu m  d e r  gr.-or.  O b e r re a l s c h u le . )

Von Dr. R. S e g a 11 e.

Normales Ammoniumchromat w ird duroh Verdunsten von wasse- 
riger Chromsaure m it etwas uberschussigem Ammoniak oder durch 
Hinzugabe1) von Chromoxychlorid zu uberschussigem Ammoniak und 
nachherigem Yerdunsten bei 50° oder 60° dargestellt, wobei in letzterem  
Falle das Praparat vom gebildeten Salmiak duroh Um krystallisieren 
getrennt werden kann.

Ebenso wird das Ammoniumbiohromat durch Eindampfen von 
Chromsaure, welche zur Halfte m it Ammoniak gesattigt ist, dargestellt.2) 
Mail erhalt dabei die Substanz in morgenroten K rystallen des mono- 
klinen Systems, die sioh bei Grliihhitze unter lebhafter Feuererscheinung 
zersetzen und griiiies Chromoxyd ais liiickstand hinterlassen.3)

Im Naohstehenden soli eine Methode zur Darstellung des Ammo
niumbichromats beschrieben werden, die sioh auf der Umsetzungsfahigkeit 
zwisohen Kaliumbichromat und Ammoniumohlorid griindet, wobei sioh 
das schwerer losliche Ammoniumbiohromat und das leiohter losliohe 
Kaliumchlorid bildet. Diese beiden Salze kbnnen dann durch Um kry
stallisieren verhaltnismaJ§ig leicht getrennt werden.

Kaliumbichrornat und Ammoniumohlorid werden in Mengen, welche 
der Gleichung

K 3 Cr 2 O 7 +  2 N H 4 Cl == (N H J  a C r  2 O 7 +  2 K C 1 
entsprechen, mit einem geringen Uberschub von Chlorammonium in 
wenig Wasser aufgelost. Beide Losungen werden dann filtriert, zusammen- 
geschiittet und unter Ersetzung des verdunstenden Wassers solange er- 
hitzt, bis die ganze Fliissigkeit eine dunkelgranatrote Farbę angenommen 
hat. Dann wird sofort heifi filtriert und die filtrierte Losung bis zur 
Halfte abgedampft. Nach ein- bis zweitagigem Stehen soheiden sioli

‘) H irzl: Ztschr. Pharm. 1852, 22; J . B. 1852, 376.
2) Darby : Ann. Pharm. (55, 205; J . B 1847 u. 1848, 71(5.
3) Manns, Bottgey, Ann. Pharm. 47, 339.
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K rystalle ans, die aber noch Kalium enthalten, von welchem sie duroh 
Um krystallisieren sehr leioht befreit werden kónnen. Ebenso kann nooh 
aus der M utterlauge duroh weiteres Eindampfen und Um krystallisieren 
Ammoniumbiohromat gewonnen werden.

Die nadelfórmigen K rystalle sind von dunkelgranatroter Farbę, 
sehr leicht im W asser loslich. Aus der wasserigen JLosung wird das 
Salz duroh Alkohol nioht gefallt. Die K rystalle zersetzen sieli bei Gliih- 
hitzeunterlebhafterFeuerersoheinung und lassen dabei einen dunkelgriinen 
aufgerollten Theeblattern ahnlichen Riickstand zuriick.

Zugleich konnte die Entwioklung von Ammonniak und Wasser 
nachgewiesen werden.

Es wurde versucht,4) das Ammoniumbiohromat in der A¥eise zu 
analysieren, da£ das entstandene, sohon beschriebene Gliihprodukt 
gewogen wurde.

Erhalten aus
(N H 4) 2 Cr 2 O 7 Gliihprodukt

I. 0-6778 g 0 4162 g

In gleioher Weise nur unter Zusatz von entw asserter Oxalsaure 
wurden erhalten aus

(N H 4) 2 Cr 2 O 7 Gliihprodukt
II. 0-3348 g 0-2106 g

Der Biuckstand war im ersten Falle dunkler ais im zweiten Falle, 
so dali also der letztere gróbere W ahrsoheinlichkeit fiir die Fonnel 
Cr 2  O ;j bieten sollte.

Es wurde bereohnet in 100 Teilen (N 114) 2 Cr 2 0  7.
berenhnet gefunden

C r2 0 8 60-32 I. 6155
II. 62-90

Es ist also im Gegenteil das zweite E esultat ungunstiger, so dafi 
die Methode hier ansoheinend nioht verwendet werden kann, weil das 
Produkt wahrscheinlich nioht einheitlich ist.

Andererseits wurde das Bichromat ais Bariumchromat bestimmt. 
Auch hier fielen die Zahlen etwas zu hoch aus.

Es wurde gefunden:
(N 114) 2 Cr 2 O 7 B a C r O 4 entsprechend Cr 2 O 7

I. 0-2168 g 0 4390 g 0-1872 g
II. 0-3484 g 0-7179 g 03061 g

4) Nachtraglich wurde gefunden, dafi diese Art der Bestimmung des Ammonium- 
bichromats schon von Dobroserdoff Chem. C B L 1902, 3, 313 ausgefiihrt wurde.
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In 100 Teilen (N H 4) 2 Cr 2 O 7
berechnet gefiinden

C r2 0 7 : 85-68 T. 86 35
II. 87-87

Da diese Zahlen nicht gu t stimmten, so wurden 2 Yersuche auf 
titrim etrischem  W ege m it einer V10 n Losung von Natrium thiosulfat 
mit dem korr. Faktor 1'015 gemacht.

Gebraucht wurde fur
(N H 4) 2 Cr 2 O 7 N a 2 S g O 8 entsprechend Cr 2 O 7

I. 0 - 0 9 8 7  g 2 2 ' 7 5  c c m 3 0 - 0 8 5 7

I I .  0 1 9 7 3  g 4 5 * 3 0  c c m 3 0 - 1 7 0 6

In 100 Teilen bereehnet C r2 0 7 :85'68 gefunden C r 2 0 7
I. 86-84

II. 80-50

Die allgemein za hohen Zahlen stimmen aueh damit iiberein, daG 
umgekehrt za wenig Ammonium gefunden wurde.

(N H 4) 2 Cr 2 O 7 yerbrauohten entsprechend
0-1916 g 15-0 cm3 Vt0 n H Cl 00270 g N H 4

In 100 Teilen (N H 4) 2 Cr 2 O 7
bereehnet gefunden

N H 4 14-32 13 88

Die zu hohen Zahlen konnen davon herriihren, das Triehromat ge- 
bildet w urde; umsomehr ais dnroh Zusatz von W einsaure N I I 4 abge- 
sohieden sein konnte.

Es wurde ein zweites P raparat dargestellt, an welchem der Univ.-Ass. 
Dr. Langer die Analysen vorzunehmen die Freundliohkeit hatte. Einer- 
seits wurde das Chrom ais Barium chrom at gefallt, andererseits die 
Chromsaure auf titrim etrischem  Wege m it arseniger Saure nach Reich- 
hardB) bestimmt, wobei Dr. Langer das Reiohhard’sehe Yerfahren in 
nachstehend besohriebener Weise abanderte.

Die Bariumchromatfallung ergab diesmal ein nur zu wenig hohes 
Resultat.

(N H 4) 2 Cr 2 O 7 gaben B a Cr O 4 
0-2118 g 0-4282 g

In 100 Teilen (N H 4) 2 Cr 2 O 7 berechnet gefunden
Cr 2 O 7 ......................... 85-68 86*21

s) Chem. Ztg. 1900, 603.
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Nach Reichhard wird die arsenige Saure in alkalischer Losung in 
in der Hitze reduziert und vom ausgesebiedenen Chromoxyd abfiltriert. 
Das weitere Verfahren beruht auf der R iicktitrierung der filtrierten Losung 
m ittelst Jod oder Permanganat. Letztere Methode diirfte die scheinbar 
zweckmabigere sein, bei beiden aber ist die F iltration  unniitzer Zeitverlust.

Man kann tiberdiefi nach der von Dr. Langer abgeanderten Methode 
rascher zum Ziel gelangen, wenn man das Ammoniumbiohromat in saurer 
konzentrierter Losung in der K alte reduziert, dann verdiinnt, m it Natrium- 
bikarbonat bis zum Yorwalten desselben versetzt und unter E inleiten von 
C O 2 m it Jod die triibe Fliissigkeit zuriicktitriert. Der Endpunkt ist durch 
einen schmutzig blaugriinen Earbenton gegeben, wahrend der Nieder- 
schlag an sioh rein  lichtgriin ist.

Es ist nun notig, dali man das Jod langere Zeit einwirken lalit, 
da wohl anzunehmen ist, daB etwas arsenige Saure in den Niederschlag 
mitgerissen wird, ein Umstand, den aueh Reichhard erwahnt.

Es wurden
berechnet gefunden

Cr 2 O 7 0-04909 g 0 0492 g
0-0486 „
0-0482 „
00481 „

ln  zwei extremen Fallen, wo einmal nicht genug lange m it dem 
Jodzusatz abgew artet und das andere Mai bei grobel- Yerdiinnung 
die E inleitung von C O 2 unterlassen wurde, wurden nachstehende 
Zahlen erhalten

berechnet gefunden
Cr 2 O 7 0-04909 g 0'0468 g

0 0512 „

Bei W iederholung des Versuohes unter fortwahrendem Einleiten 
von C O 2 und einstiindiger Reduktion in  salzsauerer Losung konnte 
ein sehr gutstimmendes Resultat erhalten werden. Verwendet

(N H 4) 2 Cr 2 C 7 berechnet gefunden
0 0900 " Cr 2 O 7 0-0771 0-0770

Es ist auch einmal gelungen bei vorsichtiger Anwendung von 
W einsaure und Ammoniak, doch so, dab erstere noch immer in geringerer 
Menge yorhanden war, ais zur Pallung des gebildeten Kaliumchlorids 
berechnet wurde, prachtvoll ausgebildete nadelformige K rystalle zu 
erhalten. Doch tr i t t  oft beim Arbeiten m it W einsaure eine dunkelgrune 
Farbung der Reaktionsfliissigkeit in Folgę der Reduktion des 
Bichromats ein.
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Die Tatsache, dah Ammoriumbichromat in wasseriger Losung durch 
absoluten Alkohol nioht gefallt wird, wahrend Kaliunibiohromat uud 
Chlorammonium durch Alkohol aus ihren Losungen wenigstens zum 
Teil herausfallen, wurde dazu beniitzt, nm Ammoniumbichromat aus der 
Beaktionsfliissigkeit zu isolieren. Nach dem Erkalten  wurde die Losung 
von Kaliumbichromat, Ammoniumchlorid und gebildetem Ammonium
bichromat m it absolutem Alkohol versetzt, vom gebildeten Niederschlag 
abfiltriert, und das F iltra t auf dem W asserbad abgedampft. Es trat, wie 
zu erw arten war, eine teilweise Beduktion unter Abscheidung eines 
braunen Pulvers ein, doch schieden sich auch sehr dtinne, schon rotę, 
nadelformige K rystalle ab.

Doch w ar ihre Menge nach dem U m krystallisieren so gerlng, dah 
aus Mangel an Substanz und Zeit zu einer Analyse nicht geschritten 
werden konnte.

Auch m it Natrium biohromat laht sich Chlorammonium sehr gut 
umsetzen, wobei die Anwendung des ersteren fast Yorteilhafter erscheint 
ais die des Kaliumbichromats. Dariiber wird vielleicht ein anderes Mai 
berichtet werden konnen.



Uber die Erweiterung des Unterrichtes der anorganischen Chemie an 
Realschulen in der Richtung der theoretischen Chemie.

Yon Dr. R. S e g a 11 e.

Der Lehrplan, nach welchem ein Gegenstand an der Mittelsehule 
unterrichtet wird, hat drei Yoranssetzungen zu gentigen. Erstens soli er 
in den Bereich seines Tatsachenm aterials nur die positivsten Ergebnisse 
einer W issenschaft aufnehmen. Diese Ergebnisse, die ais U nterlage fur 
die Erkenntnis des Wesens einer D isziplin dienen, sollen so gewahlt 
sein, dab an ihnen der Charakter, das Gebiet und der Umfang der be- 
treffenden Disziplin nach Mahgabe der Moglichkeit der geistigen Er- 
fassung von Seiten der Mittelschiiler klar und eindeutig erkannt wird.

Zweitens soli die Anordnung dieses Tatsachenmaterials in einer 
methodischen Folgę geschehen, die es gestattet, vom Einfachsten zum 
Einfachen, von da zum Kom plizierten fortzuschreiten. Dieses Fortschreiten 
soli in  jener geradlinigen Bichtung geschehen, die bei der Darstellung 
des Stoffes jede Y erirrung einer W issenschaft in ihrer historischen Ent- 
wiklung angstlich verm eidet und die in  engzusammenhangender Dar
stellung den Geist des Lornenden auf das ans den Tatsachen abzuleitende 
allgemeine Wahre, d. h. auf die Grundsatze, Lehrsatze und Theorien 
konzentriert.

Endlich soli drittens der Lehrplan erweiterungsfahig sein, d. h. 
er mufi in seinem Bereiche jene neu gefundenen und entdeckten T at
sachen aufnehmen konnen, die bereits ein unumstohliches Ergebnis neuer 
Forschungen und Entdeckungen sind und durch dereń AYeglassung der 
betreffende Unterrichtsgegenstand in seinem ganzen Umfange eigentllch 
nicht mehr das ist, ais was er gelehrt wird. Diesen Forderungen geniigt 
der Lehrplan fiir Chemie, besonders in  jenen Teilen, die den Unterricht 
dieses Gegenstandes in den Oberklassen regeln, wohl kaum. Yergleicht 
man die Yorschriften, die der Lehrplan fiir den U nterricht der Chemie 
an den Oberklassen gibt, m it diesem Gegenstande selbst u. zw. in dem- 
jenigen Umfange, den er nach dem heutigen Stande der wissenschaftlichen 
Forschung einnimmt, so ergibt sich eine bedeutende Incongruenz. Selbst- 
redend darf man in den Umfang der chemischen Disziplin, der fiir die 
Grenzen des Lernbaren in der Mittelsehule bestimmend sein soli, nur
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jene wissenschaftliohen Ergebnisse einbegreifen, die hinsiohtlich ihres 
Inhaltes bereits sicher iind einer negierenden Biskussion entzogen sind, 
und die binsichtlich ihrer Methodik in  den Bereich des in der M ittel- 
schule anf Grundlage des bereits aus angrenzenden Bisziplinen (Mathe- 
matik, Physik, Geometrie) Bekannten zu dem m oglichErlernbaren gehoren.

Ber Lehrplan fordert auf experimentellem Wege erworbenes Ver- 
standnis ohemischer Yorgange und der Gesetzmahigkeit ihres Auftretens.

Ubersichtliche Kenntnis der Grundstoffe und ihrer wiehtigeren Ver- 
bindungen m it besonderer Bezugnahme auf ihr Vorkommen und ihre 
Bedeutung im Haushalte der Natur, sowie auf ihre industrielle Verwertung.

Auf der Unterstufe gleiehzeitige Einfiihrung in die Elemente der 
Mineralogie.

Biese allgemeinen Bestimmungen werden fur die anorganische 
Chemie — und nur diese soli in dem vorliegenden Aufsatze in Betraoht 
gezogen werden — naher prazisiert duroh die Vorschriften iiber diesen 
Gegenstand in der IV. und V. Klasse.

IV. Klasse, wochentlich 3 Stunden.
Vorfiihrung von Versuchen, welche den Unterschied zwisohen 

physikalischen und chemischen Erscheinungen erlautern. Kurze Charak- 
teristik  einer Auswahl von Elementen und ihrer wichtigsten Verbindungen.

Gelegentliche auf Anschauung sioh griindende Beschreibung der 
Minerale und Gesteine.

(Petroleum ; Beispiele von Kohlenwasserstoffen, Alkoholen und 
Sauren. Kurze Bemerkungen iiber Pette  und Seifen. Kohlenhydrate. 
Garung. Bie wichtigsten Cyanverbindungen, Benzol und einige seiner 
w ichtigsten Berivate. Harze (Terpentin). Atherische Ole (Terpentinol). 
Eiweifikorper).

V. Klasse, wochentlich 3 Stunden.
Anorganische Chem ie: Erw eiterung und Yertiefung des in der

IV. Klasse durchgenommenen Lehrstoffes hinsiohtlich der GesetzmaJig- 
keiten bei chemischen Vorgangen. Auf experimenteller Grundlage fufiende 
Entwicklung der theoretischen Lehr- und Erfahrungssatze.

Eingehende B etrachtung von Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
Kohlenstoff, sowie von wichtigen Verbindungen dieser Elemente ; analoge 
Behandlung von Chlor, Brom, Jod, Fluor, von Schwefel, von Bor, von 
Phosphor, Arsen, Antimon, endlich yon Silicium.

Kurze allgemeine Charakteristik der Metalle ; spezielle Besprechung 
derjenigen Metalle und M etallverbindungen, die in theoretischer oder 
praktischer Hinsicht besonders beachtenswert sind.

Bieser Lehrvorgang findet in den W eisungen Seite 188 bis 196 
eine nahere und bestimmtere Fassung in dem Sinne, dali in  ziem lich
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allgemeiner Weise der methodische W eg angegeben ist, nach welchem 
das Lehrziel in  der anorganischen Chemie, dem Lehrplane entsprechend, 
am ehesten auf der Oberstufe erreicht werden kann.

D ieW eisungen bestimmen, da (i beim Unterrichte auf der Oberstufe 
auf Grundlage der experimentellen Behandlung des Lehrstoffes die Ur- 
sache chemiseher Erseheinungen der Erkenntnis der Schiller naher zu 
bringen sei und die chemischen Yorgange nach allgemeinen Gesichts- 
punkten zu verfolgen seien, um Einheit und Ordnung in  die gewonnenen 
chemischen Anschauungen bringen zu kSnnen.

Bei diesem Yorgange soli den theoretisehen Lehr- und Erfahrungs- 
satzen ein besonderes Augenmerk geschenkt werden. Diese theoretisehen 
Betrachtungen sollen jedoch auf die unm ittelbar aus den Tatsachen ab- 
leitbaren Folgerungen beschrankt bleiben, und es sind dieselben in 
moglichster Einfachheit a u f  G r u n d  u n d  i m  G e i s t e  d e r  z u r  
Z e i t  h e r r s c h e n d e n  A n s i c h t e n  zum V erstandnisse der Schiller 
zu bringen.

Endlich verlangen die W eisungen Seite 189 bei der anorganischen 
Chemie dem allgemeinen Teile, der dem speziellen vorauszugehen hat, 
keine allzu grofie Ausdehnung zu geben, in  diesem sich auf das Not- 
wendigste zu beschranken und alle anderen Ergebnisse chemiseher Er- 
klarungsweise im speziellen Teile u. z. bei denjenigen Korpern abzu- 
handeln, bei denen sie am pragnantesten zur Erscheinung kommen.

Aus methodisch- didaktischen Griinden kann dann der spezielle Teil 
in Metalloide und Metalle eingeteilt werden.

Von den ersteren sind Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlen- 
stoff zuerst abzuhandeln und dann jene Elemente und jene Verbindungen 
vorzunehmen, die jedem Einzelnen der obengenannten Grundstoffe in 
Charakter und Zusammengehorigkeit am nachsten stehen. Der U nterricht 
der Metalle ist m it einer allgemeinen Charakteristik der in diese Gruppe 
gehorenden Korper einzuleiten, in welcher der Beschreibung der physi- 
kalisohen Eigenschaften dieser Gruppe der grohte Baum gegeben ist. 
Die Anordnung der Metalle soli nach dem Gesetze des periodischen 
Systems stattfinden, und dieses System eingangs der Metalle genau 
auseinander gesetzt werden.

Endlich soli der Beschreibung der physikalischen Eigenschaften 
der Metalle und ihrer Verbindungen in ziemlich bedeutendem Mafie 
Rechnung getragen und die industrielle Verwertung in  ihrer Art und 
Ausdehnung angegeben werden.

Durch diese Anordnung des Lernstoffes wird naturgemafi der 
Chemie an Mittelschulen der Charakter einer beschreibenden Disziplin 
gegeben. Die Zuriickdrangung des allgemeinen Teiles gegen den speziellen
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hat zur Folgę, dali letzterer den weitaus grohten Baum dieses Gegen- 
standes einnimmt. Dureh diese A rt w ird aber leieht die Gefahr hervor- 
gerufen, dafi dieser Unterriehtsgegenstand seinem Inhalte naoh in einer 
Beihe zusammenhangloser Stoffe zerfallt, die hinsiehtlich gewisser 
Eigenschaften beschrieben werden, welche nur ganz lose durch eine 
gleichmabige Anordnung ihrer Yerbindungen, die sich auf dieser Stufe 
bei allen Elementen nooh nicht prazis durchfuhren lafit, zusammen- 
gehalten werden. Schon bei den Oxyden der Alkalimetalle und ihrer 
U ntergruppe macht sich durch E inschaltung anderer periodischer Gruppen 
die Durchbrechung des genetischen Zusammenhanges fiihlbar. Die weitere 
Forderung desLehrplanes, die chemischen Eigenschaften eines Korpers von 
allgemeiner Bedeutung bei jenem Kórper abzuhandeln, an dem sie ara prag- 
nantesten auftreteń und ihren typischen Charakter dąpn dadureh zu 
erweisen, dah man bei jedem Korper und seinen Yerbindungen, die eben 
den Gesetzmahigkeiten dieser Erscheinung unterworfen sind, auf letztere 
rekurriert, hat zweierlei Nachteile. Erstens kann beim Lernenden, der 
in der Art chemischen Denkens noch ungeiibt ist, sich sehr leieht die 
irrige  Meinung einnisten, dab diese oder jene Erscheinung nur eben die 
charakteristische Eigenschaft jenes K orpers oder jener Yerbindung ist, 
wo sie eben abgehandelt wurde, und zweitens ist in  vielen Fallen nicht 
leieht anzugeben, wo im Gange des Unterrichtes nach dem Vorgange 
des Lehrplanes die Besprechung mancher allgemeiner Eigenschaften an- 
gebracht werden sollen. W ie dies z. B. der Fali bei der Dissociation 
und LSsung und ihrer wechselseitigen Beziehung ist.

Auiier den erwahnten notgedrungen sich ergebenden Nachteilen 
folgt die Auslassung eines grohen Teiles jener Erfahrungen, die ais 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung der letzten Zeit die theo- 
retische Chemie in  bedeutendstem Mahe erweiterten. Diese Auslassungen 
sind umsoweniger gerechtfertigt, ais sie, insoweit in  ihnen der mathe- 
matische Calcul zur Geltung kommt, auf Grundlage der bis zur V. Klasse 
erworbenen mathematischen Kenntnisse zur Geniige gedeutet werden 
konnen, und ais sie anderer Yoraussetzungen, wie z. B. der mecha- 
nischen W armetheorie mit Hilfe der hoheren Mathematik auf dieser 
Stufe, niemals bediirfen.

So muh bei Beibehaltung des bestehenden Lehrganges auf viele 
sehr wichtige K apitel der theoretischen Chemie in  der W eise verzichtet 
werden, dah entweder einige K apitel nur Yoriibergehend oder andere 
gar nicht erwahnt werden. Die Molekulargewichtsbestimmungsmethoden 
nach der Gefrierpunktserniedrigungs- und Siedepunktserhohungsmethode, 
die infolge der Moglichkeit der engen Angliederung an das Experim ent 
und ihrer leichten Fahbarkeit wegen methodisch sehr leieh t durch-
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fiihrbar sind, miissen ganz ausgelassen 'werden. Die Thermochemie, die 
erst die chemisohen Vorgange der wissenschaftlichen Erkenntnis naher 
bring t und duroh dereń W eglassung die chemisohen Prozesse nur ein- 
seitig behandelt werden, muh ebenso vernachlassigt werden.

Die Methoden der Atomgewichtsbestimmung, die erklarend fur die 
Molekulargewichtsbestimmung sind, Ayerden nur anhangsweise an diese 
besprochen ; und dooh gehen sie logischerweise der M olekulargewichts- 
bestimmung voraus und sind methodisch nach der von Canizzaro an- 
gegebenen A rt rechnerisch sehr leioht zu bestimmen.*)

Die Yorgange bei Salzlosungen und die sioh daran knupfenden 
praktisch analytischen Methoden der Aoidi- und Alkalim etrie werden 
entweder ganz ausgelassen oder nur andeutungsweise erwahnt, und dooh 
ist der Grund dafiir nioht einzusehen. Die leichte Ausfuhrbarkeit der 
Titrirm ethode und die Einfaohheit, m it der sie zur objektiven An- 
schauung gebraeht werden kann, eignen sioh dooh vorziiglich zur 
experimentellen Behandlung und die Benutzung dieser Methoden zur 
erw eiterten theoretischen Deutung der Yorgange bei Salzlosungen gehen 
nicht iiber das Fassungsvermogen der Schiller, die auf dieser Stufe 
sohon an w eit sohwierigere Verallgemeinerungen gewohnt sind.

Der Elektrochemie, die beim spateren Studium vieler elektrischer 
Erscheinungen in der Physik ais erklarendes Moment herangezogen 
werden kann, die in ihrer weiteren, genaueren Bestimmung der 
E lektrolyten  eine Deutung der Vorgange bei der Elektrolyse erbringen 
kann, und die zu der heute nioht zu umgehenden Theorie der Jonen 
fiihrt, soli ein groherer Baum iiberlassen werden. Die Methodik fur 
dieses Kapitel erfordert in ihrer entsprechenden Abfassung keine er
w eiterten Yorkenntnisse, w ird doch in den Lehrbiichern der Physik 
der Erklarung der Elektrolyse die elektrolytische Dissociationstheorie 
von Arrhenius zugrunde gelegt, welohe deshalb fiiglich schon auf dieser 
Stufe selbst in etwas erweitertem  Maile durchgenommen werden kann.

Das periodische System wird wohl in dem Lehrplane und den 
damach abgefahten Biichern angefiihrt, seine Anwendung aber ist bei der 
Anordnung des Lehrstoffes nicht vollig durchgefiihrt, und so bleibt 
dieses System ais wissenschaftlich klassifikatorisches Moment naoh der 
U nterrichtsart, nach welcher die empirisohe E inteilung der Elemente 
beibehalten wird, ziemlich illusorisch.

Der W ert des periodischen Systems kann nur aus seiner Anwendung 
erhellen. Die Beibehaltung der empirischen Einteilung hat gegen den

*) Diesel- und den folgenden Ausfiihrungen entspricht zum Teil das yortreffliche 
Lehrbuch der anorganischen Chemie von Proi. Johann Rippel, V erlag : Franz 
Deuticke, Wien.
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sehr geringen Yorteil, dafi sie ein mnemotechnischer Behelf ist, grofie 
Nachteile. Der grofite lieg t wohl dariu, dafi sie dem Lernenden die 
Meinung beibringen kann, dafi zwischen den sog. Metalloiden und Me- 
tallen ein prinzipieller Unterschied herrsche, und doch soli gerade beim 
ohemischen U nterrichte diese irrige  Meinung yermieden werden.

Die nachtragliche Erwahnung gemeinsamer Gesetzmafiigkeiten bei 
jedem einzelnen Elemente, wie z. B. der salzartige Charakter der Alu- 
minate und Zinkate, ist, wie die E rfahrung lehrt, von wenig E rfo lg  
begleitet. Die Festlegung soloher stofflioher Eigenschaften aber ist die 
wesentliohste Eorderung des ohemischen Unterrichtes. E ineR eiheahnlicher 
Beispiele liefie sich leicht anfiihren.

Die empirische E inteilung hat aber auoh den Nachteil, dafi bei ihr 
auf das deskriptive Moment eine grbfiere Bedeutung gelegt wird, und 
dafi sie innerhalb einzelner Gruppen eine ziemlich willkiirliche An- 
ordnung gestattet. Infolgedessen ergibt sich eine grofie Trennung der- 
jenigen Elemente und ihrer Yerbindungen, die chemisch zu einander 
naher gehoren. So wird z. B. das Silber, das sich hinsiohtlich seiner Stellung 
im System ais auch hinsiohtlich seiner Yerbindungen an die Alkaligruppe 
anschliefit, durch Einsohaltung einiger periodisoher Reihen von dieser ge- 
trennt abgehandelt. Hieduroh wird der Zusammenhang zerrissen und die 
M oglichkeit benommen, jene leichteinsehbaren Gesetzmafiigkeiten auseinan- 
derzusetzen, die sich bei den Verbindungen der Elemente der I. Gruppe 
m it steigendem Atomgewichte ergeben. Dieselben Nachteile ergeben sich 
bei der Abhandlung des Zinns und Bleies, bei den Metallen, wahrend 
Kohlenstoff und Silicium vorher bei den Metalloiden besprochen werden. 
Durch die dazwischenliegende Unterrichtsdauer, wahrend weloher der 
Schiller inzwischen andere Elemente und ihre ohemischen Charaktere 
kennen gelernt hat, entgeht dem im ohemischen Denken weniger Geiibten 
der genetische Zusammenhang bei den oben angefuhrten Beispielen und 
es ist methodisch sehr schwer, wenn nicht manchmal unmoglich, dem 
Schiller das Vertiindnis der Plum bate und Stannate, das ist fur Yerbin
dungen, die fur den rein ohemischen Charakter genannter Elemente sehr 
bezeichnend sind, beizubringen. Erfahrungsgemah werden beim U nter
richte Verbindungeu solcher A rt sehr stiefm iitterlich behandelt, ein 
Vorgang, der bei der Beibehaltung des periodischen Systems ais E in- 
teilungsgrund unmoglich gemacht werden wiirde. Solcher Beispiele 
kónnten noch mehrere angefiihrt werden.

Gegen diese Ausfiihrungen kann wohl der Einwand erhoben werden, 
dah es sich auf dieser Stufe mehr um die Erlernung der Eigenschaften, 
ais um die Erkenntnis der genetischen Beziehung rein chemischer E igen
schaften yerw andter Elemente und ihrer Yerbindungen handle, und dafi
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dem genannten Zwecke die empirische Einteilung eher entspreche. Die 
Beibehaltung des periodisohen Systems ais Einteilungsgrund stort aber 
keineswegs die ausfuhrliche Behaudlung der positiven Eigenschaften der 
Elemente und ihrer Yerbindungen und uberdies werden diese sowohl in  
der IV. Klasse, ais aueh spater in der VII. Klasse gelegentlich des 
M ineralogie-Unterrichtes abgehandelt, wahrend dem U nterrichte der an- 
organisehen Chemie nur ein Jah r gewidmet ist.

llie  vielseitigsten Beziehungen der Entwicklung der Chemie zu der 
kulturellen Entwicklung der Menschheit machen die Geschichte dieses 
Gegenstandes sehr interessant.

Aus diesem Umstande scheint es dringend geboten, gelegentlich 
des Unterrichtes das historische Moment nicht zu vernachlassigen. Durch 
die gelegentliche, wenn auch nicht systematiseh durchgefiihrte Betonung 
der Geschichte der Chemie, kann der U nterricht sehr anregend gestaltet 
werden, ohne dah dabei vom Gegenstande abgewichen wird. Durch die 
historische Entw icklung mancher Lehrsatze konnen diese auf die beste 
methodische A rt dem Verstandnis naher gebracht werden, und diesem 
Umstande ist von manchem Lehrbuche Bechnung getragen worden. 
Selbstredend muli dabei der Beriicksichtigung der historischen Seite 
dieses Gegenstandes jene Einschrankung widerfahren, die es verhindert, 
da£ die Geschichte der Chemie ein wesentlicher Teil des Lehrgegen- 
standes selbst wird.

Die Erweiterung der anorganischen Chemie in der Bichtung der 
Theorie soli mehreren Forderungen geniigen. Das deskriptive Moment 
soli zuriickgedrangt werden und das erklarende mehr in den Vordergrund 
treten. Dadurch kann zweierlei erreicht werden. Erstens kann das Wesen 
der chemischen Vorgange dem Verstandnisse naher geruckt werden und 
zweitens kann auf Grundlage der gewonnenen allgemeinen chemischen 
Gesetze die Kenntnis der Elemente und ihrer Verbindungen, ohne dali 
dabei das beschreibende Moment, das sohon beim U nterrichte dieses 
Gegenstandes in  der IV. Klasse und beim Unterrichte der M ineralogie 
in  der VII. Klasse vorherrschend ist, in den H intergrund zu tre ten  hat, 
erw eitert und vertieft werden.

Neben der rein sachlichen nur den Gegenstand betreffenden Me- 
thodik ist in dieser Art des Unterrichtes der Chemie der Bealschule 
ein vorziigliches Bildungsm ittel geboten. Die stete Betonung allgemein 
g iltiger Gesetzmahigkeiten bei den Vorgangen in der N atur lenkt den 
Geist des Lernenden darauf, Beziehungen zwischen den Ereignissen zu 
suchen und g ibt ihm so die Moglichkeit sein U rteil zu scharfen. Er 
wird nicht vollgestopft m it einer Beihe von Wissenstatsachen, die in 
ihrer zusammenhanglosen Art nur einen Ballast des Gedachtnisses be-



—  34 —

deuten. Es wird in ihm aber auch die Gewohnheit grofi gezogen, nach 
dem W ie und ofters auch nach dem noch unbeantworteten W arum der 
Erscheinungen zu fragen. Und in dieser Erziehung des Triebes zum 
Suohen und zum Eorschen liegt eben die ethische Bedeutung der Natur- 
wissenschaften ais Bildungsmittel, dereń Berucksichtigung nach dieser 
B ichtung sohon an der M ittelschule nicht stark genug betont werden 
kann, besonders in  dieser Zeit, in welcher die Zulassung der Beal- 
schiiler zum U niversitatstudium  an die Bedingung der Einfiihrung eines 
Lehrgegenstandes, der im jetzigen Lehrplane nicht enthalten ist, geknupft 
werden soli. Denn damit ist zugleich der Gedanke ausgesprochen, dali 
auf Grundlage des Unterrichtsplanes der Bealschulen nicht die Beife 
zum Besuche einer U niyersitat erlangt werden kann.
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lehrte evang. Religion am k. k. I. Staatsgymnasium in 3 Abteilungen (je 2), zus. woch. 6 St.
35. Fischel B r e n n e r, lehrte mos. Religion in I. a, I. b und II. bis VII. (je 2), 

zus. wbch. 16 St
36. Michael S i m o w i c z ,  gr.-kath. Weltpriester, Konsistorialrat, lehrte gr.-kath. 

Religion in 3 Abteilungen (je 1), zus. woch, 3 St.

f )  Nebenlehrer:
37. Johann H o r n e r, Direktor-Stellvertreter des Vereines zur Forderung der Tonkunst 

in der Bukowina, lehrte róm.-kath. Kirchengesang in 1, weltlichen Gesang in 3 Abteilungen 
'(je 1), zus. wbch. 4 St.

38. Georg M a n d y c z e w s k i ,  gr.-or. Gesanglehrer fur die Lehranstalten in Czer- 
nowitz, lehrte gr.-or. Kirchengesang in 2 Abteilungen (je 1), zus. wbch. 2 St.

39. Konstantin M a i i m o w i c z ,  wie oben Postzahl 8, lehrte Stenographie in 2 
Abteilungen (je 2), zus. wbch. 4 St.

g) Assistent:
40. Julius H e 1 z e 1, lehrte Freihandzeichnen in I. a 2, I. c 2, II. a 2, II. b 2, III. a 2,

III. b 2 und IV. b 2 (je 4), zus. woch. 28 St. Vertrat den Professor Justin P i h u l i a k  in 
der Verwaltung des Kabinettes fur Freihandzeichnen.

h) Probekandidat:
41. Adrian A r t y m o w i c z ,  geprtift fur Mathematik und Physik ais Hauptfacher mit 

deutscher Unterrichtssprache fur Gymnasien und Realschulen, dem Professor Nikolaus 
Slussariuk zur Einflihrung ins Lehramt zugeteilt.

II. Lehrpłan.
Mit dem Schuljahre 1904/5 wurde der auf Grund des Gesetzes vom 3. Mai 1898 

mit der Verordnung des k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 3. August 1898 
fur diese Anstalt modifizierte Normallehrplan vom 23. April 1898 in allen Klassen durch- 
gefuhrt; die zweite Landessprache (Rumanisch oder Ruthenisch) war somit auch in der 
siebenten Klasse und bei der Maturitatspriifung obligat, das Englische wird nur noch ais 
Freifach gelehrt.
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Das gegenwartige Realschulgesetz ist im XXXVIII. Jahresberichte, S. 4—10, die 
Durchfiihrungsverordnung vom 3. August 1898 im XXXV. Jahresberichte Schulnachrichten 
S. 3 f. und der gegenwartige Lehrplan im XXXVIII. Jahresberichte S. 10—58 abgedruckt.1) 
In diesem Lehrplane trat im abgelaufenen Schuljahre nur insofern cine Anderung ein, ais 
zufolge Min.-Erl. v. 11. Oktober 1904, Z. 20089 verfiigt wurde, dafi die geometrische 
Formenlehre in der I. Realschulklasse, welche bisher ais ein selbstandiger Gegenstand 
behandelt wurde, kiinftighin in dieser Klasse mit der Arithmetik zu einem Lehrgegen- 
stande yereinigt werde.

A. Ubersichtliche Zusammenstellung der Lehrgegenstande nach ihrer 
wdchentlichen Stundenzahl im Schuljahre 1904 /1905 .

(Vgl. die Jahresberichte XXXV bis XL.)

L e h rg e g e n s ta n d e
Wóchentliche Stundenzahl in der co

BE
I. ! ii- j III. 1 iv. ! v. 1 VI. | VII. C3C/3

K I a s s e N

I. O  b 1 i g  a t e.

R e l ig io n ................................... 2 2 2 2 2 2 22) 142)

Deutsche Sprache.................... 4 4 4 32) 42) 3 4 26

FranzOsische Sprache . . . 52) 5 5 42) 3 3 3 28

Zweite Landessprache . . . 42) 32) 32) 32) 32) 32) 32) 222)

Geographie und Geschichte . 3 4 4 4 3 3 3 24

M athem atik .............................. 4 3 3 3 5 4 5 27

N a tu rg e sc h ic h te .................... 2 2 — ) 2 2 3 11

C h e m i e ................................... - — —
3

3 2 — 8

P h y s ik ........................................ — — 3 2 — 4 4 13

Geometrisches Zeichnen . . — 2 2 3 3 3 2 15
Freihandzeichnen.................... 4 4 4 4 3 2 3 24

Schonschreiben......................... 1 1 — — — — - 2

T urnen ........................................ 2 2 2 2 2 2 12) 132) |

Zusammen . . . 312) 322) 32-) 332) 332) 33 33 2272)

' ) Der Lehrplan der Anstalt ist auch in einer Separatausgabe um den Preis von 
36 h beim Schuldiener erhaitlich. Die Anschaffung desselben wird besonders den Privatisten 
und externen Schiilern anempfohlen, die sich darin iiber den fur ihre Priifungen erforder- 
lichen Lehrstoff der einzelnen Klassen informieren konnen.

2) Abweichend vom Normallehrplan.
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II. N i c h t  o b l i g a t e  G e g e n s t a n d e .
a) Englische Sprache f. Schiller der IV., V. und VI., bezw. VII. KI. je 2 St. wdch.
b) Polnische Sprache 3 Kursę zu je 2 St. wdch. am k. k. I. Staatsgymnasium.
c) Stenographie in 2 Abteilungen zu je 2 St. wdch.
d)  Gesang in 2 Abteilungen zu je 1 St. wdch.
e) Kirchengesang fiir gr.-or. Schiller in 2 Abteilungen zu je 1 St. wdch.
f )  Kirchengesang fiir rom.-kath. Schiller wdch. 1 St.
g )  Obungen im chem. Laboratorium 2 Abteilungen zu je 2 St. wdch.

B. Der Lehrstoff.
Der im verdffentlichten Lehrplan ausgewiesene Lehrstoff erganzt, bezw. modifiziert 

sich, was d i  e s  e s  Schuljahr anlangt, durch das Folgende:

1. Religionslehre.
a) Gr . - o r . :  I. Klasse: Altes Testament. II. Klasse: Neues Testament. III. Klasse: 

Glaubens- und Sittenlehre. IV. Klasse: Liturgik. V. Klasse: Allgemeine und spezielle 
Glaubenslehre. VI. Klasse: Sittenlehre. VII. Klasse I. Semester: Kirchengeschichte; 
II. Semester: Apologetik.

b) R o m . - k a t h . :  I. Klasse: Kurzgefafite Glaubens- und Sittenlehre. II. Klasse: Altes 
und neues Testament. III. Klasse: Liturgik. IV. Klasse: Allgemeine Glaubenslehre. 
V. Klasse: Besondere Glaubenslehre. VI. Klasse: Sittenlehre. VII- Klasse: Kirchen
geschichte.

c) G r. - k a t h . :  Der gr.-kath. Religionsunterricht wurde den Schiilern dieser Konfession 
in 4 Klassen und zus. 3 wdch. Stunden' nach dem Lehrplan fiir den rom.-kath. 
Unterricht erteilt. Lehrbiicher waren: I. Klasse: Toroński Katechismus. II. Klasse: 
Altes und neues Testament. III. Klasse: Liturgik. IV. Klasse: Allgemeine Glaubenslehre.

d) E v a n g e l i s c h e :  Der evangelische Religionsunterricht wurde den Schiilern der 
gr.-or. Oberrealschule gemeinsam mit jenen der beiden k. k. Gymnasien und der
k. k. Lehrerbildungsanstalt in 3 Abteilungen mit zusammen 6 wdch. Stunden erteilt.
l. Abteilung (2 St.): Luthers kleiner Katechismus, erklart von Ernesti, I. und II. 
Hauptsttick. Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes. — II. Abteilung 
(2 S t): Kirchengeschichte von der Reformation bis zur Gegenwart. Nach Heinrich 
Palmer. III. Abteilung (2 St.): Sittenlehre. Nach Heinrich Palmer.

e J M o s a i s c h e :  1. Klasse (2 St.): Urgeschichte der Menschheit, die Patriarchen, 
Geschichte Israels bis zur Gesetzgebung. Ztige der Israeliten durch die Wiiste. 
Hebraisch: Ausgewahlte Gebete. II. Klasse (2 St.): Moses Tod. Josua, Richter, 
Samuel, Saul, Dawid, Salomo. Erbauung des Tetnpels. Hebraisch: 1. Buch Moses 
(ausgewahlte Kapitel). III. Klasse (2 St.): Von derTeilung des israelitischen Reiches 
bis zur Geschichte Judaas unter Alexander dem Grofien. Hebraisch: 2. Buch Moses 
(ausgewahlte Kapitel). IV. Klasse (3 St.): Geschichte der Juden bis Moses Mendelsohn 
(inki.) Hebraisch: 5. Buch Moses (ausgewahlte Kapitel). V. Klasse (2 St.): Nach- 
biblische Geschichte bis zur Zerstorung des ersten Tempels (inki.). Hebraisch: 
Ausgewahlte Psalmem VI. Klasse (2 S t): Nachbiblische Geschichte von der Zer- 
storung des ersten Tempels bis zum Ende des Gaonats. Hebraisch: Ausgewahlte 
Psalmen. VII. Klasse (2 St.): Religionslehre: Offenbarung. Verehrung Gottes. Bedeutung 
der jiidischen Feste. Lebenswandel. Verhaltnis zum Staat und zur Religionsgemeinde. 
Hebraisch: Ausgewahlte Kapitel aus Jesaia und Jeremia.



— 40 —

2. Lektiire in den modernen Sprachen.
a) Im  D e u t s c h e n :  V. Klasse: Herders Cid. Euripides, Iphigenie in Aulis (in der 

Ubers. von Schiller). Wielands Oberon. Shakespeares Sommernachtstraum. Fouąues 
Undine. Apulejus, Amor und Psyche. Waltharilied. Baumbachs Zlatorog. Arnim- 
Brentanos des Knaben Wunderhorn. Gaudys Tagebuch. Kleists Michael Kohlhaas. 
Grillparzer Der arme Spielmann. Hauffs Liechtenstein. Stifters ausgewkhlte Novellen. — 
VI. Klasse: Von Lessing: Emilia Galotti und Minna von Barnhelm; von Goethe: 
Hermann und Dorothea, Gdtz von Berlichingen und Egmont; von Schiller: Maria 
Stuart; von Grillparzer: Die Ahnfrau und Sappho (privat). — VII. Klasse: Von 
Lessing: Laokoon; von Goethe: Iphigenie auf Tauris; von Schiller: Wallenstein, 
Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Wilhelm Tell; von Grillparzer: Die Ahnfrau, 
Sappho (privat), Konig Ottokars Gliick und Ende; von Shakespeare: Julius Casar, 
Macbet (privat).

b) Im  F r a n z O s i s c h e n :  V. Klasse: Erdmann-Chatrian, Contes populaires et contes 
du bord du Rhin. — VI. Klasse: Dandet, Lettres de moulin. — VII. Klasse: Radne, 
Athalie. Rictor Hugo, Hernani.

3. Freie Lehrfacher.
a) E n g l i s c h e  S p r a c h e .

IV. Klasse: Laut- und Leselehre. Regelmafiige Formenlehre. Einfache zusammen- 
hangende Lesestticke ais Grundlage {lir elementare Sprech- und Schreibiibungen. Im I. Se- 
mester 3 Diktate, im II. Semester 3 Diktate in Verbindung mit 3 Schularbeiten. — V. Klasse: 
Erganzung der Formenlehre, das Wichtigste aus der Syntax. Erzahlende und beschreibende 
Prosa, leichte Gedichte. 3 freiere Diktate in Verbindung mit 3 Schularbeiten in jedem 
Semester. — VI. Klasse: Erganzung der Syntax. Geschichtliche Prosa, schwierigere Gedichte. 
3 Schularbeiten im Semester. A. R o m a n o v s k y .

b) P o l n i s c h e  S p r a c h e .
Der Unterricht in der polnischen Sprache wurde den Schiilern polnischer Nationalitat 

am k. k. I. Staatsgymnasium nach dem im XL. Jahresberichte S. 42 f. yeroffentlichten 
Lehrplan und an der Hand nachstehender Lehrbiicher erteilt:

I. K u r s :  Małecki, gramatyka, 9. Aufl. Próchnicki-Wójcik, Lesebuch, 3. Aufl.
II. K u r s :  Małecki, gramatyka. Czubek-Zawiliński, Lesebuch, 2. Aufl.

III. K u r s :  Tarnowski, Lesebuch, I. Tcil, 2. Aufl.
IV. K u r s :  Tarnowski, Lesebuch, II. Teil, 2. Aufl.

P. K u m a n o w s k i ,  Professor am k. k. II. Staatsgymnasium.

c) S t e n o g r a p h i e .
I. A b t e i l u n g :  Wortbildungs- und Wortkilrzungslehre. Einschlagige Lese- und Schreib- 

libungen.
II. A b t e i l u n g :  Vollstandige Theorie der Satzklirzung. Lese- und Schreibiibungen.

K. M a x i m o w i c z .
d) G e s a n g.

I. A b t e i l u n g :  Notenlesen mit deutscher und italienischer Bcnennung, Tonbildung, 
Skaleń und Intervalle, rhythmischeSingubungen nach derChorgesangschule von H.Fiby. 

II. A b t e i l u n g :  Vierstimmige gemischte Chore aus Fibys Chorliederbuch. II. Teil.
H. H o r n e r.
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e) Gr . - or .  K i r c h e n g e s a n g .
1. A b t e i I u n g : Elemente aus der allgetneinen Musiklehre, Skaleń- und Intervall- 

Ubungen, rhythmische Singiibungen nach H. Fibys Chorgesangschule, I. Teil.
II. A b t e i 1 u n g : Einiibung vierstimmiger liturgischer Gesange ftir Mannerchor und 

zweistimmiger Gesange fiir Knabenchor. Georg Mandyczewskis vierstimmige Liturgie 
in A-dur fiir Mannerchor mit rumanischem und kirchenslavischem Texte wurde mit 
den Schiilern einstudiert. Georg M a n d y c z e w s k i .

f )  Rom.  - k a t  h. K i r c h e n g e s a n g .
Es wurden vierstimmige gemischte Chore (aus Pauker und Langer, Gesangbuch zum 

Gebrauche beim katholischen Gottesdienste an Mittelschulen) einstudiert und beim Schul- 
gottesdienste zur Auffuhrung gebracht. H. H o r n e r.

g )  U b u n g e n  i m c h e m i s c h e n  S c h i i l e r l a b o r a t o r i u m .
Die chemischen Ubungen wurden in zwei Abteilungen mit zusammen 32 Schiilern 

abgehalten.
In der I. Abteilung wurde der Unterricht in der Weise abgehalten, dafi an 15 Schiiler 

nach vorausgegangener genauer Einiibung der Spezialreaktionen 200 Proben, an welchen 
der systematischc analytische Gang eingeubt werden konnte, ausgeteilt wurden. Diese 
Proben schlossen sich nach Tunlichkeit an den theoretischen Vorgang in den Unterrichts- 
stunden der V. Klasse an. In der II. Abteilung, wo 17 vorgeschrittene Schiiler arbeiteten, 
wurden 170 Proben (jedem Schiiler 10 Proben) ausgeteilt. Auf den systematischen Gang 
der Analyse wurde mehr Riicksicht genommen. Aus der organischen Analyse wurden jene 
Spezialreaktionen, die die lnstruktionen vorschreiben, eingeubt. Die Titrirmethode wurde 
an den einfachsten Beispielen der Acidi- und Alkalimetrie erlautert.

Uberdies wurde nach Tunlichkeit auch so praparativ gearbeitet, dafi in der 1. Ab
teilung anorganische Praparate (Chromate und Bichromate), wahrend in der II. Abteilung 
organische Praparate (Complexe Salze des Cyans, Ameisensaure und Allylalkohol) dargestellt 
wurden.

Mit den bestarbeitenden Schiilern der II. Abteilung wurde auch die Gewichtsanalyse 
des Silberchlorids und Bariumsulfates ausgefiihrt. Dr. R. S e g a 11 e.

III. Lehrbucher.
Das Verzeichnis der im Berichtsjahre verwendeten Lehrbiicher ist im vorigen Jahres- 

berichte S. 92 bis 96 veroffentlicht worden. Wahrend des Schuljahres wurde im Ruthenischen 
Abteilung fiir Nichtruthencn in der V.—VII. Klasse E. Popowicz, Ruthenisch-deutsches 
Worterbuch ais Hilfsbuch in Yerwendung genommen.

IV. Tbem en
zu den schriftlichen Aufsatzen in den oberen Klassen.

a.) I n  d . e - a . t s c l i . o r  S p r a c l i e .
V. K l a s s e  A: 1. Die Macht des Gesanges. H. — 2. Die Elfen der keltischen und 

der germanischen Yolkssage. Sch. — 3. Gliederung und Gedankengang des Eberfschen
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Gedichtes „Schwerting der Sachsenherzog“. H. — 4. Welche Rolle spielt der Sauerstoff 
im Haushalte der Natur? Sch. — 5. Antike Seelengrofie. H. — 6. Kaiser Josef und 
der Dichter Denis. Sch. — 7. Odysseus auf der Insei der Phaaken. H. — 8. Welches 
sind die historischen Elemente des Nibelungenliedes? Sch. — 9. Laokoon. H. — 
10. Das'Meer und das Leben. Sch. — 11. Unser Vaterland. H.

V. K l a s s e  B: 1. „Arion" und „Die Kraniche des Ibykus" (ein Vergleich). H. —
2. Bertran de Born, ein Troubadour. Sch. — 3. Gliederung und Gedankengang des 
Uhlandschen Gedichtes „Harald". H. — 4. Welche Rolle spielt der Stickstoff im 
Haushalte der Natur? Sch. — 5. Der Casar und der Germane. H. — 6. Kaiser Josef 
und der Dichter Denis. Sch. — 7. Odysseus auf der insei der Phaaken. H. — 
8. Welches sind die mythischen Elemente des Nibelungenliedes? Sch. — 9. Laokoon. 
H. 10. Die Waffen des Mannes. Sch. — 11. Unser Vaterland. H.

VI. K 1 a s s e A: 1. Das Feuer ais Freund und Feind des Menschen. Sch. — 2. Inwiefern 
ist die Exposition zu Lessings Emilia Galotti grundlegend fiir die Charakteristik der 
handelnden Personen? H. — 3. Auch die Armut hat ihr Gutes. Sch.— 4. Ober die 
Pflege der Vaterlandsliebe bei den Griechen. H. — 5. Ober die Bauten des Mittel- 
alters. Sch. — 6. Handlung und Gegenhandlung in Schillers Maria Stuart. H. — 
7. Keine Rosę ohne Dornen. H. — 8. Wider den Strom schwimmen. Sch. — 9. Wie 
bewahrheitet sich im Leben Hermanns das Dichterwort: „Wahre Neigung vollendet 
sogleich zum Mannę den Jiingling?" Nach Goethes Hermann und Dorothea. H. — 
10. Das Leben ein Kampf. (Chrie.) Sch. — 11. Eintracht macht stark. (Dis- 
position.) H.

VI. K l a s s e  B: 1. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Sch. — 2. Inwiefern ist die 
Exposition zu Lessings Emilia Galotti grundlegend fiir die Charakteristik der handelnden 
Personen? H. — 3. Das Bewahren der Giiter ist oft schwieriger ais das Erwerben 
derselben. Sch. — 4. Die Pflege der Vaterlandsliebe bei den Griechen. H. =  5. Woran 
erinnert uns der Anblick verfallener Ritterburgen? Sch. — 6. Handlung und Gegen
handlung in Schillers Maria Stuart. H. — 7. Keine Rosę ohne Dornen. H. — 8. Die 
Folgen der Unordnung. Sch. — 9. Beschreibung des Stiidtchens. Nach Goethes 
Hermann und Dorothea. H. — 10. Boses Beispiel verdirbt gute Sitten. (Chrie.) 
Sch. — 11. Eintracht macht stark. Disposition. H.

VII. K l a s s e  A: 1. Die Haupthandlung in Wallensteins Lager. H. — 2. Warum lernt 
man Franzosisch? Sch. — 3. Wie entschliefit sich Wallenstein zurTat? H. — 4. Es 
stiirzt den Sieger oft sein eigenes Gliick. Sch. — 5. Worin hat die Anhanglichkeit 
an das Vaterland ihren Grund? H. — 6. Willst du, dafi wir mit hinein in das Haus 
dich bauen, Iafi es dir gefallen, Stein, dafi wir dich behauen. Sch. — 7. Johannas 
Schuld und Siihne. Nach Schillers Jungfrau von Orleans. H. — 8. Maturitatsarbeit. — 
9. Die Nebenmotive in Goethes Iphigenie auf Tauris. H. — 10. Die Vaterlandslicbe 
der alten Welt in beruhmten Vorgangen. Sch. — 11. Ein Vollendetes hienieden ward 
nie dem Vollendungsdrang; doch das Herz ist nur zufrieden, wenn es nach Vollendung 
rang. Disposition. H.

VII. K l a s s e  B: 1. Die Haupthandlung in Wallensteins Lager. H. — 2. In welcher 
Bedeutung wird das Wort Natur gebraucht? Sch. — 3. Wie entschliefit sich Wallenstein 
zur Tat ? H. — 4. Wo rohe Krafte sinnlos walten, Da lafit sich kein Gebild gestalten. Sch. — 
5. Worin hat die Anhanglichkeit an das Vaterland ihren Grund? H. — 6. Miifiiggang 
ist des Teufels Ruhebank. Sch. — 7. Johannas Schuld und Siihne. Nach Schillers 
Jungfrau von Orleans. H. — 8. Maturitatsarbeit. — 9. Die' Nebenmotive in Goethes 
Iphigenie auf Tauris. H. — 10. Durch welche Umstande wird die Industrie in
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Óstcrreich begiinstigt? Sch. — 11. Ein Vollendctes hicnicden ward nie dem Vollen- 
dungsdrang; doch das Herz ist nur zufriedcn, • wcnn es nach Vollcndung rang 
Disposition. H.

To) I n .  l u m a n i s o ł i e i  S p i a c l i e .

V. K l a s s e :  1. Ce leaga pe om dc (eara sa? — 2. Sentinela romana d. V. A!exandri 
(analisa Iitcrara). — 3. Dece pe (ermurile riurilor se afla atatea ora§e? — 4. Lcaganul 
§i cosciugul (o asemenare). — 5. Causele luptei intre Atena §i Sparta. — 6. Furtuna. 
Descriere poetica. — 7. Prin ce ajunge un popor sa aiba insemnatate istorica? — 
8. Agricultura este tnceputul culturii. — 9. Insemnatatea telegrafiei. — 10. Caracterul 
lui Grui Sanger, dupa V. Alexandri. — 11. Imperatul Iosif II. In calatoriile sale 
(d. G. Bari(iu). — 12. Insemnatatea lui Aron Pumnul pentru viafa na(ionala a 
Romanilor din Bucovina.

VI. K l a s s e :  1. Sub ce inriuriri s’a desvoltat limba romana? — 2. O deminea(a de 
toamna. — 3. Cele rele sa le serii pe apa ce curge, iar facerea de bine in piatra sa 
o sapl. — 4. Foamea se opresce la u§a omului silitor §i nu indraznesce a o deschide. —
5. Importan(a munjilor pentru o (eara. — 6. Intemeiarea domniei casei de Habsburg 
in Austria. — 7. Carl sunt relele efecte produse de o societate stricata? — 8. Prin 
ce sc manifesteaza in natura sosirea primayerii? — 9. „Satira spiritului mcu“ de Gr. 
Alexandrescu §i „Satira III.“ de M. Eminescu. lmpotriva caror fapte ięi arata autorii 
acestor satire sentimentul de repulsiune? — 10. Azotul. — 11. Faptele lui Stefan cel 
Marę in timp de pace. — 12. De ce este studiul limbii materne indeosebi de recomandat?

VII. K l a s s e :  1. Carl imprejurari redica in deosebita mesura meritele lui C. Negruzzi 
pentru literatura romana ? — 2. Munca e comoara. — 3. De moarte scapa ce-1 ce-o 
despreluesce, pe cel fricos ea il ajunge. — 4. Imperatul Maximilian I. — 5. Doamna 
Chiajna dupa Al. Odobescu ęi doamna Ruxanda dupa C. Negruzzi (paralela). —
6. Insemnatatea monumentelor istorice. — 7. Influenca culturii intelectuale asupra celei 
morale. — 8. Comprendre c’est pardonner. — 9. Fericirea adeverata cauto in tine 
insu(I. — 10. Ce foloase resar din cunoscin(a limbilor straine. — 11. Tema de 
maturitate. — 12. Victoriile principelui Eugeniu de Savoia.

c )  I n  r - u . t l i . e n i s c i 3. e r  S p r a c l i e . ’

V. K l a s s e :  1. Hk noKapaB Ano-i-iŁOH A aiiniB sa cboto acpena ? — 2. Coh HaBSHicai.
— 3. Hk poó.iHTB iutyKii cboi cith ? — 4. Hk nomanyBaii JLnc Mhkht.i cboto TaTa ?
— 5. >1k1 floópofliHCTBa bhhiii.ih ąjih ByKOBHHH is npHayHena ei flo Abctphi? — 6. Piacm

pi>KHhm  nrryKaM cJiyacaTt, a-ie npa.MHM iii.uixom  MyoHTt komc^ h h  s nać n.iac.Hoio 
ch.io k ) h t h . — 7. CjiepTb tpa-i-a IIwKoaaa 3pinEoro ni^ CiteTOM. — 8. C ohub a Micaub. 
(IIopiBHaHe) — 9. H khm  cnocofioM yKpiim.iH raócGyptn cboio b .u ictł  h&h flpyi-HMH 
k h hshm h  b fleputaBi ? — 10. TpemcHH TeaTep. — 11. riiyntK ^epeBo Syilm Bu^epacye 
Bi-rpn, a nenrynKaa ctojuthh  flyfiiiHa 6yBae aaeTO BHpBaHa 3 KopiHGM. — 12. Ot . m o*  
mh no óoraTCTBi ? 6ycŁOK na xaT'i — a acypfia b KOMHaTi 1 

VI. K l a s s e :  1. /(oroBopn J'ycn 8 rpeicaMH. — 2. Popu a Kpinocra (IIopiBHaHe'. — 3. 
lIacn 3m1bioh)tb  ca, i mh siUHioeMO ca 3 uacoM. —  4. T h  Ho.iOBii;; TOMy poscy^H ii 
sanaMHTaii co6i toto . — 5 Kijiiico ^o6pa 3aBAHiyi0TŁ eiąe cero^HH ni/Mam A b c t p h i 
HicapeBH Mecna-y II. ? — 6. Hanafl TaTapcKHH Ha loacHy P yct (IlepeBifl 3 cTapo-pycKoro).
— 7. 11 jo npnBi!3ye 'e .toiurca ąo bIthhhh? — 8 IIpHroTOB.ieiiH .laTHHa flna iipnuaTia 
Eaesi. — 9. 3 k oxopoHaioTŁ ca 3BBipaTa b anwi bIą xonofly ? — 10. Cthxhi HOHa- 
bhąbtj. TBopH aiOflCKOi pyKH, — 11. O ckułko aipfinBHG ca b HayMi/(poTi THii Mano-
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pycicoro HOJiOBiica ? — 12. IIotomctuo 6e8iipHCTpacTHO poa^ae Koaty\OMy npHiia .̂iencHuyio 
€My (M.'ibv .

VII. K l a s s e :  1. Bo^a b skhtio pocjihh. — 2. Ochobhr mhcjił noeMii „KaBKaa". — 3. 
ćinauiin; /tyHaro fl.iH AbctphI  — 4. Hrpii y po3.iiriHnx napocib yicasy iotl nepas na 
i'x xapaK’rep. — 5. „I annii. mo hh cłbiti twbko i i  thhuco, mo b nycTHHi' y 
Heisoai h:hthu (Ulena.: „Ha Pia^Bo"). — 6. OcHOBaa sihc.il Kohhcłkoboi Ą y n i»  „Mce 
Caacaiie'1 — 7. ĄHinpoB': noporn. — 8. Hpr.iapoic b ĄoBroniyii. — 9. Hicy i^eio aacTynae 
AHTwrtHa? — 10. 3.1 i juô h myKaioTŁ cjisbh b s.ihx flj.Viax. — 11. łlYKaeMHHii tot 
Hapifl, KOTpnii He BaatHTŁ a i\iJ io 'i ^yiui Bce aa cboio necTŁ. (Maturitittspriifungs- 
Aufgabe). — 12 Mu neopraiLónii eeTBa He npoab.uikstl HiHKoro ikhtji ?

V. Lehrm ittel.
Zur Anschaffung von l.chrmitfeln standcn der Anstalt dic in Kapitel XI (Statistik) 

ausgewiesenen Lehrmittelbeitrage, Aufnahmstaxen und dieTaxen fiir Zeugnisduplikate, dem 
physikalischen Kabinett auch eine mit dem Min.-Erl. vom 29. Dezember 1904, Zl. 44131, 
bewilligtc aufierordentliche Dotation von 871 K zur Vcrfiignng. Doch sind dic Sammlungen 
nicht nur durch Kauf, sondern auch durch Schcnkungen angewachsen.

1. Lehrerbibliothek.

a) D u r c h  K a u f :
1. Uhlig, Bau und Bild der Karpaten. — 2. Sweet, A New English Grammar. -

3. Bourget, Le disciple. — 4. Daudet, Lettres de mon moulin. --  5. Augier, Theatre 
complet. — 6. Mistral, Mireio (deutsch von Bertuch). — 7. Koschwitz, Grammaire historiąue 
de la Iangue des Felibres. — 8. Dickens, The Adventures of OIiver Twist; The Life and 
Adventures of Nicholas Nickleby; The Personal History of David Coppcrfield. 9. Ostwald, 
Vorlesungen tiber Naturphilosophie. — 10. Hofler, Zur gegenwartigen Naturphilosophie. — 
11. Rethwisch, Jahresberichte tiber das hdhere Schulwesen, Jahrg. 18. — 12. Kunstwart, 
Jahrg. 18. — 13. Candela foaie bisericeasca-literara. — 14. Monatsheftc fur Chemie, Bd. 26.
15. Convorbiri Literare, Jahrg. 39. — 16. Zeitschrift fiir das Realschulwesen, Jahrg. 30. — 
17. Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der padag. Psychologie und Physiologie, 
Bd. 8. — 18. Mitteilungen der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien, Bd. 48. — 19. Zeitschrift 
fiir den physikalischen und chemischen Unterricht, Jahrg. 18. -  20, Die Neuercn Sprachen, 
Bd. 13. — 20. Liberty Tadd, Neue Wege zur kiinstlerischen Erziehung der Jugend.

b) D u r c h  S c h c n k u n g :
V o n  d e r  k a i s e r l i c h e n A k a d e m i e  d e r W i s s e n s c h a f t e n :  1. Anzeiger, 

41. Jahrg.
V om  k. k. h y d r o g r a p h i s c h e n  Z e n t r a l b u r e a u :  2. Jahrbuch, 10. Jahrg. 
V om  h o h e n  B u k o w i n e r L a n d e s a u s s c h u s s e :  3. Stenographische Pro- 

tokollc des Bukowiner Landtages, 1904.
V o n  d e r  k. k. L a n d e s r e g i e r u n g :  4. Kluczenko, Sanitatsbericht fiir die 

Jahre 1901 bis 1903.



Vom Herrn Direktor M a n d y c z e w s k i :  5. Jahrbuch des Bukowiner Landes- 
museums, 11. Jahrg.

V om  l obl .  s t a t i s t i s c h e n  L a n d e s a m t e :  6. Mitteilungen, 10. Hcft.
V om  l o b l .  L i t e r a r i s c h e n V e r e i n  i n W i c n :  7. Fcldcr, Aus meinem Lebcn.
Vom Herrn Prof. O 1 i n s c h i : 8. Bourget, Discipolul. Traduccre dc Marius.
Vom Herrn supplierenden Lehrer Z a p p 1 e r : 9. Kunsterziehung.
Vom Bibliothekar Prof. R o m a n o v s k y :  10. Zeitschrift des Allg. deutschen Sprach- 

yereines, 19. Jahrg. — 11. Bcihefte, IV. Reihe, Heft 25.
Von Sciner Exzellcnz dem Herrn Erzbischof und Metropoliten von Lemberg Josef 

B i 1 c z e w s k i : 12. Bedeutung und Wert des Lebens. A. R o m a n o v s k y.

2. Schiilerbibliothek.

a) D u r c h  K a u f :
1. Bettelheim, Anzengruber. — 2. Sittenberger, Grillparzer. 3. Grillparzer, Sapplio, 

10 Ex. — 4. Ahnfrau, 10 Ex. — 5. Konig Ottokars Gliick und Endc, 10 Ex. -  6. Koch 
und Vogt, Deutsche Literaturgeschichte, 2 Bd. — 7. Hansjakob, Aus meiner Jugendzcit. — 
8. Th. Storm, Aquis submersus. — 9. V. v. Scheffel, Juniperus. — 10. Rud. Franz, Der 
Aufbau der Handlung in den klassischen Dramen. — 11. Nagel, Erlauterungen zu den 
Hauptwerken der deutschen Literatur. — 12. Friedr. Gerstacker, Achtzehn Monate in 
Siidamerika, 2 Bde. — 13. O. Weise, Musterstlicke deutscher Prosa. — 14. Rud. Lindau, 
Aus China und Japan. — 15. Fr. Prosch, Geschichte der deutschen Dichtung, 2 Bde. - 
16. Rud. Baumbach, Zlatorog. 17. E. T. U. Hoffmann, Hoffmanns Erzahlungen. — 
18. Goschen, Geschichte des XIX. Jh., 3 Bde. — 19. Goschen, Meereskunde. — 20. Goschcn, 
Walther von der Vogelweide. — 21. Goschen, Der deutsche Roman. — 22. Goschen, 
Russische Geschichte. — 23. Goschen, Das Fremdwort im Deutschen. •— 24. GOschen, 
Deutsche Literaturgeschichte der klassischen Zeit. — 25. Goschen, Das deutsche Volkslied. — 
26. Deutsche Literatur im XIX. Jh., 2 Bde. — 27. Goschen, Volkerkunde. — 28. Góschcn, 
Romische Geschichte. — 29. Goschen, Griechische Geschichte. — 30. Goschen, Geologie. — 
31. Dimitru Stancescu, A. Oenncvraye; Ombra. 32. A. yiahuja, Clipe. de lini§te. — 
33. Constantin Bcrariu, Ale marii §i iubirii valuri. — 34. Vasile Alecsandri, Opere complctc.— 
35. N. Gane, Novele. — 36. Alexandru Davila, Vlaicu voda. — 37. Vasile Alecsandri, Opere 
complete. — 38. Dumitru Stancescu, Paul §i Virginia. — 39. St. O. Josif, Poezil. — 40. N. 
Jorga, Istoria lui Stefan cel Marę. 41. A. Vlahu{a, Romania Fitoreasca. - 42. Dimitru
Stancescu, Andersen. 43. La gura sobei. — 44. Franz Hoffmann, Erzahlungen ftir die 
Jugend: Jakob Ehrlich. — 45. Wohltun tragt Zinsen. — 46. Der Strandfischer. — 47. Der 
Tugenden Vergcltung. 48. Erziehung durch Schicksale.— 49. Arm und reich. — 50. Der 
Vogelhandlcr. 51. Rene. -  52. Die Sandgrube. -  53. Furchtlos und treu. — 54. Willy.— 
55. Schmulche-Leben. -  56. Dienst um Dienst. — 57. Man mufi sich durchschlagen. — 
58. Fiirst Wolfgang. 59. Josef Lauterer, Japan. — 60. George Coębuc, Versuri §i prosa. — 
61. J. Slayici, Din Betrani.

b) D u r c h  G e s c h e n k e :

62. Vom h o h e n  k. k. Mi n i s t e r i u m ftir Ku l t us  und  Un t c r r i c h t :  Josef Stcger 
und Adolf Daum, „Was die Jugend vom Alkohol wissen soll“. 63. Prof. Ludw. Wi nt er ,  
Hirtenbrief vom Erzbischof Bilczewski, 2 Ex. — 64. Prof. V. O lin sc h i, Schillers Gedichte. — 
65. Racine, Athalie. — 66. Ro s e n t o we r  J., I. KI., Max Schmied, Der Primiziant. - 
67. Fr. Hol der, 1. KI., Franz Hoffmann, Robinson Crusoe. — 68. Ferd. Frank, In der
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Dachstube. — 69. Christoph Schmied, Heinrich von Eichcnfels. 70. Rudolf Lerch, I. KI., 
C. Molli, Im Kampf mit Indianern. — 71. Otto Hoffmann, Der fliegendc Hollander. — 
72. Jul. Pedcrzani-Weber, Gotz von Bcrlichingen. — 73. Rud. Baumbach, Truggold. — 
74. Emilia Galotti. — 75. F e n n e r Dionys, I. KI., Bechstein, Marchenbuch. — 76. A u s- 
1 a n d  e r  Karl, 111. KI., Wilh-. Hauff, ErzShlungen. — 77. Ferd. Schmidt, Die Nibelungen.—
78. P r z y b y ł a  J., 111. KI., Ferd. Schmidt, Heroengeschichten aus der griech. Urzeit. —
79. J. Chantrel, Histoire contemporaine. — 80. B u c h  e n  Philipp, III. KI., C. Tanera, 
Heiteres aus Alt-Bayern. — 81. C h m i e l e w s k i  Viktor, III. Ki., Fr. Hoffmann, Durch 
Nacht zum Licht. — 82. H e id  Karl, III. KI., Frieda Storck, Der tolle Franz. — 83. Rai ner  
Emanuel, III. Ki. Karl Grim, Friedr. Schiller. - 84. T r i 11 Isr., III. KI., Entdeckung von 
Amerika. 85. Winkler M., Deutsche Jugend, 9. Band. — 86. Z a p p 1 e r, III. KI., Goethes 
Gcdichte. — 87. Schillers Gedichte. — 88. Vofi, Homers Odyssee. — 89. Rich. Wagner, 
Lohengrin. — 90. Z i t a r  Vasilie, III. KI., Jul. Verne, Der Chancellor. — 91. B e r a l l  
Rud., IV. Kk, Jul. Verne Nr. 19. — 92. Engelhorns Romanbibliothek, Der Heiratsstifter. — 
93. Maria Stuart. — 94. Jul. Verne Nr. 44. — 95, R u d  ic h  Arnold, V. KI., Alfr. Daudet, 
Die Konige in der Verbannung. — 96. Maurus Jokay, Der Renegat. — 97. Jokay, Drei 
Freier. — 98. A x e 1 r a d Herm., VI. KI., Der gute Kamerad. — 99. D r a g a t i n Edmund, 
VI. KI., Vidor Hugo, Hernani. — 100. Scribe, Le verre d’eau. — 101. M. Bayard und. E. 
Vanderburgh, Le gamin de Paris. — 102. Maria Stuart. — 103. K r u m h o 1 z Sam., VI. KI., 
Hoffmann, Die EIixiere des Teufels. — 104. Gust. Freytag, Technik des Dramas. — 
105. Emilia Galotti. — 106. Berth. Auerbach, Romanę. — 107. P o h o r y l e s  Pliob., VI, Kk, 
Philotas. — 108. Maria Stuart. — 109, Em. Galotti. — 110. R o s e n z w e i g  Moriz, VI. KI., 
Em. Galotti. — 111. S c h w a r z  Hermann, VI. Kk, Jul. Verne Nr. 62. — 112. Black Rclly, 
Die weifie Rosę. — 113. T a n n e n z a p f  H., VI. Ki., Schillers Gedichte. — 114. Von den 
Schtilern der VII. Kk: B e e r  Karl, Wallenstein. — 115. D a l l m a n n  Jakob, Jungfrau von 
Orl. — 116. G5tz. — 117. Laokoon. — 118. D u l b e r g  Sigmund, H. Diitschke, Der Olymp. — 
119. Wallenstein. — 120. A. Kleinschmiedt, Deutsches Sprachbuch. — 121. F r a n k e l  
Arnold, Goethes Briefe. — 122. G o 111 i e b Max, Erlauterungen zur Braut von Messina. — 
123. k o r b  e r  P., Minna von Barnhelm. — 124. S c h i e b e r  Simche, Quo vadis? — 
125. Meifiner Bruno, Minna von Barnhelm. — 126. Maria Stuart; Der Geizige. — 127. Emilia 
Galotti. — 128. Philotas. — 129. Victor Hugo, Hernani. — 130. Wallenstein. — 131. Iphigenie 
auf Tauris. — 132. Egmont. — 133. Gotz. — 134. Hermann und Dorothea. — 135. Jungfrau 
von Orl. — 136. Laokoon. — 137. § i n d 1 e r Michaelą Schillers Gedichte. — 138. Wallenstein. — 
139. Maria Stuart. — 140. Jungfrau von Orl. — 141. Minna von Barnhelm. — 142. Laokoon. — 
143. Iphigenie auf Tauris. — 144. Sappho. — 145. Hermann und Dorothea. — 146. S i l be r  
Schmerl, Scribe, Le verre d’eau. — 147. S i n g e r  Abraham, Theodor Korner.— 148. S t ad l e r  
Moses, Jungfrau von Orl. — 149. Z u nr e r Meer, Wallenstein. — 150. Moliere, L’avare. — 
151. Const. Negruzzi, Aprodul purice ; Lapuęneanu. — 152. Von Absolventen der Anstalt: 
B a k u  l i ń s k i  Arth., Coriolan. — 153. Der Cid. — 154. F l e c k  Otto, Wallenstein. — 
155. Konig Ottokar. — 156. Iphigenie. — 157. Torąuato Tasso. — 158. G o 1 d e s Otto, 
Minna von Barnhelm. — 159. Gotz. -• 160. Torąuato Tasso. — 161. Iphigenie auf Tauris.— 
162. G u t t m a n n  Adolf, Hermann und Dorothea. — 163. Iphigenie. — 164. Egmont. — 
165. Wilhelm Tell. — 166. Wallenstein. — 167. Julius Casar. — 168. Laokoon. — 169. Der 
Traum ein Leben. — 170. Die Ahnfrau. — 171. Erlauterungen zu Wallenstein, I. Teil. -  
172. Erlauterungen zu Wallenstein, II. Teil. — 173. zu Gotz. — 174. zu Hermann und 
Dorothea. — 175. zu Iphigenie. — 176. K a p r a 1 i k Hugo, Wilhelm Tell. — 177. Chamisso. — 
178. v. K r i e g s f c l d  AL, A. Daudet, Le petit chause. — 179. K u l i  a Leon, Minna von 
Barnhelm. — 180. Emilia Galotti. — 181. Jungfrau von. Orl. — 182. Gotz. — 183. Ottokars 
Gllick und Ende. — 184. Laokoon. — 185. L i c h t e n d o r f  Abr., Maria Stuart. -
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186. Wallenstein. — 187. Iphigenie. — 188. L i e b e r  Menasche, Nathan der Weise. — 
189. Eginont. — 190. Macbeth. — 191. L u t t i n g e r  Oscar, Macbeth. — 192. Re i nhar dt ,  
Max, Jul. Wolff, Der Raubgraf. — 193. S o b o t k i e w i c z  Franz, Shakespeare, Julius 
Casar. — 194. Longfellow, Evangeline. — 195. Scribe, Le verre d’eau. — 196. Wallenstein. — 
197. Laokoon. — 198. Iphigenie auf Tauris. — 199. Kbnig Ottokars GJtick und Ende. — 
200. W. Końigs Erlauterungen zu Julius Caesar. — 201. zu Hermann und Dorothea. — 
202. zu Wallenstein. — 203. zu Maria Stuart. — 204. zu Wilhelm Tell. — 205. zu Egmont.— 
206. zu Laokoon. — 207. Hermann und Dorothea. — 208 W o j n a r o w s k i  Ludwig, 
Julius Casar. — 209. Maria Stuart. — 210. Frl. Augustę B 1 u m, Schillers Gedichte. — 
211. Frl. Rachelle B 1 u m, Reineke Fuchs. — 212. Der Cid. — 213. Vofi’ Luise. — 
214. Minna von Barnhelm. — 215. Wilhelm Tell. — 216. Frl. A m b r o s i e w i c z ,  Reineke 
Fuchs. — 217. Frl. Anna Br i i l l ,  Hermann und Dorothea. — 218. Frl. Minna B r ii 1 1, 
Faust, 1. Teil. — 219. Frl. Clara F o r s t, Iphigenie auf Tauris. — 220. Frl. Mizzi F re ie r , 
Jungfrau von Orleans. — 221. Frl. Helene G o 111 i e b, Jungfrau von Orleans. — 222. Frl. 
Lilly B u j e s, Jungfrau von Orleans. — 223. Die Ahnfrau. — 224. Maria Stuart. — 
225. Von Unbekannten: Der Talisman von Oskar Hdcker. — 226. Iphigenie auf Tauris. — 
227. Franz Hoffmann, Hutę dich vor dem ersten Fehltritt. — 228. Julius Hoffmann, Die 
Kriegsgefahrte der Komanchen. — 229. F. Brunold, Hartę Kampfe. G. K o n i  g.

3. Geographisch-historische Lehrmittelsammiung.

D u r c h  K a u f :

1. Rich. Kiepert, Politische Wandkarte von Skandinavien. — 2. Heinr. Kiepert, 
Wandkarte der Reiche der Perser und Mazedonier. — 3. Rich. Kiepert, Stunime phys. 
Wandkarte von Frankreich. — 4. Heinr. Kiepert, Wandkarte des rom. Rciches. — 5. Sydow- 
Habenicht, Deutsches Reich und Nachbarlander. — 6. Toula, Kartę der Verbreitung nutz- 
barer Mineralien. Mit Erlauterung. 10 Exemplare. Dr. D. W e r e n k a,

4. Physikalisches Kabinett.

a) D u r c h  K a u f :

1. Mikrophon. — 2. Turbinenmodell. — 3. Apparat nach Plateau.— 4. Zwei Stimm- 
gabeln. — 5. Metallthermometer. — 6. Widerstandsbriicke. — 7. Kraftlinienapparat nach 
Szymansky. — 8. Normalmafistab. — 9. Wasserstrahlgeblase. — 10. Photogramme. — 
11. Horizontmodell. — 12. Keilapparat. - -  13. Standfestigkeitsapparat. — 14. Schneli- 
wagemodell. — 15. Hydraulische Presse. — 16. U-Rohre. — 17. Kegelventilmodell. — 
18. Apparat flir die Ausdehnung von Fltissigkeiten. — 19. Desgleichen fur Gase. — 
20—21. Eiskalorimeter nach Lavoisier und Bunsen. — 22. Apparat fur magnctische Ver- 
teilung. — 23. Photometer nach Bunsen. — 24. Modeli einer Ankeruhr. — 25. Durchschnitts- 
modell eines Dampfzylinders. — 26. Noack, Aufgaben fur physikalische Schuleriibungen. — 
27. Hahn, Wie sind die physikalischen Schuleriibungen praktisch zu gestalten ? — 28. Photo
gramme. (Vom Kustos angefertigt.)

b) D u r c h  S c h e n k u n g :
1. 5 Photogramme vom Schiller A x e 1 r a d Hermann. N. S l u s s a r i u k .
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5. Kabinett fur darstellende Geometrie.

D u r c h  K a u f :
1. Abwickelbare Schraubenfiache. — 2. Durchdringung eines Kegels mit einem 

sechsseitigen Prisma. — 3. Durchdringung einer Kugel mit einem vierseitigen Prisma. —
4. Schlagschatten einer bogenformigen Schablone. --  5. Schlagschatten eines Zylinders mit 
ąuadratischer Deckplatte. — 6. Schlagschatten eines Dreieckes. — 7. Schlagschatten eines 
Bolzenkopfes. — 8. Kreis mit drei Projektionen (aus Draht). — 9. Halbkugel und Zylinder 
(Holz-Blech-Modell). E. 11 n i c k i.

6. Kabinett fur Freihandzeichnen.

D u r c h  K a u f :
1. Widderschadcl. — 2. 2 Muscheln. — 3. Ohstmodelle: Apfel, 2 St. — 4. Birnen, 

2 St. — 5. Kirschen, 7 St. — 6. Flaschenkiirbisse, 5 St. — 7. Diverse Vogelfcdcrn, 11 St. — 
8 Exot. Falter in Glaskastchen, 5 St. — 9. Schillerbiiste. J. H c 1 z c 1.

7. Chemisches Kabinett.

D u r c h  K a u f :
Apparate: 1. Ozonapparat nach Lupkę. — 2. Chemische Demonstrationswage samt 

Taragewichten. — 3. 2 Winkelhahne. — 4. 1 Dreiweg-Gabelhahn. — 5. 2 Stlick Glasteile 
zu Hoffmanns Apparaten. — Biicher, Zeitschriften, Karten: 6. Heumann-Kuhling, Experi- 
mentierbuch. — 7. Deventer, Physikalisshe Chemie. — 8. Cdthener Chemiker-Zeitung 
(1. Oktober 1904 bis 30. September 1905). — Toula, Kartę der Verbreitung der Min. in 
Osterreich-Ungarn. — Praparate: 10. Calcium metallicum. Dr. R. S e g a  i l e.

8. Naturhistorisches Kabinett.

D u r c h  K a u f :
1. Naumann, Naturgeschichte der V5gel Mitteleuropas bis zur Schlufi-Lief. 150. —

2. Geognostisch-petrographische Sammlung, 120 St. J. Z y b a c z y n s k i.

9. Miinzensammlung.

D u r c l i  S c h e n k u n g :
I. C Kiasse: W e i fi m a n n Jakob 1 Stiick. — Ii. A KI.: B r c t f e i d 1, D a v i d 1, 

E y v e 1 i n g 4, G i u r u m i a Eugen 1, H e i t n e r 1, I w o n e t z 4, J u r i s t 1. — II. B Ki.: 
M a r c z u k  3. — 111. A KI.: F o r s t 1, K o n i k  1. — lii. B Ki.: T r i 11 1. — V. B KI.: 
Z u c k e r m a n n  Wilhelm 1. Zusammen 21 Stiick. Dr. D. W c r e n k a.

10. Lehrmitteisammlung fur Gesang.

a) D u r c h  K a u f :
1. Dr. H. Dras und Fr. Kriigeskotten, Zur Schillerfeier.

b) D u r c h  S c h e n k u n g :
1. Dr. Eusebius Mandyczewski, Der Aipenjager von Fr. Schiller (Manuskript, Geschenk 

des Komponisten). — 2. Derselbe, Die Hoffnung von Schiller, nach Schubertschen Motiven 
fur Schiilerchore gesetzt. H. H o m e r .
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11. Programmsammlung.
Nach viel Aufwand an Zeit und Miihe im Verlaufe von drei Jahren ist die Anlegung 

eines doppelten Zettelkataloges fiir die Programme im Februar d. J. endlich vollendet worden. 
Der Zweck dieser Katalogisierung der Programme war, die Beniitzung derselben zu 
ermdglichen und ihren Inhalt zuganglicher zu machen. Die Programme sind in drei grofien 
Kasten aufgesteilt und nach fortlaufenden Nummern geordnet. Fiir jedes Programm ist ein 
Zettel mit dem Namen der Stadt ais Ordnungswort und mit genauer Angabe des Inhaltes 
angelegt. Die Programme mit Abhandlungen haben aufierdem besondere Zettel, welche 
den Namen des Autors der Abhandlung ais Ordnungswort nebst der Titelabschrift der 
Abhandlung und der Angabe des Ortes, der Anstalt und des Schuljahres enthalten. Jeder 
Zettel ist mit der entsprechenden Nummer des Programmes versehen. Die Zettel mit dem 
Stadtenamen ais Ordnungswort bilden das Stadteregister und sind in alphabetischer Folgę, 
und zwar bei jedem Ortsnamen nach den Anstalten geordnet. Die Zettel mit dem Autoren- 
namen ais Ordnungswort, welche das Autorenregister bilden, sind einfach alphabetisch 
geordnet. Gegenwartig zahlt die Programmsammlung 5905 Nummern. V. Ol i nschi .

VI. Untersttitzung der Schiller.

A. Kronprinz Rudolf-Verein.

Kur a t or :
Se. Hochwohlgeboren der Herr k. k. Landesprasident Dr. Oktavian R e g n e r Ritter 

von B 1 e y 1 e b e n.
A u s s c h u f i m i t g l i e d e r :

V o r s t a n d :  Konstantin M a n d y c z e w s k i ,  Realschuldirektor.
V o r s t a n d - S t e l l v e r t r e t e r :  Herr kais. Rat Anton Be c k ,  Stadtrat.
S e k r e t a r : Herr Viktor O 1 i n s c h i, Realschulprofessor.
K a s s i e r im Schuljahre 1903/4 Herr Leonidas B o d n a r e s c u l ,  Realschullehrer, 

im Schuljahre 1904/5 Herr Theophil B r e n d z a n ,  Realschulprofessor.
Aus dem in der Generalversammlung vom 5. Dezember 1904 vorgetragenen Rechen- 

schaftsberichte des Ausschusses wird Nachstehendes mitgeteilt:
Im Vereinjahre 1903/4 zahlte der Verein 134 Mitglieder. Mit den Beitragen der 

Mitglieder per 404 K 3 h, den Interessen von Wertpapieren per 217 K, den Geschenken 
und dem Reste vom Vorjahre per 578 K 61 h, betrugen die baren Einnahmen zusammen 
1199 K 64 h, wornach sich gegeniiber den baren Auslagen bestehend aus: 675 K 12 h 
fur Schulgelder und momentane Unterstiitzungen, 180 K 40 h fiir Speisemarken, 27 K 
fiir Entlohnung des Vereinsdieners, 56 K 62 h fiir diverse Ausgaben, 40 K 40 h an Kurs- 
differenz fiir den neuen Hypothekenbrief 21256, ferner 200 K fiir 2 Ferialstipendien, 
zusammen ein Rest von 20 K 10 h herausstellt.

Das gegenwartige VermOgen am Schlusse des Vereinjahres 1903/4 besteht somit 
aus 4900 K in Wertpapieren, 4576 K 5 h in angelegten Geldern und 20 K 10 h bar.

Der Ausschufi ist in der angenehmen Lagę berichten zu kónnen, dafi der Vereins- 
kassa wahrend dieses Jahrcs namhafte Spenden zugekommen sind. So spendeten in gewohnt 
munifizenter Weise die wohllobliche Direktion der Bukowiner Sparkasse 100 K, der ldbliche 
Gemeinderat der Stadt Czernowitz 50 K und die lobliche israelt. Kulturgemeinde hier 30 K.



Rechnung uber das Vereinsjahr 1903/1904.

a) E in n a h m e n .

u.'
z
C/5

Obligat.
und

angelegte
Gelder

bar

Dh K h K h

1 K a s s a r e s t :
a) In Obligationen . . . .........................
b) Bei der Sparkasse auf 43.676 . . .

dazu Zinsen .............................................
Bei der Sparkasse auf 57.342 . . . .  
dazu Z in s e n .................... ....................

c) b a r ..................................................  . .

4900
3076

124
1335

40

55
28
10
12

58 46

2 S u b v e n t i o n e n :
Von der lóblichen S p a rk a sse ....................
Vom lObl. Gemeinderat der Stadt Czernowitz 
Von der lobl. israel. Kultusgemeiude . . .

100 K 
50 „ 
30 „ 180

3 S p e n d e n :
Seine Durchlaucht der Herr Kurator Statthalter Konrad 

Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfiirst . . .  30 K 
Seine HochwohlgeborenderHerr Biirgermeister 

Anton Baron Kochanowski . . . . .  10 „ 
Filiale der k. k. priv. galizischen Aktien- 

Hypothekenbank in Czernowitz . . . .  20 „ 
Se. Hochwohlgeb. Herr Josef Steiner . . .  25 , 

„ „ „ Dr. Paul Steiner . 20 „ 
, » „ Elias Aritonovici, Bo-

tuęani, Rumanien . 10 „ 
Frau Prot. Winkler . . 20 „ 135

4 I n t e r e s s e n :
Coupons der vinkulierten Papiere . . . .  

„ „ iibrigen Obligationen . . . .
180
37

—

5 B e i t r a g e d e r M i t g l i e d e r ......................... 404 03

6 R e i n e r t r a g n i s d e r  T h e a t e r v o r s t e l l u n g  
23. M a r z  1904 .............................................

vom
205 15

7 B e i d e r S p a r k a s s e b e h o b e n  . . . . 400 —

Summę der Einnahmen . . . 9476 05 1599 64
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b) A usgaben .
Po

st
-N

r.

Obligat.
und

angelegte
Gelder

bar

K h K h

1 Schulgelder und Handunterstiitzungen.............................. 675 12
2 Volkskiichenmarken................................................................. 180 40
3 Drucksorten, Brief- und S tem pelm arken ......................... 56 62
4 Inkasso (V ere in sd iener)....................................................... 27 —

5 Kursdifferenz fiir den neuen Hypothekenbrief 21.256. . 40 40
6 Ferialstipendium Silvester D a n c z u l................................... 100 —
7 „ Israel Bernhard Bukurestian . . . . 100 —

8 Bei der Sparkasse angelegt . . .  .............................. 400 —

9 Kassarest:
a) In Obligationen............................................................ 4900 —
b) Bei der Sparkasse auf 43.676 ................................... 3200 83

„ „ „ „ 57.342 ................................... 1375 22
c) B a r ................................................................................ 20 10

Summę der Ausgaben . . . 9476 05 1599 64

Gcpriift und mit den vorgelcgten Bclegen iibereinstimmend befunden.

C z e r n o  w i t z ,  am 18. November 1904.

Nikolaus Penteleyczuk m. p. Leopold Obengruber m. p.

"̂ 7 " e r z e i c ł i n i s
der im Kassarest mit dem Nominalwerte von 4900 K ausgewiesenen Obligationen.

a) Zwei vinkulicrte 4V,°/o Hypothekenbriefe der k. k. priv. galiz. Aktien-Hypotheken- 
bank Ser. C. Nr. 14794 und 21256*) iiber je 1000 fl. o. W. (=  2000 K) mit je 45 K 
am 1. November und 1. Mai falligen Zinsen;

b) ein 4%iger Hypothekenbrief der k. k. priv. galiz. Aktien-Hypothekenbank Ser. A, 
Nr. 1407 iiber 200 K mit Coupons vom 1. November und 1. Mai iiber je 4 K und 
Talon (Legat Wollmann);

c) eine 4%ige Schuldverschreibung des Herzogtums Bukowina, Ser. B, Nr. 2092 iiber 
200 K mit Coupons vom 1. August und 1. Februar iiber je 4 K und Talon;

d)  zwei Staatsschuldverschreibungen Nr. 38701 und 121166 iiber je 100 fl. o. W. (=  200 K)
mit Coupons vom 1. Oktober und 1. April iiber je 2 fl. 10 kr. 0. W. (=  4 K 20 h)
und Talon;

e) eine Staatsschuldverschreibung Nr. 13461 iiber 50 fl. 6. W. ( =  100 K) mit Coupons 
vom 1. Oktober iiber je 2 fl. 10 kr. o. W. (=  4 K 20 h) und Talon.
Im Vereinsjahre 1904/5 sind nachstehende Subventionen und Spenden eingeflossen: 

Von Seiner Hochwohlgeboren dem Herrn Kurator 50 K, vom hohen Landtag 200 K, vom 
Herrn stud. techn. Emil B e c k  5 K, von Frau Direktor Marie Dr. Z u r k a n an Stelle einer 
Kranzspende 20 K, von der loblichen Filiale der k. k. priv. galiz. Aktien-Hypothekenbank

*) Wurde im Vereinsjahre 1904/5 gezogen und um den 4°/0igen Hypothekenbrief
Ser. C Nr. 07775 Iiber 2000 K eingeldst.
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20 K, von der loblichen Aktiengesellschaft fiir Holzgewinnung und Dampfsagebetrieb 20 K, 
von der loblichen Bukowiner Sparkasse 100 K. Am 7. April 1905 wurde mit Zustimmung 
des loblichen Mannergesangyereines eine der von diesem Vereine veranstalteten Dilettanten- 
theatervorstellungen zugunsten des Kronprinz Rudolf-Vereines gegeben und brachte ein 
Reinertragnis von 115 K 58 h ein, das zu einem Ferialstipendium fiir einen leidenden 
Realschiiler verwendet wurde. Aus diesem Anlasse spendeten Seinc Hochwohlgcboren der 
Herr Kurator neuerlich 25 K, Seine erzbischofliche Gnaden der hochwiirdigste HerrMetro- 
polit Dr. V. v. R e p t a 11 K, der Herr Biirgermeister Regierungsrat Dr. R e i fi 10 K, 
Herr Oberrabbiner Dr. R o s e n f e l d  2 K und Herr Prof. Dr. P a w 1 i t s c h e k 10 K.

Den edlen Spendern ebenso wie dem loblichen Mannergesangvcrcine und den bei 
jener Theatervorstellung Mitwirkenden wird hier der warmste Dank der Vereinsleitung 
zum Ausdruck gebracht.

Samtliche Subventionen und Spenden fiir das Vereinsjahr 1904/5 werden im nachsten 
Berichte verzeichnet werden.

B. Stipendien.

ź
wo

Name

des Stipendisten K
la

ss
e Benennung

des
Stipendiums

Datum und Zahl 
des

V erleihungsdekretes

Jahr-
licher

Betrag

K b

1 Schafer Alfred . I. c
Technisches Stipen- 

dium der S tad t Czer- 
nowitz

Stadtm ag. v. 1. Juli 
1905, Z. 20102

100 —

2 Draginda Georg II. a Andreas v. Gaffenko- 
sche Stiftung

Landesausschufi v. 26. 
Noyember 1904, Z. 8130 100 —

3 Golz Adolf . . II. a Isak Rubinstein’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 18. Juni 
1904, Z. 17809 100 —

4 Mardari Demeter II. b
Leib Achner’sche 

Realschul-Stipendien- 
Stiftung

Landesreg. v. 7. Nov. 
1904, Z. 29885 240 —

5 Nastasi Johann II. b Beamtenvereinssti-
pendium

Realschuldirektion v. 4. 
Nov. 1904, Z. 874 120 —

G Ohlgiefier M. L. II. b
Leib Achner’sche 

Realschul-Stipendien- 
Stiftung

Landesreg. v. 24. Dez. 
1904, Z. 36333 240 -

7 Derselbe . . . II. b Israel Steiner’sohe 
Stiftung

Landesreg. v 26. Janner 
1905, Z. 779 100 —

8 Reus Eugen . . II. b Gr.- or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 2. Dez. 
1904, Z. 32781 160 -

9 Basil Hnatiuc . III. a
Stefan und Karolina 
Samborski’sche Stif

tung
Stadtmag. v. 6. Ju li 1903, 

Z 27971 120
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£
wo

Name

des Stipendisten K
la

ss
e Benennung

des
Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdekretes

Jahr-
licher

Betrag

K h

10 Konik Oskar . . III. a
Technisehes Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

Stadtmag. v. 26. Mai 
1905, Z. 20102 100

11 Neumann Job. . III . b Isak Rubinstein’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 18. Juni 
1904, Z. 17809 100 —

12 Zitar Basil . . III . b
Technisehes Stipen 

dium der S tad t Czer- 
nowit.z

Stadtmag. v. 13. Febr. 
1904, Z. 5549 100 -

13 Halarevici Aurel IV. a Gr.-or. Rełigions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 25. Nov. 
1902, Z. 31069 160 -

14 Laufer Salamon IV. b
Technisehes Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

Stadtm ag. v. 13. Nov 
1904, Z. 5549 100 -

15 Mihowan Dem. . IV. b Andreas v. Gaffenko- 
sche Stiftung

Landesausschufi v. 14. 
Februar 1903, Z. 7588 100 -

u; Hubner Sal. J. . IV. b
Leib Achner’sche 

Realschul-Stipendien- 
stiftung

Landesreg. v. 7. Nov. 
1904, Z. 29885 240 -

17 Strobel Martin . IV. b
Technisehes Stipen- 

dium der S tadt Czer
no witz

Stadtmag. v. 13. Febi\ 
1904, Z. 5549 100 -

18 Trichter Arnold IV. b 11 * '1 100 —

111 Wolski Leon IV. b Gr.-or. Rełigions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 9. Dez. 
1903, Z. 32700 160 -

20 Berliner Moses . V. a
Technisehes Stipen- 

dium der Stadt Czer- 
nowitz

Stadtm ag. v. 26. Mai 
1905, Z. 20102 100 —

21 Buohen Philipp . V. a 11
Stadtm ag. v. 17. Dez. 

1901, Z. 72792 100

22 Danczul Silv. V. a Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901. Z. 26564 160

23 H aras Stefan V. a 11 160 —

24 Dospil W ładimir V. a
Technisehes Stipen- 

dium der Stadt Czer- 
nowitz

Stadtm ag. v. 28. Janner 
1905, Z. 87275/04 100 -

25 Horowitz Josef V. a
K aiserFranz Joseph- 
Jubilaumsstipendium 
des Kronprinz Rudolf- 

Vereines 1898

Realschule v. 11. Okt. 
1901, Z. 625 142 80
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nte
cco

Name
des Słipendisten K

la
ss

e Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl
des

J  ahr- 
licher 

Betrag

K h

20 Isopenco Leon . V. a
Technisehes Stipen- 

dium der S tadt Ozer- 
nowitz

Stadtmag. v. 17. Dez. 
1901, Z. 72792 100 —

n Kellmer Cli. P. V. b Israel Steiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 29. April 
1905, Z. 12950 100 -

:1S Marciuc Nikolaus V. b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564 160 —

2!) Rainer Eduard . V. b
Technisehes Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

Stadtm ag. v. 28. Juni 
1901, Z. 20001 100 —

:so Sandru Eusebius V. b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564 160

:ii Schieber Abr. J. V. b Stipendium der Stadt 
Kimpolung

Stadtgem. Kimpolung v. 
24. Sept. 1904, Z. 4657 100 -

32 Segda W ładim ir V. b
Eisenbahn-Schul-
fondsstipendium

Staatsbalm-Direkt.ion 
Stanislau v. 10. Okt. 

1902, Z. 79795
200 -

33 Auslander Mos. VI. a
Technisehes Stipen

dium der S tadt Czer- 
nowitz

Stadtmag. v. 15. Dez. 
1900, Z. 63296 100 —

34
Nufibaum Jakob VI. b

Moses Steiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 25. Janner 
1902, Z. 31433/01 100 -

35 Tarnawski Kornel VI. b
Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 18. Mai 
1904, Z. 10193 160 —

36 Diamand Jos. Sel. VII. a
Moses Steiner’sche 

Stiftung
Landesreg. v. 17. Juni 

1900, Z. 13031 100 —

37 Mahr Arthemius V II b
Klaudius R itter v. 

Jasinski’sche Stiftung
Landesreg. v. 18. Dez. 

1903, Z. 33841 300 —

38 Soroczynski Rud. VII. b
Technisehes Stipen

dium der S tadt Czer- 
nowitz

Stadtmag. v. 7. Dez. 
1899, Z. 64670 100
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C. Schiilerlade 1 904/5 .

E i n n a h m e n :
1. Rest vom V orjahre............................................. . . .  . . .
2. Nachtrag zur Schiilersammlung der yorjahrigen II. b, III. a, IV. b, V. a u. VI. b
3. Spende der Abiturienten G n l m a n n  Adolf 2 K, G u t m a n n  Nissen 

3 K, H e l l m a n n  1 K, H i l f e r d i n g  2 K, Ka ha n  2K,  Rabi noyi c i  
2 K, R e i n h a r d t  2 K, W i n k l e r  2 K und T r i c h t e r 6 0 h

4. Spende auf eine anonyme Postanweisung . . . .  . , . .
5. , des Herrn G o t t l i e b  . . . .  . .  . .
6. Die Aufnahmshefte e r g a b e n ......................................................  . .
7. Fur yerkaufte Lehrbiicher .................... . .
8. Flir den Verkauf von Jahresberichten und L ehrp lanen .............................
9. Die Schadenersatze einiger Schiiler ergaben.................................................

10. Die Schiilersammlung ergab in der I . a . .  ...................................
, „ , „ „ I. b ..................................................
. » . „ „ I. c . ....................  . . .

II.
II.

III.
III.
IV. a
IV. b
V.
V.

VI.
VI.
VII.

„ VII. b .........................
Summę der Einnahmen

A u s g a b e n :
1. Fur B i i c h e r ..............................  . . . .
2. „ Krankheitsaushilfen..........................
3. „ H andun terstiitzungen .........................
4. „ Schulgelder..............................................
5. „ Blocks, Reąuisiten und Buchbinderarbeit
6. „ K l e i d e r ..................................................
7. „ S peisem arken .......................... . . .
8. R e g ie a u s la g e n ..................................................

310 K 29 h
58 » 62 „

15 60 „
8 „ 38

20 „ --„
14 „ 32 n
11 „ 10

7 „ 06 „
9 „ 74 ,

64 „ — „
113 „ 20 „
94 „ 90 „

108 „ 10 „
100 „ — „
105 „ — „
45 --„
52 „ —  „
69 „ 80 „

147 „ — „
78 n 20 „
53 n 92 ,
33 „ 40 „
49 20 ,
20 „ — „

1588 K 83 h

936 K 90 h
50 „ --- „
90 „ 80 „
71 „ 36 ,

218 „ 70
29 „ 50 „
48 „ —  ,
14 » 60 ,

Summę der Ausgaben 1459 K 86 h

R e c h n u n g s a b s c h l u f i :
E innahm en ..................................................................................................................  1588 K 83 h
Ausgaben ...................................................................................................................  1459 „ 86 „

Verbleibt mithin ein Rest von . . 128 K 97 h
Gepriift und richtig befunden:

L. Kirilowicz m. p. A. Bocca m. p.
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Aufierordentliche Unterstiitzungen in Krankheitstallen erhielten 3, Handunterstiitzungen 
9, Zuschiisse zum Schulgelde 5, Blocke und andere Reąuisiten 97, Kjeider 3, Volks- 
ktichenmarken 4 Schiiler.

Die Bibliothek der Schiilerlade, welche Professor V. O 1 i n s c h i verwaltete, umfaflt 
gegenwartig nach Ausscheidung der abgeniitzten und der nicht mehr im Gebrauch be- 
findlichen Lehrbiicher 1228 Bandę. Wahrend des Schuljahres wurden 189 neue Lehrbiiclier 
angeschafft. Einen bedeutenden Zuwachs erhielten die Bibliothek audi durch Schenkungen. 
Die lobliche Verlagsbuchhandlung T e m p s k y  in Wien schenkte in munifizenter Weise 
55 Bandę im Werte von 192 K, die lobliche Verlagsbuchhandlung P i c h 1 e r s Witwe und 
Solin in Wien 10 Bandę im Werte von 36 K, die lobliche Verlagsbuchhandlung Kl e i n -  
ma yer  und Ba mb e r g  in Laibach 10 Bandę im Werte von 24 K, die lobliche He r d e r s c h e  
Verlagsbuchhandluug in Freiburg im Breisgau 12 Bandę im Werte von 19 K 68 h und die 
lobliche Verlagsbuchhandlung R a u c h  in Innsbruck 1 Band im Werte von 1 K 90 h. 
Ferner schenkten Direktor K. M a n d y c z e w s k i l 8  Blicher, Prot. A. B o c c a 4 und folgende 
Schiiler der Anstalt: A b o s c h  1 Buch, B r a n d m a n n  2 (I. KI.); A d a m i e k a  2, 
B l u m r i c h  1, C o r n e  Sev. 1, Da v i d  1, D i a m a n t  1, E i v e l i n g  1, F i l d e r ma n n  7, 
G o l d i n b e r g  Isidor 2, G r i n s p o n  1, G r u b e r  1, J a k o b  1, J u r i s t  2, L e r  Adolf 1 
(11. Kk); B i b e r  1, C a l m a n o v i c i  1, E n g l e r  1, H e l d  1, J i r k u  2 (III. KI.); 
A x e l r a d  1, B l a u k o p f  1, F i § e r Alexandru 6, F i s c h e r  Brnno 3, F l c m i n g e r  2, 
H u y e r  3, K a n i u k  3, N e m l i c h  8, S c h u 1 b a u m 5, Wi a t r ows k i  2, Ża n k o ws k i  1. 
(IV. KI.); K l i k a  2, R a i n e r  1, V a i s l  (V. KI.). Die lobliche Buchhandlung Romuald 
S c h a 11 y in Czernowitz gewahrte einen 10°/oigen Rabatt. Im abgelaufenen Schuljahre 
wurden an 250 Schiller 1080 Biicher verliehen. Demnach nimmt die Halfte der Schiller 
die Schiilerlade in Anspruch.

Sammlung der Schiilerlade.
a) N a c h tra g  zu m  S c h u lja h re  1903/4.

II. K l a s s e  B: Singer A. 1 K, Lehr 2 K, Zappler 2 K, Strafier 50 h, Nedey 50 h 
Stenzel 80 h.

III. K l a s s e  A: Beral 5 K, Calmanovici 5 K, Grinspon 2 K, Felder 10 h.
IV. K l a s s e  B: Rippel 50 h, Rath 20 h, Schenkelbach 50 h, Óhlgicfier 1 K, Klika 10 K, 

§andru 40 h, Zuckermann W. 1 K, Krassel 80 h, Segda 50 h, Spindel 70 h, Windreich
1 K 20 h, Zappe 60 h, Schafer 1 K, Turtel 1 K.

V. K l a s s e  A:  Blasenstein 50 h, Feuer 50 h, Frenkel 50 h, Fuchs 1 K, Hubert 1.
VI. K l a s s e  B : Baltinester 50 h, Gottlieb 1 K, Lichtendorf 1 K, Lorbecr 50 h, Lotz 50 h, 

Mahr 1 K, Meisner 50 h, Noga 1 K, Pauker 50 h, Rim 50 h, Rosentower 1 K, 
Schieber 50 h, Schneider 50 h, Schwarz 50 h, Schindler 60 h, Singer 50 h, Sobolewski 
50 h, Sorocziński 50 h. Steinbrecher 50 h, Suck 50 h, Tarnawiecki 70 h, Waldmann 
50 h, Weismann 50 h, Welt 50 h, Werbel 1 K, Zwilling 1 K, ein Schiiler 2 h.

b) Im  S c h u lja h re  1904/5.
I. K l a s s e  A:  Abosch K 0'50, Arje P00, Bachowski 050, Baratz 200, Barbier 2-00, 

Borecki P00, Bartha 4'00, Bartsch 2'50, Benda 2'00, Blum 2 00, Bojescul 0’50, Brand
mann P00, Brautmann 200, Buchhalter P00, Bucksbaum 2'00, Chussed 100, Cigu- 
sievici 0'50, Caufmann 2 00, Czanerle 3'50, Dachner 0’50, Decker P00, Donnenfeld
2 00, Drancz 2'00, Duchaczek 2 00, Dutkowski P00, Felder P00, Fenner 2'00, Fisch- 
mann 2 00, Fromn 3‘00, F'usul 0'50, Glanz 0'50, Gliickstern 2'00, Gold 2 00, Gold- 
schlager 2 00, Gronich P00, Grofi 2-00, Gruber Abraham 2’00, Gruber Viktor P00, 
Haber P00, Haiwas 0'50, Hiitner 2 00, zusammen 64 00.
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I. K 1 a s s e B : Holder 4'00, Holicki 440, Jakob 2040, Joresch 2'40, Kapaun 040, 
Karmelin 180, Kestenbaum 0'40, Kimmelmann 070, Klein 130, Kluczyński 040, 
Koicim 180, Koller 3‘20, Korner 200, Kostmann 070, Kritzer 070, Kurzmann 0 50, 
Landau Naftali 120, Landau Siegfried 8 00, Laufer 040, Lerch 100, Levifchi 0 40, 
Liąuornik Jakob P20, Liąuornik Max 0'80, Liutyk 0'40, Lóbel Froim 240, Lóbel 
Josef 6-00, Ldbl Israel 1'40, Machniewicz 0'60, Mayer Adolf 1 -60, Mayer Władimir 340, 
Mehlcr l -00, Meiselmann 140, Menczer 040, Metz 040, Miltsovits 2‘00, Mistera P20, 
Mtick 4'00, Muszyński 0-20, Neumann 040, Oberhofner 070, Olszewski 440, Pelz 340, 
Penzar 4 00, Pikholz 040, Poklitar 1’60, Pomeranz 3'20, Prelicz 070, Rapaport 10 00, 
zusammen 113'20.

I. K l a s s e  C: Redlich 2 00, Reiner P40, Reinstcin 140, Rosenberg 100, Ruber 200, 
Rudich 1 '90, Salis 2 00, Schechter 240, Schafer 4'00, Scherer 140, Schmidt Erich 340, 
Schmidt Julius 940, Schmidt Roman 2'00, Schwarz 240, Schniapp 240, Schniop 4 00, 
Schulz 1'90, Seliger P00, Sicofand 340, Singer P40, Smoliński 040, Solt 2'00, Spitzer 
0-50, Spieler P00, Simche 240, Szynkariuk 140, Tchir OHO, Trichter 1'80, Trommer 
070, Vetter Rudolf 2-00, Weismann 2'00, Weitzner P50, Welt 4'00, Weywara 24)0, 
Wielemans 440, Wilke 6'00, Wirth 240, W ittner340, Wlodkowski 2 00, Wolski P00, 
furcan 440, Zimring P50, Zucker 2’00, zusammen 9490.

II. K l a s s e  A:  Adamińka 34)0, Albota 040, Axel 040, Bartfeld P00, Blumrich 1000, 
Brender 100, Bretfeld P00, Brettschneider P00, Bruckner 2-00, Briill 3 00, Ciupało POO, 
Corne POO, Czaczkes P50, Dawid 2-00, Deichsler 24)0, Diamant 34)0, Dorsch POO, 
Dospil POO, Draginda POO, Drwota POO, Mahr 240, Eckhaus POO, Ehrlich POO, 
Eiveling 4-00, Feuer POO, Fliegelmann POO, Finger Hermann OHO, Finger Rubin 
POO, Fieldermann 10 00, Frankel 44)0, Fuhrmann POO, Giurumia Stefan POO, 
Giurumia Eugen POO, Glatter 200, Gliicksmann 0'50, Goldenberg Benno 2’00, 
Goldenberg Isidor 2'00, Golz Adolf 2'00, Golz Salamon 2-00, Grinspon 4-00, Gruber P20, 
Guttmann P50, Haber 2'00, Hehn POO, Helfer 0 50, Unicki 0'50, Iwonetz POO, Jacob 34)0, 
Jurist 10 00, Karp 4-00, Kohn Isak POO, Kohn Layos 24)0, zusammen 10810.

II. K l a s s e  B:  Dupler POO, Kowaliuk P30, Kurzmann 0'80, Kulczycki 2-00, Lang 2-90, 
Lauric POO, Lehr Adolf POO, Lehr Karl 7-00, Ludwar 10'00, Marciuk 0 50, Mardari P80, 
Matula 34)0, Mayer 6'00, Menczel 2'00, Merdinger POO- Metz 24)0, Miincke 5'00, 
Nastasi 2-40, Neumann 0-50, Óhlgiefier P50, Pawłowski 24)0, Perlmann 0’50, Reh P50, 
Reiner POO, Reus P50, Rosenstock P60, Rosentower POO, Rudich Emil 2 00, Rudich 
Max 2 00, Sauer 24)0, Schanker POO, Scharf 240, Schifter 140, Schlomiuk 040, 
Schmidt 0-50, Seeburg P40, Skorecki P90, Solt POO, Sternberg Aron P30, Sternberg 
Hersch 200, Strasser 049, Trager 049, Tresser Beri POO, Tresser Moritz POO, 
Uscher 040, Tritt POO, Volo§ciuc 440, Waldmann240, Wiżnitzer Isak 3’80, Weinbach 
049, Weiner 0 59, Werter 040, Wiesenfeld 040, Willig Paul POO, Willig Max POO, 
Zellermayer POO, zusammen 10000.

III. K l a s s e  A:  Auslander POO, Biber 070, Brender 0-80, Calmanovici 1240, Chmie
lewski 2’00, Christofory 140, Crasnaselschi 1240, Duchaczek 3 00, Draginda 140, 
Dworzak 2 00, Elling POO, Forst 840, Gelber 040, Gottesmann 040, Gottlicb 240, 
Gottlieber POO, Grigorowicz 14)0, Gronich 340, Hack P90, Halpern 240, Heieis 2-20, 
Heitner 0 39, Held 6 00, Jirku 549, Jlowski 240, Juster 640, Kaindl 140, Katz 670, 
Kommer 3 00, Kosiński 2 00, Kowarzyk 240, Lehr 440, Leugner 1 50, Lilion 340, 
Mayer 140, Mtick 1-80, zusammen 10540.

III. K l a s s e  B: Nedej 040, Neumann Johann POO, Neumann Markus 0-80, Offenbcrger 
2-00, Ornatowski Julian 140, Ornatowski Ladislaus 140, Padowicz 0’20, Popeskul POO,
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Przybyła P60, Rainer POO, Ramler Mendl 200, Ramler Mordko 200, Remetier 0 20, 
Renowicz 200, Rudich 100, Schmucker 040, SchriStter 1-80, Scnder2O0, Singer 2 00, 
§or 100, Steirenschofi 100, Tritt 100, Ulrich 200, Unger 0'80, Urmann OOO, 
Waldmann 0-20, Walzer 200, Wassermann 300, Weinraub OOO, Weisinger OOO, 
Winkler OOO, Zakliński 200, Zappler 400, Żitar OOO, Żurakowski Severin 1'00, 
Żurakowski Stanislaus OOO, zusammen 4500.

IV. K 1 a s s e A : Albota OOO, Axelrad 7-40, Bartfeld POO, Baumgartner 070, Beral 500, 
Birnberg OOO, Blaukopf OOO, Bodnar OOO, Bohm P20, Chefi OOO, Cioban 0 30, 
Dynes OOO, Eidinger OOO, Eisenberg 200, Eiser 0-40, Eckhaus OOO, Engler 0-50, 
FelderO'20, Fischer A. 5'00, Fischer B. 3 00, Fleminger P40, Fontin4O0, Froschel 2'50, 
Grinspon P50, Grofi OOO, Gruber OOO, Guttmann OOO, Haber OOO, Halarevici 0 60, 
Herdan 0’40, Hermann 0-50, Huyer 200, Jettmar 030, Kaniuk P50, Kellner 0 40, 
Kernefi 070, Kiesler OOO, Klein OOO, Schulbaum 300, zusammen 52-00.

IV. K l a s s e  B:  Kohn 100, Koźiśek 300, Kozarkewicz POO, Kramer POO, Krassel 3 00, 
Laufer 2-00, Lichtendorf POO, Lówenberg 100, Mandinach POO, Marchart OOO, 
Mihowan 100, Nemlich 500, Oberweger 070, Ohera 2 00, Pihuliak OOO, Roli 0 30, 
Rosenbaum 200, Riibner 2 00, Schadle 1'50, Schafer20P, Scharf OOO, Schechter 200, 
Schieber 200, Schifter 5'00, Schmidt 200, Schollmayer 1-00, Schor Isak 200, Schor 
Pinkas POO, Singer POO, Sladeczek 2-00, Strobel POO, Szweiger 0'50, Trichter Arnold 
2-00, Trichter Richard 200, Va§uta 5'50, Waltenberger2O0, Warmbrand P50, Weisinger 
POO, Wiatrowski POO, Wolski P50, Żankowski OOO, Sattinger P50, zusammen 69 80.

V. K l a s s e  A:  Antschel POO, Berghof POO, Berliner 0-50, Bertisch 200, Bruckner 2 00,
Buchen Boruch 400, Buchen Philipp POO, Czopp 300, Dorn 2-00, d’Endel POO,
Faerętain 4-00, Ritter v. Fiondor POO, Frimmet 2-00, Gaster 500, Gelbart 0 50,
Giacomelli 2-00, Haras 0'50, Hellmann 2 00, Heuchert POO, Horovitz Alois Paul 500, 
Horowitz Mordko P50, Hohn 500, Kahan 100-00, zusammen 14700.

V. K l a s s e  B: Kellmer 0'50, Klika 10-00, Klinger POO, Kosiński POO, Kula 0'50,
Manowarda P20, Marciuc P50, Osterer 100, Paskal 200, Rainer POO, Rath POO, 
Rudich 7p00, Salzmann 200, §andru 0-80, Schieber 0-50, Schulz POO, Simche 7 20, 
Spindel POO, Spodheim 6-00, Turtel 2 00, Vaintrobu 6-00, Vais 10-00, WeiBglafi 200, 
Zuckermann Karl 600, Zuckermann Wilhelm 600, zusammen 78'20.

VI. K l a s s e  A:  Allerhand POO, Auslander POO, Axelrad 1202, Barylewicz PIO, 
Birnbaum POO, Blasenstein POO, Buchbinder 400, Danylewicz 110, Dragatin 300, 
Eberle 700, Eidinger POO, Engel 0-50, Feuer POO, Freier 1-20, Frenkel POO, Fuchs 
POO, Haber 1 50, HeitnerO'50, Hubert 200. Isopescu 2-00, Josef 1000, zusammen 53 92.

VI. K l a s s e  B: Kimelmann 0'50, Kommer 200, Lerch 0 50, Martin 1-50, Nufibaum 0 50, 
Pohoryles 1'50, Poloni 5-00, Rieber 0-50, Rosenzweig Moritz 500, Rosenzweig Otto 6-00, 
Schechter P50, Stark 0p40, Suck POO, Schiffer 0-50, Siperstein 2-00, Tarnavski 2-00, 
Welt P50, Weibel 100, Weifimann 0’50, zusammen 33-40.

VII. K l a s s e  A: Antonowicz 1000, Axelrad 5-00, Baltinester 200, Dallmann POO, 
Diamant 0'50, Dawidowicz 200, Dulberg 800, Frenkel 0-50, Gregor 1000, Hanker 200, 
Koch POO, Kolischer 3'20, Lichtendorf 3'50, Lorber 0-50, zusammen 49-20.

VII. K l a s s e  B:  Lotz 1.00, Mahr 200, Meisner P50, Noga 0-50, Rim 0-50, Roscntower 2'50, 
Schieber POO, Schneider POO, §indler 1 00, Silber 0-50, Sobolewski 0’50, Sorociński 200, 
Stadler POO, Tarnawiecki 0'50, Waldmann 0-50, Weifimann 0-50, Weinmann POO, 
Zumer 050, Zwilling 2-00, zusammen 2000
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D. Sonstige Unterstiitzungen.

Das k. k. Ministerium ftir Kultus und Unterricht hat mit dcm Erlasse vom 3. Marz 1905, 
Zl. 4759 bis auf weiteres den Jahresbetrag von 1000 K aus dem Bukowiner gr.-or. Religions- 
fonde behufs Verteilung an arme gr.-or. Schiller dieser Anstalt bewilligt. Aus dem pro 
1905 angewiesencn Betrage wurden den beziiglichen Bestimmungen gemafi von der Lehrer- 
konfercnz fiir das erste Halbjahr an 17 Schiller gr.-or. Konfession Handunterstiitzungen 
von 13 bis 42 K und im Gesamtbetrage von 350 K bewilligt. Der Rest von 650 K gclangt 
im I. Semester des kommenden Schuljahres zur Verteilung.

Das hochwiirdigste Konsistorium hat zur Unterstiitzung bedtirftiger Teilnehmer am 
gr.-or. Choralkirchengesang 200 K gespendet, welcher Betrag seinem Zwecke zugefiihrt 
worden ist.

Dic k. k. Betriebsleitung der Staatsbahnen gewahrt ftir Schiilerausfliige, ebenso wie 
einzelnen bediirftigen und wiirdigen Schiilern ftir die Ferienreisen in den Heimatsort und 
retour eine 50%ige Ermafiigung.

Der Verwaltungsrat der Czernowitzer Elektrizitatswerk- und Strafienbahngesellschaft 
hat auch in dicsem Jalire fiir arme Schiiler zum Zwecke des Schulbesuches crmafiigte 
Fahrkarten bewilligt.

Unbemittelte Schiiler finden im Erkrankungsfalle unentgeltliche Behandlung bei den 
Herren Arzten. Im abgelaufenen Schuljahre haben 57 Schiiler von dieser Wohltat Gebrauch 
gemacht; es muB daher auch namentlich der Herren Doktoren D. Anhauch,  H. B ecker, 
J. F 1 i n k e r, K. F u c h s, O. G h e o r g h i a n ,  B. G o l d f r u c h t ,  O. H o n i c h, L. Hut -  
s c h n c c k e r ,  E. I s o p e s c u l ,  L. K l e i n w a c h t c r ,  D. K l a r f e l d ,  L. L u t t i n g e r ,
B. M a j e r s k i ,  N. N u f i b a u m ,  W. P h i l i p o w i c z ,  E. P r o c o p o v i c i ,  A. R o h m  er,  
G. S c h i f t e r ,  J. S c h i e b e r ,  J. S e y k ,  L. S t e f a n o w i c z ,  A. S w i e r z c h o ,  M. 
W c i n r e b und A. W o l f  gedacht werden, die der Jugend ihren Rat und ihre Hilfc 
uncntgcltlich angcdcihen lieBen.

Die Direktion fiihlt sich angenehm verpflichtet, allen Wohltatern im Namen der studierenden 
Jugend fur die ihr zugewendeten Unterstiitzungen den warmsten Dank auszusprechen.

VII. G esundheitspflege.

1. Schularztlicher Bericht.

Dic Tatigkeit des Schularztes entwickelte sich auf den durch die Erlasse der k. k. 
Landcsrcgicrung vom 27. Juli 1902, Zl. 5080 und 10. Marz 1903, Zl. 38731, vorgezeichnetcn 
Wegen.*)

Mit der Untersuchung der Schiiler wurde in der ersten Halfte des Septcmber 1904 
begonnen und wurde diese derart ausgefiihrt, dafi an jedcm unterrichtsfreien Dienstag und 
Freitag von 3 Uhr nachmittags an etwa 20 — 25 Schiiler im Beisein des Klassenvorstandes 
untersucht wurden. Der Vorgang bei der Untersuchung war dieser, dafi der nach dem 
Kataloge aufgerufene Schiiler mit entblofitem Oberkorper vortrat und der Befund mit Ein-

*) Siehe Jahresbericht XXXIX, Schulnachr. S. 22 und XL, S. 60.
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haltung der Reihenfolge der Rubriken in den dem Wiesbadener Formulare *) nachgc- 
bildeten Gesundheitsschein eingetragen wurde.

Zur Qualifikation der allgemeinen Korperkonstitution wurden die Grade „kraftig", 
„mittelkraftig" und „schwachlich" gebraucht, wobei weniger auf das Vorhandcnscin von 
Fcttansatz, dagegen mehr auf die Entwicklung des Knochenskclettes und der Muskulatur 
Rucksicht genommen wurde. In denFallen mit „schwachlicher" allgemeiner Konstitution war 
ausnahmslos auch blasse Gesichtsfarbe und Blasse der sichtbaren Schleimhaute vorhanden. 
Schiiler von dem erwahnten Aussehen wurden ausnahmslos auf Erkranknngen der Brust- 
organe (Lunge, Herz) untersucht.

Von den 611 untersuchten Schiilern waren in der:

Klasse Schiiler-
zahl kraftig mittelkraftig schwachlich grofiter

Brustumfang
kleinster

Brustumfang

I. 196 109 18 17 83 59
II. 102 74 16 12 81 60

111. 73 63 6 4 90 60
IV. 82 73 9 — 94 65
V. 62 55 7 — 95 68

VI. 47 44 3 — 90 71
VII. 49 38 6 2 98 72

Es sind somit mit schwachlicher Korperkonstitution befunden worden in der I. KI. 
8 06“ 0> II. KI. 11 -7%, III. KI. 5-4%, IV. KI. 0%, V. KI. 0“/0) VI. KI. 0%, VII. KI. 4'07»/„. 
Somit weist die I. Klasse die relativ groBte Anzahl von korperlich schwach entwickelten 
Schiilern auf. Eine Erklarung hiefiir ist in den physiologisch begriindeten Wachstumsver- 
hiiltnissen gegeben, was auch aus der nachstfolgenden Tabelle iiber GrOCen und Gcwichts- 
verhaltnisse zu entnehmen ist.

Die Grdfie und das Gewicht der Schiiler wurden klassenweise mittelst den in der 
Turnhalle des hiesigen Turnvereines befindlichen Apparaten durch den Turnlehrer bestimmt 
und gestalten sich die Grofien und Gewichtsverhaltnisse folgendermafien:

Klasse Schiiler-
zahl

kleinste Hohe 
in Centimeter

gróBte Hohe 
in Centimeter

kleinstes Gewicht 
in Kilogramm

grofites Gewicht 
in Kilogramm

I. 196 127 172 25 63
II. 102 129 174 27 72

III. 73 144 177 33 67
1 iv. 82 151 180 34 78

V. 62 153 187 39 79
VL 47 154 181 43 73

VII. 49 154 183 50 80

Nach dieser Tabelle haben die V. und VII. Klasse die besten, die I. Klasse die 
schlechtesten Resultate in Bezug auf Wachstum und Korpergewicht aufzuweisen.

®) Die Rubriken des Gesundheitsscheines sind: Allgemeine Konstitution, GrćSBe, 
Gewicht, Brustumfang, Brust und Bauch, Hautcrkrankungen (Parasiten), Wirbelsaule und 
Extremitaten, Augen und Sehscharfe, Ohren und Gehbr, Mund, Nase und Sprache, besondere 
Bemerkungen und Vorschlage fur die Behandlung in der Schule, Mitteilung an die Eltern, 
Anmerkungen des Lehrers. Siehe Eulenberg-Bach, Schulgesundheitspflege, II. Bd.
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Krankhafte Zustandc wurdcn konstatiert in:

Klasse
Schiilcr-

zahl

herab-
gesetzte

Seh-
scharfe

herab-
gesetzte

Hor-
scharfe

1. 196 47 8
11. 102 42 6

III. 73 11 7
IV. 82 24 7
V. 62 19 2

VI. 47 14 2
VII. 49 11 2

Rachen- 
und 1 Caries 

Nasen- der 
erkran- i Zahnc 
kungen |

Verkriim-
mung
der

Wirbel-
saule

de
rh

er
ab

ge
s.

Se
hs

ch
af

te
o

1 *
al

le
r

K
ra

nk
he

ite
n

5 18 11 2309 45-04
5 22 10 41-1 83-5
2 | 7 6 15-0 45-2
6 1 13 2 29-2 63-4
5 i 5 30-6 50-0
6 _ 297 46-9
4 | — — 22-4 306

Dic Untcrsuclmng der Augen in Bezug auf das Schvermogen wurde nur bci gutein 
Tageslichte, und zwar jedes Auge fur sich bei verdecktem zweitem Auge auf 6 Meter 
Distanz mittelst der Snellenschen Tafeln vorgenommen.

Die Priifung der Horscharfe wurde bei dichtem AbschluB des eincn Ohres mit der 
Fingerkuppe und Schliefienlassen der Augen mittelst einer Rofikopf-Uhr derart vorgenommen, 
da!3 die 1 Meter vom zu prtifenden Ohre entfernte Uhr abwechselnd gcnahert und entfcrnt 
und das so vom zu untersuchenden Schtiler angegebene Horresultat im Vergleiche mit dem 
normalcn Gehor des Untersuchers verwertet wurde.

Uber alle bei einem Schiller, konstatierten Gebrechen wurden die Eltern mittelst 
einer M i 11 e i I u n g verstandigt, mit der Einladung, die erwahnten krankhaften Zustandc 
von einem Spezialarzt untersuchen und behandein zu iassen.

Die vom Berichterstatter geftihrten Vormerkc iiber alle im abgelaufenen Schuijahr 
vorgekommenen schularztlichen Agenden betragen, abgesehen von der allgemeinen Unter- 
suchung der Schiller nacli schulhygienischen Prinzipien 63. Von dicsen betrafen 12 Falle 
die Schulbesuchkontrolle, 13 Falle die Befreiung vom Turnunterrichte wegcn objektiv 
konstatierter Gebrechen, 1 Fali die Konstatierung einer Infektionskrankheit in der Wohnung 
eines Lehrers.

Arztlichc Hilfe wurde in 24 Fallen in der Wohnung des Schularztes in Anspruch 
genommen und geschah dies nur Iiber schriftliche Empfehlung von Seite irgend eines 
Mitgliedes des Lehrkorpers.

Anlangend die die Schule so sehr interessierende Frage des Vorkommens von 
ansteckenden Krankheiten, wie der Tuberkulose, des Trachoms u. dgl., kann der Bericht
erstatter nur mit Frcude konstatiercn, dali an Lungenspitzenkatarrh und der aus dcmselbcn 
sich entwickelnden Lungentuberkulose blofi 5 Falle im Ganzen festgestellt wurden. Von 
dicsen war ein Schtiler mit tubcrkuloser Erkrankung der Witbelsaule und Lungenspitzen- 
tuberkulose, 3 mit beiderseitigem Lungenspitzenkatarrh und 1 mit Spitzenkatarrh und 
Bluthusten behaftet.

Trachom wurde bei 2 Schtilern konstatiert, von denen 1 nicht mehr offentlicher 
Schtiler ist, der andere nach entsprcchender Behandlung und Besscrung die Schule wcitcr 
besucht.

Kropfbildung in miifligem Grade wurde bei 9 Schiilern beobachtct.
Mit Befriedigung will der Berichterstatter hervorheben, dafi samtliche Schiiler sich 

ohnc Bedcnken der allgemeinen schularztlichen Untcrsuchung unterzogen haben.



— 62 —

Ubcr Einladung der Direktion hat der Berichterstatter an der am 24. Oktober 1904 
stattgefundenen Konferenz tiber schulhygienische Fragen und Mafinahmen teilgenommen.

Das Einvernehmen mit der Direktion, den Klassenvorstandcn, dem Lehrkorpcr 
iiberhaupt und dem Turnlehrer insbesondere war vollkommen.

Dr. J. S c h i e b e r,
k. k. Sanitatsassistent und provisorischer Schularzt dieser Anstalt.

2. Andere Maftnahmen.
Hinsichtlich der Hygiene des Schulgebaudes wurden auch in diesem wie in fruheren Jahren 

dieFuBbóden der Klassenzimmern dreimal (in denWeihnachts-, Oster-undSommerferien) mit 
StaubOleingelassen.DieKostcn hiefiirbelaufen sich auf36KjahrlichproSchulzimmer. Aufierdem 
wurden, den vorhandenenMitte!n entsprechend, wenigstens ein Schulzimmer, (und zwar das 
Lokal der IV. a Klasse) durch den Oberingenieur der k. k. Landesregierung Herrn Th. R. v. 
Kos s ows k i  liygienischcn Anforderungcn entsprechend cingerichtet. Fiir dieStammklassen der 
Anstalt wurden iiberdies 209 neue Bankę angeschafft. Gewahlt wurde das im Jahre 1893 bei einer 
vom Stadtrate Wiens ausgeschriebenen internationalen Konkurrenz mit dem hochsten Preise 
ausgezeichnete Modeli der Briider Schl i mp in Wien, das sich seither gut bewahrt und 
grofie Verbreitung gefunden hat. Die Bank ist zweisitzig, soweit sie die Mittelschule befrifft 
in 6 Grofiennummern ausgefiihrt, hat eine bewegliche Pultplatte zur Herstellung der Minus- 
distanz beim Schreihen, ein beąuemes Sitzbrctt und eine Kreuzlenden-Schulterlehne. Die 
Anschaffungskosten betragen pro Sitz 15 K. — Fiir die Einrichtung des Schulbades, das 
mit der zu gewiirtigenden Renovierung des ganzen Gebaudes in diesem seinen Platz finden 
soli, wurde wieder aus den Jugendspielgeldern der Betrag von 150 K in die Sparkassa 
hinterlegt, so dafi nun mehr mit den vorjahrigen 1027 K 40 h und den Zinsen von 20 K 27 h 
im ganzen 1197 K 67 h zur Verfiigung stehen.

Von popularen schulhygienischen Schriften, fanden an der Anstalt aufier den im 
vorjahrigen Berichte genannten Schriften von Burgerstein noch Verbreitung: Die treff- 
liche Broschiire Steger-Daum „Was die Jugend vom Alkoholwissen soll“ und das vom 
arztlichen Komitee des Hilfsvereines fiir Lungenkranke in den osterreichischen Kbnig- 
reichen und Landem in Wien herausgegebene Flugblatt: „Verhaltungsmafiregeln zum 
Schutze gegen Ansteckung durch Tuberkulose.“

Der Turnunterricht war in allen Klassen obligat,*) doch mufi wicderholt werden, dafi 
die Wohltat dieser Einrichtung der Jugend noch nicht in vollem Umfange zugute kommt, 
weil die Anstalt keinen eigenen Turnsaal hat, die Vereinsturnhalle etwa 8' cntfernt liegt 
und infolgc dessen nicht die ganze Unterrichtszeit ihrem Zwecke gewidmet werden kann.

Auf Grund eines Spielprogrammes fanden im Schuljahre 1904/5 Jugendspiele, bezie- 
hungsweise Ausfliige, Ubungsmarsche, Radfahrpartien und dergleichen unter der Leitung 
des Turnlehrcrs der Anstalt Joh. Radomski ,  und zwar: die Jugendspiele dreimal in der 
Woche (Dicnstag und Freitag von 5 bis 7 Uhr nachmittags und Sonntag von 11 bis 1 Uhr 
mittags) und die Ubungsmarsche und andere Unternehmungen nur an Sonn- und Feiertagen, 
soweit es die Witterung zuliefi, statt. Die Spieler wurden der besseren Ubcrwachung wegen 
in drel Abteilungen eingeteilt, die dann abwechselnd gespielt oder Ubungsmarsche unter- 
nommen haben. Spielplatz war die Sturmwiese. Die Beteiligung war eine rege ; insbesondere 
zeigtcn die Schulcr der vier unteren Klassen ein grofies Interesse fiir die Spiele. Es erschicnen 
durchsnittlich 42% der Gesamtschulerzahl am Spielplatze. An den Ausfliigen und Obungs- 
marschen jedoch beteiligten sich durchschnittlich nur 35%.

Neu angeschafft wurden 4 Schlagballe und 25 Paar Gummiturnschuhe.

*) Die Zahl der vom Turnen befreiten Schulcr wird im XI. Kapitel ausgewiesen.
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Im Winter wurden 28 Schiller, die sich dazu freiwillig meldeten, durch den Turn- 
lehrer in einer Stunde wdchentlich zu Spielwarten ausgebildet, andere wurden im Trom- 
melschlagen und Hornblasen unterrichtet. Spielwarte die sich durch besonderen Eifer 
auszeichneten, erhielten ais Pramien Biicher oder Eislaufkarten.

Den Eislauf pflegten die Schtiler auf der Bahn der Firma M. Gruder gegen ermafiigte 
Preise ; auch das Skilaufen wurde unter Flihrung des Turnlerers mit einigen Schulern auf 
der Sturmwiese geiibt.

Der Badehausbesitzer Herr G ed a lje  gestattete den Schulern der Anstalt zu jeder 
Zeit um einen ermafiigten Preis zu 'oaden. Es wurden 915 Badekarten ausgegeben, darunter 
226 aus den Jugendspielgeldern angekaufte Freikarten. Aufierdem spendcten Freikarten 
A x e 1 r a d Leopold (IV. a), S p o d h e i m Max (V. b), F i s c h e r  Alexander (IV. b) und 
A x e 1 r a d Josef (VI. a). Das Trockenschwimmen wurde auch dieses Jahr hauptsachlich in 
den Sommermonaten am Ende der Turnstunden geirbt.

Ausfliige und Ubungsmarsche wurden sowohl im Sommer ais auch im Winter unter- 
nommen. nnd zwar vom Turnlehrer je einer nach Cecina, Cecina-Rosch, Mamajestie, Czahor, 
Rohozna (zur Besichtigung des Wasserwerkes), Żuczka (zur Besichtigung derZuckerfabrik), 
in den Zuczkaer Wald und nach Bojan und drei nach Horecza und auf die Horeczer 
Hutweide. Am Zielorte wnrde im Winter Schneeball, im Sommer anderes gespielt. Der 
Turnlehrer veranstaltete auch lvier Radfahrpartien nach Bojan, Sniatyn, Nowosielitza und 
Storożynetz, an welchen sich 4—10 Schiller beteiligten.

Auch jener Ausfliige sei hier gedacht, die zum Zwecke der Erlauterung geographischer 
Grundbegrifffe und der Orientierung in der naheren und weiteren Umgebung von Czernowitz 
unternommen wurden. Professor V. O 1 i n s c h i veranstaltete 12 solcher Ausfliige, darunter 
einen mit der Bahn nach Hliboka. An diesen Exkursionen nahmen auch andere Lehrer 
teil, wie G. P r e 1 i c i, S. E. Z a p p 1 e r, Fr. D e w a 1 d, F. B r e n n e r, August und 
Leon H o f f m a n n .

Fur Ferienreisen, beziehungsweise Erholung in den Ferien erhielten : Jossef Hor owi t z  
(V. a) die Schlufirate des Kaiser-Franz-Joseph-Stipendiums mit 42 K 80 h, Oskar Ko n i k  
(IV. a) das Ferialstipendium des Kronprinz-Rudolf-Verein von 100 K, Leib F u c h s  (VI a) 
eine Unterstiitzung aus dem Kronprinz-Rudolf-Verein und der Schiilerlade im Gesamtbetrage 
von 50 K, Karl Sc hwe i ge r  (IV. a) aus der Schiilerlade 50 K und Emilian D r a g i n d a
(III. a) aus den Unterstiitzungsgeldern fur gr.-or. Schiiler 50 K ; zusammen 5 Schiiler
292 K 80 h. Der Verein Zioń verlieh 6 Ferienheimplatze an die Schiller: W. P ic  k h o l  z
(I. b), J. T r o m m e r  (I. c), A. L e h r  (II. b), H. F i n g e r (II. a), P. S c h m i d t  (II. b)
und M. L. ÓlgieBer (II. b).

VIII. Erlasse und Verfiigungen von allgem einerem
Interesse.

Lschr.-Erl. v. 28. Juni 1904, Zl. 4980, bezw. 30. Oktober 1904, Zl. 9919: Das k. k. 
Ministerium fur Kultus und Unterricht hat yonr 1. September 1905 an an der gr.-or. Real- 
schule in Czernowitz zufolge Erlasses vom 1. Juni 1904, Zl. 11007, e i n e  n e u e  w i r k -  
l i c h e  L e h r s t e l l e ,  u n d  z w a r  f ii r R u m a n i s c h  u n d  F r a n z f i s i s c h ,  oder 
fur Rumanisch und Deutsch ais Hauptfacher auf Kosten des Bukowiner gr.-or. Religions- 
fondes und zufolge Erlasses vom 20. Oktober 1904, Zl. 9119 e i n e w c i t e r e w i r k l i c h e  
L e h r s t e l l e ,  u n d  z w a r  fi i r  D e u t s c h  a i s  H a u p t f a c h  in Verbindung mit einem 
anderen zulassigen zweiten Fache auf Staatskosten systemisiert;
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v. 27. Juli 1904, Zl. 6411: intimiert die Verordnung des Ministeriums fur Kultus und 
Unterricht v. 14. Juli 1904, Z. 4509, betreffend die E r l e i c h t e r u n g  d e s  O b e r t r i t t e s  
v o n  Re a l s ch i i l e r n  z u r  U n i v e r s i t a t .  Damach konnen Realschulabsolventen nach 
Ablauf eines Jahres vom Zeitpunkte der Erwerbung des Realschulmaturitatszeugnisses zu 
einer ErgSnzungsprufung aus Latein, Griechisch und philosophischer Propadeutik zuge- 
lassen werden, dereń giinstiges Ergebnis zur Inskription ais ordentliche Horer an einer 
Uniyersitat berechtigt;

v. 25. Oktober 1904, Zl. 9663: Schiilern, welche bei ihrer Einschreibung G e b u r t s -  
s c h e i n e  m i t  D o p p e l f o r m e n  d e s  Vor -  o d e r  F a m i l i e n n a m e n s  vorweisen, 
ist die Aufnahme nicht zu verweigern, doch sind solche Geburtsscheine ihnen abzunehmen 
und der k. k. Landesregierung zur Richtigstellung der Geburtsmatrik vorzuiegen;

v. 2. Dezember 1904, Zl. 10971: das k. k. Ministerium fur Kultus und Unterricht hat 
mit dem Erlasse vom 15. November 1904, Zl. 36151 gestattet, dafi der i s r a e l i t i s c h e  
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  i n  d e r  I. K l a s s e  dieser Anstalt vom Schuljahre 1904 5 
auf die Dauerdes Bedarfes in zwei Abteilungen zu zwei Stunden wochentlich erteilt werde;

v. 25. Dezember 1904, Zl. 11587: verfiigt E r l e i c h t e r u n g e n  f u r  den  Ki r c h -  
g a n g  d e r  S c h i l l e r  w a h r e n d  d e r  r a u h e n  J a h r e s z e i t ;

v. 5. April 1905, Zl. 3009: betreffend die E r m i t t l u n g  d e r  N o t ę  a u s  d e r  
N a t u r g e s c h i c h t e  u n d  C h e m i e  f ii r das  R e a l s c h u l m a t u r i t a t s z e u g n i s  
wurde mit dem Ministerialerlasse vom 22. Marz 1905, Zl. 8437, unter Bezugnahme auf die 
Ministerialverordnung vom 7. April 1899 (Vdgsbl Nr. 17) Nachstehendes verfugt:

Schiiler, welche die fur die Befreiung von der Priifung aus den genannten Gegen- 
standen festgesetzte Bedingung erfiillen, welche aber nicht samtliche erforderlichen staats- 
giltigen Zeugnisse aufweisen konnen, da sie auf Grund einer Aufnahmspriifung in die VI. 
oder VII. Klasse aufgenommen wurden, haben sich in der Regel der Priifung aus der Chemie 
und Naturgeschichte, jedoch nur aus jenen Teilen des Lehrstoffes, tiber welchen sie keine 
Semestralzeugnisse besitzen, zu unterziehen. In einzelnen besonders riicksichtswiirdigen 
Fallen kann auch wegen Anrechnung der bei der Aufnahmspriifung erlangten Noten dem 
k. k. Ministerium antragstellend berichtet werden. Solche Kandidaten, dereń Durchschnitts- 
note aus der Chemie in der VI. Klasse, beziehungsweise aus der Naturgeschichte in der
VII. Klasse nicht mindestens gentigend ist, haben die Priifung nur iiber den Lehrstoff 
dieser Klasse abzulegen.

Lreg.-Erl. v. 1. Mai 1905, Zl. 12881: D a s  S c h u l g e l d  i s t  an der gr.-or. Ober- 
realschule fortan wie an den Staatsmittelschulen in  d e n  e r s t e n  6 W o c h e n  d e s  
S e m e s t e r s  z u  e n t r i c h t e n .

Lschr.-Erl. v. 17. Mai 1905, Zl. 4113: Zufolge Ministerialerlasses vom 9. Mai 1905, 
Zl. 16187 konnen R e p r o b a t i o n e n  a u f  G r u n d  d e r  s c h r i f t l i c h e n  Ma t u -  
r i t a t s p r i i f u n g  erst dann ausgesprochen werden, wenn der Abiturient das zweite 
Semester der VII. Klasse mit Erfolg absolviert hat.

IX. Zur Chronik der Anstalt.
a) Klassenabteilungen.

Zu den 7 Stammklassen gesellten sich im abgelaufenen Schuljahre je eine zweite 
Parallelabteilung in I. bis VII. und eine dritte in 1., so daB der Unterricht der 7 Klassen 
im ganzen in 15 Abteilungen erteilt wurde. Aufierdem hatten je zwei Unterabteilungen 
Mosaische Religion in I., Rumanisch fur Nichtrumanen in 1., II., III. und (seit dem Beginne 
des zweiten Semesters auch in) IV., geometrisches Zeichnen in II. a und II. b, Freihand-
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zeichnen in I. a, I. b, I. c, II. a, II. b, III. a, III. b, IV. a und IV. b, Schonschreiben in 
II. a und II. b und Gesang I. Kurs. Da die vorhandenen Lokalitaten fur die vielen Abtei- 
lungen nicht mehr ausreichten, muBten wieder zwei sogenannte fliegende Klassen einge- 
richtet werden (VII. a, b).

b) Personalnachrichten.

Se. Exzellenz der Herr Minister fur Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 
16. September 1904, ZI. 32629 den Landesschulinspektor in Lemberg, Herrn Anton S t e f a 
n o w i c z ,  mit den Funktionen eines Fachinspektors fur den Zeichenunterricht an den 
Mittelschulen und an der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt in der Bukowina fur das 
Schuljahr 1904/5 betraut.

Aus dem Lehrkorper des vorigen Schuljahres schieden:
1. der Turnlehrer und Supplent Leonidas Bodna r e s c u l  zufolge seiner Erncnnung 

zum provisorischen Lehrer an der hierortigen k. k. Lehrerbildungsanstalt (Min -Erl. vom 
10. Sept. 1904, Zl. 30715) und

2. der supplierende Turnlehrer Johann W i l h e l m  zufolge seiner Ernennung zum 
definitiven Turnlehrer am II. Staatsgymnasium in Czernowitz (Min.-Erl. v. 5. Sept. 1904, 
ZL 14441).

Dagegcn tratcn in den Lehrkorper ein zufolge ihrer Bestellung zu Supplenten an 
dieser Anstait:

1. der Supplent an der k. k. Staatsoberrealschule in Wien III., Josef W e i f i b e r g ,  
(Lschr.-Erl. v. 31. Juli 1904, Zl. 6539);

2. der Horer der Philosophie Franz D e w a 1 d (Lschr.-Erl. vom 15. August 1904, 
Zl. 7007);

3. der Absolvent der Kunstakademie in Wien Trajan Ba r ga ua n  fur den erkrankten 
Professor Eugen M a x i m o w i c z  (Lschr.-Erl. v. 18. September 1904, Zl. 7831); da er 
jedoch schon am 1. Oktober 1904 zur Ableistung des Prasenzdienstjahres aus dem Lehr
korper wieder schied, trat an diese Stelle der Supplent Julius Zł amał  aus Wien (Lschr.-Erl. 
v. 4. Novembcr 1904, Zl. 10038);

4. der Absolvent der Kunstakademie in Wien August Ho f f ma n n  fur den erkrankten 
Professor Justin P i h u l i  a k (Lschr.-Erl. v. 21. September 1904, Zl. 8140);

5. der Lehramtskandidat Georg P r e l i c i  (Lschr.-Erl. v. 22. Sept. 1904, Zl. 8381),
6. der Probekandidat Wilhelm K r o p a t s c h e k  (Lschr.-Erl. vom 19. Oktober 1904 

Zl. 8230) und
7. zufolge seiner Bestellung zum supplierenden Turnlehrer an dieser Anstait der 

Nebenlehrer fur Turnen am II. Staatsgymnasium Johann R a d o m s k i  (Lschr.-Erl. vom 
22. September 1904, Zl. 8376).

Der Lehramtskandidat Adrian A r t y m o w i c z ,  geprtift aus Mathematik und Physik 
ais Hauptfacher mit deutscher Unterrichtssprache, wurde zur Ablegung des gesetzlichen 
Probejahres an dieser Anstait zugelassen und dem Professor Nikolaus S l u s s a r i u k  zur 
Einfuhrung ins Lehramt zugewiescn (Lschr.-Erl. v. 16. Februar 1905, Zl. 1120).

Zu wirklichen Lehrern an dieser Anstait wurden ernannt:
der Supplent Emilian U n i c k i  zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums fur Kultus 

und Unterricht vom 7. Juni 1904, Zl. 14278 und
der Supplent Dr. Klaudius B i l i ń s k i  zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums fur 

Kultus und Unterricht vom 24. September 1904, Zl. 32880.
Auch der supplierende Turnlehrer Johann R a d o m s k i  wurde mit dem Ministerial- 

erlasse vom 31. Dezember 1904, Zl. 44386 zum definitiven Turnlehrer dieser Anstait ernannt.
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Der gr.-or. Religionslehrer Demeter Ritter v. Z o p a und der rdm.-kath. Religionslehrer 
Ludwig W i n t e r  wurden im Lehramte bestatigt (Lschr-Erl. vom 21. Septembnr 1904, 
Zl. 7956, bezw. 8065).

An Quinquennalzulagen wurden angewiesen: die IV. dem Direktor Konstantin 
M a n d y c z e w s k i  (Lreg.-Erl. v. 23. September 1904, Zl. 26905) und die V. dem Professor 
Justin P i h u l i a k  (Lreg.-Erl. v. 31. Oktober 1904, ZL 30910).

Die Professoren Eugen M a x i m o w i c z  und Josef Z y b a c z y ń s k i  wurden zu- 
folge Ministerialerlasses vom 13. Oktober 1904, Zl. 20017 in die VII. Rangsklasse befórdert.

Urlaub erhielten, und zwar krankheitshalber:
der Nebenlehrer fur den gr.-or. Kirchengesang Georg M a n d y c z e w s k i  fur die 

Zeit vom 1. bis 30. September 1904 (Lschr.-Erl. v. 27. Juli 1904, ZL 5579);
der Professor Justin P i h u l i a k  fur das erste und fur das zweite Semester (Mini- 

sterialerlass vom 13. August 1904, ZL 28147, bezw. 24. Mai 1905 ZL 18289) und
der Professor Eugen M a x i m o w i . c z  fur das erste und fur das zweite Semester 

(MinisterialerlaB vom 31. Oktober 1904, ZL 35708. bezw. 28. Marz 1905, Zl. 4755).
Der Zeichenassistent und Supplent Julius H e 1 z e 1 wurde vom k. k. Landesschulrat 

mit dem Erlasse vom 1. Dezember 1904, ZL 11115, zum Besuche der Ausstellung von Schiiler- 
und Lehrerarbeiten im freien Zeiclmen, welche in der Zeit vom 2. bis 8. Dezember 1904 
am Osterreichischen Museum fur Kunst und Industrie in Wien stattfand, entsendet.

c) Die religiosen Ubungen

fanden in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise statt und bestanden in dem Hochamte 
zu Beginn und am Schlusse des Schuljahres, in der Exhorte und dem Gottesdienste an 
allen Sonn- und Feiertagen, den Osterexerzitien, der dreimaligen Verrichtung der heiligen 
Beichte und dem Empfange der heiligen Kommunion.

d) Von einzelnen Tagen des Schuljahres ist noch zu verzeichnen :

1.—3. September 1904: Wiederholungs- und Nachtragspriifungen fur das Schuljahr 
1903/4 und Aufnahmsprufungen fur das Berichtsjahr.

Am 3. September traf Seine Exzellenz der damalige Herr k. k. Ministerprasident 
Dr. E. von Korber in Czernowitz ein. Bei den aus diesem Anlasse erteilten Audienzen 
hatte mit den Direktoren der tibrigen Mittelschulen auch der Berichterstatter die Ehre von 
Seiner Exzellenz empfangen zu werden.

Am 4. September wurde das Schuljahr mit einem feierlichen Gottesdienste erijffnet, 
am 5. begann der regelmafiige Unterricht.

10. September: Teilnahme der Jugend und des Lehrkórpers an den Sterbegedachtnis- 
andachten fur weiland lhre Majestat die Kaiserin Elisabeth.

4. Oktober: feierlicher Gottesdienst aus Anlafi des Allerhochsten Namensfestes Seiner 
k. und k. Apostolischen Majestat.

Die Schiiler der Anstalt besuchten unter Leitung des Lehrkdrpers die von dem 
landwirtschaftlichen Verein „Bukowina" veranstaltete landwirtschaftliche Ausstellung im 
Schiitzenhause.

Am 6. Oktober verlie8 der in allen Schichten der Bev61kerung gleich hoch verehrte 
bisherige Landesprasident und Vorsitzende im k. k. Landesschulrate Seine Durchlaucht 
Statthalter Prinz Konrad zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f t i r s t  das Land.

8. Oktober: Vorstellung des Direktors bei Seiner Hochwohlgeboren dem neuen k. k. 
Landesprasidenten und Vorsitzenden im k. k. Landesschulrate Herrn Oktavian R e g n e r 
Ritter von B 1 e y 1 e b e n.
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Vom 12. bis 17. November inspizierte der Fachinspektor, Herr Landesschulinspektor 
Anton S t e f a n o w i c z ,  den Zeichenunterricht in allen Klassen der Anstalt.

Am 4. Januar 1905 starb der Schiller der III. a Klasse Siegfried G o 111 i e b und 
am 24. Februar der gew. Schiller der VII. Klasse Israel B u c u r e s t i a n, die beide durch 
FleiB und gute Sitten sich hervorgetan haben. Friede ihrer Asche!

30. Januar: Schlufi des ersten Semesters.
30. und 31. Januar: Privatistenpriifungen.
3. Februar: Beginn des zweiten Semesters.
13. Februar: Rezitation Schillerscher Gedichte durch den Vortragsmeister Herm 

Konrad P e k e l m a n n .
Am 4. Marz besichtigten die Schiller der VI. und VII. Klasse unter Fiihrung des 

Fachprofessors N. S l u s s a r i u k  das hierortige Elektrizitatswerk, wobei Herr Ingenieur 
L u z a t t o  in zuvorkommendster Weise die nbtigen Erlauterungen gab.

6. Mai: Schillerfeier.
6. Juni: Beginn der schriftlichen, 14. der miindlichen Versetzungspriifungen.
6. bis 8. Ju li: Ausstellung von Schiilerzeichnungen. Naheres hieriiber auf Seite 87 

dieses Berichtes.
6. und 7. Juli: Privatistenpriifungen.
7. Juli: Dankgottesdienst, 8. Juli: Zeugnisverteilung.
10. bis 14. Maturitatsprtifungen.
15. und 17. Juli: Aufnahmspriifungen in die I. Klasse des kommenden Schuljahres.

Die Schillerfeier.

Am 6. Mai d. J. fand an der Anstalt die festliche Feier der Erinnerung an den 
hundertjahrigen Todestag Friedrich Schillers statt. Zu diesem Zwecke war der grofle 
Turnsaal des hierortigen Turnvereines vom Realschullehrer J. Z ł a m a ł  in iiberaus wirk- 
samer Weise dekoriert worden. Im Hintergrunde befand sich ein effektvolles Arrangement 
von Lorbeerpflanzen und Blumen, von dem sich die iiberlebensgrofie Btiste des verewigten 
Dichters abhob. Fahnen, verschiedene Embleme und die Wappen des Landes vervollstan- 
digten die Dekoration. Um 4 Uhr versammelten sich samtliche Schiller der Anstalt unter 
der Ftihrung ihrer Professoren in dem Saale, dessen Mitte fiir die geladenen Ehrengaste 
reserviert geblieben war. Der Direktor erbffnete die Feier mit folgenden Ausfiihrungen:

Die Lektiire und das Studium der Dichtungen Friedrich Schillers hat an den óster- 
reichischen Realschulen seit der im Organisations-Entwurf vom Jahre 1849 zum Ausdruck 
gelangten Griindung derselben schon infolge des Ausfalls der Lektiire altklassischer 
Dichtungen ais eines der vornehmsten Bildungsmittel gegolten. Das war auch an dieser 
Anstalt der Fali, ais sie im Jahre 1863,4 ins Leben trat und 1865/6 mit der sechsten, 
damals der obersten Klasse, ausgestaltet wurde, da im Lehrplan der unteren Klassen kleineren, 
in jenen der oberen auch grOBeren Dichtungen Schillers ein eigener Platz angewiesen war. 
In der sechsten Klasse sollte wenigstens ein grofleres Werk dieses Dichters gelesen werden 
und der damalige Lehrer Franz T i 1 p setzte mit einer ausftihrlichen Schillerbiographie und 
der Schullekttire des Wilhelm T e l l  ein. Mit der Erweiterung der Anstalt auf sieben 
Jahrgange im Jahre 1869 wurde die Lektiire der grofieren Werke auf die beiden oberen 
Jahrgange ausgedehnt und von den Abiturienten nach der Maturitatspriifungsvorschrift vom 
Jahre 1872 „eine durch eigene Lektiire gewonnene Bekanntschaft mit den hervorragendsten 
Werken seit Klopstock“, in erster Reihe also jenen Schillers, verlangt. Noch grofiere Beriick- 
sichtigung fand die Schillerlektiire nach den Lehrplanen vom Jahre 1879 und 1898, durch
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welche die Realschule aus einer Fachanstalt vollends zu einer Schule allgemeiner Bildung 
umgestaltet worden ist. Die Lektiire der kleineren Dichtungen wurde nach den Lesebiichern 
betrieben, fiir die der groBeren aber mufiten ąnfangs noch die Gesamtausgaben herangezogen 
werden. Von diesen waren die noch von Lebzeiten des Dichters herriihrenden und sich 
immer erneuernden Cottaschen Ausgaben auch bei uns die gebrauchlichsten. Gesamtausgaben 
sind jedoch ftir die Schullektiire ein noch sehr unzulangliches Hilfsmittel; gegen die. 
Reklamschen Separatausgaben, die ebenfalls eine Zeitlang die Schulen beherrschten, wurden 
gegriindete Bedenken erhoben. Erst ais in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts bei Tempsky, Graser und Holder fUr den Schulbetrieb an osterreichischen Anstalten 
eingerichtete, durch tiichtige Fachmanner besorgte und auch entsprechend billige Separat
ausgaben erschienen, vollzog sich der ganzliche Umschwung des deutschen Unterrichtes 
von den unfruchtbaren literarhistorischen ErOrterungen zur unmittelbaren Vermittlung 
klassischer Dichtung. Es ist selbstverstandTich, dafi in der Schule nur eine Auswahl der 
Gedichte Schillers nach ihrer Eignung fiir den Unterricht gelesen werden kann. Von den 
kleineren Dichtungen sind die balladen- und romanzenartigen auch bei unserer Lehrer- und 
Schtilerschaft die beliebtesten. Von den sogenannten kulturhistorischen Gedichten wurden 
„Das Lied von der Glocke“ und „Der Spaziergang” am meisten gelesen, von den grofieren 
dramatischen Werken der Wallenstein und Wilhelm Tell. Doch wird heute von einem 
Abiturienten der Anstalt erwartet, dafi er mindestens eines der Jugenddramen und die 
fiinf klassischen Dramen Schillers gelesen habe. Die tiefen Gedanken der Dichtungen Schillers 
haben hunderterlei Aufsatze und Vortrage veranlaBt, ihre Sprache hat den Stil tief be- 
einfluBt, die hohen Ideale Schillers fassen in den empfanglichen jugendlichen Seelen 
immer wiedcr Wurzel. Nicht zum wenigstcn hat die intensive Pflege der Schillerlektiire, 
um mit einem treffenden Worte Sr. Exzellenz des Herrn Unterrichtsministers zu sprechen, 
dem Geiste der gegenwartigen Realschulbildung einen humanistischen Einschlag gegeben.

So haben wir uns denn nicht so dem auBcren Impulse ais dem inneren Bediirfnisse 
folgend, jenen Bildungsstatten angeschlossen, welche die lOOste Wiedcrkehr des Todestages 
des groBen Dichters feierlich begehen. Das kfinnen wir nun freilich nur in unserer Weise 
und nur mit den beschrankten Mitteln tun, die uns zur Verfiigung stehen. Wenn wir uns 
aber jetzt eine Stunde lang ausschliefilich Schiller’schen Gedanken iiberlassen, in Wort und 
Lied, in seiner Sprache und in der unseren, so wollen wir daraus neue Anregung schOpfen 
auf diese unverganglichen ftir die Schule wie fiir das Leben gleich hoch bedeutenden 
Dichtungen immer wieder zuriickzugreifen.

Nun begrtifite der Direktor ehrerbietigst die zu dieser Feier erschienenen Festgaste, 
und zw ar: Se. erzbischofliche Gnaden den hochwiirdigsten Herrn Erzbischof und Metropoliten 
Dr. Vladimir von R e p t a, den Herrn Hofrat der k. k. Landesregierung Johann F e k e t e 
de Belafalva, den Herrn k. k. Landesschulinspektor Dr. Karl T u m 1 i r z, den Herrn Btirger- 
meister Regierungsrat Dr. Eduard R e i fi, Se. Magnifizenz den Herrn Universitatsprofessor
Dr. Theodor T a r n a v s c h i ,  deii..Herrn Hofrat Universitatsprofessor Dr. Ferdinand
Z i e g l a u e r  von B l u m e n t h a l ,  den Herrn Vizeburgermeister Baurat und Architekten 
Josef G r e g o r ,  den hochwiirdigsten Herrn Konsistorialrat K. Co c a ,  die Herren Direktoren 
Regierungsrat H. K 1 a u s e r, K. K o z a k ,  Dr. J. F r a n k ,  E. B a i e r, die beim k. k. 
Landesschulrate zur Dienstleistung einberufenen Professoren Dr. P a w 1 i t s c h e k, D. 
S i m i o n o w i c z, E. P o p o w i c z ,  die erschienenen Professoren von anderen Anstalten, 
sowie die grofie Zahl von Damen und Herren, insbesondere der Angehorigen der Schiller.

Hierauf sprach der Schiller der V. Klasse Nikolaus M a r c i u c einen vom Realschul- 
lehrer Josef W e i fi b e r g gedichteten Prolog, in dem die Emptindungen der Jugend 
gegeniiber den SchOpfungen des grofien Dichters zum Ausdruck gelangten, worauf Real- 
schullehrer Josef W e i f i b e r g  die Festrede hielt, die hier im Wortlaute folgt:
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Hochansehnliche Festversammlung!
Liebe Schuljugend!

Ais sich ani 10. November 1859 der Geburtstag Schillers zum hundertsten Małe 
wiederholte, da ging eine machtige Bewegung durch Deutschland. Jeder flihlte, dafi er die 
Erinnerung an einen Dichter feierte, der fur sein Volk unendlich viel bedeute. Akademische 
Lelirer, Dichter, ja selbst Staatsmanner fanden dithyrambische Worte, um der Bedeutung 
dieses Mannes gerecht zu werden. Seitdem sind 46 Jahre vergangen, die ganze Welt schickt 
sich an, den lOOjahrigen Todestag Schillers zu feiern, seine Bedeutung erscheint wo mbglich 
noch tiefer ergriffen worden zu sein. An Intensitat wie an Extensitat hat die Wiirdigung 
des Dichters zugenommen. Nicht nur in allen Gegenden Deutschlands halten die Herzen 
die Ideen und Gefiihle des ewig Guten und Wahren fest, die der Dichter ihnen eingepragt, 
auch alle anderen gebildeten Nationen streben, sich seine Geisteswerke in ihrer Sprache 
anzueignen und fiihlen ihr Leben durch ihn bereichert.

Die starkę Wirkung, die von seinen Werken ausgeht, wird jedem verstandlich, der 
sich eingehend mit ihnen beschaftigt. Niemandem, der etwas von produktiver Imagination 
besitzt, wird es entgehen, wie der Geist des Dichters in der Gestaltung seiner Werke sich 
ausdriickt. Seine Stellung zu Welt und Menschen, die Behauptung der Wahrheit und Ehre, 
die eigentiimiiche Giite seines Herzens kbnnen nie ihre Wirkung verfehlen. Eine grofie 
Gesinnung, eine hohe Sittlichkeit werden es immer begreiflich erscheinen lassen, dafi jedes 
rein fuhlcnde Herz ihtn zuschlagt, jeder klare und hohe Geist dem seinen begegnet. Der 
Dichter hatte sich ganz das Kantische Moralgesetz, jeden Menschen ais Zweck, nie ais 
Mittel zu betrachten, angeeignet, er liebte die ganze Menschheit und wird daher von der 
ganzen Menschheit wiedergeliebt. Und wie ein Mensch liebt und geliebt wird, das gibt 
uns das Bild seines eigentlichen Wesens.

Erscheint uns so der Dichter in seinem Leben und in seinen Werken ais das Urbild 
reinster Menschlichkeit, da er alle Erscheinungsformen des Daseins liebevoll umfaflte, so 
ehren wir in ihm auch den hervorragendsten dichterischen Vertreter des Idealismus und es 
ist von nicht genug zu wiirdigender Bedeutung, dafi unsere so realistische Zeit die oft 
uberschwanglichen Ausstrahlungen dieses in seinen Dichtungen wirklichkeitsfremden Geistes 
in lautem Widerhall zuriickgibt. Sind wir nicht berechtigt, den Idealismus ais das ewig 
immanente Gefiihl aller menschlichen Herzen zu bezeichnen, das oft zuriickgedrangt, oft 
verdunkelt, aber nie ganz ertotet werden kann und nur auf den Zauberstab des wahren 
Dichters wartet, um in seinem reinsten Glanze freudige Auferstehung zu feiern? Der 
Idealismus, die Idee der Wahrheit und Schdnheit wird immer das griine, blumenreiche Ufer 
bleiben, auf das sich der Mensch aus dem reifienden Strome des Lebens gerne retten mag 
und Schiller ewig das trostende, leitende Gestirn iiber der Nacht der Zeiten, dessen segensvolle 
Krafte Jahrhunderte hindurch ihre erwdrmende und belebende Wirkung nicht verlieren 
werden. Wie sanft weifi er uns der Angst des Irdischen zu entriicken, wenn er uns zuruft:

Fliehet aus dem engen, dumpfen Leben 
In des Ideales Reich!

Jugendlich, von allen Erdenmalen 
Frei, in der Vollendung Strahlen 
Schwebet hier der Menschheit GOtterbild.

Fllichtet aus der Sinne Schranken 
In die Freiheit der Gedanken.

In den heitern Regionen,
Wo die reinen Formen wohnen,
Rauscht des Jammers triiber Sturm nicht mehr.
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Wie Schiller selbst den Genufi an den unverganglichen Geisteswerken der Vorzeit 
ais ausreichenden Daseinsgrund bezeichnete, so fiihlen wir uns durch ihn erhoben und 
getrostet und so wird es wohl fiir ewige Zeiten bleiben.

Zu Schillers reinster Menschlichkeit und ungetriibtestem Idealismus gesellt sich ais 
drittes sein starkes Gefiihl fiir Menschenwiirde. Fest auf sich und auf sein eigenes reiches 
Innere gestellt, vermochte er der Konvention und dem Zwange nicht die geringsten Zuge- 
standnisse zu machen. Wie er schon in seinen Jiinglingsjahren sein Wesen gegen den 
Druck seines Herzogs zu behaupten vermochte, wie er sich diesem Drucke, der ihn seiner 
besseren Einsicht zu entfremden drohte, durch willensstarke Flucht entzog, das gehdrt der 
Geschichte an und lehrt uns den Dichter auch in seinen Werken ganz verstehen, so wenn 
er vor sein Drama „Die Rauber” das leidenschaftliche Motto „In tyrannos" setzt oder wenn 
er in „Kabale und Liebe“ die furchtbarste Anklage gegen den absolutistischen Staat des 
18. Jahrhunderts richtet. Gleich seinem Marąuis Posa hatte auch er von sich sagen konnen: 
„Ich kann nicht Fiirstendiener sein“, so sehr war jede Macht, die nicht mit Weisheit und 
Mafiigung wirkt, gegen seine Natur. Aber wie sich Menschenwiirde mit der Unterordnung 
unter die sanften Gesetze geregelten Staatslebens und biirgerlicher Ordnung vertr3gt, das hat 
er wohl mit nicht mifizuverstehenden Worten in dem „Liede von der Glocke“ ausgesprochen:

Heil’ge Ordnung, segensreiche 
Himmelstochter, die das Gleiche 
Frei und leicht und freudig bindet,
Die der Stadte Bau gegriindet,
Die herein von den Gefilden 
Rief den ungeselhgen Wilden,
Eintrat in der Menschen Hiitten,
Sie gewohnt zu sanften Sitten,
Und das teuerste der Bandę 
Wob, den Trieb zum Vaterlande!

Dort gab er auch seinem Abscheu gegen alle Ziigellosigkeit, die sich gegen die 
ehernen Gesetze der Menschlichkeit und Duldung kehrt, lauten Ausdruck:

Wo rohe Krdfte sinnlos walten,
Da kann sich kein Gebild gestalten;
Wenn sich die Volker selbst befrei’n,
Da kann die Wohlfahrt nicht gedeih’n.

Wir begreifen es, dafi jedes warme Herz, das fiir Freiheit und ungehemmte Ent- 
wicklung schwarmt, dem edlen Dichter feurig entgegenschlagt, aber auch dankbar ihn ais 
Lehrer freiwilliger Unterordnung ehrt, wo Auflehnung den volligen Zusammenbruch mensch- 
licher Gesittung zur Folgę haben miifite. Wenn wir uns Schiller ais Gesetzgeber denken, 
wie er eine auf Menschlichkeit und Idealismus beruhende Staatsform griindet, welche die 
Wiirde des einzelnen schont, selbst aber durch Gerechtigkeit und Wahrheit sich auszeichnet, 
so gelangen wir zu einer Vorstellung seines Wesens, die ihn weit iiber Solon stellt und 
den grofiten Lehrern der Menschheit anreiht.

Fiir die Hoheit und Reinheit seines dichterischen Schaffens ist nichts bezeichnender 
ais die Wahl seiner Stoffe. Ailes Stumpfsinnige, Kleinliche und Gemeine war ihm so 
wesensfremd, dafi wir Anklange daran oder richtige Charakterisierung dieser Eigenschaften 
in seinen Werken vergeblich suchen wlirden. Selbst seine Bdsewichter weisen einen Zug 
ins Grofie auf und das Lacherliche vollends fand nie Platz in seinen Dichtungen, wenn
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wir von der Kapuzinade in den Raubern und im Wallenstein und von der an den Begleiter 
Serenissimi erinnernden Figur des Hofmarschalls von Kalb absehen, zu welcher sich ihm 
das Urbild iibcrmachtig aufgedrangt haben muB. Doch fand er dithyrambische Worte, um 
die Freude zu preisen, die aber bei ihm immer mit hohem Ernste gepaart sein muBte.

Dies finden wir mit tief empfindsamen Worten in seinem bekannten Gedichte Lied 
an die Freude ausgesprochen:

Freude heifit die starkę Feder 
In der ewigen Natur,

Freude, Freude treibt die Rader 
In der grofien Weltenuhr.

Blumen lockt sie aus den Keimcn,
Sonnen aus dem Firmament,

Spharen rollt sie in den Raumen,
Die des Sehers Rohr nicht kennt.

Aus der Wahrheit Feuerspiegel 
Laeheit sie den Forscher an,

Zu der Tugend steilem Hiigel 
Leitet sie des Dulders Bahn.

Auf des Glaubens Sonnenberge 
Sieht man ihre Fahnen weh’n,

Durch den Rifi gesprengter Sarge 
Sie im Chor der Engel steh’n.

Fur seinc Dramen mtjgen ihm die antiken Muster vorgeschwebt haben und der 
dtistere Grundton dieser seiner Dichtungen hebt sie eben so weit iiber die gemeine Wirk- 
lichkeit, wie der altgriechische Kothurn die Darsteller der Aeschyleischen und Sophokleischen 
Dramen Iiber gewohnliches Menschenmafi emporwachsen liefi. Deshalb fiihlen wir uns von 
den Schillerschen Dramen so stark dem Erhabenen nahegeriickt, wahrend alles andere in 
wesenlosem Scheine weit hinter uns zuriickbleibt. Nicht wie das Leben ist, zeigt uns der 
wahre Dichter, sondern wie es sich, losgelost von den Zufalligkeiten und Schwachen ge- 
meiner Wirklichkeit, in dem Geiste des gottbegnadeten Sehers wiederspiegelt. Auch dadurch 
wird der wahre Dichter zum wahren Lehrer, dafi er immer auf jenes Endziel hinweist, das 
ihm ailein schon offenbar ist und nach dem alle Menschen streben miissen.

Wie sehr der Dichter das Wesen ergriff, und alle Schlacken des Zufalls von seinen 
dichterischen Gestalten abstreifte, das zeigt sich in der Behandlung der historischen 
Personlichkeitcn seiner Dramen. Auch hierin sehen wir, daB der Dichter unbeirrt von der 
verwirrenden Fiille aufierlicher Momente mit seltener Akribie zu dem Kerne der Dinge und 
Personen vordrang, sie in grofier Scharfe und Reinheit erfafite und mit kunstlerischer Kraft 
selbst an ihnen zum Schopfer wurde, so dafi sie ais ureigene Erzeugnisse seines Geistes 
erscheinen. Wie das erschaute Bild dem Maler auf dem Wege durch den Intellekt, die 
Phantasie und den gestaltenden Arm zum selbstandigen Kunstwerke wird, so nahmeu auch 
die von der zeitgendssischen, iiberlieferten Darstellung und von derForschung dargebotenen 
historischen Figuren eine ihnen von dem Dichter verliehene rein personliche Farbung an 
und wie der Dichter sie gestaltet, so leben sie in unserer Vorstellung.

Am deutlichsten zeigt sich diese Art des dichterischen Schaffens in der Weise, wie 
Schiller die Personlichkeit der Jungfrau von Orleans zum Unterschiede von Voltaires 
„Pucelle“ auffafite. Er selbst setzt sich mit dem franzdsischen Dichter in folgender Weise 
auseinander:



Das edle Bild der Menschheit zu yerhohnen 
Im tiefsten Staube walzte dich der Spott.
Krieg fiihrt der Witz auf ewig mit dem Schonen,
Er glaubt nicht an den Engel und den Gott,
Dem Herzen will er seine Hoheit rauben,
Den Wahn bekriegt er und yerletzt den Glauben.

Doch, wie du selbst, aus kindlichem Geschlechte,
Selbst eine fromme Schaferin wie du,
Reicht dir die Dichtkunst ihre Gotterrechte,
Schwingt sich mit dir den ew’gen Sternen zu,
Mit einer Glorie hat sie dich umgeben,
Dich schuf das Herz! Du wirst unsterblich leben!

Auch Schillers Maria Stuart, um ein zweites Beispiel zu nennen, entfernt sich weit 
von der historischen. Alle Fehler der jugendlichen Konigin werden ais Verirrungen ihres 
heifien Herzeas dargestellt, unser Mitleid fur sie fortwahrend rege erhalten, und wie der 
erhabene Stifter der christlichen Lehre Magdalenen mild entgegentrat, so sehen wir unsern 
Dichter iiber die Vergangenheit der ungliicklichen schottischen Kbnigin den Schleier 
giitigen Vergebens breiten. Es ist dasselbe grofie Herz, das erbarmungsvoll der ganzen 
Menschheit entgegenschlagt und alles verzeiht, weil es alles yersteht.

Die Seelenschdnheit des Dichters fand ihr Kleid in der Sprache, die hinreifiend 
schwitngyoll das Hochste auszusprechen sich geeignet erwies und mit ihrem berauschenden 
Wohlklang die starksten Wirkungen erzielte, ohne jedoch die Grenzen gehobener Natiirlichkeit 
je zu iiberschreiten. Und da das geistige Leben eines Volkes in seiner Sprache liegt, in 
der Masse von Begriffen und Gefiihlen, in den Ideen, die sie auszudriicken yermag, so 
konnen wir Schiller, der sie um yiele Ausdrucksmittel bereicherte, auch hierin ais Erhalter 
und Regenerator preisen.

Alle genannten Eigenscnaften lassen es begreiflich erscheinen, dafi Schiller besonders 
die Jugend machtig beeinflussen mufite. Sie stand immer unter dem Banne seiner dichterischen 
Persdnlichkeit und wohl dem, der noch in spaterem Mannesalter etwas von dem Hauche 
jener Begeisterung yerspiirt, der von ihr ausgeht. Wie Schiller die Jugend kannte und 
liebte, das zeigt die Reihe herrlicher Jiinglingsgestalten, die er schuf, Karl Moor, Ferdinand, 
Fiesko, Don Karlos, Marąuis Posa, Mortimer, Max Piccolomini, alle prachtjge Figuren, edel, 
himmelsturmend in ihrer iiberschwanglichen Begeisterung, romantisch, unbesonnen, liebenswert 
auch dort, wo sie fehlen. Die Jiinglinge in den Dramen Schillers sind die Trager des 
Idealismus, der ewig fortgltiht, auch wenn sie selbst zu grunde gehen.

Es ist, wie wenn eine Fackel sich an der andern entziindete, so flammt es durch 
das ganze Lebenswerk Schillers hindurch und seither unter seinem Einflusse in den Herzen 
unserer Jugend.

Im Monate Mai schlofi der edle Dichter seine Augen fur immer. Sein Werk aber 
starb nicht mit ihm. Ebenso wie die Natur im Monat Mai alljahrlich sich mit frischen 
Reizen schmiickt und, ewig jung, die Menschheit stets erfreut, wenn auch die Menschen 
selbst yergehn, ebenso haben die Dichtungen Schillers von ihrem Glanze nichts eingeblifit 
und vor unseren Augen yollzieht sich das freudige Wunder, dafi hundert Jahre nicht ver- 
mochten zu zerstoren, was ein wahrhaft edler und grofier Dichter fur die Menschheit geschaffen.

Nach dieser sehr beifallig aufgenommenen Rede folgten noch nachstehende Programm- 
nummern:

Chor aus dem Lied „An die Freude“ nach Beethoyens Komposition, gesungen von 
Schulern der Anstalt.

—  72 —
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„}}Wallensteins Tod“, II. Aufzug, 2. Auftritt, gesprochen von den Schiilern der VII. 
Klasse J. G r e g o r  (Wallenstein) und S. D u 1 b e r g (Max).

„Der Alpenjager" fur Mannerquartett mit Klavierbegleitung, komponiert fiir die 
Schillerfeier der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz von Euseb. M a n d y c z c w s k i ,  
gesungen von den Mitgliedern des Lehrkorpers: A. T u ć e k, G. P r e 1 i c i, Dr. I. 
V e r e n c a und Dr. K. B i l i ń s k i .  Klavier: Georg M a n d y c z e w s k i .

„Schon ist der Friede“, Chor aus der Braut von Messina, komponiert von Krieges- 
kotten und „Wohlauf, Kameraden", Chor aus Wallensteins Lager, komponiert von A. Weber, 
gesungen von Schiilern der Anstalt.

„Don Carlos“, Iii. Aufzug, 10. Auftritt, gesprochen von dem Schiller der VII. Klasse
C. L o t z (Philipp) und dem Schiiler der VI. Klasse M. H e i t n e r (Marąuis Posa).

„Maria Stuart, II. Aufzug, 7. und 8. Szene. Rumanische Ubersetzung von Jakob 
Negruzzi, gesprochen von den Schiilern der VII. Klasse (Abt. fiir Nichtrumanen) Sch. 
S i 1 b e r (Paulet), J. W e i f l m a n n  (Mortimer) und J. G o 111 i e b (Leicester).

„Die Biirgschaft“, Ruthenische Ubersetzung von Fedkowicz, gesprochen von dem 
Schiiler der VII. Klasse (Abteilung fiir Nichtruthenen) R. S o r o c z i n s k i .

„Ans Vaterland, ans teure", Chor aus Wilhelm Tell, komponiert von Kriegeskotten, 
gesungen von Schulern der Anstalt.

Die Chiire wurden von den Schulern exakt und mit aller Hingebung vorgetragen; 
niclit minder zeiclineten sich jene Schiiler aus, denen Rezitationen aus den Werken des 
Dichters zugefallen waren; sie liatten ihre Partien tadellos einstudiert und brachten sie 
ohne theatralische Pose aber mit Verstandnis und Begeisterung zum Ausdruck. In dem 
Vortrage einer rumanischen und einer ruthenischen Ubersetzung Schillerscher Gedichte 
sollte die Tatsache festgehalten werden, dafi diese Dichtungen hier auch in den Landes- 
sprachen verbreitet sind und diese Sprachen, die zu den obligaten Unterrichtsgegenstanden 
zahlen, den Schiilern auch* fiir den hoheren Zweck literarischer Bildung diencn.

Die Feier nahm so einen durchaus wiirdigen Verlauf und machte auf alle Anwesenden 
sichtlich einen guten und nachhaltigen Eindruck.

Der Firma M. G r u d e r, welche zu dieser Feier in zuvorkommendster Weise das 
Klavicr unentgeltlich beisteilte, wird hiermit der warmste Dank der Anstalt ausgesprochen.

X. N am enverzeichnis der Schiiler des Schuljahres
1904/1905.

Die mit * bezeichneten haben die I. Fortgangsklasse mit Vorzug erhalten; die mit () 
bezeichnnten sind im Laufe des Schuljahres abgegangen.

I. Klasse
(Adler Emanuel).
Abosch Osias.
:i:Arje Samuel.
Bachowski Josef.
(Baumer Getzel).
Baratz Srul Avram.
Barbier Ilie.
Bartha v. Dalnokfalva Edgar Ernst. 
Bartsch Johann.
(Benda Karl Franz).

, 56 Schiiler.
Blum Abraham.
Bojescul Konstantin.
Borecki Josef.
Brandmann David. 
Brautmann Ernst Jakob. 
(Brecher Emanuel). 
(Buchhalter Norbert). 
Buchsbaum Moses Schlome. 
Calmanaę David, Privatist. 
(Chassed Hermann).
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Cigusievici Eugen.
(Clemens Leon).
Caufman Josub.
Czanerle Alexander.
Dachner Salo.
Decker Wilhelm.
(Dines Ire).
(Donnenfeld Samuel).
(Drancz Egon).
Duchaczek Bofevoj, Privatist. 
Dutkowski Franz.
(Ebner Bernhard).
(Engel Adolf).
(Engler Chaskel).
Felder Elias.
(Fenner Dionys).
Fischmann Siegfried.
(Friedberg Moses).

I. Klasse B,
Holder Friedrich.
Holicki Sebastian.
Jakob Otto, Privatist.
Joresch Adolf.
Kapaun Viktor.
Karmelin Robert, Privatist.
(Katz Isak).
(Kestenbaum Paul).
Kimmelmann Abraham.
Klein Josef.
Kluczyński Josef.
(Kohn Efroim).
Koicim Salomon.
Koller Anton.
Korner Maier.
Kostmann Moritz.
Kritzer Jakob.
(Krumann Abraham).
Kurzmann Salomon.
(Landau Naftali).
Landau Siegfried.
(Laufer Hersch).
(Lauric Theodor).
Lerch Johann, Privatist.
Levi(chi Władimir.
Liąuornik Jakob.
*Liquornik Max.
Liutyk Michael.
Lobel Frojem.

(Fromm Josef).
(Fuchs Emanuel).
Fusul Ioan.
(Gingold Moses).
Glanz Moritz.
Gluckstern Motio.
Gold Josef.
(Goldenberg Rachmil). 
(Goldenberg Schulim). 
Goldschlager Markus, Privatist. 
Gronich David.
Grofi Franz.
Gruber Abraham.
Gruber Viktor.
Haber Fabius.
Haiwas Odisseus Eugen. 
Heitner Mendel.
Hermann Jankel).

57 Schiller.
Ldbel Josef.
LObl Israel.
Machniewicz Eduard.
Mayer Adolf, Privatist.
Mayer Władimir.
Mehler Jossel.
Meiselmann Gali.
(Meiselmann Maier).
(Menczer Itzig).
(Metz Romanus).
Miltsovits Stanislaus.
Mistera Julian.
(Mortmann Max).
Mtick Hugo.
(Muszyński Georg).
Neumann Roland.
Oberhofner Josef.
Olszewski Reinhold.
Pelz Ernst. 
i:Penzar Georg.
Pikholz Wolf.
Poklitar Johann.
Pomeranz Beer.
(Prelicz Alfred).
Prelicz Erwin.
(Prokopez Georg).
(Pulmann Albert).
(Rapaport Samuel).
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I. Klasse C,
(Rauchwerger Wolf).
Redlich Adolf.
•i:Reiner Salomon.
Reinstein Hermann.
Rosenberg Salomon, Privatist.
Ruber Markus.
Rudich Leopold.
(Rudich Michael).
Salis Alfred.
(Schapira Salomon).
Schafer Alfred.
Schechter lsak.
(Scheer Eduard).
Scherer Eduard.
(Schmid Josef).
Schmidt Erich.
Schmidt Julius.
Schmidt Roman.
Schnapp Kiwa.
Schniop Jaąues.
Schulz Dionys.
(Schwarz Isidor senior).
Schwarz Isidor jun.
Seliger Salomon.
Sikofand David.
:i:Simche Mendel.
Singer Peter.
Smoliński Titns.

II. Klasse A,
Adamieka Władimir.
Albota Zenowie.
Axel Kalmen.
Bartfeld Nutę Jakob.
Blasenstein Schaja.
Blumrich Josef.
Brender Abraham.
Bretfeld Anton Eduard, Freiherr von. 
Brettschneider Abraham.
Briil Nachman.
Bruckner Moritz.
Ciupało Michaił.
(Cojocariii Vasili).
Corne Nicanor, Privatist.
Corne Sevastian.
Czaczkes Bernard.
David Lazar.

Schiiler.
(Sobel Norbert).
Solt Stefan.
(Sommer Simon).
Spieler Moritz.
Spitzer Israel.
(Stand Franz).
(Steinbrecher Lazar).
(Steinmetz Samuel).
(Szynkariuk Eugen).
Tchir Anton.
Trichter Adolf.
Trommer Jakob. 
furcan Radu.
Vetter Rudolf.
Weifimann Jakob.
Weitzner Arthur.
Welt Norbert.
Weywara Viktor.
Wielemans Arthur Edler v. Monteforte. 
(Wilczyński Karl).
Wilke Bruno.
Wirth Gustav.
Wittner Adolf.
Wlodkowski Rudolf.
*Wclski Theofil.
(Zapf Karl).
Zimring Adolf.
Zucker Friedrich.

Schiiler.
Deichsler Markus.
Diamant lsak.
(Dorsch Yilibald Ervin).
Dospil Anton Theofil.
Draginda Georgie.
(Drucker Markus).
Drwota Franz Xaver.
Ebner Sigmund.
Ehrlich Leopold.
*Ekhaus Uscher.
Eiveling Konstantin.
Feuer David.
*Fildermann Josif.
Finger Hermann.
Finger Rubin.
Fliegelmann lsak.
Frankcl Maximilian.
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Fuhrmann Samuel. Hehn Titus.
Giurumia Eugen. (Heitner Adolf).
Giurumia Stefan. Helfer Barach.
Glatter Wilhelm. (Hortoloi Eugen).
Gliicksmann Bernhard, Privatist. Unicki Johann Kornelius.
Goldenberg Benno. Ivone(i loan.
Goldenberg Isidor. Jakob Siegfried.
:j:Golz Adolf. Jurist Moses Simche.
Golz Salomon. Karp Isidor.
Grinspon Gidale. Kinsbrunner Leib Leon.
Gruber Rudolf. Kohn Isaak.
Gutmann Abraham Hersch. Kohn Lajos.
Haber Juda. (Mahr Friedrich Heinrich).

II. Klasse B, 59 Schiiler.
Dupler Abraham Leib. Sauer Rudolf.
Kowaliuk Nikolaus. (Schanker Moses).
Kulczycki Johann, Scharf Uscher.
Kurzmann Pinkas. Schifter Jakob.
Lang Franz. *Schlomiuk Leib.
Lauric Viktor. Schmidt Peleg.
Lchr Adolf. (Schwab Rudolf).
Lehr Karl. Seeburg Robert Edwin.
Ludwar Josef. Skorecki Eduard Johann.
(Marczuk Georg). (Solt Oskar).
Mardari Demeter. Sternberg Aron.
(Matula Eduard). Sternberg Hersch.
Mayer Johann. (Strasser Stanislaus).
Menczel Moses. (Trager Karl).
Merdinger Meiser, Privatist. Tresser Beri.
Metz Faustinus Ferdinand. Tresser Moritz.
Miincke Alfred Julius. Tritt Chaskel.
Nastasi Johann. Uscher Meche).
Neumann Leo. Volo§ciuc Dionisius.
Osterer Jonas. *Waldmann Isak.
ÓlgieBer Moses Leon. Weinbach Marzel.
Pawłowski Arthur. Weiner Gedalie.
Perlmann Ludwig. Werter Jakob.
Reh Eugen. Wiesenfeld Chaskel.
Reiner Abraham Emanuel. Willig Paul.
Reus Eugen. Willig Max.
Rosenstock Jura. Wiznitzer Isak.
Rosentower Siegmund. (Zapf Oskar).
Rudich Emil. Zellermayer Nisson.
Rudich Max.

III. Klasse A, 42 Schiller.
Auslander Karl. Biedermann Wilhelm.
Biber Moritz. Brender Siegmund.
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Calmanovici Calman. Heieis Alois.
Chmielewski Ritter v. Wieniawa Yiktor. (Heitner Siegmund).
Christofory Johann Ludwig. 
Crasnaselschy Lazar.
Draginda Emilian.
Duchaczek Władimir.
Dworschak Rudolf.
Eiveling Elisabeth, Privatistin. 
Elling Jakob.
Forst Leon.
(Gelber Jakob).
Gottesmanu Moses.
(Gotlieb Siegfried).
Cottlieber Schmul Ber.
(Grigorovici Basil).
(Gronich Chaskel).
Griinberg Jankel, Privatist.
Hack Andreas.
Halpern Rudolf.

III. Klasse
Nedyj Marian.
Neumann Johann.
Neumann Markus.
:i:Offenberger Schmil.
Ornatowski Julian.
Ornatowski Ladislaus.
Ottenbreit Stanislaus.
Padowicz Ladislaus.
Popescul Johann.
Przybyła Julius.
Rainer Emanuel.
Ramler Mendel.
Ramler Mordko.
Reichard Alois.
Remetier Mechel.
Renowicz Johann.
Rudich Hermann.
(Safirstein Wolf).
Sawicki Joscf.
Schmucker Karl.
Schrotter Oskar.

Held Karl.
Hnatiuc Basil. 
llowski Rudolf Kasimir.
Jirku Leo Heinrich Paul. 
Juster Josub, Privatist.
Kaindl Gustav.
Katz Emanuel.
Kommer Ludwig.
Konik Oskar Onuphrius. 
Kosiński Kajetan Sigismund. 
Kowarzyk Romuald. 
Krześniowski Felix, Privatist. 
Lehr Siegmund.
Leigner Jakob.
Lilion Osias.
Meier Chaim Eisik.
Mirek Erwin.

, 41 Schiiler.
Ser.der Srul.
Singer Abraham.
(§or Avram).
Steirenschofi Mendel.
Stenzel Anton.
Tritt Israel.
Ulrich Ottokar.
Unger Eisig.
Urmann Salomon.
Waldmann Nuehim.
Walzer Adolf, Privatist. 
*Wassermann Adolf. 
Weinraub Schloime. 
Weisinger Moses.
(Winckler Manfred).
Zakliński Eduard.
Zappler Josef.
Zitar Basil.
Żurakowski Severin. 
Żurakowski Stanislaus.

IV. Klasse A, 44  Schiiler.
Albota Eugen.
Axelrad Leopold.
Bartfcld Jossel Mordcho. 
Baumgartner Anton. 
Beral Rudolf.

(Bergmann Jakob). 
Birnberg Adolf.
Blaukopf Samuel, Privatist. 
Bodnar Theodor.
Bóhm Adam Emilian.
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Chefi Moses Salamon.
(Cigu§eviciu Ilie).
Cioban Georg.
Dynes Moritz.
(Eberle Eugen).
Eidinger Heinrich.
Eisenberg Abraham.
Eiser Jona.
Ekhaus Meschulem.
Engler Hersz.
Felder Wilhelm.
Fischer Alexandru.
^Fischer Bruno.
Fletninger Arthur, Privatist.
Fontin Paul.
Froschel Franz Ladislaus. 
Schulbaum Jakob.

IV. Klasse
Kohn Josef Meier.
Kozarkiewicz Władimir.
Kożiśek Ottokar Vincenz.
Kramer Chaim.
*Krassel David.
Laufer Salomon.
Lichtendorf Bruno.
Lowenberg Ferdinand.
Mandinach Simche.
Marchhart Karl, Privatist.
Mihowan Demetrius.
Nemlich Norbert.
Oberweger Jossel.
Ohera Franz Albin.
Pihuliak Dionys.
Roli Moses, Privatist.
Rosenbaum Leib.
Riibner Salomon Josef.
(§andru Andreas).
Schadle Robert.
Schafer Markus.
Scharf Leiser.
Schattner Schmiel.

Gottfried Ignatz, Privatist. 
Grinspon Abram Jakob. 
Grofi Karl.
Gruber Werner Peter Franz. 
Guttmann Samuel.
Haber Hermann.
Halarevici Aurelius.
Herdan Karl Kudwig. 
Hermann Samuel.
Huyer Rudolf Ernst Anton. 
Jettmar Peter.
Kalkstein Joachim, Privatist. 
Kaniuk Kuba.
Kellner Chaim.
Kernefi Władimir.
Kiesler Friedrich Jakob. 
Klein Mendel.

i, 45 Schiiler.
Schechter Chaskal.
Schieber Jankel Schimen. 
Schifter Nathan.
Schmidt Erwin Stephan. 
Schollmayer Emil Viktor. 
Schor Isak.
Schor Pinkas.
Singer Owadje.
Sladeczek Kornel Emerich. 
Sommer Mordche.
Strobel Martin.
Szweiger Karl.
Trichter Arnold.
Trichter Richard.
Va§uta Peter.
Waltenberger Viktor Rudolf. 
Warmbrand Juda.
Weisinger Moses.
Wiatrowski Eduard.
Wolski Leon.
Żankowski Rudolf, Privatist. 
Sattinger Itzig.

Antschel Adolf. 
Berghof Josef. 
Berliner Moses. 
Bertiseh Mendel.

V. Klasse A, 35 Schiiler.
Bruckner Leon. 
Buchen Boruch. 
Buchen Philipp. 
Cenower Leiser.
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Czopp Emil.
Danczul Silvester.
Dorn Chaim.
Dospil Władimir.
(Eisenkraft Mendel). 
d’Endel Oskar.
Faerstain §mil Jancu.
Fięer Avram, Privatist.
Fi§er Leon, Privatist.
Flondor Konstantin, Ritter von. 
Frimmet Moritz.
Gaster Jakob.
Gelbart Abraham Leib.
Giacomelli Jakob Alois.

V. Klasse

Kellmer Chaim Peisach.
(Klein Josef Hersch).
Klika Eugen.
Klinger Josef.
Kosiński Gregor.
Kula Sender.
Lesner Selig.
Manowarda Konstantin, Ritter 
*Marciuc Nikolaus.
Osterer Judei.
Pascal Nuchim.
Pfau Israel, Privatist.
Rainer Eduard.
*Rath Menasche.
Rippel Moritz, Privatist.
Rudich Armand.
Salzmann Schulem.

VI. KI
Albert Heręcu.
Allerhand Josef Hirsch.
Auslander Moses Hirsch.
Axelrad Hermąnn Elias. 
Barylewicz Rudolf.
Birnbaum Chaim Wolf.
Blasenstein Israel.
Buchbinder Eisig.
Danilewicz Eugen,
Dawid Nassanel, Privatist. 
Dragatin Edmund.
Eberle Karl Yiktor.

Haras Stefan.
Heitner Schloma. 
Hellmann Michel. 
Heuchert Josef.
Hohn Kurt Josef. 
*Horovitz Alois Paul. 
^Horowitz Josef. 
Horowitz Mordko. 
Isopescu Leon. 
Kaczorowski Ladislaus. 
Kahan Peisach Peter. 
Karmelin Markus.
Katz Jakob.

B, 34 Schiiler.
§andru Eusebie. 
Schafer Karl. 
Schenkelbach Wigdor. 
Schieber Abraham. 
Schulz Julius.
Segda Władimir. 
Simche Moritz.
Spindel Schmarje. 
Spodhaim Max.
Turtel Max.
Vaintrobu David.
Vais Awram.
Weifiglas Josef. 
Windreich Heinrich. 
(Zappe Johann). 
Zuckermann Karl. 
Zuckermann Wilhelm.

A, 24 Schiller.
Eidinger Ernst.
Engel Mendel.
Feuer Eisig.
Freier Leib.
Frenkel Bernhard. 
Frimmet Isak Schaje. 
Fuchs Leib.
Haber Leon.
Heitner Max.
Hubert Leiser. 
Isopescu Modest. 
Josef Avram.



— 80 —

VI. Klasse B, 31 Schiiler.
Glanz Kalman. 
Kimmelmatin Abraham. 
Kliiger Aron.
Kommer Emil. 
Krumholz Samuel.
Lerch Rudolf, Privatist. 
Martin Josef.
Nufibaum Jakob. 
Pohoryles Phóbus. 
Poloni Jean.
Rieber Simon. 
Rosenzweig Otto. 
Rozen{vaic Moriz. 
§andru Stefan. 
Schechter Markus. 
Schiffer Sigmund.

Scliliesser Schloma. 
Schonfeld Nathan.
Schwarz Baruch.
Schwarz Hermaun, Privatist 
Schwarz Kalman. 
Schwarzfeld Mendel. 
Siperstein Moschko.
Stark Rubin.
Suck Leopold.
Tannenzapf Heinrich. 
Tarnavski Kornel.
Weibel Hersch.
Weifimann Jakob.
Wclt Salamon.
Woloschenko Konstantin.

VII. Klasse
Antonowicz Nikolaus.
Axelrad Abraham.
Baltinester Jeremias.
Beer Karl, Privatist.
Birnbaum David.
Blum Mechel.
Dalmann Jakob.
Dawidowicz Kajetan.
:'Diamand Josef Selig.
*Dulberg Sigmund.
FaBler Itzig.
"‘Frenkcl Arnold.
Friedberg Beri.

VII. Klasse
Lasar Benzion.
Lotz Kamillo.
Lublin Chuna Szloma.
Mahr Artemius.
Meisner Bruno.
Noga Eugen.
Rim Chaim.
Roli Maier.
Rosentower Raphael 
Schiebcr Simche Josef. 
fjindler Michel.
Schneider Markus.
Silber Schmerl.

A, 25 Schiiler.
Goldsclunied Motio. 
Gottlieb Josef.
Gottlieb Markus.
•i:Gregor Josef Oskar Anton. 
Hanker Karl.
Katz Schulcm.
Koch Josef.
Kolischer Johann. 
Kostyszyn Georg. 
Lichtendorf Leopold. 
Lorber Pinkas.
Tumlirz Wilheim.

B, 25 Schiiler.
Singer Abraham. 
Sobolewski Ladislaus. 
Soroczyński Rudolf. 
Stadler Moische Leib. 
Tarnawiecki Severin. 
Trebi§ Athanasius. 
*Waldmann Johann. 
Weinmann Johann. 
Weifimann Josef. 
Werbel Chaim.
Zumer Meer.
Zwilling Maximilian.
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Nachtrag zu Kapitel V II: Der Verein Zioń hat noch einen Ferienheimplatz dem 
Schiller K. L. H e r d a n  (IV a) verliehen.

Nachtrag zu Kapitel IX :
Die Ausstellung von Schiilerzeichnungen.

Am (i., 7. und 8. Juli fand mit Genchmigung des k. k. Landesschulrates eine Ausstellung 
von Schiilerzeichnungen statt. Dieselbe war in zwei Zeichen- und dem Exhortensaale im 
II. Stockwerke des Schulgebaudes untergebracht. In den zwei Zeichensalen waren die Schiiler- 
zeichnungen der unteren Klassen (Zeichenlehrer J. He l ze l  und. A Hof f mann) ,  im Exhorten- 
saale die der oberen Klassen (Zeichenlehrer J. Z I am a 1) ausgestellt. Der Eintritt war frei.

Die Ausstellung hatte den Zweck, den Wert und die Durchfuhrbarkeit der neuen 
Methode im Freihandzeichnen, die den Schiller direkt an die Natur herantreten lafit und 
diese nicht nur in Form, sondern auch in Farbę auffassen heifit, den Interessenten und 
Freunden der Schule vor Augen zu fiihren. Sie war auch bestimmt, den Eltern der Schiller 
die Leistungen im allgemeinen vorzufiihren, den Unterrichtsgang von der ersten bis zur 
obersten Klasse zu veranschaulichen und die Schiller zu neuer Tatigkeit und Schaffensfreude 
anzuregen. Zu letzterem Zwecke hatte auch der Zeichenlehrer Julius Z ł a m a ł  eine kleine 
Sammlung von ihm in verschiedenen Zeichen- und Malmateriaiien ausgefiihrter Vorbi!der 
fur das moderne Zeichnen an Mittelschulen, einige Bilder in Ó1 und Photographien eigener 
Skulpturwerke ausgestellt. An dem lebensgrofien Selbstbildnis des Lehrers in Pasteli 
(Kniestuck) konnten die Schiller sehen, was man mit Pastellstiften im groBen leisten kann.

Die Ausstellung wurde besucht von Sr. erzbischoflichen Gnaden dem hochwiirdigsten 
Herrn Mettopoliten Dr. V. v. R e p t a, den Herren Hofrat F e k e t e  de B e 1 a f a I v a, 
Landeshauptmann-Stellvertreter Professor Dr. S m a 1 - S t o c k i, Vizebiirgermeister Baron 
F li r t h, Landesschulinspektor Dr. K. T u m 1 i r z, Landesregierungsrat P e s s i ć Ritter von 
K o ś n a d o l ,  dem hochw. Herrn Prklaten S c h m i d t ,  den Herren Landesregierungsrat 
Z a c h a r und Universitatsprofessor Dr. V o i u ( c h i, den Herren Direktoren B a i e r, Dr. 
F r a n k ,  K o l b e n h e y e r ,  K o z a k ,  den Herren Oberrechnungsrat W i l h e l m ,  Landes- 
gerichtsrat Dr. M a n d y c z e w s k i  und Maler I w a s i u k, den Herren Professoren 
J a s k u l s k i ,  I w a s i u k ,  E. P o p o w i c z ,  S i m i o n o w i c z ,  S c h w a n  u. a., von Ver- 
tretern der Presse und von zahlreichen Eltern und Interessenten. Die Ausstellung fand auch 
in der Lokalpresse eine groBtenteils giinstige Beurteilung.

XII. M aturitatsprtifungen.
Die Maturitatspriifung wird nach der Verordnung des k. k. Ministeriums fur Kultus 

und Unterricht vom 7. April 1899, Zl. 9452 abgehalten. Dieselbe erganzt sich durch den 
Min.-Erl. v. 28. Mai 1904, Zl. 18337, womit fur diese Anstalt die Forderungen in der zweiten 
obligaten Landessprache normiert werden,*) durch den Min.-Erl. v. 23. Mai 1903, Zl. 17541, 
der die Abhaltung einer Wiederholungspriifung am Ende des I. Semesters fiir jene Kan- 
didaten gestattet, die im vorangegangenen Herbsttermine nur in einem Gegenstande nicht 
cntsprochen haben, durch den Min.-Erl. v. 22. Marz 1905, Zl. 8437, betreffend die Ermittlung 
der Notę aus der Naturgeschichte und Chemie und den Min.-Erl. v. 9. Mai 1905. Zl. 16187, 
betreffend die Reprobationen auf Grund der schriftlichen Leistungen.

*) Die ftir diese Anstalt giltigen Bestimmungen fiir die Maturitatspriifung wurden im 
XL. Jahresberichte S. 20—36 abgedruckt und sind auch in einer Separatausgabe beim Schul- 
diener der Anstalt um 20 h erhaltlich. Die Anschaffung der Maturitatsprlifungsvorschrift wird 
namentlich den Privatisten und externen Abiturienten empfohen, die sich darin iiber die Forma- 
litaten bei derZulassung und iiber die zurPrlifung notwendigen Kenntnisse informieren konnen.



—  88

1. Nachtrag zum Schuljahre 1903/1904.
Die Priifung im Herbst 1904 fand schriftlich vom 12. bis 17. September und miindlicli 

unter dem Vorsitze des k. k. o. o. Universitatsprofessors Herrn Dr. A. H a n d l  am 22., 23. 
und 24. September statt.

Von den Geprtiften erhielten 2 die Bewilligung, die Priifung aus je einem Gegen- 
stande am Schlusse des I. Semesters 1904/5 zu wiederholen.

Diese Wiederholungsprufung wurde schriftlich am 8. Februar 1905 und mtindlich 
unter dem Yorsitze des Direktors der Anstalt am 9. Februar 1905 abgehalten.

VerzeichnisderimHerbsttermine1904undimFebruartermin1905fiirreiferk!arteri Abiturienten.
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i Bosch Marian A. . offtl. Zagórz, Galizien 24. Sept. 1884 9 reil Chemie

2 Fleck Otto H. . . 55 Czernowitz 7. Marz 1887 7 11
Techn.

Hochschule

3 Goldes O tto .  .  . 11
Tysmienica,

Galizien 17. Mai 1884 8 11
Handels-
akademie

4 Kohn Simon . . 11
Muszkatówka,

Galizien 18. Mai 1883 8 11 55

5 Landmann Willi. . 11 Czernowitz 27. Dez. 1885 8 11
Yersicher.-

Technik

o>
Lichtendorf Abra

ham vel A rthur 11 11 29. Mai 1885 9 11
Export-
akademie

7 Lieber Menasche . 11 75 ' 16. Aprill886 7 57 55 |

8 Nastasi I la r io n . . 11
Sereth,

Bukowina 7. Mai 1881 9 57
Moderne
Philologie

i) Neuberger Moses 11
Czortowiec,

Galizien

COXG
OO£co 8 55

Technische
Chemie

10 R itter Hermann . 11
Alt-Zuczka,
Bukowina 31. Dez. 1884 8 55

Hochschule 
i'. Bodenkult.

11 Schafer A rthur 11 Czernowitz 12. Mai 1883 9 55
Moderne

Philologie

12 Schor Baruch . . 11
Czortków,
Galizien 26. Jann.1884 8 55 55

13 Semaca Alexander 11
Slobodzia-

Komarestie,
Bukowina

4. Aug. 1884 7 55
Beamten-
lautbalin

14 Singer Mendel . . 11
Nepolokoutz,

Bukowina 8. Sept. 1885 8 55
Export-

akademie
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15 Teliman Johann . offtl. Sereth,
Bukowina 21. Nov. 1884 7 reif Maler-

akademie

IG W esely Josef . . 7? Czemowitz 13. Mai 188G 7 77 Forst-
akademie

17 W ojnarowski Lud. 77 77 17. Mai 1885 9 77 Jus

18 Sobotkiewicz . . 77 71 6. Jann. 1883 8 77 Chemie

19 Woloschenko . . 77
Nepolokoutz.

Bukowina 28.Sept.1882 8 77 Militar

Gesamtergebnis des Maturitatspriifungeii betreffend das Sciusljahr 1903 04.

Kategorie
der

Abiturienten

ift
lic

h 
ge

pr
iif

t 
:rd

en

Davon
zum

Zuriick-
geblieben Reif erklart Unreif ‘)

2. 3.

kr
an

kh
ei

ts
ba

lb
er ,ś>g

a o  ® afc£>r—j
P _j_scor* <p

© o
g

lP <“l

bn

3
'©
co

w
ie

de
rh

ol
te

r 
fu

ng
 im

 S
ep

- 
be

r

CD̂ i!i i  oj o Ph 
3  pj 
© -~ !
■2 n i „ 3

T
er

m
in

ne
Ą %oco M a ł e

Łn ^ © g

s
-5
-4-> .3’©

^  S3 g
ot !  ®03 Pi 2 (3 §

S ; ^
~+H
Ć3 oh

ne

Su
m

i

Offentliche 51 3 — 1 3 3 5 31 3 2 i 41 i; — I G

Pri yatisten . — j —

Externisten . 2 — 1 — — — — — 1 — i — i 1

Summę . 53 3
~

2
3

3 5 31 3 2 ;! 41 7 — 1 7

*) EinschlieGlich der wegen 4 schlechter schriftlicher Arbeiten Zuriickgewiesenen.

2. Im Sommer 1905.

Schriftlich gepriift wurden 48 offentliche Schtiler und o externe. Die schriftliche 
Prtifung fand vom 15. bis 20. Mai, die miindliche unter dem Vorsitze des k. k. Direktors 
der Lehrer- und Lchrerinnenbildungsanstalt Herrn M. K u s c h n i r i u k  vom 10. bis 
14. Juli statt.
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Themen der schriftlichen Prufung.
]. Im  D e u t s c h e n :

Gruppe A: Die gute Sache starkt den schwachen Arm.
Gruppe B: Welcher Gewinn erwachst uns aus einem vertrauten Umgang mit der Natur? 
Gruppe C: Die Namen sind in Erz und Marmor nicht so wohl verwahrt ais in des 

Dichters Lied.
2. Im  F r a n z o s i s c h e n :

a) Ubersetzung aus dem Franzosischen ins Deutsche :
Voltaire, Charles XII (Bibliothek gediegener und interessanter franzOsischer Werke 

Band XXXVI), S. 13: Les lois suedoises bis Seite 15 pour s’en faire un merite aupres du roi.

b) Aus dem Deutschen ins Franzosische:
Bechtel, Oberstufe S. 20: Ein Zug der Giite Fenelon’s.

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

a) Abteilung fur Rumanen:
Dece meritele oamenilor mari se recunosc abia dupa moarte.

b) Abteilung fur Nichtrumanen :
Jubirea de patrie, isvorul faptelor mari. (Sa se probeze prin exemple din istoria universala).

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

a) Abteilung fur Ruthenen :
I  l iK H e M H IlH  T O T  H M p i.; ,  KOTJHIM  H 6  B a3 K H T B  B C 6 f i  3  II.Y.lOl m y l i l i  8 f l  CHOIO 'IC C T f.,

b) Abteilung fiir Nichtruthenen :
I Io JK H T O K  .I IC IB .

5. In  d e r M a t h e m a t i k :
Gruppe A: 1. Zu wie viel Prozent milfite man ein Kapitał auf Zinseszins anlegen, 

wenn es nach 2 n Jahren so hoch anwachsen sollte, dali ihm nur noch der Betrag des 
Anfangskapitals fehlt, um das r-fache des Wertes zu erreichen, den es bereits nach n Jahren 
erlangt hatte. Beispiel n =  10, r =  3.

sin x -  2 cos x 1 2 P 3
2. — ---------— =  — — —

4 sin x — cos x 4 — V 3
3. Ein regelmafiiges dreiseitiges Prisma mit der Grundkante a =  4 ist so hoch, dafi 

eine eingeschriebene Kuge'1 nicht blofi die Seitenflachen, sondern auch die beiden Grund- 
flachen beriihrt. Es ist die Oberfliiche und der Inhalt beider Korper zu berechnen und das 
Verhaltnis der Oberflachen zu bestimmen.

, =  8 
7 "  ^ys = 3

Man berechne die Flachę des Dreieckes A B C  aus der Grundlinie A B und der HOhe C D. 
.log 2 x

log (4 x -  15)
2. Der Flacheninhalt eines Dreieckes ist 721 c m 2, eine Seite 121 cm  und ein dieser 

Seite anliegender Winkel 69° 28'. Wie grofi sind die beiden anderen Seiten und Winkel?

( Xi =  — 4 ( x., =  5 ( xs =  i
4. Drei Punkte haben die Koordinaten: A 0 B " 7 C 1( yi =  — z ' y> — ' t yn — ■
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3. Eine gerade Pyramide mit ąuadratischer Grundflache ist parallel zur letzteren 
abgestumpft. Aus dem Inhalte der Abstumpfungsflache a2, der Hohe H der ganzen Pyramide 
und der Hóhe Ht des Stumpfes ist die Oberflkche des letzteren zu berechnen. Spezieli: 
a2 =  5625, H =  231, Hj =  77.

4. Es ist die geometrische Bedeutung der Gleichung:
16 x2 +  16 y2 — 80 x — 120 y - f  69 =  0

anzugeben.
Gruppe C: 1. Acht Zahien bilden eine arithmetische Reihe, die Summę der beiden 

mittleren Glieder betragt 41 und das Produkt aus dem ersten und letzten 114. Wie heifien 
die Zahien ? Zwischen das erste und zweite Glied dieser Reihe sind 5 Glieder einzuschalten, 
wie heifien dieselben?

2. Ein Dreieck ist aufzulósen, von welchem a = l ,  b -f-c  =  2 und f =  £ gegeben ist.
3. Eine Kugel von r =  5 d m  soil durch eine Ebene derart geschnitten werden, dafi 

die Kaiotte den m =  l*fachen Flacheninhalt des Schnittkreises hat: wie grofi mufi der 
Abstand der Schnittebene vom Kugelmittelpunkte sein? In welchem Verhaltnisse steht das 
Volumen des Kugelsegmentes zum Volumen der ganzen Kugel?

4. Man ziehe durch den Punkt x, =  2, y, =  — 8 zwei gerade Linien, welche den 
Kreis x2 y2 =  25 beriihren. Man bestimme ferner den Neigungswinkel, den diese beiden 
Tangenten einschliefien.

6. In  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 :

Gruppe A: 1. Zwei sich schneidende Gerade L und M sind gegeben; es soli der 
Schatten eines senkrechten Kreiskegels bestimmt werden, dessen Basisperipherie sowohl 
jene beiden Geraden ais auch die H P E beriihrt, und dessen Hóhe dem doppelten Durch- 
messer der Basis gleich ist.

2. Ein senkrechter Kegel hat die Leitlinie in einer schiefen Ebene E (r — 3, h =  5); 
durch einen Punkt aut der Mantelflache sind jene Gerade L und M zu ziehen, welche 
den geg. Kegel tangieren und mit der Basisebene E den Winkel a einschliefien.

3. Eine Kugel ist zu konstruieren, welche durch einen geg. Punkt geht, 2 geg. 
parallele Ebenen und eine gegebene Kugel beriihrt.

Gruppe B: 1. Durch eine geg. Gerade L (geneigt zu den P E), soli eine Ebene 
gelegt werden, welche mit der H P E den Winkel z  bildet. In dieser Ebene ist ein Quadrat 
von geg. Seitenlange so zu zeichnen, dafi eine Seite mit L zusammenfallt und ist der 
Schatten dieses Quadrates aut die P E zu ermitteln.

2. Eine durch 4 Raumpunkte bestimmte Kugel ist durch eine, durch den Kugel- 
mittelpunkt gehende, zur h. P E unter einem Winkel von 60° geneigte Ebene zu schneiden, 
und die Bilder der Schnittfigur in orth. Projektion darzustellen.

3. Es ist eine Kugel zu konstruieren, welche 2 windschiefe Gerade L und M in 
bcstimmten Punktcn beriihrt.

Gruppe C: 1. Zwischen die beiden sich kreuzenden Geraden L und M ist eine 
Strecke von gegebener Lange d =  3 cm  so zu legen, dafi sie aut die Gerade L 
senkrecht steht.

2. Ein umgekehrter gerader Kegel von der Hóhe h =  6 cm  und dem Grundradius 
r =  3 cm  ist nach einer Parabel zu schneiden. Der Scheitel der Parabel soli aut einer 
Erzeugenden, die parallel zur Kreuzrifiebene ist, liegen, und die Achse betrage 5 cm .

3. Es sind zwei Kugeln von verschiedenen Radien so anzunehmen, dafi die kleinere 
Kugel einen Schlagschatten aut die grófiere wirft. Samtliche Schattenkonstruktionen sind 
durchzufiihren.



Ergebnis der Maturiiatspriifung im Sommertermine 1905.
Auf Grund der schriftlichen Priifung wurde 1 Externist auf 1 Jahr reprobiert. Der 

mtindlichen Priifung unterzogen sich 38 offentliche und 1 externer, zusammen 39 Schiller. 
Davon erhielten 7 das Zeugnis der Reife mit Auszeichnung, 22 das der Reife und 10 
(darunter 1 externer) die Bewilligung, die Priifung aus je einem Gegenstande nach den 
Fericn zu wiederholen.

Verzeichnis der im Sommertermin 1905 flir reif erklarten Abiiurienten.
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i Baltinester Jerem . offtl. Czernowitz 28. Peb. 1887 2 reif Technik

2 Birnbaum Dawid . 55
Kotzman,
Bukowina 30. Mai 1885 7 55

Export-
Akademie

3 Blum Mechel Isak 55 Czernowitz 2. Sept. 1885 9 r
Hochscbule 

f. Bodenkult.

4 Diamand Jo se f S. 55
Sniatyn,
Galizien 28. Jan. 1884 7 reif m.

Ausz. Technik

5 Dulberg Sigmund 15
Beri ad, 

Ru mani en 30. Sept. 1886 7 55 55

o Pafiler Itzig Jankel 57
Usćie-Biskupie,

Galizien 18. Jan . 1887 7 reif 55

7 Frenkel Arnold 55 Czernowitz 22. Nov. 1887 7 reif m. 
Ausz.

Technische
Chemie

8 Gottlieb Jo se f . . 55 55 29. Miirz 1887 7 reif . Technik

9 Gregor J  osef Oskar 55 55 26. Okt. 1886 7 reif ni. 
Ausz.

Moderne
Philologie

10 H anker Karl . . 55
Rakonitz,
Bohmen 30. Jan. 1887 7 reif Elektro-

Technik

11 Kat.z Schulem . . 55 Czernowitz 24. Jan . 1886 7 55 Technik

12 Koliselier Johann . 55
Budapest,
Ungarn 20. Aug. 1888 5 55 55

13 Lichtendorf Leop. 55
Flamandi,
Rumanien 16. Marz 1887 2 reif n i .  

Ausz. 55

14 Tumlirz W ilhelm . 5’
Wier.,

Niederosterr, 10. Nov. 1887 2 reif Elektro-
Technik

15 Lotz Camillo . . 55
Brezovica bei 

AgramKroatien 8. April 1886 3 55
Hochschule 

f. Bodenkult.

lfi Mahr Arthemius . 55
Itzkany-Bahnh.

Bukowina 12. Peb. 1888 7 55

Philosopliie
(Naturgesch.

Chemie)
17 Noga Eugen Joh. » Czernowitz 30. Aug. 1885 8 55 55
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1 8 Rim Chaim . . . oft'tl. Sniatyn,
Galizien 28.Sept.1884 7 reif Handels-

Hochschule

l i i Roli Maier . .  . 55 Czernowitz 3. Ju li 1884 9 55 Technik

20 Rosentower Raph. 55
Kimpolung,
Bukowina 6. Sept. 1886 8 55 55

21 Schieber Simche J . 55
Gurahumora,

Bukowina 2 Nov. 1885 5 55
Handels-

Akademie

22 Sindler Michel . . 55
Pascani,

Runianien 25. Marz 1886 7 55 Bahndienst

23 Silber Schmerl . . 55
Zaleszczyki,

Galizien 7. Fel). 1887 7 55
Handels-
Akademie

24 Singer Abraham . 55
Wiżnitz,

Bukowina 2. Feb. 1882 9 55 Technik

25 Soroczyński Rud. . 55
Konsta.ntinopel,

Turkei 8. Sept. 1885 7 55
Hochscliule 
f. Bodenkult.

26 Waldmann Moses 55
Kolendziane,

Galizien 23. Sept. 1885 7 reif m 
Ausz. Technik .

27 W einmann Jo se f . 55
Tarnów,
Galizien 26. Juni 1887 7 reif Militar

28 Weifimann Efroim 55
Bojan,

Bukowina 24. Sept. 1886 7 reif m. 
Ausz. Technik

29 Zn mer Meer ?5
Tirgul-Framos

Rumanien 1 Sept. 1886 7 reif Handels-
Hochschule

Kundmachung, betreffend das Schuljahr 1905/6.
I. Eroffnung des Schuijahres.

Das Schuljahr 1905;6 wird am 4. September 1905 um 8 Uhr friih mit dem heiligen 
Gcistamte eroffnet werdcn. Nach dem Gottcsdienste habcn sich alle Schiiler in ihren Klasscn 
zu versammeln, wo die Verlesung der Disziplinarordnung stattfindcn und der Stundenplan 
bekanntgegeben werden wird. Der regelmafiige Unterricht wird am 4. September um 3 Uhr 
nachmittags beginnen.

I!. Aufnahme in die I. Kiasse.

Die Aufnahme in die I. Kiasse findet am 15. und 17. Juli und am 1. und 2. Sep
tember statt. Die A n m e l d u n g e n  zur Aufnahme in die I. Kiasse im Herbsttermine 
schliefien am 2. September um 10 Uhr yormittags. Die neueintretenden Schiiler haben sich



-  94 —

an cinera der genannten Tage in Begleitung ihrer Eltern oder dereń Stellvertreter zwischen 
8 und 10 Uhr vorraittags in der Direktionskanzlei zu melden, durch Vorlage des Tauf- 
oder Geburtsscheines nachzuweisen, daB sie das 10. Lebensjahr schon vollendet haben oder 
bis Ende des Kalenderjahres vollenden werden, und falls sie aus einer offentlichen Volks- 
schule kommen, ein vom Leiter dieser Schule ausgestelltes Freąuentationszeugnis mitzu- 
bringen, in welchem die Noten aus der Religionslehre, aus der deutschen Sprache und aus 
dem Rechnen enthalten sind. Vor der Beibringung eines legał en Tauf-oder Geburtsscheines 
kann kein Schiller zur Aufnahmspriifung zugelassen werden. Werden statt des Freąuen- 
tationszeugnisses die Schulnachrichten yorgelegt, dann miissen in diesen die Leistungen 
in der deutschen Sprache durch e i n e N o t ę  bezeichnet sein und haben dieselben die 
Bemerkung der betreffenden Schulleitung zu enthalten: „Hat seinen Abgang an eineMittel- 
schule angemeldet." Aus der dritten Kiasse, d. h. dem 3. Schuljahr einer Volksschule kann 
kein Schiller in eine Mittelschule tibertreten. Die Eltern haben bei der Anmeldung die 
Muttersprache ihres Sohnes und jene Landessprache (Rumanisch oder Ruthenisch) anzu- 
geben, die derselbe an derAnstalt ais obligaten Gegenstand lernen soli. Uber die wirkliche 
Aufnahme entscheidet die Aufnahmspriifung, die n u r  an den oben genannten Tagen, und 
zwar schriftlich von 10 bis 12 Uhr vormittags und miindlich von 3 bis 5 Uhr nachmittags 
stattfindet.

Beziiglich der Aufnahmspriifung fiir die i. Kiasse gelten folgende Bestimmungen:
1. Die Aufnahmspriifung aus der Religionslehre ist nur miindlich, aus der deutschen 

Sprache und dem Rechnen schriftlich und miindlich vorzunehmen.
2. In der Religion werden jene Kenntnisse verlangt, die in den ersten vier Klassen 

der Volksschule erworben werden konnen.
3. In der deutschen Sprache wird verlangt: Fertigkeit im Lesen und Schreiben (auch 

der lateinischen Schrift), Kenntnis der Elemente der Formenlehre und Fertigkeit im Ana- 
lysieren einfach bekleideter Satze.

4. Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in ganzen Zahlen not- 
wendig.

5. Die Analyse einfach bekleideter Satze und die Losung von Textaufgaben wird 
auch bei der schriftlichen Prtifung verlangt.

Eine Wiederholung der Aufnahmspriifung in die I. Kiasse an einer und derselben 
oder an einer anderen Mittelschule mit der Rechtswirksamkeit fiir das unmittelbar folgende 
Schuljahr ist zufolge hohen Ministerialerlasses vom 2. Janner 1886, Zl. 85, unzulassig.

Eine unter falschen Angaben erschlichene Aufnahme hat die Entfernung des Schiilers 
von der Anstalt zur Folgę.

III. Aufnahme in die II. bis VII. Kiasse.
Schiiler, die der gr.-or. Oberrealschule noch nicht angehoren und in eine hohere 

ais die I. Kiasse eintreten wollen, haben sich am 29., 30. und 31. August zwischen 10 und 
12 Uhr vormittags bei der Direktion zu melden, den Tauf- oder Geburtsschein und die 
Studienzeugnisse vorzulegen und nachzuweisen, dafi sie ihren Abgang von der fruheren 
Anstalt ordnungsmafiig angemeldet haben.

Am 1. September werden Anmeldungen zu Aufnahtnspriifungen in hohere Klassen 
nicht mehr entgegengenommen.

Schiller, welche ihre Studien unterbrochen haben, miissen zufolge hohen Ministerial
erlasses vom 6. Oktober 1878, Zl. 13510, auch wenn sie durch Wiederholung der Kiasse 
ihre Studien fortsetzen wollen, sich einer Aufnahmspriifung unterziehen. Fiir jede Auf
nahmspriifung in eine hóhere ais die erste Kiasse ist im yorhinein eine Taxe von 24 K 
zu erlegen.
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Die Aufnahmspriifungen, sowie die Wiederholungs- und Nachtragsprtifungen werden 
am 1., 2. und 3. September abgehalten werden. Daher miissen auch die Anmeldungen zu 
den Nachtragspriifungen schon am 31. August erfolgen. Die dieser Anstalt schon angeho- 
renden Schiller haben sich am 1., 2. oder 3. September zwischen 10 und 11 Uhr vormittags 
behufs ihrer Konskription in ihren Klassenlokalen einzufinden. Doch kann ihre Einschreibung 
nur dann wirklich erfolgen, wenn sie das Zeugnis iiber das II. Semester des vergangenen 
Schuljahres vorweisen und 4 K (Lehrmittel- und Spielbeitrag, sowie Tintcngeld) entrichten. 
Ferner hat jeder Schiller bei der Einschreibung ein auf den vorgedruckten Formularen 
geschriebenes, in allen Rubriken ausgefiilltes und vom Vater oder dem verantwortlichen 
Aufseher unterschriebenes Nationale dem Ordinarius zu iiberreichen. Auch gewesene Schiller 
der Anstalt bediirfen, wenn sie einmal aus was immer fiir einem Grunde den regelmafiigen 
Einschreibungstermin versaumt haben, zu ihrer Wiederaufnahme der Bewilligung des hohen 
k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht. Die Schuler werden auch aufmerksam gemacht, 
dafi sie am Unterrichte nur dann werden teilnehmen diirfen, wenn sie mit allen Biichern 
und Atlanten und mit den Reąuisiten fiir das geometrische und Freihandzeichnen versehen 
sein werden. Die Biiclier miissen in einem noch brauchbaren Zustande sein. Das Schul- 
biicherverzeichnis nennt die zulassigen Auflagen ausdriicklich, andere Auflagen werden 
nicht geduldet werden. Schuler und Eltern werden daher vor dem vorzeitigen und dem 
Ankaufe unzulassiger Biicher gewarnt. Da das Turnen in allen Klassen ein obligater 
Gegenstand ist, hat sich auch jeder Schuler mit einem Paar Turnschuhen, und zwar nur 
solchen aus Leinwand mit Gummisohle, zu versehen.

IV. Geldleistungen.
Alle neueintretenden Schuler haben eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h, einen Lehr- 

mittelbeitrag von 2 K, einen Jugendspielbeitrag von 1 K und das Tintengeld mit 1 K, 
ferner fiir 1 Exemplar der Broschiire „Belehrung fiir Kost- und Quartiergeber“ 10 h, fiir 
die „Disziplinarordnung" 6 h, Schuler endlich, die in die I. Klasse aufgenominen werden 
sollen, fur das Priifungsheft 8 h zu entrichten, zusammen 8 K 36 h, bezw. 8 K 44 h.

Von der Zahlung des Lehrmittelbeitrages und der Aufnahmstaxe kann kein Schuler 
befreit werden.

Das Schulgeld betragt 40 K per Semester und ist im I. Semester von den Schiilern 
der 1. Klasse im Laufe der ersten drei Monate, von den Schiilern der II. bis VII. Klasse 
in den ersten sechs Wochen, im II. Semester von den Schiilern aller Klassen in den ersten 
sechs Wochen beim Landeszahlamte, Hauptstrafie Nr. 24, zu entrichten. Die Direktion und 
die Mitglieder des Lehrkorpers nehmen Schulgeldzahlungen n i c h t  entgegen. Zahlungs- 
pflichtig ist jeder Schuler, der nicht bereits mittelst Erlasses des hohen k. k. Landesschul- 
rates befreit ist, oder der der Befreiung zufolge der erhaltenen Zeugnisnoten wieder ver- 
lustig geworden ist. Schiilern der ersten Klasse kann unter bestimmten Bedingungen die 
Zahlung des Schulgeldes fiir das I. Semester bis zum Schlusse desselben gestundet werden. 
Schiilern, welche der Zahlungspflicht nicht nachkommen, wird der weitere Schulbesuch 
verwehrt.

Jene Schuler, welche um die ganze oder halbe Schulgeldbefreiung einreichen wollen, 
haben das betreffende mit einem Armuts- (oder Mittellosigkeits-) und dem letzten Seme- 
stralzeugnisse belegte Gesuch innerhalb des ersten Monates eines jeden Semesters einzu- 
bringen. Die Armutszeugnisse diirfen nicht iiber ein Jahr alt sein, miissen auf dem vorge- 
schriebenen Formulare ausgefertigt, in allen Rubriken sorgfaltig ausgefiillt und a) vom 
Czernowitzer Stadtmagistrate, beziehungsweise vom Gemeindeamte und der k. k. Bezirks- 
hauptmannschaft, b) von der geistlichen Behorde (d. h. dem Pfarramte oder Kultusvorstand),
c) vom Steueramte und d) vom Grundbuchsamte bestatigt sein. Armutszeugnisse, denen
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auch nur eine dieser Bestatigungen fehlt, sind ungiltig. Da nun die Ausstellung solcher 
Zeugnisse haufig langere Zeit in Anspruch nimmt, so ist es ratsam, sich dieses schon 
wahrend der Sommerferien zu besorgen. Uberhaupt sollen alle Schtiler, die irgend welche 
Benefizien crwarten, jederzeit nachstchende Dokumente bereit und in Ordnung haltcn:
1. den Tauf- oder Geburtsschein, 2. die Studienzeugnisse, 3. das Armuts- oder Mittellosig- 
keitszeugnis und 4. den Heimatschein.

V. Hausliche Aufsicht und Gesundheitspflege.

Da eine sorgfaltige hausliche Aufsicht und rationelle Gesundheitspflege zu einem 
guten Erfolg in Sitten und Fortgang unbedingt notwendig ist, so werden die Eltern und 
Vormiinder hiermit im eigenen Interesse ersucht, derselben die grófite Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. Der hochlobliche k. k. Landesschulrat hat unter dem Titel: „Belehrung fur 
Kost- und Quarticrgeber“ eine Broschiire herausgegeben, die des Naheren die Forderungen 
enthalt, welche die Schule an das Haus stellen mufi, wenn sie ihrer Aufgabe immer und 
in allem gerecht werden soli. Diese Broschiire ist in der Anstalt um den Preis von 10 h 
per Stiick erhaltlich und wird von der Direktion allen Eltern zugestellt werden, die ihre 
Sohnc in diese Schule aufnehmen lassen und dereń Aufgabe es ist, dafiir Sorge zu tragen, 
dafi jenen Forderungen auch wirklich entsprochen werde. Die Direktion ist auch bereit, 
den Eltern bei der Unterbringung ihrer Kinder ratend zur Seite zu stehen.

Haushaltungsvorstande, welche geneigt sind, unter den Voraussetzungen der Schule 
Zoglinge in Kost und Quartier zu nehmen, konnen ihre Adresse der Direktion schriftlich 
bekanntgeben.

Was insbesondere die Gesundheitspflege anlangt, dereń Bedeutung fiir die Erziehung 
der Schuljugend immer mehr gewiirdigt wird, so mufi den Eltern und den Pflcgern von 
Kostzóglingen derBezug der Broschiire: Leo Burgerstein Zur hauslichen Gesundheitspflege 
der Schuljugend, Wien, k. k. Schulbiicherverlag, Preis 10 h, dringend empfohlen werden. 
Diese Broschiire ist auch in rumanischer und ruthenischer Ubersetzung erschienen. Unbe- 
mittelte Eltern, beziehungsweise Pfleger von Kostztiglingen konnen dieselbe aus der Lehrer- 
bibliothek der Anstalt cntlehnen.

VI. Lehrbiiclier pro 1905/6.

ReiigionsSehre g r . - o r . :  I. Klasse. Coca Calistrat, Geschichte des alten Testament.es. 
2. Aufl., broch 2, geb. 2T0 K.
I I  Klasse. Coca Calistrat, Geschichte des neuen Testamentes. 1. Auflage, 
broch. 1'70 K.
III . Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Glaubens- und Sittenlehre. 1. Auflage, 
bróch. 1'94; 2. Auflage, 1'92, geb. 2 K.
IV. Klasse. Stefanelli Juven., Orthodoxe Liturgik. 1. Auflage, geb 2 K.
V. Klasse. Coca Calistrat, Allgemeine und spezielle Dogmatik. 1. Auflage, 
broch. 2‘60, geb. 270 K.
VI. Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Sittenlehre. 1. Auflage, broch. 1'40 
geb. 1'50 K.
VII. Klasse. Coca Calistrat, Geschichte der gr.-ort. Kirche litr Realschulen.
I. Auflage, broch. L90, geb. 2 K.

— r o m. - k a t  h . : I. Klasse. Grofier Katechismus der katholischen Religion. Salz
burg 1896, 1. Auflage, broch. 80 h.
II. Klasse. Z etter Karl, Geschichte der go ttl Oflenbarung des alten und neuen 
Bundes fiir Realschulen. 1. Auflage, geb. 2'50 K.
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III . Klasse. Z etter K arl Kath., Liturgik, Religionslehrbnch fiir Mittelschulen.
4. Aufl., 3. und 2. Aufl. noch zulassig, geb 2’30 K.
IV. Klasse. Konig Arthur Dr., Lebrbucb fur den kath. Religionsunterricht in 
den oberen Klassen der Realschulen. I. K urs: Allgem. Glaubenslehre. 10. Aufl., 
8. und 9. Aufl. nooli zulassig, broch. 1 '68, geb. 2'16 K.
V. Klasse. Konig A rthur Dr., III. K urs: Besondere Glaubenslehre. 10. Aufl. 
8. und 9. Aufl. noch zulassig, broch. 1 68, geb. 2'1G K.
VI. Klasse. Konig A rthur Dr., IV. K urs: Sittenlehre. 10. Aufl., 8. und 9. Aufl. 
noch zulassig, broch. l -20, geb. 1'68 K.
VII. Klasse. Bader Meinrad, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 4- Aufl., broch.
I. 60, geb 190 K.

— m o s a i s c h :  I. Klasse. W olf G., Gescliichte Israels. 1. Heft, 15. Aufl., 14. Aufl. 
noch zulassig, geb. 96 h.
II. Klasse. W olf G.. Geschichte Israels. 2. Heft, 14. Aufl., 13. Aufl. noch zu 
lassig, geb. 1'04 K.
III . Klasse. W olf G., Geschichte Israels. 3. Heft, 10. Aufl., 9. Aufl. noch zu
lassig, geb. 96 h.
IV. Klasse. W olf G.. Geschichte Israels. 4. und 5. Heft, 10. Aufl., 9. Aufl. noch 
zulassig, nicht die 11. Aufl., broch. 84 h.
V. Klasse. Brann M. Dr., Lehrbuch der jiidischen Geschichte. I. Teil, 2. Aufl.,
1. Aufl. noch zulassig, geb. 1'60 K.
VI. Klasse. Brann M. Dr., Lehrbuch der jiidischen Geschichte, II. und III. Teil,
1. AuH., geb. 1'60 K.
VII. Klasse. Philippson Ludwig, Die israelitische Religionslehre. 1. Aufl., 
geb. 3-20 K.

Deutsche Sprache. I.—IV. Klasse. W illomitzer Fr. Dr., Deutsche Grammatik, 11. Aufl., 
10., 9. und 8. Aufl. noch zulassig, broch. 2, geb. 2'40 K.
I .—VII. Klasse. Regeln fiir die deutsche Rechtschreibung nebst Wor-ter- 
yerzeichnis. Kleine Ausgabe, broch. 20 h.
I. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, I. Teil, 11. Aufl., 6.—10. Aufl. 
noch zulassig, broch. 1‘60, geb. 2T8 K.
II. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, II. Teil, 9. Aufl., 5. -  8. Aufl. 
noch zulassig, broch. 1’92, geb. 2'40 K.
III. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, III. Teil, 8. Aufl., 4.--7. Aufl. 
noch zulassig, broch. P80, geb. 2'30 K.
IV. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, IV. Teil, 8. Aufl.. 4.—7. Aufl. 
noch zulassig, broch. 1’60, geb. 2'10 K.
V. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreich. Realschulen,
V. Teil, 6. Aufl., 4. und 5. Aufl. noch zulassig, broch. 2’20, geb. 270 K.
VI. Klasse Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreich. Realschulen,
VI. Teil, 4. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, broch. 2T2, geb. 2 50 K.
VII. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreich. Realschulen,
VII. Teil, 4. Aufl , 3. Aufl. noch zulassig, broch. 2\‘S0, geb. 270 K.

Franzosische Sprache. I. und II. Klasse. Fetter-Alscher, Lehrgang der franzosischen 
Sprache, I. und II. Teil, 11. Aufl., 10. Aufl. noch zulassig, geb. 2’50 K.
I II .—VII. Klasse, Fetter-Alscher, Grammaire franęaise, 2. Aufl., 1. Aufl. noch 
zulassig, broch. 2’60, geb. 3 K.
III. Klasse, F ette r Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, III. Teil,
5. Aufl., 4. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. 1'24, geb. 1'64 K.
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i y .  Klasse. F e tte r Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, IV. Teil, 6. Aufl., 
5., 4. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. 2-10, geb. 2-50 K.
V.—VII. Klasse. F ette r Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache. y . Teil,
4. Aufl., 3. und 2. Aufl. noch zulassig, broch. 1'60, geb. 2. K.
V.—VII. Klasse. Bechtel, Franzosische Chrestomatie. 5. Aufl , 4. Aufl. noch zu
lassig, broch. 4, geb. 4.48 K.

Englische Sprache (ais Freifach). IV. Klasse. Swoboda W., Elementarbuch der eng- 
lischen Sprache fur Realschulen. 4. Aufl., broch. 2-20, geb. 2-50 K.
V. Klasse. Swoboda W„ English Reader und Schulgrammatik der engl Sprache
II. Teil, broch. 3'10, geb. 3'(10 K.
VI. und VII. Klasse. Nader-W iirzner, Englisches Lesebuch f. h. Lehranstalten,
5. Aufl., 4. Aufl. noch zulassig, broch. 4 56, geb. 5.16 K. Kellner, Sonnenburgs 
Englische Grammatik. 3. Aufl., broch. 2'40. geb. 2’80 K.

Rumanische Sprache. Abteilung fiir R u m a n e n .  I .—IV. Klasse. Popoyici Eusebius. 
Rumanische Grammatik. 1. Aufl., broch. 2 60, geb. 3 K.
I. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire. 2. Aufl. von Popoyici, broch. 1'70, 
geb. 2-10 K.
II. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire, II. Teil, 1. Aufl., broch. 1'70, geb. 2’10 K.
III. Klasse. Stefureac St., Rumanisches Lesebuch, III . Teil, 1. Aufl., geb. 270 K.
IV. Klasse. Stefureac-Buliga, Rumanisches Lesebuch, IV. Teil, broch. 2'50, 
geb. 2-70 K.
V. Klasse. Simionoyici, Carte de cetire, 1. Aufl., broch. 3.30, geb. 3'50 K.
VI. Klasse. Pumnul A., Rumanisches Lesebuch, IV. Teil, 1. Heft, 1. Aufl., 
geb. 2'40 K.
VII. Klasse. Pumnul A., Rumanisches Lesebuch, IV. Teil, 2. Heft, 1. Aufl., 
broch. 2 K.
Abteilung fiir N i c h t r u m a n e n .  I. und II. Klasse. Nastasi J., Rumanisches 
Sprach- und Lesebuch. 1. A ufl, geb. 2'24 K.
II. Klasse. Jeremieyici, Carte d« cetire, anul I I  si III., geb. 70 h.
III. und IV. Klasse. Bodnarescul, Rumanisches Spracli- und Lesebuch 1. Aufl., 
geb. 2-60 K.
III . und IV. Klasse. Bodnarescul, Grammatik zum rumiin. Sprach- und Lese
buch, 2. Aufl., geb. 2 K.
IV. Klasse. Stefureac, Carte de cetire, II. Teil, l.Aufl., broch. 2T0, geb. 2’50K.
V. Klasse. Stefureac, Carte de cetire, III . Teil, 1 Aufl., broch. 2 30, geb. 2-70 K.
VI. Klasse. Stefureac-Buliga, Carte de cetire, IV. Teil, 1. Aufl., broch. 2'50, 
geb. 2-70 K.
VI. und VII. Klasse. Popea, Caractere morale. 1. Aufl., broch. 2p60 K
VII. Klasse. Simionoyici, Carte de cetire. 1. Aufl., broch. 3'30, geb. 3'50 K.
V.—VII. Klasse. M an liu J , Gramatica romana, I. Teil (Etimologia), broch. 2-40K. 
Manliu .7., II. Teil, Sintaxa, broch 2'40 K.

Ruthenische Sprache. Abteilung fiir R u t h e n e n .  I .—IV. Klasse. Smal-Stocki-Gartner, 
Ruthenische Grammatik. 1. Aufl., geb. 2 K.
I. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die I. Klasse. 1. Aufl., 
geb. 2‘60 K.
II. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die II. Klasse der 
Mittelschulen. 1. Aufl., geb. 2’80 K.
III. und IV. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. Klasse 
der Mittelschulen 1. Aufl , geb 2 40 K.
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V Klasse Luczakowski C , M usterstiicke fur Poesie imd Prosa. 1. Aufl., geb 3'60K. 
VI. Klasse Barwinski A , Auszug aus der nationalen ukrainisch-iuthenischen 
L iteratur des XIX. Jahrhunderts, I  Teil, i!. Aufl., geb 3 K.
VI. Klasse. 1. Sem Ogonowski O., A ltrnthenische Chrestomatie, 1. Aufl., broch. 4 K.
VII. Klasse Barwinski A., Auszug aus der nationalen ruth. Literatur, II. Teil, 
2. Aufl., broch. 4 40 K.
Abteilung fur N i c h t  r  u t  h e n e n. I. und I I  K lasse: Popowicz Em., Ruthe- 
nisches Sprachbuch, I. Teil, 1. Aufl., geb. 2 K
II. und III Klasse. Ruthenisches Lesebuch fur die I I I  und IV. Volksschul- 
klasse, geb 1 K.
III. und IV. Klasse. Popowicz Em., Ruthenisches Sprachbuch, II. Teil, 1. Aufl., 
geb. 2‘50 K
IV. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fur die II. Klasse der 
Realschulen, 1. Aufl., geb. 2 80 K.
V. —VII. Klasse. Popowicz-Szpojnarowski, Ruthenisches Sprachbuch, I I I  Teil, 
(Satzlehre), 1. Aufl, broch. 1. geb. 1.10 K.
V. Klasse. Ungenannt Ruthenisches Lesebuch fur die 1II  Klasse der Mittel- 
schulen, 1. Aufl, geb. 2'40 K.
VI. und V II Klasse. Barwinski A., Auswahl aus der ukrainisch-ruthenischen 
L iteratur fur Lohrerbildungsanstalten, geb. 3 K.

Geographie und Geschichte. I. und II. Klasse Richter, Geographie, 6. Aufl., 5. Aufl. 
noch zulassig, broch. 2 85, geb. 335 K.
I I I .—IV. Klasse. Supan A., Lehrbuch der Geographie fur Mittelschulen, n u r
10. Aufl., broch. 2, geb. 2'40 K.
11. Klasse Mayer Pr. M., Lehrbuch der Geschichte fur die unteren Klassen der 
Mittelschulen, I. Teil, 4. vei'besserte Aufl., 1. bis 3. Aufl. noch zulassig, broch. 1 '40, 
geb. 2 K.
III. Klasse Mayer Pr. M., Lehrbuch der Geschichte fur die unteren Klassen 
der Mittelschulen. II. Teil, 4. yerbesserte Aufl., 2. und 3. Aufl. noch zulassig, 
broch 1'20, geb. P70 K
IV. Klasse. Mayer P r M., Lehrbuch der Geschichte fur die unteren Klassen 
der Mittelschulen. III. Teil, 4. yerbesserte Aufl., 1 bis 3. Aufl noch zulassig, 
broch. 1 '40, geb 2 K.
V. Klasse. Zeehe-Rebhann, Altertum fur Realschulen. 1. Aufl., broch. 2, geb. 2'40 K,
VI. Klasse. Zeehe-Rebhann, Lehrbuch der allgem. Geschichte fur die oberen 
Klassen der Realschulen. II. Teil, broch. 2-20, geb. 2-60 K.
VII. Klasse. Mayer P r M., Lehrbuch der Geschichte fur die oberen Klassen 
der Mittelschulen. III. Teil, 2. Aufl., 1. Aufl. noch zulassig, broch L30, geb. 2 K 
VII Klasse. Lang P r ,  Vaterlandskunde fu r die VII. Klasse. l.Aufl. broch. 1’flO, 
geb. 2T0 K.
A t l a n t  en.  I. und II. Klasse. Richter E., Schulatlas. geb. G Iv.
I I I .—VII. Klasse. Kozenn B., Geogr. Atlas fur Mittelschulen, herg. von Hardt- 
Schmidt. 39. Aufl , 37. und 38. Aufl. noch zulassig, broch. 7'4, geb. 8 K.
II. Hannak-Umlauft, Historischer Schulatlas I. Teil, 6. A ufl, 4. und 5. Aufl. 
noch zulassig, broch. 120, geb. 1'60 K
III. und IV. Klasse. Hannak-Umlauft. H istorischer Schulatlas, II. Teil, 6. Aufl., 
4. und 5. Aufl. noch zulassig, geb. 2’32 K.
V. und VI. Klasse. Putzger P. W., H istorischer Schulatlas zur alten. mittleren 
und neuen Geschichte 26. Aufl., 25. Aufl. noch zulassig, geb. 3'60 K.



VII. Klasse. Hannak-Umlauft, Historischer Schulatlas, II. Teil, 6. Auli. 4. und 
5 Aufl. noch zulassig, geb. 2’32 K.

Mathematik. I. und II. Klasse. Gloser M., Lehrbuch der Arithmetik fiir die I  und
II. Klasse der Realschulen, 5. Aufl , 4 Aufl. noch zulassig, geb. 1'80 K.
III. Klasse. Gldser M., Lehrbuch der Arithmetik fiir die III. Klasse der Real
schulen, 5. A ufl, 4 Aufl. noch zulassig, geb. P30 K.
IV. —VII. Klasse y. Moenik K r , Arithmetik und Algebra, fur obere Klassen, 
27. Aufl., 26. Aufl. noch zulassig, broch. 3'30 K, geb. 3 80 K.

V. —VII. Klasse. v. MoiSnik Kr., Geometrie fiir die oberen Klassen, der Real
schulen, nur 23. Aufl., broch. 3'30, geb. 3'80 K.
V.—VII. Klasse. v Moenik Kr., Kiinfstelliges Logarithmenbuch. 1. Aufl., broch, 
1'20 K.

Naturgeschichte. I. und II. Klasse, 1. Semester. Latzel-Mick, Pokornys Tierreich, 
n u r  25 Aufl., broch. 2'20, geb. 2’70 K.
I. und II. Klasse 2. Semester, Pokornys Pflanzenreich (von Kritsch). Ausg B. 
24 Aufl., 22. und 23 Aufl. noch zulassig, geb. 360 K.
V. Klasse. Schmeil-Scholz, Leitfaden der Botanik. 1. Aufl., geb. 335 K.
VI. Klasse. Woldrich J., Zoologie. 9. Aufl., 8. Aufl. noch zulassig, broch. 2'70, 
geb. 3 20 K.
VII. Klasse. Hochsietter-Bisching, Mineralogie und Geologie. 17. Aufl, 13. und 
15 Aufl. noch zulassig, broch. 2.50, geb. 3 K.

Chemie. IV. Klasse. M itteregger J.. Anfangsgriinde der Chemie und Mineralogie
7. Aufl., 6. Aufl. noch zulassig, broch. 140, geb. 1‘90 K
V. Klasse. M itteregger J., Lehrbuch der Chemie fiir Oberrealschulen, I. Teil. 
Anorganische Chemie 9. Aufl., 8. Aufl. noch zulassig, broch. 1'92, geb. 2'42 K.
VI. Klasse. M itteregger J., Lehrbuch der Chemie fiir obere Klassen, 2. Teil. 
Organische Chemie. 8. Aufl., 7. Aufl. noch zulassig, broch. 1'72, geb. 2’22 K.

Physik. III. und IV. Klasse. W allentin J., Naturlehre fiir die unteren Klassen der 
Realschulen. 4. Aufl,, 2. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. 1'80, geb. 2‘20 K. 
VI. und V II Klasse. Wallentin J., Lehrbuch der Physik fiir die oberen Klassen, 
Ausgabe fiir Realschulen, 11. Aufl., 10. und 9. Aufl. noch zulassig, broch. 2‘40, 
geb. 2'80.

Geometrie. I. Klasse. Rossmanith-Schober, Geometrische Kormenlehre fiir die I. Klasse,
6. und 8. Aufl., broch. 70 h, geb. PIO K.
I I —IV. Klasse Rossmanith-Schober, G rundziigederG eom etrie .il.—IV. Klasse,
8. Aufl., 6. und 7 Aufl. noch zulassig, broch. P90, geb. 2’30 Iv 
Darstellende : V. —VII. Klasse. Smolik, liarstellende Geometrie, n u r  2. Aufl. 
broch 3'50, geb. 4 K.

Freihandzeichnen. I.—VII. Klasse Vorlagen und Modelie nach dem Verzeiclmisse 
der fiir den U nterricht an Mittelschulen zulassigen l.elirmittel, Apparate und 
Modelie.

Stenographie. I V —VII. Klasse. Scheller Kr., Lehrbuch der GabelsbergeKschen Steno- 
graphie. 10. Aufl., 4 . - 9 .  Aufl. noch zulassig, geb. 3'60 K.
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Hilfsbiicher:

Rumanisch. Abteilung fur Rumanen. VI. und VII. Klasse. Saineanii B., Autori romani 
moderni. 2. Anfl., geb. 3'20 K.
VI. und VII. Klasse. Hodos E., Manuał de istoi-ia łiteraturei romane. 2. Aufl.. 
broch. 2 K.
Abteilung fur Niohtrumanen. I I .— VII. Klasse. Alexi, W orterbuch, deutscli-rum., 
rum.-deutscli.

Ruthenisch. Abteilung fur Nichtruthenen. V. VII. Klasse. Popowicz E.. Rutlienisch- 
deutsclies W orterbuch.




