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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.

II.
AYorin besteht bei Newton und Leibniz der Fortschritt gegeniiber 

ihren Yorgangern? Bei den letzteren handelt es sich iiberall entweder, 
wie beim Tangentenproblem, darum, den Quotienten von zwei unendlieh 
kleinen Grofien zu bestimmen, von welchen die Eine von der Anderen 
abhangt; oder wie bei den Aufgaben iiber Quadratur und ahnlichen, um 
die Bestimmung einer Summę von unendlieh vielen, unendlieh kleinen 
Grób en. Fur bestimmte, einfaehe Falle waren. diese Aufgaben von 
Fermat, Roberval, Barrow und Anderen gelost worden. Leibniz ais der 
Erste gab nicht nur eine Reihe von weiteren Beispielen, sondern zeigte 
auch Regeln, die es erlaubten, komplizierte Falle auf einfachere zu 
reduzieren, wenngleieh aueh er noch nicht imstande war, alle Falle zu 
beherrschen. Er nannte die unendlieh kleine Grolśe, die stets ais Zuwachs 
einer anderen erscheint, das Differential dieser Letzteren und bezeiolmet 
es dureh ein vorgesetztes d. Und eine seiner Aufgaben — die Differential- 
reehnung — ist nun die, das Differential einer Funktion zu bestimmen, 
d. h .: den unendlieh kleinen Zuwachs, den diese erfahrt, wenn sich die 
Yariable unendlieh wenig andert. Fiir die umgekekrte Aufgabe, ans der 
unendlieh kleinen Zunahme die Funktion zu finden, die, wie Leibniz 
bemerkt, mit der Apfgabe der Quadratur identisch ist, die mail heute 
Integration nennt und dereń Erfindung man Newton verdankt, bezeichnet 
er die gesuchte Funktion, das sogenannte Integral, mit einem vorge- 
setzten, langgezogenen S, dieser Teil heiht Integralreohnung. Die Er

findung des neuen Algorithmus, wo l die Summę einer Gesamtheit und

d die Differenz bezeichnet, war ein wichtiger Schritt nach vorwarts. 
In einem Aufsatze vom Jahre 1675 iiber inverse Tangentenaufgaben zeigt 
es sich ani deutlichsten, dab Leibniz schon damals diese Bezeichnung 
gebrauchte; er lost die Aufgabe, eine Curve zu finden, dereń Subnormale 
der Ordinate umgekehrt proportional ist. Bezeichnet wird die Sub-
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normale mit w, die Subtangente mit t, die Differenz zweier benachbarten 
Abszissen mit z (anstatt wie heute mit d x). Es sei (Fig. 16). A B  =  
D C  =  x die Abszisse fur den Kurvenpunkt C, sowie A D  =  BC =  y 
die zugehorige Ordinate ist, so dali die Kurve C C-, auf beide Achsen 
A S und A P bezogen ist; ferner nennen wir B P  =  W  die Subnormale. 
Leibniz weifś aus friiheren Yersuchen, dab

y 2 rw z = 2 = \ y y'dx =
w o y y ' die Subnormale bedeutet.

Ist y-w z =  ~ so muliSd$w z
“  w z  “  d (  2 )  “

y  sein, da

Leibniz den Faktor d y gleich der Einheit setzte. Der Yoraussetzun^
b b z y 2 f  f  y 2

nach soli w =  ^, folglich y =  w z  =  ^ , z —  ̂ und \ z =  \ sein.

Die links stehende Summę sei x (d. h.  ̂ d x == x), die rechtsstehende
y3 . y 3

. Folglich ist die Gleichung der Kurve x =  ., , .l a b  d a b
In der von Leibniz gemachten Probe sueht er aus der Kurven-

y3gleiehung y 3 =  3 a b x die Subtangente t =  nach einer von De Sluse

aufgestellten Methode. Allgemein ist aber t : y — y : w (d. h.
y  y 3 a b

: v =  y : y y'). Fiir die Kurve ist daher , : y — y : w, w =  y  J J J J J  a b J y
Die Einfiihrung dieser der Sache angemessenen und zweckrnahigen 

Bezeichnung, wie auoh die Aufstellung von Regeln, wie mit diesen 
Zeiehen zu operieren ist, ist ein Hauptverdienst Leibniz’ . Dies mag auf- 
fallend erscheinen, aber in der Mathematik ist die Einfiihrung eines 
besonderen Zeiehens ftir einen neuen Begriff stets dann am Platze, wenn 
dieser Begriff oft wiederkehrt und einem wesentlichen Bedurfnis ent- 
spricht. Da weiter in der Mathematik das Operieren mit den Zeiehen, 
das bis zu einem gewissen Grade mechanisch wird, an die Stelle des 
Operierens mit den Begriffen selbst tritt, da ferner die immer wieder- 
holten Operationen mit den Begriffen dureh Rechnungsoperationen mit 
den Zeiehen ersetzt werden, so sieht mail ein, wie wichtig ein passend 
gewahltes Zeiehen ist. Seine Wahl ist des okonomischen Zweokes der 
moglichsten Arbeitsersparnis wegen durohaus nicht gleichgiltig. Freilich 
ist eine Aufgabe nieht gelost, wenn man fur die Losung bloli ein Zeiehen 
einfiihrt. Dies ist besonders in der Infinitesimal-Rechnung der Fali, w o 
eben die Hauptschwierigkeit im Auswerten des Zeiehens liegt. Uber die



Grundlagen seiner Rechnung war Leibniz sieli jedocli keineswegs klar 
und er kann sich auch gegen die Angriffe des Hollanders Nieuwentijt 
(1654—1718) nur miihsam verteidigen. Nirgends sagt Leibniz, was seine 
unendlich kleinen Grohen sind, sie sollen kleiner sein, ais jede angebbare 
Grobe und dooh nicht gleich Nuli. Sie durfen nicht Nuli selbst sein, 
weil man mit ihnen dividiert, wahrend eine Division mit Nuli keinen 
Sinn bat. Oder Leibniz setzt eine Flachę aus unendlich schmalen Streifen 
zusammen, womit wieder angenommen ist, dab diese Streifen eine meb- 
bare Breite haben. Er Yernachlassigt jedoch andererseits die unendlich 
kleinen Groben neben endlichen ohne Angabe von Griinden. Es ist die 
Ansicht ausgesprochen worden, dab Leibniz die unendlich kleinen Groben 
mit seinen Monaden identifiziert hat, und man kann dieser Ansicht einen 
gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht absprechen, wenngleich 
Leibniz sich daruber nicht direkt geauf.iert hat. Noch unklarer liegt die 
Sache bei den Differentialen hoherer Ordnung, welche entstehen, wenn 
man das unendlich kleine Differential wieder urn ein unendlich Kleines 
abandert. Die Leibniz’sche Bezeichnungsweise ist zu dem hier nicht 
ganz angemessen. Sie ist zwar adoptiert und wird auch heute stets noch 
gebraucht, gibt aber leicht zu Fehlern Yeranlassung.

Nieuwentijt’s Angriffe waren gegen die logische Grundlage der 
Differentialrechnung gerichtet, und zwar setzt er dreierlei an dieser 
Rechnung aus. Erstens werden bei Leibniz Groben, welche unendlich 
klein sind, ais Nichts beiseite gelassen, zweitens fehle eine Anwendung 
der Differential-Rechnung auf Epponentialgroben, und drittens sei den 
Differentialen hoherer Ordnung d2 x, d3 x .. .. kein Sinn abzugewinnen.

Nieuwentijt nimmt ais ein unendlich Grobes m an, bezeiehnet ais 
den mten Teil eines Endlichen b, ein Unendlichstel und sagt, dali dieses

b
noch nicht Nichts ist, dali aber ein Unendlichstel ~ Nichts ist, weilm-
erst das letztere mit dem Unendlichgroben m multipliziert nichts End- 
liches, sondern erst ein Unendlichstes liefert. Damit sagt er ganz das- 
selbe, was Leibniz zu verstehen gab, ais er hohere Potenzen eines Un- 
endlichkleinen neben ihren niederen vernachlassigte.

Was die Anwendung der Differentialrechnung auf Exponential- 
groben anlangt, so sagt Leibniz, wenn y x — z sei, so ist, wenn sich y 
und x urn ein cc kl. d y und d x andern d z =  (y +  d y) x + d x — y x =  
y x + d x _j_ x y x + dx — 1 d y  — y x. Alle die fehlenden Glieder fallen 
weg, weil sie Produkte von Differentialen in sich einschliefien. Diese 
Gleichung leide an dem Fehler, dab in ihr die Homogenitat der Dil- 
ferentiale nicht gewahrt sei, iind dali sie folglich untauglich sei, das 
wirklich Gesuchte, namlich das Yerhaltnis von d x  und d y  zu liefern.
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Nach den Prinzipien der Differentialrechnmig miisse man, wenn Dif- 
ferentiale mit endliohen Grotien gemischt yorkommen, erstere ais Nuli 
betrachten. Dadurch gehe die erhaltene Gleichung iiber

in : 0 =  y x + 0 -(- x y  x + 0 _  O — y x oder 0 - y x — y *
und das sei wahr, fuhre aber nicht weiter.

Ist
(' dx

hingegen V =  log x, was Leibniz aus der Quadratur der

Hyperbel bekannt war, so ist aus der Gleichung y =  x v, v. log x =  log y
f  d x P dy

und die Integration auf die Logarithmen angewendet v.  ̂  ̂  ̂ .

Durch Differentiation der letztejren erhalt man:
d x dy

v. d v. log x =  ~x y

daraus wird aber: d (x T) =  x v. d x  - f  xv. d v. log x.

Was die hoheren Differentialen anlangt, so lafśt Leibniz die x so- 
wohl wie die y einer Progression gemali verlaufen, und zwar die x in 
geometrisoher, die y  in arithmetischer, so dali das Yerhaltnis 
d x : d y =  x : a stattfindet, in welchem a und d y  ais konstantę Gro li en 
anzusehen sind. ^

x d y
d x == —, differenziert man den letzten Ouotienten, so ist

d x. d y  d x. d x d x d x
d. d x =  -------  =  . ~ , - =  d. d x odera x d x

d x d. d x
—  oder d x : x =  d d x : d x d. h.: x d x

Das Difierential hoherer Ordnung ist gegeniiber dem niederer Ord- 
nung gerade so nnendlioh klein, wie das Differential erster Ordnung 
gegeniiber der endlichen Grohe.

Niehtdestoweniger fand die Leibniz’scłie Theorie rasche Verbreitung, 
weil sie einem allgemein gefiihlten Bediirfnisse entgegenkam. Ihre Pechen- 
gesetze, ihr Algorithmus, wie man mit Benutzung des Beinamens eines 
arabischen Mathematikers zu sagen pflegt, waren beąuem und das Streben 
war damals mehr auf Erweiterung der Wissensohaft, ais auf ihre Be- 
griindung geriohtet.

In theoretiseher Hinsioht war Nexvton Leibniz iiberlegen. Newton 
operiert ebenfalls mit Verhaltnissen unendlich kleiner oder vielmehr, 
wie er sagt, verschwindender Grohen und mit Summen solcher Grofien; 
aber er erklart ausdriicklich, dafi er darunter die Grenzwerte verstanden 
xvissen wolle, welchen sich die Quotienten der versohwindenden Grofien
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oder die Summen solcher Groiien immer mehr und mehr annahern, je 
kleiner diese Grohen werden. Dieser Begrifif der Grenze ist eine der 
wichtigsten Neuerungen, die bei Newton auftreten. Mit seiner Hilfe und 
mit Hilfe von Satzen iiber ihn, die Newton in seinen „Principia14 ent- 
wickelt, konnen nun die Beweise durch reductio ad absurdum vermieden 
oder vielmehr durch einen einzigen ersetzt werden, der den an sieli 
klaren Satz erhiirtet, dali namlich eine und dieselbe Yeranderliche sich 
nicht gleichzeitig zwei verschiedenen Werten annahern kann. Auf eines 
der friiheren Beispiele angewendet, wiirde man nach dem eben gesagten 
folgendermafien sehliefien: Die Flachę des eingeschriebenen Polygons 
ist die Yeranderliche, die von der Seitenzahl des Yieleks abhangt und 
sich mit wachsender Seitenzahl des Vielecks ais Grenze dem Kreisin- 
halte einerseits, andererseits dem Inhalte des friiher genannten Dreieckes 
nahert, ohne je ihnen gleich zu werden. Folglich miissen die Flachen- 
inhalte von Kreis und Dreieck gleich groh sein. Auf Grund des friiher 
erwahnten Satzes geht Newton in den „Principia44 rein geometriseh vor. 
Es gelingt ihm in bester AYeise, die Ableitung der KepleFschen Gesetze, 
die Theorie der Planetenbewegung und anderes zu behandelu.

Die Bestimmung der Grenze, welcher sich eine Grof.śe nahert, ist 
aber nicht immer einfach und naheliegend und sie wird nur erleiehtert 
durch den Algorithmus, das Formelsystem der Rechnung, die Newton 
ais Fluxionsrechnung bezeichnete und die mit der Leibniz’schen Dif- 
ferentialrechnung im AYesen identisch ist. Die Veranderlichen denkt sich 
Newton ais durch eine stetige Bewegung oder so zu sagen ein Fliefien 
erzeugt und er sucht nun die Gesohwindigkeiten dieser Bewegungen 
odsa^genauer gesagt, die Gesohwindigkeiten, mit der die Funktion sich 
andert, wenn die Geschwindigkeit der Anderung der Variablen gegeben 
ist. Er nennt die Gesohwindigkeiten, nach welchen die einzelnen Fluenten 
sich andern, Fluxionen; die Gro hen selbst „Fluenten44 und bezeichnet 
sie dadurch, dali er iiber die Fluenten einen Punkt setzt.

Die erste Aufgabe, die Fluxion einer Fluente zu finden, wird da
durch geliist und ais Grundlage genommen, dafi die Fluxion von x " sich 
ais n x 11 — 1 x darstelle, wenn n eine positive ganze Zalil ist. Diesen 
Beweis fiihrt Newton, indem er eine unendlich kleine Grohe o wahlt, 
welche mit den Fluxionen x y  z vervielfacht die Augenblicksverande- 
rungen der Fluenten x y  z darstellen. Die Fluente x n stellt sich in der

n (n — 1)
Form (x +  o x) n =  x " +  n x " “  1 o x +  ~ x 11 ~ “ o'2 x 3 . . .
dar, welche Gleichung durch o dividiert in

n (n — 1)
n x n _ 1 x -j- 2  x n — 2 o x 2 +  . . . tibergeht.
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Wenn aber die Glieder, welche das unendlioh kleine o enthalten 
wegfallen, so bleibt n x n~ ‘ x ais Fluxion der x n zuriick.

Aul.ierdem sagt Newton, dafi es eine erste, zweite, dritte . . .  Fluxion 
der im Flusse befindlichen Grofśen gibt, welche Fkudonen sich verhalten 
wie die Glieder convergenter unendlicher Reihen. Sei z n eine Fluente, 
die sich im Flusse befmdet, so entsteht aus ihr (z -J- o) n, welcher Aus- 
druck sieli in eine Reihe von der Form

n2 — n
z "  -|- n o z t_1 - f  o o2 z '* ~ 2 -f- . . . .  entwickeln la lit, in

welcher Reihe z n die Fluente selbst ist, mit ihrem ersten Zuwaehs 
u o z " ~ 1 oder auch erste Differenz genannt, welcher Zuwaehs der ersten

n2 —• n
Fluxion proportional ist. Das Glied ~ os z "  —2 ist der zweite Zu-

wachs oder die zweite Differenz, die wieder der zweiten Fluxion pro
portional ist.

Nachdem Newton in seinem „methoduin fiuxionumu die ^gfwand- 
lung gebrochener und irrationaler Funktionen gezeigt hat, was ihn auf 
die Auffindung des binomischen Lehrsatzes gefuhrt hat, lost er z we i 
Probleme, die seine Methode genau charakterisieren. Es sei der Raum 
gegeben, den ein in stetiger Bewegung begriffener Korper durchlaufen 
hat; man soli zu gegebener Zeit die Geschwindigkeit finden und zweitens 
aus der gegebenen Geschwindigkeit des sich bewegenden Korpers der 
in einer bestimmten Zeit durchlaufene Raum.

Stellt in der Gleichung y == x2, y die Lange des Weges dar, der 
durchlaufen wird, wahrend welcher namlichen Zeit der Weg x mit der 
gleichformigen Geschwindigkeit x zuriickgelegt wird, so ist 2 x x die 
Geschwindigkeit, welche der Korper beim Durchlaufen des Raumes y 
erreiclit hat. Da aber die Zeit liier nur durch eine gleichformige Be
wegung gemessen wird, und nur Grohen derselben Art entweder be- 
schleunigt oder verzogert mit einander yerglichen werden, so betrachtet 
Newton die Zeit nicht ais solche, sondern lafit eine der Grol.ien gleich- 
formig wachsen, uimmt diese ais Zeit an und bezieht alle anderen 
Grol.ien auf diese. Durch die friiher gemachten Angaben iiber Fluxionen 
und Fluenten yerwandeln sich diese zwei Probleme in solche, die nach- 
stehenden Wortlaut haben:

1. Es sei das gegenseitige Verhaltnis der Fluenten gegeben, man 
soli das Yerhaltnis ihrer Fluxionen bestimmen; und

2. es sei die Gleichung gegeben, welche das Verhaltnis der Fluxionen 
ausdruckt, man soli die Relation der Fluenten finden.

Fur das erste Problem ordne man die Gleichung, durch welche 
die gegebene Relation ausgedriickt wird, nach den Potenzen einer ihrer
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Fluenten x, multipliziere ihre Glieder mit denen irgend einer arith-

metisehen Progression und hierauf noch mit dem Quotienten X • diese
x ’

Operation mache mail mit jeder Fluente und setze schliefilich die Summę 
aller hieduroh entstehenden Produkte gleieh Nuli, so erhalt man die 
gesuchte Gleichung. Ist das Yerhaltnis der beiden Fluenten x und y 
durch die Gleichung x8 — a x 2 +  a x y — y 3 =  o ausgedriickt, so ordne 
man zunachst naeh Potenzen von x, dann naeh solchen von y  und mul
tipliziere die einzelnen Glieder, wie fo lg t:

x8 — a x ! - f  a x y  -  y 3
8 x 2 x 1 x 

multp. mit - _ o1 x x x

— y 8 -j- a x y — 
3 y 1. y
y y

a x2 -f- x8

o o

so ergibt sich 8 x2. x — 2 a x x - f  a y  x — 3 y 2y -f- a x y  =  o ais 
Gleichung, welche das Yerhaltnis zwischen x und y angibt, namlich

x : y  =  (3 y 2 — a x) : (3 x 2 — 2a  x - f  a y)
Die Momente der Fluenten, das sind die unendlich kleinen Tcile 

jener, durch dereń Zuwachs sie in unendlich kleinen Zeitteilen konti- 
nuierlich vermehrt werden, verhalten sich wie die Geschwindigkeiten, 
mit welehen sie iliei.ien oder wachsen. Wenn daher das Moment irgend 
einer Fluente x dargestellt wird durch das Produkt aus ihrer Geschwin- 
digkeit x in die unendlich kleine Grofie o, also durch x o, so werden 
die Momente der anderen durch u o v o z o . . .  . ausgedriickt werden 
miissen, weil diese dasselbe Verhaltnis haben wie u, y, z , . . . zueinander. 
Weil nim diese Momente x o, y o, z o, . . .  . die unendlich kleinen Inkre- 
mente sind, urn welche die Fluenten x und y in unendlich kleinen Zeit- 
teilchen jvermehrt werden, so folgt, daf? diese Fluenten naeh dem Yer- 
laufe ekies unendlich kleinen Zeitintervals zu x - f  s 0  und J ~r y o 
angewachsen sind. Die Gleichung aber, welche zu jeder Zeit die Bezie- 
hung zwischen den Fluenten ausdrtickt, wird aucli ebenso gut die Be- 
ziehung zwischen x +  x o und y +  y  o ausdriicken, so dali in der- 
selben Gleichung fur x und y, x +  x o und y  - f  y o gesetzt werden darf.

Wird dieser Betrachtung gemafi in die Gleichung x3 — a x 2 +  
a x y  —- y 8 =  o statt x . . . x +  x o und statt y . . . y  +  y  o gesetzt, 
so ist x8 3 x 2 x o +  3 x x o x o +  x3 o3 —■ a x2 — 2 a x x o —
a x o x o  f  a x y  f  a y x o  - f  a x o y o  +  a x y o  —• y 3 — 3 y 2 y  o —
3 y y  o y  o — y 3 o8 — o.

Wird diese letzte Gleichung mit der friiheren verbunden und durch 
o dividiert, so bleibt 3 x2 x — 2 a x x +  a y x +  a x y — 3 y 2 y +
3 x x x o — a x x o +  a x y o — 3 y y y  o +  x8 o2 — y 3 o2 =  o.
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Da aber die o ais eine unendlioh kleine Grofie festgesetzt wurde, 
um die Momente der Fluenten zu kennzeiehnen und darzustellen, so ver- 
schwinden die mit diesem Faktor multiplizierfcen Glieder gegeniiber den 
anderen und es bleibt die Gleichung 3 x2 x — 2 a x x  -f- a y x  +  
a x y  — 3 y 2 y  =  o, Avelche gleich der Gleichung I ist.

Aus diesem Beweise ist ersichtlich, dali Newton nicht die Flu- 
xionen selbst, sondern nur ihre unendlieh kleinen Teile, d. h. die Mo
mente der Fluenten, ais unendlieh kleili annahm. Durch die notigen 
Operationen verschwinden die unendlieh kleinen Faktoren der Momente, 
die Newton gerade mit o bezeichnet, und es bleiben in der Gleichung 
nur die Fluxionen oder Geschwindigkeiten. Diese Fluxionen unter- 
scheiden sieli von den Leibniz’schen Differentialen, cjde einfach ais die 
unendlieh kleinen Inkremente der Yariablen zu betrachten sind und 
dereń Yerhaltnis durch endliche Ausdrucke darzustellen, durch die Ope- 
ration des Differentierens erreieht wird. Wlirden die mit o affizierten

Glieder in dem Ausdrucke fur ■ beibehalten, so ware derselbe glcich-

bedeutend mit dem Leibniz’schen Differentialquotienten

"" =  F' (x) +  w, aus welchem, wenn w zugleich mit /\ x gegen

Nuli konvergierend angenommen wird, der Differentialquotient 
d y  d F (x)
; =• i- — =  F' (x) hervorgeht. Newton setzt aber seine mit o af-d x d x &

fizierten Glieder ohne weiters gleich Nuli, ohne davon auch die Kon- 
Yergenz von y  und x gegen Nuli abhangig zu machen, weshalb die 
Newton!schen Fluxionen nur ais Differenzen, nicht aber ais Dilferentiale 
aufgefailt werden konnen. Die Momente, fiir die eben Newton die ihnen 
proportionalen Fluxionen substituiert hat, sind die Dilferentiale.

Das zweite Problem, welches das inverse des ersteren ist, mufi 
infolgędessen auch durch inverse Operationen gelost werden. Man ordnet 
die mit x multiplizierten Glieder nach den Potenzen von x, dividiert

sie durch - - und nachher durch den Exponenten der Potenz Aron x oder

durch irgend eine andere arithmetische Progression. Man wiederholt 
dieselbe Operation auch fur die mit v, _y und z behafteten Glieder und 
setzt, indem man die uberlluhigen Glieder weglafit, das Resultat 
gleich Nuli.

3 x'2 x — 2 a x x -(- a y  x — 3 y 2 y  +  a x y =  o
Man dividiert die einzelnen Glieder, naehdem sie geordnet sind, durch
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3 x 2 x — 2 a x x +  a y  x — 3 y" y  -f- a y  x

3 x 2 x 1 x 3 y  1 y
x x x  y y

und erhalt x3 -j- a y  x — a x2 +  a y  x ■— y 3 (wo man das doppelt 
vorkommende Glied a y x nur einmal setzt) ais Resultat die Gleichung 
x3 — a x 2 +  a x y — y 3 =  o.

Eine der nachsten Aufgaben. welehe Newton in dem „methodus 
fluxionum“ behandelt, war die der Tangentenziehung, und auf dieselbe 
Art und Weise wie Fermat zieht er die Ordinaten der Kurve schief 
gegen die Abszissenachse. Nimmt die Ordinate B D (Fig. 17) um die 
Augenblicksveranderung (Moment der Fluente) o d zu, indem sie sich 
naeh d b bewegt, wahrend A B um D e  =  B b  wachsen, so findet, weil 
die Dreiecke d c D und D B T iihnlieh sind, das Yerhaltnis T B : B  I) =  
D o : d c statt.

Das Yerhaltnis von D B  und A B; wie das Verhaltnis der Fluxionen 
von A B und B D  lassen sioh aus der Kurvengleichung ermitteln und 
aus diesem kann man F B bestimmen, wenn B D gegeben ist. Infolge- 
dessen beruhrt D T die Kurve in D. Uber Inflexionspunkte war Newton 
im Unklaren und meinte, daS in diesem die Neigung der Tangente zur 
Abszissenachse ein Maximum oder Minimum sei, was richtig ist, voraus- 
gesetzt, dąb die erste Ableitung der Ordinate nach der Abszisse nur 
dann statthat, wenn die zweite Ableitung Nuli ist.

In einer der letzten Aufgaben wird die GroJ&e der Krummung, 
welehe eine Kurve in einem Punkte hat, untersucht. Bei Kreisen ist 
die Krummung an allen Stellen dieselbe und steht im reziproken Ver- 
haltnisse zum Durchmesser. Eine Kurve kann von sehr vielen Kreisen 
von der konkaven Seite her beruhrt werden und ist ein Kreis von 
solcher Beschaffenheit, dali kein anderer innerhalb dessen Kontingenz- 
winkel mit der Kurve verlauft. So hat dieser in diesem Punkte gleiche 
Krummung mit der Kurve und der Mittelpunkt des Kreises ist gleich- 
zeitig auch Krummungsmittelpunkt und der Halbmesser, Krummungs- 
halbmesser fiir die Kurve.

Man findet, wenn man in drei sehr nahegelegenen Punkten der 
Kurve Senkrechte auf diese zieht, dafi sich diese Senkrechten im Kriim- 
mungsmittelpunkt trefien.

Will man (Fig. 18) den Krummungshalbmesser bestimmen, so ist 
der Beriihrungspunkt D bestimmt durch A B  =  x ais Abszisse und 
B D =  y ais Ordinate, C ais Krummungsmittelpunkt im Schnitte der 
in den beiden unendlioh nahen Punkten D und d gezogenen Senkrechten



auf die zugehorigen Senkrechten, C g ein auf der Ordinate yoii C ans 
ais Langeneinheit gewahltes Stiick. Darni ergibt sich folgende Proportion:

0 g : g o =  B T : B d  =  D e : d e — x : y wo D e die Augenblicks- 
veranderung x . o der Abszisse, d e die der Ordinate y  . o ist, und diese 
Augenblicksveranderungen yerhalten sich wie die Fluxionen. Setzt man 
der Yoraussetzung gemab C g =  1 und g d =  z. so iibergeht obige

Proportion in 1 : z =  x : y  oder z =  . Bei der Anderung des Punktes
x

D zu d ist d f  die zugehorige Augenblicksveranderung von z, also z . o 
und in dem rechtwinkligen Dreiecke D d F ist, d e 2 — D e . e F

e F
d e-
D e

y 2. o2 
x . o

y 2. o 
x und

y -- o X" —(- y-
D F =  I) e +  e F =  x . o -j- ' ■ =  —  • ‘ • ox x

Es yerhalt sich weiters
. x 2 -f- y 2

d i : D F =  C g : C G oder z . o : . o =  1 : C Gx
x2 -|- y-

C G  =  • ■' und G D : C G =  § g : C g oderx z h ^

G I) =
C G . o g

X  z

Um C D  zu finden, die sich ais Hypotenuse des rechtwinkligen 
Dreiecks C G D darstellt, folgt

C D S =  C G2 +  G D S r x 2- f  y 2 n 4- z2)

Wird x ais Fluxionseinheit angesetzt, so wird z y y und

C D2 =

C D  =

1 +  z2

[1 +  Zs] |

(1 +  z2)

Ist eine Gleichung ax  +  b x 2 — y 2 =  o gegeben, so ist nach 
der Differentiation a x +  2 b x x — 2 y  y  — o oder. wenn fur x und y, 
beziehungsweise 1 und z gesetzt wird, a +  2 b x  — 2 y z =  0. Wird 
die friihere Operation nochmals yollzogen, so ist 2 b x — 2 z y — 
2 y z =  o oder 2b — 2 z2 — 2 y z  =  o. Aus der ersten Gleichung
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a +  2 b y . b — z2
ergibt sich z =  ------ -  , aus der zweiten z =  —~ —  ; diese beiden

45 2 y ’ y ’
Werte iii die Gleichung fur den Kriimmungsradius eingesetzt, ergeben 
diejenige fiir die Kurve ax  -f- b x 2 — y 2 =  o. Die heutige Formel

gibt uns denselben Wert wie das New- 
ton’sche Yerfahren.

Wir sehen, dali Newton, obgleich er 
die Operation des Differentierens zweimal 
anwandte, noch nieht zum Begriffe des zwei
ten Differentialcpuotienten gelangt war.

Eine Anwendung dieser Fluxionsrechnung sind die Probleme der 
Maxima und Minima. Eine Grolie, die den hochsten oder kleinsten Wert 
erreieht hat, fiuiert in diesem Augenblicke nieht yorwarts und nieht 
ruckwarts, d. h. nimmt weder zu, noch ab; denn, wenn sie zunehmen 
konnte, wiire sie nach der Eluxion grol.ier ais vorher, und vorher kleiner 
ais naehher und umgekehrt, wenn sie abnehmen wiirde. Man suche daher 
ihre Fluxion und setze dieselbe gleich Nuli. Es sei der groiite Wert 
des x z. B. in der Gleichung x3 — a x ! j -  a x y — y 3 =  o zu bestimmen.

Man suche die Relation der Fluxionen x und y, welche 3 x2 x — 
2 a x x  -J- a y x  -f- a x y  -f- 3 y 2y =  o ist und setzt x =  o, so folgt 
a x y  -J- 3 y 2y  =  o oder 3 y 2 =  a x. Mit Hilfe dieser Gleichung elimi- 
niert man eine der Fluenten x und y aus der ursprunglichen Gleichung 
und erha.lt so den Wert der anderen.

Newton konnte den Wert der Funktion bestimmen, fur welche der 
zweite Ditferentialquotient sein Zeichen wechselt, aber ob dieser Wert 
ein Maxiinum oder Minimum war, vermochte er aus Unkenntnis der 
zweiten Ableitung der Funktion nieht zu sagen. Trotz dieser Unkenntnis 
hat er mit Hilfe der Fluxionsmethode eine richtige Formel fiir den 
Kriimmungsradius gegeben.

Eine zweite Hauptanwendung der Fluxionsrechnung Newtons ist 
die in Bezug auf die Quadratur von Kurven. Ist irgendwelche Kurve 
zu finden, dereń Flachę zu den Flachen gegebener Kurven eine durch 
eine endliche Gleichung ausgedriickte Relation hat, so schlagt Newton 
folgenden Weg ein:

Die Kurve (Fig. 19) F D H ist gegeben, die G E I ist die gesuchte 
Kurve. Bei der Bewegung der Ordinaten D B und E C parallel zu sich 
selbst, und zwar langs ihrer Abszissenachse erzeugen, diese eine Flachę, 
dereń Fluxionen sich so verhalten, wie die entsprechenden Ordinaten 
mulripliziert in die Geschwindigkeiten ihrer Bewegungen, d. h. in die 
Fluxionen ihrer Abszissen. Sei A B  =  x, B D  =  y  fiir die erste Kurve,

R

1 +  d y 2'] 
d x2

d2y 
d x 2
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A C =  U und E G == Z fur die zweite Karve und die Flachę A F D B =  s, 
die Flachę A 6 E  C =  t bezeichnet, so sind die Flusrionen dieser Flachen 
t und s und es besteht die Proportion s : t =  y x : l u .  Wird wie fruher

t
statt x =  1 und y  =  s gesetzt, so ist t =  z u oder z =  • . Stellt die

eine Gleichung eine Pelation der Flachen t und s, die andere diejenige 
der entsprechenden Abszissen x und u dar, so erhalt man aus diesen die 
Fluxionen u und t, die man nur in die gefundene Formel einzusetzen 
braucht, um den Wert von z, d. h. die Gleichung der gesuchten Kurve 
zu finden. Ist die gegebene Kurve die Zissoide, auf die man eine andere 
Kurve beziehen will, dereń Flachę zu der der Zissoide durch die Eelation

x2 +  3 s t bestimmt ist, so ist die Gleichung der

Cissoide y — —:____ : ais gegeben anzunehmen.
V  a x — x 2

Setzt man 3 \ / s x x2 =  h, so ist h +  s =  t und wird

diese differentiert, so h -f- ~ s =  t.

a x3 — xi
Aber die Gleichung —  =  h2 gibt (fur x =  1 gesetzt)

3 a x 2 — 4 x3 .
differentiert: _ ~ =  2 h h und fiir h seinen Wert

3 a x -— 4 x2
h =  — -------- . Ferner ist, da y ==• s angenommen wurde, aus

6 Va x -  x 2
2 . 2 x2 2 .

Gleichung der Cissoide s =  , daher h -4- ,, s =  t.
b 3 3 V a x  — x 2 ”

der

Die gefundenen Werte in die letzte Gleichung eingefuhrt, ergeben
3 a x — 4 x2 2 x2 . a x

4- =  t =  , - -  .
6 \ /ax — x2 3 \ /ax — x2 2 \ / a x - x !

Um u und u zu finden, setzt man V a x  — x2 =  u und a x —
a

x2 =  u2, differentiert diese 2 u u =  — a oder u =  — ,, y so erhalt2 u
man drei gefundene Resultate, und zwar fur

a x . a t
t — “ ~  u =  — , und z =  , welche in z einge-

2 Va x — x2 2 u
fuhrt, nachstehende Losung geben:
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a x
2 \/a x — x-

a
2 u

fur u den Wert z

2 a u x
2 a \/a x — x2 

x \/a2 — a

u x
\/a x — x-

\/a x
dieses

x-
.'3

yuadriert z2 a x
x- a; — a x° 

a x — x2
also z =  \/ a x und fiir x den Wert aus u

\/ a2 —

Die Gleiehuns x Va x — x2 
3 + gibt das Yerhaltnis der

beiden Flachen an. Auf diese Weise ist die Quadratur der Cissoide auf 
diejenige des Kreises zuriiekfuhrbar.

Auf die Rektifikation von Kurven gelangte Newton auf indirektem 
W ege, und zwar duroh die Theorie der Evolventen. Der Ort des Kriim- 
mungsmittelpunktes einer Evolvente ist eine Evolute und die Lange 
des Krummungsradius fiir irgend einen Punkt der Evolvente ist gleich 
der Lange der Evolute vom Anfangspunkt bis zum Beriihrungspunkte 
zweier Krummungsradien.

Die Gleichung der Parabel A D E  (Fig. 20) sei y® =  a x ;
1 4 y 3

A L =  3 x -  a; C L  =  “ći a-
+  4 x . / l

V i a! +a V 4
A L und L 0 bestimmen die Kurve K C und D E gibt ihre Lange an. 
Ist K der Krummungsmittelpunkt des Parabelscheitels A, dann sind

1
x =  o, y =  o dessen Koordinaten und D C =  „ a  — A K  =  D G  ’ J 2

VIa +  4 x
a

Setzt man K L

+  a x GC K C.

z und L C u, so ist z A L a — o x

1 a z /  zs 4 y 3
oder x =  z, ,, =  ax  =  y 2, also 4 \/ - - - —  =  u =  L C3 ' 3  ' V 2 i a a*

16 z3
oder =  u2, die Gleichung der kubischen Parabel in eigenen Koor-di i a
dinaten ausgedrtiokt. Ihre Lange ist gleich
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3 a v>  + a z i J. a, wenn man z fiir x in den Aus-

druck fur G C einsetzt. Die kubische Parabel ist ais Evolvente der ge- 
wohnlichen Parabel rektifiziert.

Im Jahre 1683 brachte das Oktoberheft der Acta Eruditorium eine 
Abhandlung Tschirnhausens iiber Quadratur einer Kurve mit Hilfe einer 
anderen Kurve, welcher sieli den Gedanken Leibniz’ yollstandig bediente, 
wodurch Leibniz sieli nicht langer zuriickhalten konnte, seine Ent- 
deckungen 1684 in den A. E. zu yeroffentlichen. Dieser Aufsatz beginnt 
mit einer Abhandlung iiber den Unterschied zwischen einem Maximum 
und Minimum; die Groi.ie d x wird ais eine ganz beliebige, nicht un- 
endlich kleine anfgelai.it, zu welcher eine zweite Gro be d v oder d w, 
d y  in dem Yerhaltnisse steht wie zwei Seiten des Dreiecks, das aus 
einer Beruhrungslinie an eine Kurve, aus der Ordiuate des Beriihrungs- 
punktes und aus der Abszisse zwischen den Fulipunkten der Beriihrungs- 
linie und der Ordinate gebildet ist. Ist a konstant, so ist da =  o ; ist

v
y — v x, so ist d y =  x d v -{- v d x ; ist z =  , so ist

y d v —  v d y  dv . . . .
d z  =  -  ' l st -> 1 so steigt die Beruhrungslinie; isty~ d x ’
d v
 ̂x "C 1, so lallt sie. Fiir die Beruhrungslinie parallel zur Achse ist

=  o. Dabei ist die Ordinate v ein Maximum, wenn die Kurve konkav d x

gegen die Achse ist; ein Minimum, wenn die Kurve gegeu die Ac l̂ o 
konvex ist. Leibniz bat auch weiter gezeigt, dali, wenn d d v, die Bit 
ferenzen der Bifferenz verschwinden, ohne dali v =  o oder d \ - 0 i t̂,
dies einen Wechsel von Konkavitiit und Konvexitat bedeutet. Anschliehenc 
legt Leibniz eine Methode dar, die er ais Algorithmus des Bitteientia 
kalkuls bezeichnet, und zwar dali d (x “) =  a x ' 1— 'd x  ist. Im Janie 16 
brachte Leibniz im A. E. neue Aufgaben, von denen eine die Oskulation 
behandelt. In einem Punkte der Kurve kann man aulier dei Richtung 
auch die Kriimmung messen, welche am einfachsten durch einen k 'eb 
versinnlicht wird, der den kleinsten Kontingenzwinkel mit dei E ui \ ( 
bildet, diese also oskuliert. Der Kreis sollte mit der Kurve zwei Bci ii i 
rungen, also 4 gleiche Wurzeln gemein haben, worin sieli aber Leibniz 
irrte, da der Oskulationskreis aut die Gemeinschaft von 3 und nicht 
4 konsekutiven Punkten zuruckzufuhren ist. Im zweiten Absatze kommt

das Wort „omniau vor, dali das Integralzeichen bedeutet, so dali
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\ x d x  einfach durch o m n .  x ausgedruekt wird; d. h. soviel ais m a i l

ńehme die Summę aller Produkte x d x. Leibniz hat schon 1684 in der 
A. E. die algebraisehen Kurven definiert und sie ais analytische be- 
zeiohnet und das Wort „Parameter “ statt der Konstanten eingefiihrt. 
In diesem Aufsatze behandelt er die Transzendenten und kennzeiclmet 
sie ais Groben, die durch keine Gleichung bestimmten Grades erklart 
werden.

Durch einen Aufsatz des Jahrganges 1692 des A. E. uber eine 
Kurve, welche aus den Durchschnittspunkten unendlich vieler Kurven 
entsteht, die nach einem bestimmten Gesetze gezogen sind und die alle 
Kurven beriihrt, hat Leibniz zwei Begriffe in die Geometrie eingefiihrt, 
den der krummlinigen Koordinaten und den der Einhiillenden.

Unter Koordinaten versteht Leibniz niclit nur Gerade, sondern auch 
beliebige Kurven. Wenn ein Punkt einer Linie ais Koordinate gegeben 
ist, so kann diesem Punkte entsprechend eine Linie gezogen werden, 
welche dem anderen Systeme der ais Koordinaten gewahlten angeliort. 
Die Einhiillende ist der Ort der Schnittpunkte je zweier benachbarten 
Linien. Enthalt die Gleichung einer Kurve aul.ier x y ais Koordinaten 
auch Parameter a b, so erhalt man nach vollzogener Differentierung die 
Beriihrungslinie, wo die Parameter konstant bleiben. Ubergeht man von 
einer Kurve zur anderen, so andern sich die Parameter, man muS des- 
halb diese Differentieren und lindet auf diese Weise jene Linie, welche 
alle Kurven in je einem Punkte beriihrt. Indem Leibniz seine theore- 
tische Erklarung an einem Beispiele berechnet, zeigt er, dali, welin die 
Kreisgleichung (x — b) 2 -f- y a =  a b gegeben ist und b der veran- 
derliche Parameter ist, beider Differentiation nach diesem 2 b =  2 x 4- a

und b =  x

(X +  4 ) ’

a
-f- wird. In die Gleichung des Kreises eingesetzt, y 3 =  a 

yerwandelt sich diese in die Gleichung der Parabel, woraus

folgt, dali die Einhiillende einer Schar von Kreisen eine Parabel ist. 
Durch diese Theorie und die Beispiele hat Leibniz den Keim eines 
Yerfahrens, das fiir die Analysis von Bedeutung geworden ist, nieder- 
gelegt, indem Yerfahren, eine Kurvengleichung nach einem ihrer Pa
rameter zu differentieren. Er zeigte 1697, dali dies auch moglieh ist, 
wenn genannter Parameter innerhalb eines Integrals vorkommt.

Im Jahre 1693 brachte Leibniz die Wissenschaft urn einen grób en 
Schritt weiter, indem er die Integration von Differentialgleichungen in 
Keilienform zu Wege brachte. Ais Beispiel dazu gab er die Sinusreihe.
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Sei y  ein Kreisbogen mit dem Halbmesser a und dem Sinus x, so ist 
die Reihenentwicklung x =  b y  +  c y 3 -)- e y 5 +  . . . .  und findet die 
Diff. Gleiehung a2 d y 2 =  a2 d x2 +  x2 d y 2 statt, die differentiert, mit 
konstantem d y  o =  2 a2d x d d x  +  2 x d x  d y 2 

o =  a2 d d x - f  x d x !

x +
a2 d d x

d y 2 o ergibt. 

d x
Wird die Reihe x zweimal differentiert , _ =  b 4- B c y 2 +  5 e y4 +  .

d y
d d x

2 =  2 .3  o y +  4 .5  c y 3 +  . . . .  folglich

[by  t  c y 3 + +  a2 [2.3 c y 2 +  4 . 5 c y 3 +  • • • -I
b =  1

jO =
b

2 . 3  a2

y
x =  i

i

2 . 3  a2
c

4 . 5  a2 2 . 3 . 4 . 5 a4

y 5
1 . 2 . 3  a2 +  1 . 2 . 3 . 4 . 5  a4

In der A. E. vom Jahre 1690 veroffentliehte Jakob Bernoulli die 
erste Abhandlung, in der er sich des neuen Kalkuls bediente. Es war 
dies die Lósung des von Leibniz im Jahre' 1687 aufgestellten Problems 
der Isochrone, d. h. derjenigen Kurve, in der einfallender Korper in 
gleichen Zeitcn gleiehe Hóhen durchlauft. Dieselbe ist die semikubische 
oder Neilsche Parabel. Es sei die Kurve zu bestimmen, die von einem 
schweren Korper so durchlaufen wird, dali er in gleichen Zeiten um 
gleiehe Hohen fallt. Es falle der Korper von A aus in der gesuchten 
Kurve B F G. (Fig. 21.) Man nehme zwei verschiedene unendlich kleine 
Kurvenelemente H F und G D an, dereń Hohen G I und H L gleich grol.i 
sind. Dann ziehe mail in H und G die Tangenten H ' N und G M, ferner 
G P |S H N . Es sind min die Geschwindigkeiten, die der Korper in H 
und G hat, dieselben, die er erlangen wiirde, wenn er senkreeht naeh 
den Linien E H und 0 G hinunterfallen wiirde und diese Linien selbst 
verhalten sich wie die Quadrate dieser Geschwindigkeiten. Es verhalt 
sich C G : H E wie das Quadrat der Geschwindigkeit des Korpers in G 
zu demjenigen in H, d. h. wie G D 2 : H F 2; den Langen dieser unendlich 
kleinen Kmwenelemente sind die Geschwindigkeiten proportional.

Ist L II  =  IG  =  d y  und L F =  d x, so ist F H  =  \/([ xa _j_ (j y i 
C G : E H =  ,D G2: F H2 =  I) G2. L R 2: F H2.1 G2. Die Fallhohen ver- 
halten sich wie die Quadrate der erreichten Geschwindigkeiten.
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D G2: 1 G2 =  M G2: C G2 
L H ! : F  H- =  C G - : G P- 
D G- . L H - : I Ga . F H- =  M G - : G P3 
C G : E H =  M G - : G P3

Das Problem redtiziert sich auf folgende Aufgabe. Es sei die Gerade 
A G und der Punkt A der Lagę nach gegeben. Man soli eine solche 
Kurve B F C  finden, dafi die Ordinaten G C und E H  sich verhalten wie 
die Quadrate der Tangenten inr. Punkte G und der Parallelen zur zweiten 
Tangente im Punkte H.

Es sei nun C G  =  a, M G =  b , E H  == y, A E =  x, so verhalten
b3 y

sich a ry  =  b3 : G P s und G P3 =  .Nach der erwahnten Proportion

L H ! : F H ! =  C G3: G P3 oder L H : F H =  G C : G P

ist G P  =
C G . F H

L H
a d x ! - f  d y 3 

A y

und G P3 =  

Nun yerhalten sich a : y  =

a2 (d x3 +  d y 3) 
d y J

a3 (d x3 +  d y 3)
b~: ........~  ..A y-

a : y =  b3 d y 3 : a3 d x3 -f- a3 d y 3
b3 y d y 3 =  a3 d x3 +  a3 d y 3
(b2 y — a3) d y 2 =  a3 d x2 d y \/ b2 y

und

Diese Diff. Gleichung integriert, ergibt
d x \/a3

2 (b2y  — a3) /  b3 y — a3
. V /  b3 y — a3 =  x \/a3 oder fur ' ~3 =  z

2 . 9 a3
gesetzt, „ z v b 3z =  x V a3 oder z3 =  . , . x3ó i  b -

ais Gleichung der semikubischen Parabel.
Hier schloh Bernoulli, dali auch die Integrale einander gleicli sein 

miissen und hier ist das erste Yorkommen des Wortes Integral.
In diesem Aufsatze kommt noch eine zweite Aufgabe vor, und z war 

die, die Kurve zu finden, in der sich ein zwisohen zwei Punkten frei 
aufgehangter yollkonimen biegsamer Faden einstellt. Johann Bernoulli

a d x
schloii auf die richtige Dift‘. Gleichung d y  =  ,V2 a x +  x3
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Leibniz konstruierte sie mit Hilfe der logarithmischen Linie. • .Die 
Ordinate der Kettenlinie isfc das arithmetische Mittel zwischen den Or- 
dinaten zweier logarithmischen Linien.

Bernoulli hingegen konstruiert sie mit Hilfe der gleichseitigen 
Hyperbel, die in folgendem besteht. Die Diff. Gleichung der Kettenlinie ist

a d x
d y  =  f  i  :: ; mit a multipliziert

V 2 a x -(-X2
a2 d x

a d y =  “ ; —  r
V/ 2 a x +  x2

Ist a =  A B (Fig. 22) und wird aus dem Scheitel B unrt dem 
Zentrum A die gleichseitige Hyperbel B C konstruiert und wird eine 
zweite Kurve D I dermahen gezeichnet, daf.i B A die mittlere Propor-

a2
tionale zwischen K D  und K C, so ist K D =  y  — , weil

\/2 a x -f- x2
\/2 a x +  x2. . . .
die Ordinate der gleichseitigen Hyperbel ist, wenn das Kordinaten- 
system so geandert wird, dah x in x +  a iibergeht, damit der Kor- 
dinatenanfangspunkt der Hyperbel mit der Kettenlinie zusammenfallt.

Das Rechteck A B G F ist gloich der Flachę D K B H I, durch 
welche der Punkt E ais Schnittpunkt der Verlangerungen von F G  und 
K D, und ais ein Punkt der Kettenlinie sich ergibt. Das Diflerential 
der Flachę A B G F =  a d y, das der Flachę D K B H I  =  K D . d x  =

a2 d x > a2 d x
; r  : : und miit.il(• a d y  =  , : sein und folglich auch

V2  a x +  x2 V2  a x +  x2
ihre Integrale.

Allein Bernoulli konnte weder die Quadratur der Kurve D I tinden, 
noch die Gleichung der Kettenlinie, aber seinen Zweck, die Konstruktion 
der transzendenten Kettenlinie auf die Quadratur einer algebraischen 
Kurve zurtickzufuhren, hat er erreicht.

In einem folgenden Aufsatze veroffentlichte Johann Bernoulli in

der A. E. eine Abhandlung iiber die Herleitung des Integrals

tdei A B (Fig. 23) eine logarithmische Linie und A D stelle die 
Subtangente derselben dar, die der Einfachheit wegen gleicli 1 ist, 
ferner B C  =  y, B n  =  dy , D C  =  x, c C =  d x, so ist nach den 
Eigenschaften dieser Linie, Subtangente. B n =• B C . C c  I.) 

d x
y  d y ' d y  =  y  d x  I L )
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Aus I.) folgt B n : B C =  C e : Subtangante. Weil aber die Sub-
B n

tangente gleich der Einheit ist, so ist =  C c III.) Bei der loga-

rithmischen Linie ist aber die Abszisse gleich dem Logarithmus der 
Ordinate, also D C  =  x =  log y  und folglich C c =  d x  =  d log y.

=  log y

ergibt das Exponentialkalkiil von Bernoulli.
In einem weiteren Aufsatz der A. E. vom Jahre 1694 brachte 

Bernoulli eine Abhandlung iiber die Konstruktion der Diff. Gleiehungen 
erster Ordnung, wo auch der bis heute in der Wissenschaft verbliebene 
Ausdruek der Trennung der Variablen vorkommt. Anschliefiend an die 
von Leibniz gebrachte Integration mittelst Reihen hat Joh. Bernoulli 
eine Reihenentwicklung ganz anderer Art aufgestellt, mit dereń Hilfe

er jedes Integral von der Form  ̂ F (x) dx entwickeln kann. Sei n d x

das Differential einer Flachę n — f  (x). so herrscht folgen.de Identitat
x- d d n x" d . d n

n d x =  n d x - f  x d n x d n -  , 2 dx -  , ,, d x ~r
x3 d d d n 

1 . 2 .3  . d d d x

f  d y
Dieses in III.) eingesetzt, ~  =  d log y  und mtegriert  ̂ 'd y  

y

x- d- n
oder n dx =  n d x x d n — x d n  — y '1.2 d x

x2 d2 n x3 d:i n
1 .2  . dx 1 .2 .3 d x 3

Naclidem jedes Gliederpaar ein vollstandiges Differential bildet:

x a d a n x a +  l d a +  1 = d T x 5̂ 1d a n

1 . 2 . . . .  J d x a- 1 1 .2.  .*(?. +  l ) d x a L1 . 2 . . a ( a  +  l ) d x a]
Die unendlieh gedachte Reihe integriert

d x =  n x
x2 d n 

1 2 d x +
x3 d2 n 

1 . 2 . 3  d x2

Eine in derselben Form bei Taylor vorkommende Reihe, welche 
dasselbe Resuitat liefert, behandelt die Reihenentwicklung des Integrals

ij" s d r. Ist dieses Integral in der Form rs  +  p angenommen, so ent-

steht • dureh Differentiation s d r  =  s . d r  +  r d s  +  d p, woraus 
d p =  — r d s  folgt, das dureh Integration sich yerwandelt in



Ist
’  d s ra ds
l r r  • i r  — ~ . —  4- q und wird dieses wie i d r 2 d r

friiher dif-

d s d s r d s 2 d i|
ferentiert, so ist r , =  r ' +  ,, r ' +  , aus welcliem’ dr dr 2 d r2 d r ’

d t| ra d3 s
r =  — . - - - ist, und q
dr 2 d r-

d3 s 
d r3 . dr

f  r! ds f  r3 d3 s
und folglich \ s d r •-= r s — 9 . ^ ^  9 d r. Durch weiteres

faktoranweise Integrieren, entsteht

s d r r s
r3 d s r3 d3 s

1 .2 ' d r +  1 . 2 . 3  ' d r3
r4 d3 s 

1 .2 .3 .4 '  d r 3 +

Im selben Hefte brachte er das Differential des Logarithmus mit
einem Beispiele fur seine Methode. y =  a log (a z) 

a d r a d z
ist d y  = oder weil d r  =  d z, d y  =

a +  z = n, so ist a log (a +  z) =
a z

a -j- z
a z3

a log r, dann

Setzt mail

a —1~ z 2(a +  z)- 3(a -f- z)3

Im Jahre 1696 einigten sich Leibniz und Johann Bernoulli briedich 
iiber die Benutzung des Integralzeichens. Johann Bernoulli iiatte sich 
bei seiner friiher angefiihrten Reihenentwicklung noch niclit der Zahlen- 
zeiger bedient, indem er statt d4 x, d d d d x schrieb.

Erst Leibniz veroffentlichte 1695 einen Brief an Johann Bernoulli, 
in welehem die Zahlenzeiger hoherer Liffcrentiationen vorkommen, indem 
Leibniz sagt, dab die Differenten den Potenzen vergleichbar sind. Gerade

m m (m — 1)
wie (x +  y) m =  x m y 0 ~ x m~'  y 1 -f- x (m~ 2!y 2 +  ...

m
gleich ist, so wird auch d m (x y) =  d m x d ° y  +  . d " ' " 1 x d1 y  +  

m (m — 1)
-----—— d m ~ 2 x d2 y  +  ______
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Das Differentiationszeichen kann in ein Integralzeichen verwandelt

werden und die Gleichung d m =  C" aufgestellt werden, wenn 

n =  — m ist.

n f  n (n -f  1) f
11-1 z d ° y  — ■ \ " z d1 y -f- —  _ ■ Vn + 1z d 3v | ...

In dem Briefwechsel mit Leibniz erwahnt Johann Bernoulli, dab 
Kurven mit Riickkehrpunkten vorhanden sind, wie die semikubische 
Parabel, wo ein grobter und ein kleinster Wert mit unendlieh grobem 
Differential eintritt. Es gibt auch Wendepunkte von Kurven, in welchen 
der Kriimmungsradius bald unendlieh, bald Nuli wird. Die Kurve Bj 
A1 Cj (Fig. 21) hat in A einen Wendepunkt und in diesem Punkte ist 
der Kriimmungsradius unendlieh grób. Mit Hilfe der Theorie der Evol- 
venten denkt man sich die Kurve D2 A2 E2 ais Evolvente der Evolute 
At Bj Ct derart gezeichnet, dab die beiden Punkte At A2 in A0 zusam- 
menfallen und ein und denselben Kriimmungsradius besitzen. Dann hat 
die Evolute D2 E2 den Kriimmungsradius A1 A2 =  o und einen Wende
punkt in A2. Das Kurvenstiick (1, Aj hat A2 D2 ais Evolute, B, At ais 
Evolvente A2 D2, dann mub die Kurve Bt At Cj in Aj in entgegen- 
gesetzte Wolbungsarten ausarten, also in A t einen Wendepunkt besitzen, 
und es kann das Zeichen des zweiten Differentials durch unendlieh statt 
Nuli vermittelt werden. L ’Hospital bezeichnet die Kurven a2 x =  y 3 
und a2 x3 - y 5 ais solche, die einen Wendepunkt besitzen, in welchem 
das zweite Ditferential der Ordinate durch unendlieh hindurch das Yor- 
zeiohen andert und den Koordinatenanfangspunkt ais Wendepunkt besitzt, 
mit dem Kriimmungsradius unendlieh fur die erste Kurve und Nuli fur 
die zweite. Bei der Kurve B A C  (Fig. 25), welche in A* einen Wende
punkt besitzt, gehort zum Kurvenstiick B A ais Erolute, die Evolvente 
E F und zu A D die E D, zu D C schlieblioh die Evolvente D G. Die 
Punkte E und D sind Buckkehrpunkte zweiter Art und yerschiedener 
Natur und werden diese Punkte ais „Schnabelpunkteu bezeichnet.

Ein von Johann Bernoulli behandelter fiir die Infinitesimalgeometrie 
wiclitiger Teil ist das Problem der Trajektorien, d. i. jener Kurve, welehe 
eine Anzahl gegebener, unyeranderlioher oder nach einem bestimmten 
Gesetze veranderlichen Kurven schneidet. Diese Probleme, in welchen 
die Kurven durch eine Eigensohaft ihrer Tangenten bestimmt sind, 
fiihren zu einer Differentialgleichung erster Ordnung, wie es auch bei 
Leibniz der Fali ist, wahrend Newton an eine Differentialgleichung
2. Ordnung dachte. Werden die gegebenen Kurven unter einem festem

\ n d (x y) =  \
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Winkel geschnitten, so ist die isogonale Trajektorie bestimmt, bei einem 
reehten Winkel, die orthogonale Trajektorie.

Die letztere Aufgabe lolite Jakob Bernoulli 1698 fur die loga- 
rithmisohen Kurven, ohne diese auf eine Differentialgleichung zuriick- 
zufiihren.

Leibniz hingegen bestimmt die Trajektorie ais Eliminationsaufgabe 
zwischen zwei Gleiohungen, von denen die eine die der gesohnittenen 
Kurvenschar ist und eine Grobe b entha.lt, welche fur jede Kurve kon
stant ist, beim Ubergang aber von einer Kurve zur anderen sich andert. 
. . .  . d y
Die zweite Gleichung ergibt . fiir die Trajektorie unter der Bedin-d x
gung, dąb diese auf der Kurve senkreeht stehe und durch Ellimination 
von b zwisehen beiden Gleiohungen erhalt man die der Trajektorie. Ist 
die Gleichung der Parabel y -  =  2 b x  gegeben, so ist nach vollzogener

d x
Differentiation b y  , . welcher Wert in die Gleichung eingesetzt,J d y ’ & ’
die Diff. Gleichung der Trajektorie fur die Parabel in der Form, y' 

d y
2 x y ' ergibt. d x

Newton dagegen gibt ein allgemeines Yerfahren dieses Problems 
an, wo eine Anzahl Kurven gefunden werden konnen, welche eine Beihe 
anderer unter einem gegebenen oder reehten Winkel schneiden, indem 
er die schneidenden Kurven kurz ais Kurven, die durch sie hindurch 
gehenden aber ais Trajektorien bezeichnete. Die Natur der Kurven gibt 
ihre Tangenten in den einzelnen Durchschnit.tspunkten, und die Winkel 
in diesen Punkten geben die Normalen der Trajektorien, welche wieder 
in ihrer Yerlangerung ais Schnittpunkt den Kriimmungsmittelpunkt be- 
stimmen. Dereń Lagę ergibt dann die erste Fluxion der Ordinate der 
Trajektorie fiir eine passend gewahlte Abszissenachse mit der Einheit 
ais Fluxion, dereń Kriimmungshalbmesser die zweite Flusion derselben 
Ordinate bestimmt.

Indem im Jahre 1716 in den A. E. erschienenen Aufsatze von 
Nikolaus II. Bernoulli ist folgende Aufgabe gestellt:

Ist O der Mittelpunkt, A der Scheitel der Hyperbeln A C, A D 
und A G (Fig. 26), welche durch die Trajektorie C D G senkreeht ge
schnitten werden, wo CD  ais unendlich kleines Element der Trajektorie 
senkreeht stehen muli auf der Tangente C F und die Hyperbel A C in C, 
wodurch das unendlich kleine Dreieck C S I) entsteht, dessen Katheten 
CS =  — d y, und z war d y  mit negativem Yorzeic-hen, weil die Or- 
dinaten fiir die nachsten Punkte D, Gj abnehmen, wahrend ihre Abszissen



zunehmen und SD  =  d x, welches Dreieck dem Dreiecke F C E ahnlich 
ist, dessen Katheten wieder F E  =  x und EC  =  y  sind.

d x
a2

F E  d y d y
=  — F E  =  — y

d v x d x  4- y  d y  
O F =  O E - E F  =  x +  y  , = ------d x d x

x2 d x -j- x y  d y
OF  . OE =  —  . ' ' Es verha.lt sich ab erd x
O F :  O A =  O A : OE, aus welchem Yerhaltnisse 
O A2 =  a2 — O F . O E ist, woraus die Diff. Gleichung der 

x2 d x -f- x y d y
Traiektorie a2 =  ---------  , sich ergibt.• d x
a2 d x — x2 d x -f- x y  d y

a3 d x — x“-d y  a2 —. x2
x d x -4- y d y  und y d y  =  ' =  — d x

a2 — x2 d x
y d y r = ---- ------  d x =  a2 ----- — x d x  welches integriert

X X

y 2 yb b2 =  2 a2 log x — x2 oder auch

x2 +  J~ +_ b2 =  log (x2a2) ergibt. Ist n die Grundzahl des 

Logarithmensystems, so ist n x- +y2d: b2=  x 2a 2.

Im nachsten Jahre trat Jakob Hermann (1678— 1733) mit einem 
Aufsatze iiber rechtwinklige Trajektorien hervor, indem er eine Kegel 
aufstellte, welche besagt, dąb, wenii F (xyc )  =  o die Gleichung der
Schar der zu schneidenden Kurven ist, wobei die Konstantę c, wie bei
den Einhullenden, ihren AYert von Kurve zu Kurve andert, und e ais 
Modulus der Kurven von ihm, im Gegensatze zu der von Leibniz ge- 
machten Bezeiehnung ais Parameter, benannt wurde, die trigonometrische 
Tangente des Winkels den die Beriihrungslinie an eine geschnittene 
Kurve mit der Abszissenach.se einschliefst, die entgegengesetzt genom- 
mene Kotangente des Winkels, den diese Beriihrungslinie an die Tra
iektorie im Schnittpunkte mit der Abszissenachse bildet, ist. Wird diese

/ d F  dF\
trigonometrische Tangente mit y ' == — I ~ : y I bezeichnet, so ist6 & J \ d x d y  /

/ d F  d F\
die Tangente fur den zweitgenannten Winkel 1  ̂ )• Ist die Diff.



Gleichung der gesehnittenen Kurv en in der Form
dF
d x

dF
4- n dyd y

dF dF
gegeben, so ist aus ihr die Gleichung der Trajektorie  ̂ dx — d y

und durch Elimination von c aus der Kurvengleichung F (x y  c) =  o 
bestimmt.

Hermann sagt, man solle in der Diff. Gleichung der gesehnittenen 
dF  dF

Kurven , d x -t- ~  d y  =  o statt d x, d y und statt d y, d x dy  J J
d x

dF dF
setzen, so erhalte man , d x  — ~—  d y  == o, aus der man das elimi-d x d y
nierte e in die Gleichung F (xyc )  =  o einfuhren kann.

Ais Beispiel ist das fur eine Hyperbel gewahlt, dereń Gleichung 
x'2 y 2
~~~ — b ,' =  i ist, welche auch die Form a2y 2 =  c2 (x2 — a2) annimmt,

und durch Differentiation 2 a2 y  d y  =  2 c8 x d x
— a2 y d x c8x d y

a2 y  d x a2 y d x
woraus c2 =  — ~ und a2 y2 =  — - A----- (x~ — a2)x d y J x d y  '

a2 y 2 x d y  == — a2 y  x2 d x +  a4 y  d x
x y d y =  d x (a2 —■ x2)

d x
y dy =   ̂ a2 — x d x Avas durch lntegration das-

selbe wie bei Nikolaus II. Bernoulli liefert, und zwar 
x8 +  y 8 +  b2 =  2a8 log x.

Eine Abart der Trajektorienaufgabe ist die der reziproken Tra- 
jektorien, die solche Kurven sind, die mit ihren Trajektorien von der- 
selben Art sind. Sie erkannte Johann Bernoulli ais die semikubische 
Parabel.

Im Marz 1697 veroffentlichte Jakob Bernoulli einen Aufsatz iiber 
die lntegration von Diff. Gleiohungen, indem er eine Diff. Gleichung, 
die Bernoullfsche Diff. Gleichung, von der Form a d y  =  y p d x  +  
b y nq d x  integriert, in welcher die Grofien a und b Konstantę sind, 
p und q hingegen Gro (.i en, Avelche zwar von x abhangen, aber kein y 
enthalten. Im Gegensatze dazu nimmt Johann Bernoulli die Yariable y 
ais Produkt zweier Yariablen an, y =  m z, so ist d y  =  m d z  zd m  
und erhśilt a m d z =  a z d m =  m z p d x +  b m" z "  q d x. Da aber die
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Gróiśen n und z unbekannt waren, iiihrte Johann Bernoulli eine Bedin-
a d z

gungsgleichung a n d z  =  n z p d x, welche aueh so lautet p d x,Z
ein, aus der sich z abhangig von x ergibt und welche die Form z | bat-

a d m
a z d m  ■= b m " z nq d x  od er------- =  b z n_1 (i dx,  aus welcheri m „ i )

wieder m abhangig von x, m =  X  sieh bestimmen ltiilt mid y  =  ;  X. 
Johann Bernoulli hatte also eine Methode festgestellt, in der eine Yariable 
durch das Produkt zweier Variablen ersetzt wird.

Ein von Leibniz in Bezug auf die Wissenschaft des Unendlichen 
ersohienener Aufsatz (1702), welcher sich auf die Quadratur bezog, be- 
handelte, mit dem heute gebrauchlichen Ausdrucke bezeichnet, die Zer- 
legung eines Bruches in Partialbruche. Hat der Bruch, der zu zerlegen 

a +  fj X +  y Xs - f  o X3
ist, die Form ,, , „ , v -  , . , so kann dieser durch den Koi-z X3 -f- ; X- +  ;j. X A
fizienten z des hochsten Nennergliedes dividiert werden,

■j. 3 7 o
+  ~ X +  X- +  X3

-----------„-------------------- . ~  und setzt man
r [i. A

x3 +  ' x- 4- X +

ę a
x3 -f- xa -f- x +  =  1. m . n, in welchem Produkte 1 == x +  b,

m =  x +  c und n =  x -j- d vorstellt, so yerwandelt sich der Bruch 
in einen von folgender Gestalt:

a :  ̂ fi x : z y .X3 .z  3 x3. z
-j- “ -j- t +  , . Da aber ein Bruch von der

1. m . 1. m . n 1. m . n 1. m . n '
1

Gestalt — - ~ ~ sich nach folgendem Zerlegungsgesetze zerlegen lalat, ist

1. m . (c — b) 1  ̂ (b — c) m ’ 1. m . u (c — b) (b — d) 1 

1 l
+  h \ / 1 b +  /■ , r ,  ,n ~ und schlieblich(b — c) (d — c) m (b — d) (c — d) n

1 1 1
1. m . n . p (c — b) (d — b) (e — b) 1 (b —• c) (d — c) (e — c) m

(b — d) (c — d) (e — d) n (b — e) (c — e) (d — e) p S° konnen
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X x
Briiche von der Gestalt

1. .. ’ 1. m .. ’ 1. m n . ’ 1 m n p auch zerlegt

werden in solche. dereń Zahler konstant sind und dereń Nenner zusam- 
mengesetzt sind ans lauter Faktoren ersten Grades.

durch Anwendung der genannten Regel in eine Summę von einfachen 
Briichen zerlegen.

Unter den Mathematikern, die dem neuen Kalkiil ihre Aufmerk- 
samkeit zuwandten, sind Taylor (1685—1731) und Mac Laurin (1698 bis 
1746) besonders erwahnenswert.

Was die Meinung des ersteren in Bezug auf die Fluxionsrechnung 
anlangt, unterscheidet Taylor zwischen Inkrementen und Fluxionen und 
betraehtet die letzteren ais sich verhaltend wie die entstehenden oder 
verschwindenden Inkremente. Er reehnet mit Inkrementen, setzt aber 
naohher an ihrer Stelle die Fluxionen, wie Newton in Beziehung auf 
die Momente verfahrt. Weiters lafit Taylor unbestimmte Grofien, wie 
x, z, v, durch Inkremente wachsen, durch Dekremente abnehmen und 
setzt ais Zeichen des Inkrementes oder der Yeranderung einen Punkt 
iiber dem Buchstaben zum Unterschiede von den Fluxionen Newtons, 
welcher Punkt doppelt auftritt, wenn Yeranderungen der Veranderungen 
yorkommen. Er beryeist den nach ihm benannten Satz, dali, wenn x eine 
Funkion von z und letzteres in den Wert z +  v ubergeht, x dann fol- 
genden Wert annimmt:

Wird z ais Yeranderliche angenommen, von der eine zweite \ er- 
anderliche x abhangt, so ist z die Anderung von z und in gleicher

1. ..
x 1 b

1 . . . .

X '

1. m .77 m .. 1. m . . .

1. m . n
1 b - j - c  +  d b2 +  ca-|-dc 

m 1. m
b :i

1. m . n

Folglich lii lit sich der erst angesetzte Bruch x “ 1“  • • •
t x:i +  i  r  +  ■ ■ ■

+  . . .

was nach der jetzigen Bezeichnungsweise so lautet:

f (z - f  v) =  f  (z) +  1 . f' (z) +  - - -  f" (z) +  . . . .
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Weise die aufeinanderfolgenden Differenzen /\ x, /\~ x, /\3 x, die Ver- 
anderungen von x sind; in derselben AYeise vei’lialten sich die Grund- 
werte x und z wie z /\ z und x - f - / \ x ,  z -f- 2 /\ z und x +  2 
A x + / ^ 2 x, z - f 3 / \ z  und x +  3 /\ x - f  3 /\- x - f  Ą 3 x.

Zu dem allgemeinen Werte z +  n Ą  z gehort naehstehender Wert:

x +  n . A x +
i n

1
li

A- x +
n (n — 1) (n — 2)

1 . 2 . 3 A 3 x +  ... A*

Wird aber n . A z =  v gesetzfc, und v' =  (n — 1) /\ z, ferner 
= (n —- 2) A z! s0 sind diesen Werten gleichbedeutend die Werte 

v v' v"
A z ’ A 2 A z

v gehorende Wert von x die Form

und folglich wird der zu

x + /
i ‘ A7 „ +

v v
1 . 2

A ' x 
• A z* +

V  V  V

1 .2  3
A 3x
A 5 z + haben.

Ubergeht A z i11 das unendlich kleine d z, wahrend v endlich 
bleibt, und n unendlich groii wird, so verwandeln sieli die v v' in v2 
und v v' v" =  vs u. s. w., und man erhalt fur x den Wert

v d x v- d- x v3 d3 x
x + 1 ’ d z 1 .2  ' d z- + 1 . 2 3 '  d: +

der gleichbedeutend mit dem friiher angefiihrten ist.
Bei der Betrachtung geometrischer Grohen halt Mac Laurin auch 

die Fluxionsmethode fest; bei ihm tritt an Stelle des Wortes Gesehwin- 
digkeit, Zu- oder Abnahme der Fluente und das Yerhaltnis der Zunahme 
der Funktion zu der der abhangigen Yariablen ist niohts anderes ais 
Leibniz7 Differentiahjuotient. Die von Mae Laurin entwickelte Bei ho ist 
nur ein Spezialfall der friiher angefiihrten Reihe. Mac Laurin kommt 
bei Betrachtung des Newton’schen Binomialtheorens und der unendlichen 
Reihen auf den Satz, dali doroh sukzessive Differentiation der Reihe 
y = A  +  B x + C x s +  D x8 +  .. =  f  (x). dereń Ableitungen f  (x) =  
y' =  B +  2 C x +  3 D x-, f- (x) =  2 C +  6 D x, f "  (x) =  6 D x +  . . .  
sind, und durch das Nullsetzen des x in den betreffenden Differential-

F" (o)
(juotienten, er fiir die Groi.ien A — F (o), B =  F' (o), 0 =

F '" (o)
1

D = 9 g erhalt, welche in die Reihe eingesetzt, dieser die Eorm

y =  f (x) --- F (o) +  F' (o) x
F" (o)
1 . 2 .

x2 + lebi
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Kehren wir zur Quadratur einer Kurve zuriiek, so ist bereits er- 
wahnt worden, dali Newton eine krummlinig begrenzte Figur mit einer 
Hilfskurve ąuadriert, welehe dureh die Punkte der urspriinglichen Be- 
grenzung hindurohgeht. Man kann auch diese Kurve in eine parabolische 
verwandeln, und zwar, wenn man die aufeinanderfolgenden Differenzen 
der Ordinaten der geg. Kurve bildet. Dureh diese DifFerenzenbildung 
der Ordinaten erhalt Newton die nachbenannte Interpolationsformel.

Die Kurve y  =  a0 +  ai x -f- a2 x~ kann in eine parabolische ver- 
wandelt werden, und ihre Quadratur naeh einer von Newton angege- 
benenWeise leioht vollzogen werden. Es sind die vier Ordinaten (Fig. 27) 
M0 P0 =  y0, Pt =  y,, P2 M2 =  y2 und M3 P3 =  y3, dereń Grund- 
punkte M0 Pt P2 P3 von einander gleich weit abstehen und ein Intervall
E ' E

festhalten, so zwar, dab P0 P, =  Pt P2 =  P2 P3 =  , ist. Ist O

der Mittelpunkt der Strecke P0 P3 — E und zugleioh Koordinatenanfangs- 
punkt, so konnen von diesem Punkte die Abszissen der Punkte P0 P. 
P2 P;j gemessen werden und es ergeben sich folgende Strecken. O P0 
E E E E

■g- , O P, =  O P2 =  — g und O P3 =  — g", wobei die naeh

rechts gelegenen Abszissen ais negativ angenommen werden. Wird jeder 
Ordinatenwert in die Gleichung der Kurve eingefiihrt, so sind die zu- 
gehorigen Ordinaten

E E-
3ru —  ao + 2 a i

i- j- 4

E E-1! W o + 6 a, 36 32

E E-
y3 —  a0

6 a i + ... .  a ,  
o b

E E-
y4 =  a0 —

2 a i +

Wird die Summę der Ordinaten P0 M0 -j- P3 M3 =  A und P,
, E-

+  P2 M2 =  B benannt, so ist A =  y0 - f  y t =  2 a0 +  -  a2 und

E- 4 E*
B == y, +  y2 =  2 a0 +  ^  a2 und A — B =  a2, woraus

a2
9 A — 9 B 

4 B-
9 (A — 

4 E-
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R 2 i 4 R 2
Aus der Gleichung A — 2 a0 +  ' „ a2 und A — B =  a2 ist 

A R 2 9 (A — B)
a0 =  — a2 und a2 =  . welcher letzte Wert von a2

Li ~t ł  Xlo

in die friihere Gleichung eingefuhrt
A R 2 9 ( A — B) 8  A — 9 A +  9 B 9 B -  A

a° =  2 4 ' 4 R 2 =  16 =  16
ergibt. Werden die gefundenen Werte in die Gleichung der Kurve ein- 
gesetzt, so hat diese die Form

9 B — A 9 A — 9 B
7 =  1 (i +  a, x +  4 R 2  —  x 2

Fiir eine in der Mitte errichtete Ordinate ergibt sich ilire Lange,
9 B — A

wenn in der letzten Gleichung x =  o gesetzt wird. y  =  16

Die Flachę selbst ist
R

+  2
i at x 2 a0 x 3

(a0 +  a, x +  a2 x2) d x =  a„ x +  0  +

R
2

/ “o ^ ' 2  1 2

R, R
2 " 2 

a2 R2 f  9 B — A R* 9 (A -  BV
=  R (a, +  ^  ) - R ------ Te-----  +16 12 ' 4 14

-  B) "1
-  J

R
9 B — A 9 R 2 (A — B)~jj R [27 B — 3 A +  9 A — 9 BJ 

^  18 l,12 j  =16 48
R R

=  43 ■ B +  6 A) =  g (3 B +  A).

Diese von Newton gemachte Quadratur wurde von Simpson 
(1710—1761), welcher eine bc<pienie Formel, die Simpson’sche Regel ge- 
nannt, angab, weitergefiihrt. Ist a b c (Fig. 28) ein Stiick der Parabel 
a i mit a A, b B und c C ais Durchmesser, welche von einander gleich 
weit abstehen, so wird die Sehne a c vom Durchmesser b B in dem 
Punkte r lialbiert, und es wird deshalb die Tangente an das Kurven- 
stiick der Parabel parallel zur Sehne a c sein. Die Flachę a b c r a, auch

2
Parabelsegment genannt, ist gleich des iiber diese Sehne beschriebenen

2
Parallelogramms a S T c, also a b  e r a  =  ,, a S T c  =O
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A S T C - A a c C  

V S 4 - T C
] 2 A S  +  T C

a ' 2

A a  — C c i

A C

A C

2 A a +  C c
3 2

A’ C

2 A C
3 L 2

Die Flachę A a  b c  C =  A a c  C +  a b c r a  und

J =   ̂ (2 B b — Aa  — Cc)

A a c C = 

A a b c C

A C  3 3
( A a -f- ~ C c) was nach der friiheren Summenform

AC 3 3 AC
3  Cg ^  a 1" 2  C °) +  3  (2 B b — A a  — Cc)

3
( i? A a  — A a - f  2 B b +  C c — Cc)

AC 3
2

AC n i A a — 2 A a 4 - 4 B b +  3 C c — 2 C c
-  T  L ----------- T -

AC AB
-  (A a -j- d B b -(- C c) =  g ( A a - ( - 4 B b - j - C c )  ergibt.

Fur ein zweites Kurvenstuck ergibt sich dieselbe Formel, wie lo lg t : 
2 2

g li i k g =  3  i V U g =  3 ; U V J -  C g  i Jj
2 G U +  V J 2 G g - f  J i
3  -------- 2 ---------G J -  3 - 2  G J

3 . G .J

2 ~ “ 3
G U -f- V J — G g -  

2
J i G J

=  3  (2 II h — G g — J i)

G g i J  +  g h i k g  =  G g h i J .  Es ist aber wie fruher die Flacha 
GJ 3 3

G g i J  — ~ ( .  G g  +  , J i) und folglichO ćt u
G J 3 3 GJ

G g h i J =  3  ( 2  G g - f  2  J i) - f  3  (2 H h — G g -  1 J) =

g j r 3 3
G g - G g  +  ó J i

f 3
3 G

2
2 G g  +  3 J i  — 2 J i +  2 H h ~j

J i  +  2  H h
G J 

3

G J J~ G g  +  4 Bh +  J i
3 2

G J G H
g ( Gg  4  H h +  J i) =  3

(G g  -(- 4 H li J i) oder statt G H  =  A B  gesetzt,
A B

G g h i J =  (G g  +  4 Hh -f- J i).
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Ebenso kami mail die Kurvenstiicke c d e und e f  g ais Bogen einer 
Parabel betraehten und erhalt fiir die zugehorigen Flachenstucke ahnlich 
gebaute Formeln.

AC AB
A a b c C  =  g (A a -j- 4 B b +  C e) =  - -  (A a +  4 B b +  C o) 

CE AB
C c d e E =  — ■ ( Cc  +  I D d  +  E e) =  ~ (C c +  1 D d +  E e) 

EG AB
C e f g G  =  — (Ee +  4 F f  +  Gg)  =  —  (Ee +  4 F f + G g )

G J AB
G g h i J =  —  (G g +  4 H h +  J i) =  — (G g +  4 H h +  J i)

Werden diese Gleichungen der einzelnen Flachenstucke addiert, so 
erhalt man die Gleichung der Flachę

AB r
A a b c d e f g h i J  =   ̂ |Aa +  J i - l - 2 ( C c  +  Ee +  Gg) +

4 (B b +  D d 4 - F f  +  H h) J .

(Schlufi folgt.)



Die Oxalsauere und ihre Verwandten.
Yon Kamillo Bruckner.

Ein interessanter Korper, der die Rolle eines Yermittlers aus dem 
Gebiete des Mineralreiehes in das organisehe Gebiet bildet, ist die 
Oxalsauere. Mail ist hinsiohtlioh der Konseąuenzen der Wasserstoff-

theorie der Saueren genbtigt ihr die Formel (~C O O H ] 
|_C O O H j zu zuerteilen,

■welehe heute allgemein gebrauoht wird, wie wohl sie nioht imstande ist, 
den Tatsaehen vollgiiltig Rechnung zu tragen. ihr leichfcer Zerfall in 
CO u. C O j u. H 2 O sprioht melir fiir die Formel C2 Ost . H2 O, wobei 
C 2 0 8, das Anhydrid der Oxalsauere selbst unbestandig in die Kom- 
ponenten C O u. C 0 2 zerfallt. Diese Ansioht wird durch die Synthese 
des Natriumoxalates aus Natrium und Kohlendioxyd gestutzt. Wenn 
beim Uberleiten von Kohlendioxyd iiber erhitztes Natrium (oder aueh 
Kalium) Natriumoxalat entstelit-, so konnte dies nur so zustande ge- 
kommen sein, dali in der ersten Reaktionsphase Kohlendioxyd zu Kohlen- 
monoxyd reduziert wurde und Natriumoxyd sich bildete und in der 
zweiten Pliase die gleichzeitig anwesenden Komponenten C O, O 0 2 u. 
Na2 O zum Oxalat sieli kombinierten. Man liatte dann diesen Yorgang 
durch folgende Gleichungen zu definieren:

I. C O , 4 - Na2 =  Na2 O - f  CO 
II. C O “ +  C 0 2 =  C2 0 8

III. C2 0 8 +  Na2 O =  C, 0 3 . Na, O
Die Oxalsauere ist mithin ais eine Kombination von C2 Oa mit 

einem Mol Wasser aufzufassen, wabrend die Oxalate Kombinationen des 
Oxalsauereanhydrides mit Metalloxyden reprasentieren. Die Oxalsauere 
ist ein Reduktionsprodukt der Kohlensauere oder das Oxalyl, ein solclies 
von Kohlendioxyd. Ein dazwischen liegendes Reduktionsprodukt des 
Kohlendioxydes ist bis zur Zeit nioht bekannt.

Durch allmahliche Reduktion kann man iiber die Oxalsauere hinaus 
bis zum Alkohol, respektive Kohlenwasserstoff aufsteigen und deshalb 
gilt folgende Reduktionsreihe:
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G, 0 4 Kohlendioxyd,
Co 0 :j Oxalyl,
C2 0 2 Kohlenmonoxyd,
C2 (3 Kohlensuboxyd,
C2 Kohlenstoff.
Es ist nioht ausgeschlossen, dali es mit der Zeit gelingen wird, 

dazwischen liegende Oxyde des Kohlenstoffes zu isolieren. Unzweideutig 
kennt man zwei Oxyde: Das C 0 2 und C 0, wahrend C2 0 3 in der 
Oxalsauere und C2 0  in den Aldexyden angenommen werden miissen, 
wie die spaten Darlegungen es wahrscheinlioh machen. Obwohl zur Zeit 
Wasserstoffreduktionskorper des Kohlendioxydes unbekannt sind, kennt 
man solehe des Oxalyls und des Kohlensuboxydes.

H2 -f- C2 0 3 =  H2 C2 0 3, ist ais das Anhydrid der Ameisensauere 
zu bezeichnen, wahrend H2 -f- C2 0  =  H2 C2 0 das Anhydrid der Formal- 
dehydes bildet.

Id2 0 ,0 8. H._, O 2 H C 0 0 H  . . . . Ameisensauere,
Ho C2 0  . H, 0  =  2 H C (3 H ....................Formaldehyd.
Ho C2 0  das Formaldehyd-Anhydrid ist fur weitere Wasserstoff- 

addition empfanglich und fiihrt zum Anhydrid des Methylalkohol (Methyl- 
ather H(i C2 O), H4 - f  H2 C2 O =  Hfi C2 Ó.

Durch weitere Wasserstoffaddition karne man dann zum Kohlen- 
wasserstoff:

H, C2 0 +  H4_ =  H8 C2 4 - Ho (3.

l)ie Eeduktionsreihe von Kohlendioxyd zu Sumpfgas ware dann: 
C2 0 4 Kohlendioxyd,
Co 0 ;j Kohlensesquidoxyd,

H2 C2 0 3 Ameisensaureanhydrid,
H2 Cl, 0 Formaldeoxyd-Anhydrid,
H(; C2 0  Methydalkohol-Anhydrid (Methylather),

Hs C2 Methan.
Diese Reduktionsreihe ist umnittelbar aus der Realitat abgezogen 

und schliebt nichts Hypothetisches in sich. Der irmige Zusammenhang 
zwischen C2 0 4 und C2 0 IS ist durch die Oxalatsynthese mittelst Natrium 
gegeben; jene zwischen C2 0 3 und H2 C2 0 8 durch die Art des Zerfalles 
der Oxalsauere beim Erhitzen. Es bildet sich namlioh hierbei auch 
Ameisensauere. Ihr Auftreten bei diesem Zersetzungsprozefi ist infolge 
der Weise erklarlich:

Co Os .. Ho O =  C' O +  C O., +  Ho O,
I. C O +  Ho O =  H2 +  C Oo,

II. Ho -j- C2 Os =  Ho C2 0 3.
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Wahrend somit ein Teil der Oxalsauere in C 0 2 iiberfuhrt wird, 
geht der andere Teil in Ameisensauere iiber, und zwar liefert das Wasser 
der Oxalsauere den erforderliehen Sauerstoff, indem gleichzeitig der 
Wasserstoff den Teil der noch konservierten Oxalsauere nach der Formel 
0 2 0 :, +  H2 =  H2 C2 0 3 reduziert.

Aber aueh der Ubergang eines Formiates in ein Oxalat beim Er- 
hitzen deckt in klarer Form die Beziehung des C2 0 3 zum H2 C2 0 3 aus. 
Wird namlieh Natriumformiat erhitzt, so entsteht Wasserstoff und 
Natriumoxalat.

Die intermediar sich abspielenden Prozesse sind folgende :
CO

Das C2 0 3 im H2 q (H2 C2 0 3) gibt den Wasserstoff" direkt ab
und das resultierende C2 0 3 bleibt mit dem Metalloxyd ais Oxalat kom- 
biniert. H2 . C2 0 3 =  H2 +  C2 0 3.

Das Ameisensauereanhydrid ist insoferne wichtig, ais es das An- 
fangsglied einer Reihe von Korpern bildet, die man ais Sauereanhydride 
zu bezeiehnen pilegt. Die homologen Sauereanhydride der Essigsauere, 
Propionsauere, Buttersauere und so fort untersoheiden sieli vom Ameisen
sauere-Anhydrid dadurch, dali an die Stelle des Wasserstoff es im Ameisen
sauere- Anhydride ein Kohleuwasserstott' tritt und auf diesem Wege ist 
die enge Beziehung der normalen Reihe der organischen Saueren zur 
Oxalsauere, respektive Kohlensauere gegeben.

C2 0 3 H2 O Oxalsauere,
H2 . C2 0 3 Ha O Ameisensauere,

C2 TT̂ . C2 0 3 H2 O Essigsauere,
C3 H8 . C2 0 3 H2 O Propionsauere u. s. i.
Mail hat demgemal.t weniger die Oxalsauere ais das Anfangsglied 

der zweibasisohen ais eher der sogenannten einbasischen Saueren zu 
betrachten. Dieser Auffassung gemah liegt allen organischen Saueren 
von der Oxalsauere aufwarts ein Komplex zu Grunde des Oxalyl, das 
Anhydrid der Oxalsauere (C2 0 3) und die Anwesenheit dieser Kombina- 
tionskomponente bedingt den engen Zusammenhang der organischen 
Saueren und ihrer analogen Reaktion an. Es erseheint deswegen der 
BegrifF einer Karboxylgruppe iiberfful.iig und kann durch die Gruppen- 
kombiuation C2 0 3 . H2 O mit viel Yorteil ersetzt w er den. Durch die 
Einfuhrung dieser Gruppenkombination bei der Betrachtung organischer 
Saueren erleichtert man sieh das Verstandnis ihrer Auffassung, was 
folgendes Beispiel beweisen mag: Natriumhydroxyd und Natriumacetat 
fiihren zu Sumpfgas und gewohnlich wird dieser Prozeli so symbolisiert, 
dali man sich iiber den inneren Yorgang garnicht im Klaren ist. Denn 
C H3 C O O N a -f- N a OH =  CH 4 -f- C 0 3 N a2 sagt mir noch nichts
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dariiber aus, wie diese letzteren zwei Korper aus dem Ursprungliehen 
sieh entwickelt haben. Unser chemisches Interesse ist eben nur dann 
zufriedengestellt, wenn wir imstan.de sind, die komplizierteste Reaktion 
auf die ihr zugrunde liegenden Elementarreaktionen zuruckzufiihren.

Nimmt man die Acetatformel mit Zugrundelegung der Gruppe 
C2 0 H zu Hilfe, so stellt sich der Prozefi viel klarer.

Co H„ . i ą  08 . N 8o o
Ho o N a2 O Co H8 -f- ; C2 Ó4 +  2 N a2 0

=  C, H8 +  2 N a2 C 0 3

Durch die Gruppe C2 0 3, welche C O enthalt, das durch Sauerstoff- 
aufnahme in C 0 2 iibergehen kann, wird das Wasser des Natriumhydro- 
xydes zu Wasserstoff reduziert, wahrend C2 0 3 in C2 0 4 iibergeht nnd 
das Natriumoxyd in Natriumkarbonat uberfiihrt, der verfugbare "W asser- 
stoif lagert sieh an den Kohlenwasserstoff des Acetates an und liefert 
Methan.

P^olgende Gleichungen waren erst hinreichend die Sumpfgasbildung 
aus Natriumaoetat zu definieren:

I. C2 Hfi Co 0 3 . N a2 O -f- Ho O =  C2 H,; . C2 0 4 N a2 O -+■ H2,
II. C2 H,; +  H2 =  Co H8,

III. Ca 0 4 +  2 N a2 O =  2 N a2 C 0 3.
Diese Darstellungsweise lieferfc ein Mittel ohne jede Verschleierung 

den Yorgang auf seine Elementarvorgange zuriiekzufiihren und die Not- 
wendigkeit seiner Entwicklung darzutun.

Die Entbindung eines an Wasserstoff reicheren Kohlenwasserstoffs 
aus den organischen Saueren kann aber nur dann gelingen, wenn mit 
der Oxydation der Oxalylgruppe eine aquivalente Wasserstoifanlagerung 
an den in der Sauere enthaltenen Kohlenwasserstoffes parallel lauft, Avie 
z. B. in dem eben besproohenen Prozeb. Sobald aber nur die Gruppe 
C2 0 3 der organischen Saueren eine Oxydation erfahrt, jedoch kein 
Wasserstoff disponibel wird, entweicht jener Kohlenwasserstoff, der sieh 
in der Sauere kombiniert vorfindet, z. B. fur Essigsauere:

C2 H,, . C2 0 3 . H2 O +  O =  C2 H6 -)- C2 0 4 Ho O. Dieser Fali 
kommt bei der Elektrolyse organischer Saueren (norm.) zur Geltung. 
Bei der Elektrolyse der Essigsauere, erscheint an der Kathode Wasser
stoff, an der Anodę, wo Sauerstoff entbunden wird, geht die Sauere 
C x H2x + 2 . C2 0 3 4 0 4 - 0  =  C x Hox + 2 +  C2 0 4 4 - Ho O wie an- 
gedeutet in ein Kohlenwasserstoff, Kohlendioxyd und Wasser iiber,
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Avelohe Bestandteile die faktischen Zersetzungsprodukte der Elektrolyse 
org. Saueren der einfaehen Reihe an der xlnode sind.

Um die Beziehung der Oxalsauere und der Aldehyde aufzuzeigen, 
will ieh wieder die einfaohste homologe Reihe der Aldehyde zu Hilfe 
nehmen. Das Anfangsglied der Beihe ist Formaldehyd: H C O H .

Man nimmt in den Aldehyden eine Gruppe C O H an und schreibt 
ihr die Konstitution R — C =  O zu, wobei zwei Yalenzen von Sauer-

H
stoff eine von Wasserstoff und eine wieder von einem organisohen 
Radikal okkupiert sind. Die Aldehyde sind in manchen Reaktionen so 
geartet, da£ man sioh genotigt fuhlt, den Sauerstoff und Wasserstoff zu 
einer Hydroxylgruppe zusammenzuziehen. Klarer tritt der Charakter 
der Aldehyde in der Formel B,2 . C2 0  . H2 0  hervor. Fur R 2 kann 
Wasserstoff oder irgend ein zweiartiger Kohlenwasserstoff treten.

H2 . C2 O . H2 O Formaldehyd
C2 H(. . C2 O . H2 O Acetaldehyd

C4 H10 C2 O . H2 O Propionaldehyd
CR R 14 . C2 O . H2 O Butyraldehyd u. s. f.

C „ Ho „ + 2 • C2 0 . H. irgend ein Aldehyd
fur diese Aldehyde ware somit die Konstitution in der Weise gestaltet, 
dafi Kohlenstoffsuboxyd mit H2 O kombiniert die Aldehydgruppe repra- 
sentiert, wahrend dureh den im Aldehyd vorhandenen Kohlenwasserstoff 
der spezifisehe Charakter des Aldehydes bestimmt wird.

Die Annahme des Kohlenstoffsuboxydes in den Aldehyden erklart 
zur Genlige, wie so es moglich ist, dali der Wasserstoff der Aldehyd
gruppe bald die Beziehung zum Kohlenstoff, bald jene zu Sauerstoff im 
Wasser zeigt. Das C2 O in C2 O . H2 O hat reduzierende Eigensohaft in 
dem es in C2 0 2 uberzugehen strebt und Wasserstoff verfiigbar maeht, 
wahrend wenn eine Keaktion eine Wasserbildung begiinstigt, C2 0 2 

Sauerstoff an Wasserstoff ubermittelt und den in der Aldehydgruppe 
vorhandenen Wasserstoff ais Wasser fungieren laf.it.

Man gelangt zwar auf diese Weise zu einer komplizierten Formel 
fur die Aldehyde ist aber imstande mit Hilfe derselben die Reaktionen 
der Aldehyde auf Elementarprozesse zuruckzufiihren und viel intimer 
ihren Zusammenhang mit and er en Korper darzutun.

Aldehydamoniak, dieser Korper, dem man die empirische Formel 
C Hs C O H . N II., zuerteilt, ist im Wasser loslich und die wasserige 
Losung reagiert alkalisch. Der Gerueh dieses Korpers ist amoniakalisch. 
Yerdiinnte Saueren setzen den Aldehyd wieder in Freiheit. Alle diese 
Momente deuten aber nur auf eine Anlagerung des Amoniakgases (N2 Ht;)
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an den Aldehyd hin und es waren dann die Formeln C2 H(. . C2 O . O H2 
(No Hc) oder C2 H<; . C2 O . (N2 Hs) O zur Yeranschauliehnng diesel- Er- 
scheinung brauehbar, da£ auf Grund der reaktionsfahigen Gruppe C2 O 
im Aldehyd weitere Yeranderungen mit dem Aldehydamoniak vor sieli 
gehen konnen, ist ein sekundarer Fali.

Soviel ist aber ans der Formel zu ersehen, dąb sioh das Amoniakgas 
an das mogliche Wasser des Aldehydes anlagert und Amoniumoxyd 
bildet, wobei nieht ausgeselilossen ist, dali das KohlenstofFsuboxyd dem 
Amoniumoxyde den Sauerstoff zu entziehen und weitere Yeranderungen 
des Aldehydes zu bewirken imstande ist, welche zu jenen Zersetzungs- 
produkten fiihren, die man gewohnlich bei langerem Stehen des Aldehyd- 
amoniakes in demselben vorfindet. Der Gleichgewichtszustand des Amo- 
niakaldehydes mit Wasser erklart dann den alkalischen Charakter der 
Losung:
O., H(! . C2 O . O (N2 H8) +  H2 O c 2 He. c a O . Ho O +  N2 Hb . Ha O

Und es ist Yorauszusehen, dab bei vorsiohtiger Behandlung des 
Aldehydamoniakes mit Saueren sich entsprechende Kombinationen salz- 
artigen Charakters herstellen lassen werden.

Zur Annahme eines moglichen Molekiils Wasser im Aldehyd gelangt 
man auf dem Wege folgender Uberlegung:

Der Athylalkohol hat, wie akzeptiert, die Formel C2 H5 O H (CH.,, 
CHo OH). Um seine Beziehung zu anderen Korpern klarer hervortreten 
zu lassen, ist die Verdoppelung der Formel und die Annahme spezieller 
Komplexe w ie: C2 H(1 . C2 H4 O . H2 O erforderlich. Der Alkohol enthalt 
mithin einen Kohlenwasserstolf, einen bereits oxydierten Kohlenwasser- 
stoff und ein Mol Wasser : Die Gruppe C2 H4 O . H2 O ist fur die pri- 
maren Alkoliole oharakteristisoh.

Wie bereits die ersten Forscher, die sieli mit der Oxydation des 
Alkohols zu Aldehyd beschaftigten, erkannten, handelt es sioh bei diesem 
Ubergange um die Oxydation von Wasserstofi zu Wasser, und zwar wird 
hier der Wasserstoif der Gruppe C2 H4 O . O H2 wegoxydiert. C2 H4 O 
geht dabei in C2 O iiber. Das Mol Wasser bleibt unberiihrt und es geht 
Aldehyd von der Formel C2 Hfi C2 O . H2 O hervor.

C2 H„ . C2 H4 O . H, O — Alkohol 
C, H6 . C2 O . H2 O — Aldehyd

Die jetzt yorwaltende Gruppe C2 O laf.it die ausgesprochene Existenz 
des Wassers im Aldehyd nieht zu, indem C2 O, rvie sehon friiher ange- 
deutet, in C2 0 2 libergeht und der frei werdende Wasserstoif' sich an 
den Kohlenstoff anlagert. Es wird ein Gleiohgewicht anzunehmen seiu, 
dem zufolge Wasserabspaltung moglioh oder auch nieht moglich ist:
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C, Hg . C2 O . H, O ^  2  C2 H(i C2 H2 0 2. Je nach der Natur der
Reaktion wird der Aldehyd bald in einer, bald in der anderen Form 
zur Wirkung gelangen. Diese Darlegungen gelten fur die ganze homologe 
Reihe der Aldehyde.

Gerade so wie die Oxalsauere ais das Anfangsglied der einfachsten

Sauerereihe anzunehmen ist, bildet das Glyoxal ~ ^ das Anfangsglied\j U i i
der Aldehyde und es gelten fur diesen Korper jene Fagentiiinlichkeiten 
der Konstitution, welehe friiher fiir die Aldehydgruppe im allgemeinen 
angefiihrt wurden. Dem Glyoxal kommt die Formel C2 O . H2 O zu und 
durch Wasserstoff, respektive Kohlenwasserstoffanlagerung sei dies nun 
in direkter oder indirekter Form bauen sieh die homologen Glieder der 
Aldehydreihe au f:

C2 0  .. Ho 0 c, 08. H, 0
Ho c 2 0 . Ho 0 H, .• C, 0 3 . H90

c2 h bCo 0  .. Ho 0 C2 Hfi . Co O-j . HÓ ()
Cl H10 . Co 0  .. Ho 0 C+ H10 .. C2 0 3 .. Ho ()
C6 Hu ■ Co 0  ,. h 2 o Ct; Hu .. Co 0 3 . H2 0

J 2 n - f  2 • Co 0  ,. Ho 0 C n H 2 n 4 . 2 ., Co 0 3 . Ho 0

Nach dieser Darstellung ist der Ubergang von einem Aldehyde zu 
einer Sauere dadurch gegeben, dah C2 O in den Aldehyden durch Auf- 
nahme von 0 2 in C2 0 3 iibergeht.

C , H 2n + 2 . C2 0  . H, 0  4  0 , » —> G n H 2 n + 2 • C2 0„ . Ho O
Und gerade diese Reaktion des Uberganges eines Aldehydes in die 

entsprechende Sauere spricht am klarsten dafur, dah der Wasserstoff der 
Aldehydgruppe auoh in Form einer Wasserkombination fungieren kann.

Genau so wie Glyoxal durch Oxydation in Oxalsauere uberfiihrt 
werden kann, ist diese bei jedem anderen Glied dieser Reihe durch- 
fiihrbar und fuhrt dann zur entsprechenden Sauere. Der Zusaminenhang 
zwischen der Oxalsauere und den Aldehyden ist durch folgende Reihe 
gegeben:

Co 0 3 . H2 O Oxalsauere 
Co O . H, O Glyoxal 

Ho c :  O . HÓ O Formaldehyd 
Co H(i Co O . Ho O Acetaldehyd 

x\. s. f.
A11 friiherer Stelle wurde auf die Beziehung der Oxalsauere zu den 

Alkoholen hingedeutet und diese speziell bei Athylalkohol begreifiich 
gemaoht.
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C„ Hi; . C„ H4 O . H2 O Althylalkohol 
C., Hfi . C„ O . H, 0 Aldehyd 
Ca Hfi . C„ 0 3 . H„ O Essigsauere.

Der Zusammenhang beruht auf dem Vorhandensein der G-ruppe 
C2 H4 0  und ihre Uberfiihrbarkeit in Ca 0, respektiye C„ 0 3 und deshaib 
ist in der organischen Sauere die Briicke zur Oxalsauere zu suelien, da 
diese ais eine Kombination des Oxalyls mit dem zugehorigen Kohlen- 
wasserstoff aufzufassen ist, obwohl eine direkte Kombination der Gruppen 
C „ H 2 n 4  2 • , C., Og und id- O nieht durohgefiihrt wurde.

Die Oxalsauere und die Cyanide.
Die intime Beziehung des Oxalyls zu Cyangas ist duroh die 

Gleichung:
Cl, No -+• 3 Ho 0  jo C„ 0 ;j -j- No H(i gegeben.

W enn Cyangas direkt verbrannt wird, so resultieren ais Yerbren- 
nmigsprodukte Ca 0 4 oder C 0 a einerseits und N„ anderseits (Stickstoff):

Co No +  0 4 =  Co 0 4 +  N2, wahrend bei der Oxydation yermittelst 
Wasser die Oxydation nur bis zum Oxalyl fortschreitet.

Cyangas und Oxalyl sind analoge Kor per und unterscheiden sioh 
nur dadurch, dali im Cyangas der Kohlenstoff mit Stickstoff im ()xalyl 
mit aquivalenten Mengen Sauerstoffs yerbunden ist. Ans den Kombi- 
nationen des Cyans mit anderen Stoffkomplexen wird man auf dem 
Wege der Verseif‘ung zu Kombinationen des Oxalyls gelangen konnen.

Ho Co No Blausauere fiihrt zur Ameisensauere.
U, Co No +  3 Ho 0  Ho Co 0 3 +  No H,;
Die Aufspaltung der Blausauere erfolgt in der Art, wie wenn die 

Cyangruppe frei ware, indem der Kohlenstoff Sauerstoff aufnimmt und 
Oxalyl bildet, der Stickstoff' aber in Amoniak iiberfuhrt wird (s. o.).

Es handelt sich bei der Uberfuhrung der Cyangruppe in die Oxalyl- 
gruppe um Oxydation und gleichzeitige Reduktion. Der Kohlenstoff 
wird zu Co 0 3 oxydiert und Stickstoff zu N3 H(! (Amoniak) reduziert. 
Alles, was sonst mit der Cyangruppe im Zusammenhange steht, bleibt 
unberiihrt. Methylcyanid erfahrt z. B.

I. Co H6 Co No +  3 Ho 0  =  Co H(. C2 0 3 +  N2 Hfi
II. Co H(i C, 0 3 +  Ho 0  =  C2 Hfi C„ Og . Ho 0  (Essigsauere).
Diese Yeranderung geht so vor sich, ohne dali ein anderer Bestandteil 

des Nitrils verandert wird, ais die Cyangruppe. Indem mithin jedes Cya- 
nid zur Bildung des Oxalyls fuhren kann, gelangt man von einem Korper,
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der eine Kombination von Kohlenwasserstoff oder eines Derivates des- 
selben mit Cyan reprasentiert zu einer organischen Sauere; das Cyangas 
selbst aber fiihrt direkt zur Oxalsauere. — Wird ein Cyanid mit konzen- 
trierter Schwefelsauere behandelt, so ist die Moglichkeit einer Kohlen- 
oxydabspaltung gegeben, da die Ameisensauere durch Wasserentziehung 
in C O tibergeht.

H, C3 0 3 . H3 O — 2 H3 O =  2 C O.
Der enge Zusammenhang zwischen Kohlensauere, Oxalsauere, 

Ameisensauere, Amoniak und Blausauere lafit es begreiflich erseheinen, 
wie es moglich ist, dah in manchen Pflanzen Blausauere vorkommt. 
Ihre Bildung liefie sich darni ungezwungen in der Form erklaren, dali 
yorerst das Kohlendioxyd zu Oxalyl und dieses zu Formyl reduziert 
wird, dieses letztere sich unter Wasseraustritt mit N3 H6 zu Blausauere 
kondensiert. Die Ameisensauere bleibt in der Pflanze entweder ais solche 
bestehen oder aber wird zu Formaldehyd reduziert, welcher durch Kon- 
densation zu Kohlehydraten und verwandten Korpern umgebildet wird. 
Ob wirklich vom Formaldehyd ab die Kohlehydratbildung in der Pfianzen- 
zelle vor sich geht, ist eine ausstehende Frage, da uns bereits hier die 
Hilfsmittel fehlen, den synthetischen Aufbau weiter zu kontrollieren. 
Die Bildung des Amygdalins in der Pflanze ist ganz unklar. Man konnte 
sich zwar fiber die gleichzeitige Anwesenheit von Traubenzucker und 
Blausauere etwas denken, wieso aber der Zusammenhang zwischen 
Traubenzucker, Benzaldehyd und Blausauere zu erklaren ware, ist nacli 
dem Stande der heutigen Kenntnisse nicht klar zu deuten und die 
Genesis der Amygdalins mit vielen anderen Pflanzenkorpern ein Problem.

Eine klare Beziehung zwischen Oxalsauere und Ameisensauere deckt 
die Beaktion zwischen Blausauere und Wasserstoffsuperoxyd auf:

I. H, C2 +  1P 0 3 =  2 H3 O +  C3 N2

2. g ' n :, +  2 Ę  o =  c 3 o 3". n 3 h4
Nach der Uberfiihrung der Blausauere in Cyan, wird letzteres 

durch Wasser in Oxamid umgebildet.

Was die Reduktionen der Oxalsauere oder der Oxalate mit Metallen 
anbelangt, liillt sich diesbeziiglich, obwohl keine hinreichenden experi- 
mentalen Daten vorliegen, Vieles voraussehen. Wasserfreie Oxalsauere 
rvird dabei nach der Gleichung C3 Os . If2 O +  E,3 =  P 3 O . C3 Oij -f- 1 1 a 
(li steht fiir 1 Aquivalent Metali) Wasserstoff und das Oxalat des 
betreffenden Metalles, liefern, wahrend Wasserstoff entbunden wird; oder
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aber auch die andere Komponentę der Oxalsiiuere wird reduziert und 
es erfolgt Kohlenabscheidung. Es gilt fiir diesen Fali die Gleichung 
( b 0 3 . H3 0  +  4 R .2 — C3 -+ 4 K,3 O -+ H2 Ais dritte Moglichkeit ist 
eine Kohlenmonoxydent\vioklung anzufiihren:

G, 0 8 . H3 O +  2 R 2 =  2 R .0  +  Ł  +  2C  O
Die Keduktion der Oxalsauere kann endlich sich auch so gestalten, 

dali der reduzierte Kohlenstoff sich an das Metali unter Carbid oder 
an den Wasserstoff unter K o h ] en w a s s er sto i 1 b i ld u 11 g anlagert.

Fiu* die Oxalate gilt Ahnliches, nur dali hier statt des Wasser- 
stoffs ein Metali fungiert.



Schulnachrichten.
••

A. Betreffend das AuBere der Schule.
I. Lehrpersonale.

a) Veranderungen.
Aus dem Lehrkorper des vorigen Schuljahres schieden:
1. der Supplent Leon Hof f ann znfolge seiner Ernennung zum wirklichen Lehrer 

am II. Staatsgymnasium in Czcrnowitz (Min.-Erl. v. 19. Juni 1905, Z. 20.553);
2. und 3. die Supplenten Franz De wa l d  und Ludwig August F r a nk e)  zufolge 

ihres Eintrittes ais Supplenten in den Lehrkorper der h. o. k. k. Staatsgewerbescliule, und
4. der Professor Justin P i h u 1 i a k zufolge seiner nach eincr anrechenbaren Dienstzeit 

von iiber yicrzig Jahren iibcr eigenes Ansuchen erfolgten Vcrsctzung in den bleibcnden 
Ruhestand (Min.-Erl. v. 13. Februar 1906, Z. 4029).

Dagcgen traten in den Lehrkorper ein:
zufolge Zulassung zur Ablegung des Probejahres:

1. der Lehramtskandidat Kamillo Br uc kner  (Lschr.-Erl. v. 16. August 1905, 
Z. 6737), und

zufolge Bestellung zu Supplenten an dieser Anstalt:
2. der Lehramtskandidat AIexander Koz ak (Lschr.-Erl. v. 1. Sept. 1905, Z. 7023);
3. der Lehramtskandidat Alexandcr Vi t enco (Lschr.-Erl. v. 9. Sept. 1905, Z. 5120);
4. der Lehramtskandidat Trajan Bargauan (Lschr.-Erl. v. 19. Sept. 1905, Z. 7360);
5. der Realschulsupplent in Gorz Joscf Lip  bur ger  (Lschr.-Erl. v. 19. Sept. 1905, 

Z. 7622);
6. der Lehramtskandidat Isidor Poch marski  (Lschr.-Erl. v. 3. Okt. 1905, Z. 8496);
7. der Lehramtskandidat Eudoxius v. Gal er  (Lschr.-Erl. v. 3. Okt. 1905, Z. 8495;.

b) Stand des Lehrkórpers und Facherverteilung am Schlusse des 
Schuljahres 1905/6 .

Direktor :
1. Konstantin Mandy cz ewski ,  Mitglied des k. k. Landesschulratcs, lehrte 

Geographie und Geschichte in VI. a (3) und seit 27. April 1906 in V. a (3), zus. wocli. 
6 Stunden.

> /
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Professoren, wirkliche und provisorische Lehrer:

2. Dr. Klaudius Bi l i ński ,  wirklicher Lehrer, lehrte Ruthenisch fur Nichtruthcnen 
in I. (4), II. bis VII. (je 3), zus. wOch. 22 St.

3. Theophil Br endzan,  Professor, Vorstand der VII. Klasse a, lehrte Franzosisch 
in II. b (5), V. a, b (je 3), VI. a, b (je 3) und VII. a, b (je 3), zus. woch. 23 St.

4. Emil I l ni cki ,  wirklicher Lehrer, Kustos des Kabinettes fur darstellende Geometrie, 
Vorstand der V. Klasse a, lehrte darstellende Geometrie in VI. a, b (je 3), in VII. a, b 
(je 2), Mathematik in V. a (5) und Schonschreiben in I. d (1) und II. a, b, c (je 1), zus. 
wóch. 19 St.

5. Leon K i r i 1 o w i c z, Professor der VII. Rangskl., lehrte Ruthenisch fiir Ruthenen 
in I. (4), II. bis VII. (je 3), zus. wOch. 22 St.

6. Georg K 0 n i g, Professor, Kustos der Schiilerbibliothek, Vorstand der VII. Klasse b, 
lehrte Deutsch in V. a, b (je 4) und VII. a, b (je 4), seit 27. April 1906 Geographie und 
Geschichte in V. b (3), zus. wóch. 19 St.

7. Eugen Maxi mowicz,  Professor der VII. Rangskl., akademischer Maler, beurlaubt.
8. Konstantin Maxi mowi cz ,  Professor der VIII. Rangskl., Vorstand der V. Klasse b, 

lehrte Mathematik in V. b (5), VI. b (4) und VII. a, b (je 5), zus. wóch. 19 St. Dem 
Direktor zur Aushilfe in Administrations- und Kanzleigeschaften zugewiesen.

9. Viktor O li ns cli i, Professor, Verwalter der Schulerladc und Kustos der Programm- 
sammlung, Vorstand der I. Klasse a, lehrte Geographie und Geschichte in I. a (3), V. a, b 
(je 3), Rumanisch fiir Rumanen in VII. (3) und Rumanisch fiir Nichtrumanen in III. a (3) 
und V. (3), zus. wóch. 18 St., seit 27. April beurlaubt.

10. Hierotheus P 1 h u 1 i a k, Professor der VII. Rangskl., Mitglied des k. k. Landes- 
schulrates, Landtags- und Reichsratsabgeordneter, beurlaubt.

11. Anton Romanor sky ,  Professor der VII. Rangskl., Besitzer des goldenen 
Verdicnstkreuzes mit der Krone, Mitglied der Priifungskommission fiir Biirgerschulen und 
der Reifepriifungskommission am stadtischen Madchenlyzeum, Kustos der Lehrerbibliothek, 
lehrte FranzOsisch in II. a, c (je 5) und IV. a, b (je 4); Englisch ais Freifach in IV., V., 
VI. und VII. (je 2), zus. woch. 26 St.

12. Dr. Rachmiel S e g a ! 1 e, prov. Lehrer, Kustos des chemischen Kabinettes, lehrte 
Chemie in IV. a, b (je 3), V. b (3) und VI. a, b (je 2) und leitetc die Ubungen im che
mischen Laboratorium (4), zus. wOch. 17 St. (seit 13. Juni krank).

13. Dionys Si mi onowi cz ,  Professor der VII. Rangskl., zur Dienstleistung bcim 
k. k. Landesschulrat einberufen.

14. Nikolaus S 1 u s s a r i u k, Professor, Kustos des physikalischen Kabinettes, Vorstand 
der VI. Klasse a, lehrte Mathematik in VI. a (4); Physik in VI. a, b (je 4) und VII. a, b 
(je 4) und leitete die praktisch-physikalischen Schiileriibungen (4), zus. woch. 24 St.

15. Dr. Daniel Werenka,  Professor der VIII. Rangskl., k. k. Hauptmann in n. a. 
Stande der Landwehr, Kustos des geographisch-historischen Kabinettes und der Miinzen- 
sainmlung, Vorstand der IV. Klasse b, lehrte Geographie und Geschichte in III. a, b (je 4),
IV. b (4). VI. b (3) und VII. a, b (je 3), zus. wóch. 21 St.

16. Ludwig Wi nter ,  Professor, weltl. róm.-kath. Priester, lehrte rdm.-kath. Religion 
in I. bis VII. (je 2), hielt Exhorte (2) und unterrichtete Schonschreiben in I. b (1), zus. woch. 17 St.

17. Demeter Ritter von Z o p a, Professor, gr.-or. Weltpriester, lehrte gr.-or. Religion 
in I. bis VII. (je 2), hielt Exhorte in rumanischer und ruthenischer Sprache (4) und 
unterrichtete Schonschreiben in I. a (1), zus. wOch. 19 St.



18. Josef Zy bac z y ns ki ,  Professor der VII. Rangskl., Kustos des naturhistorischen 
Kabinettes, Vorstand der VI. Klasse b, lehrte Naturgeschichtc in I. a, b, c, II. a, b, c,
V. a, b, VI. a, b (je 2) und VII. a, b (je 3), zus. woch. 26 St.

Unbeset z t :  5 wirklichc Lehrstelien und 1 proyisorische.

Turnlehrer:
19. Johann Radomski ,  Turnlehrer, k. und k. Reserveleutnant, Leiter der Jugend- 

spicle und Kustos der Sammlung von Spielgeraten, lehrte Turnen in I. a, b, c, d, II. a, b, c,
III. a, b, IV. a, b, V. a, b, VI. a, b (je 2) und VII. a, b (je 1), zus. woch. 32 St.

Supplenten:
20. Adrian A r t y mo wi c z ,  Vorstand der III. Klasse b, lehrte Mathematik in I. a (4) 

und III. a, b (je 3), Physik in III. a, b (je 3) und Geometrie und geometrisches Zcichnen 
in II. c (2), zus. woch. 18 St.

21. Trajan Bargauan,  lehrte Freihandzcichnen in I. a 1, b 1, c 1, d l  (je 4),
II. a 1, b 1 (je 4) und V. a (3), zus. wijch. 27 St.

22. Adrian B o c c a, Seminarprafekt, gr.-or. Weltpriester, Vcrwalter der Schulerlade, 
lehrte Rumanisch fur Rumanen in I. (4) und II. bis IV. (je 3), zus. woch. 13 St.

23. Eudoxius von Gal er ,  lehrte Mathematik und Geometrie in I. b, d (je 4) und 
Naturgeschichtc in I. d (2), zus. woch. 10 St.

24. August Hoffmann,  lehrte Freihandzeichnen in II. b 2, II. c 1, III. a 1, b 1 
und IV. a 1, b 1 (je 4), zus. woch. 24 St.

25. Alexandcr Kozak,  Vorstand der I. Klasse b, lehrte Deutsch in I. b (4) und 
Franzosisch in I. a, b (je 5), zus. woch. 14 St.

26. Wilhelm Kr opat schek,  Vorstand der I. Klasse c, lehrte Deutsch in I. a (4), 
Geographie in I. c (3), Mathematik in I. c (4) und II. a (3), Chemie in V. a (3) und 
Schonschreibcn in I. c (1), zus. woch. 18 St.

27. Josef Li pbur ger ,  Vorstand der II. Klasse c, lehrte Deutsch, in II. a, c (je 4), 
und III. b (4), Geographie und Geschichte in II. a, c (je 4), zus. wOcli. 20 St.

28. Isidor Pochmarski ,  lehrte Deutsch in I. c, d (je 4) und Geographie in I. d (3); 
seit 27. April 1906 auch Geographie in I. a (3), zus. woch. 14 St. Seit 27. April 1906 auch 
Vorstand der I. Klasse a.

29. Orest Pr ocopovi ci ,  Vorstand der II. Klasse a, lehrte Geometrie und geo
metrisches Zcichnen in II. a (2), III. a, b (je 2) und IV. a, b (je 3) und darstellendc 
Geometrie in V. a, b (je 3), zus. woch. 18 St..

30. Georg Prel ici ,  lehrte Geographie in I. b (3), Rumanisch fiir Rumanen in
V. (3) und VI. (3) und Rumanisch fiir Nichtrumanen in I. 2 (4) und III. b (3); seit dcm
27. April 1906 auch Rumanisch fiir Rumanen in VII. (3), zus. wOch. 19 St.

31. Adalbert Tuóek,  Vorstand der II. Klasse b, lehrte Mathematik in II. b, c (je 3) 
und IV. a, b (je 3); Physik in IV. a, b (je 2) und Geometrie und geometrisches Zcichnen 
in II. b (2), zus. wOcli. 18. St.

32. Dr. llarion V e r e n c a, lehrte Rumanisch fiir Nichtrumanen in I. 1 (4), ILI (3),
IV. (3), VI. (3) und VII. (3); seit 27. April 1906 auch Rumanisch fiir Nichtrumanen in
III. a (3), zus. woch. 19 St.

33. Alexander V i t e n c o, Vorstand der I. Klasse d, lehrte Franzosisch in I. c, d
(je 5), Rumanisch fiir Nichtrumanen in I. 3 (4) und II. 2 (3); seit dcm 27. April 1906
auch Rumanisch fiir Nichtrumanen in V. (3), zus. woch. 20 St.

34. Josef Wei ssberg,  Vorstand der III. Klasse a, lehrte Deutsch in III. a (4),
VI. a, b (je 3) und Franzosisch in III. a, b (je 5), zus. woch. 20 St.
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35. Samuel Emil Z a p p 1 c r, Vorstand der IV. Klasse a, lehrte Deutsch in II. b (4),
IV. a, b (je 3) und Geographie und Geschichte in II. b (4) und IV. a (4), zus. woch. 18 St.

36. Julius Zł amał ,  lehrte Frciliandzeiclinen in 1. a 2, b 2, c 2, d 2 (je 4), V. b (3),
VI. a, b (je 2) und VII. a, b (je 3), zus. woch. 29 St.

Religionslehrer:
37. Senior Josef Fr oni u  s, evang. Pfarrer, Mitglicd des k. k. Landesschulrates, lehrte 

cvang. Rcligion am k. k. I. Staatsgymnasium in 3 Abtcilungen (je 2), zus. woch. 6 St.
38. Fischcl B r e n n e r, abs. phil., lehrte rnos. Rcligion in 1. 1, I. 2 und 11. bis VII. 

(je 2 ) , zus. woch. 16 St.
39. Michael Si mowi cz ,  gr.-kath. Weltpriester, lehrte gr.-kath. Rcligion in 2 Ab- 

teilungcn (je I), zus. woch. 2 St.

Nebenlehrer:
40. Johann Horner ,  Direktor-Stellvertretcr des Vereines zur Fordcrung der Tonkunst 

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

41. Georg Ma ndy c z ews ki ,  gr.-or. Gesangslehrer fur die Lehranstalten in Czer- 
nowitz, lehrte gr.-or. Kirchengesang in 2 Abteilungen (je 1), zus. woch. 2 St.

42. Konstantin Maxi mowi c z ,  wie oben Postzahl 8, lehrte Stenographie in 2 Ab
teilungen (je 2), zus. woch. 4 St.

Assistent:
43. Julius H e 1 z c 1, lehrte Frciliandzeiclinen in II. a 2, c 2, III. a 2, b 2, IV. a 2,

b 2 (je 4), zus. woch. 24 St.

Probekandidat:
44. Kamillo Bruckner ,  gepriift fiir Chemie ais Hauptfach, Mathematik und Physik 

ais Nebenfach fiir Realschulen mit deutscher Unterrichtssprachc, dem Profcssor Dr. Rachmiel 
S e g a 11 c zur Einfiihrung ins Lehramt zugeteilt. (Derselbe erteiite im II. Semester selbst- 
standig den Chemieunterricht in VI. b woch. 2 St. und supplierte den erkrankten Fachlehrer 
seit 13. Juni in allen Gegenstanden.)

c) Beurlaubungen.
Urlaub erhieltcn:
der Professor Eugen M a x i m o w i c z bchufs Ausfiihrung kiinstlerischcr Arbeiten 

auf die Dauer des Schuljahres 1905 6 (Min.-Erl. v. 27. Juni 1905, Z. 22.573);
der Supplent Adalbert T uć e k  zur Ablegung der Lehramtspriifung fiir dieZcit vom 

23. Oktobcr bis 12. November 1905 (Lschr.-Erl. v. 26. Oktober 1905, Z. 9688);
der Professor Justin P i h u 1 i a k krankheitshalber bis zutn Schlusse des crsteu 

Scmesters des Schuljahres 1905/6 (Min.-Erl. v. 29. November 1905, Z. 42.161);
der Professor Viktor Ol ins chi krankheitshalber vom 19. Februar bis 21. Marz 

(Lschr.-Erl. v. 7. Marz 1906, Z. 1888) und vom 27. April bis zum Schlusse des Schuljahres 
(Lschr.-Erl. v. 18. April 1906, Z. 3469).

der prov. Lehrer Dr. R. S c g a 11 e krankheitshalber seit dem 13. Juni 1906.
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II. Lehrmittel.
Zur Anschaffung von Lehrmitteln standen der Anstalt aufier dem Rest vom Vorjahre 

hauptsachlich die im Kapitel III 2 (Statistik) ausgewiescnen Lehrmittelbeitriige, Aufnahms- 
taxen und die Taxen fiir Zeugnisduplikate, im ganzen 2656 K 64 li zur Verfiigung.

Die Sammlungen erfuhren durch Kauf oder Schenkung nachstehenden Zuwachs:

1. Lehrerbihliothek.

a )  Dur ch Kauf:
1. Kunstwart, Jahrg. 19. —  2. Retwisch, Jahresberichte iibcr das hóherc Schulwesen, 

Jahrg. 19. —  3. Suliy Prudhomme, Oeuvres. —  4. Normann, Neue Materialien zu deutschen 
Stilubungcn fiir obere Klassen. —  5. Zeitschrift fiir den physikalischcn und chemischen 
Unterricht, Jahrg. 19. —  6. Lehmann, Frick’s Physikalische Technik, I. Bd. —  7. Suchier und 
Birch-Hirschfeld, Geschichtc der franzosischen Literatur. —  8.Convorbiri Literare, Jahrg. 40.—  
9. rpyiueBCKilt, Icrojiia .''4c:t.,ii'nu 1’ycn. Bd. I.— V. —  10. Daudet, Contes du Lundi, Le 
Nabab, Fromont jeune et Risler aine. —  11. Byron, The Complete Poctical Works. —
12. Shelley, The Poetical Works. —  13. Weber und Wellstein, Enzyklopadie der Elementar- 
Mathematik, Bd. I und II. —  14. Stange, Einfiihrung in die Chemie. —  15. Intcrnationales 
Archiv fiir Schulhygiene, I. Bd. —  16. Ósterreichisch-Ungarische Revue, Bd. 33 und 34. —  
17. Candela. Foaie bisericeasca-literara, Jahrg. 25. —  18. Zeitschrift fiir das Rcalschulwesen, 
Jahrg. 31. —  18. Mitteilungen der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien, Bd. 49. — 19. Viertel- 
jahrsschrift fiir kórperliche Erziehung, Jahrg. 1. —  20. Raithel, Maturitatsfragen aus der 
allgem. Geschichte. —  21. Muspratfs Chemie, Bd. 10. —  22. Die Neueren Sprachen, Bd. 14. —  
23. Osterreichische Mittelschule, Jahrg. 20.

b )  Dur ch Sc h enku ng :

Vom h. Mi n i s t e r i u m fiir Kul  tus und U n t e r r i c h t :  1. Schriftcn des 
Iiterarischen Vereines in Wien, Bd. I, III und IV. —  2. Vierteljahrsschrift fiir korperliche 
Erziehung, I. Jahrg. 1. Heft.

Von der kai s er l i c hen A k a d e mi e  der Wi sscnsc haf t cn:  3. Anzeiger, 
Jahrg. 42.

Vom Herrn Direktor Ma n d y c z e ws k i :  4. Jahrbuch des Bukowincr Landes- 
Museums, Jahrg. 12.

Von den Autoren: 5. Norst,  Der Muscn Einzug. — 6. Wesł owski ,  Die Mobel 
des rumanischen Bauernhauses in der Bukowina.

Vom Herrn Prof. Justin P i h u 1 i a k : 7. Sacken, Katechismus der Baustile. —  8. Hauser, 
Uber Saulenordnungen. —  9. Hauser, Styl-Lehre, I. Teil: Altertum, II. Teil: Rcnaissance.

Vom Bibliothekar Prof. Romanoy sky:  10. Zeitschrift des Allgem. deutschen 
Sprachvereines, Jahrg. 20. A. Romanoysky.

2. Schiilerbibliothek.

a )  Dur ch Kauf:

1. Richard Raithel, Maturitatsfragen aus der allgemeincn Geschichte.
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b )  1) u r c h Schenkung:
Vom Prof. V. O 1 i n s c h i, Wilh. KOnigs Erlauterungen zu den Klassikcm. Nr. V. —

3. Anton N o r s t, Der Musen Einzug. —  4. Josef L e li n e r, I. b, R. Rcinik, Liedcr und 
Marchen. —  5. D o s p i 1, II. a, Er. Hoffmann, Der Mensch denkt und Gott lenkt. —  
6. Fritz H o 1 d e r, II. a, Wilh. Hauffs Werke. -  7. Karl Ausl ander ,  III. a, Fcrd, 
Schmidt, Robinson. —  8. Gudrun von Ferd. Schmidt. —  9. Isidor Gol denber g,  III. a. 
Robur der Sieger v. J. Vernc. —  10. Sig. Rosentowcr ,  III. b, Goethes Hermann und 
Dorothea. — 11. Egmont. —  12. Abr. Ei senber g,  V. a, Soli und Habcn von Gust. 
Freytag. 2 Bde. —  13. Ben Hur von I.. Wallace. — 14. Alex. Fi scher ,  V. a, Emilia 
Galotti. — 15. Philotas. —  16. Minna von Barnhelm. —  17. Jakob G a s t e r, V. a, Contes 
populaires von Erkmann-Chatrian. —  18. Uriel Acosta von K. Gutzkow. —  19. Die Stimme 
des Blutes von Boisgobey. —  20. Im Gold- und Silberland von Mark Twain. — 21. Aurel 
Hal a rewi cz,  V. a, Philotas. —  22. Minna von Barnhelm. — 23. .Nik. Antonowicz,
VII. a, Hermann und Dorothea. —  24. Iphigenie auf Tauris. —  25. Egmont. —  26. Die 
Ahnfrau. —  27. Emilia Galotti. —  28. Maria Stuart. — 29. Jungfrau von Orleans. — 
30. Laokoon. — 31. Wallenstein. — 32. Jeremias B a 11 i n e s t e r, VII. a, Athalie von 
Radne. —  33. Dav. Bi r nbaum,  VII. a, Das goldene Vlies von Grillparzer. — 34. Hermann 
und Dorothea. —  35. Jakob D a 1 I m a n n, VII. a, Jungfrau von Orleans. — 36. Wilh. 
Tell. —  37. Edm. Dr agat i n,  VII. a, Sappho. —  38. Sigm. D u 1 b c r g, VII. a, Gotz. —  
39. Wallenstein. —  40. Jungfrau von Orleans. —  41. Viktor Eber l e,  VII. a, Numa 
Roumcstan von Daudet. — 42. Arn. F r a n k c 1, VII. a, Gotz. — 43. Hermann und Dorothea. — 
44. Wilh. Tell. — 45. Die Ahnfrau. 46. Emilia Galotti. — 47. Maria Stuart. —  48. Jungfrau 
von Orleans. —  49. Macbeth. —  50. Laokoon. —  51. Wallenstein. — 52. Jos. G o 111 i c b, 
VII. a, Hamlet. —  53. Josef Gregor ,  VII. a, Hermann und Dorothea. —  54. Iphigenie 
auf Tauris. — 55. Wilh. Tell. —  56. Emilia Galotti. — 57. Maria Stuart. —  58. Jungfrau 
von Orleans. —  59. Macbeth. —  60. Hamlet. •—  61. Julius Caesar. — 62. Laokoon. — 
63. Wallenstein. —  64. Braut' von Messina. —  65. Modest I s o p e s c u, VII. a, Antigone 
von Sophokles. —  66. S. K a t z, VII. a, Un dusman al poporului, iibersetzt von Grol.lmann. — 
67. Povestea lui Harap alb von J. Creanga. —  68. Julius Caesar. —  69. Emil K o m m e r,
VII. a, Der Besondere, von Ganghofer. —  70. Samuel Kr umhol z ,  VII. b, Kabale und 
Liebe.— 71. Gust. Li e ber, VII. b, Wallenstein. —  72. Pinkas Lorbcr ,  VII. b, Laokoon.— 
73. Alex. M a h r, VII. b, Minna von Barnhelm. — 74. Gotz. —  75. Hermann und Dorothea. — 
76. Egmont. — 77. Emilia Galotti. — 78. Maria Stuart. —  79. Jungfrau von Orleans. —  
80. Laokoon. —  81. Wallenstein. —  82. Eugcn Noga,  VII. b, Jungfrau von Orleans. — 
83. Egmont. —  84. Bruno M e i li n e r, VII. b, Gotz. —  85. Wilh. Tell. — 86. Jancu 
Rąbi no v i c i, VII. b, L’avare. —  87. Rafael Rosent owcr ,  VII. b, Abdias von Stiftcr.— 
88. Emilia Galotti. —  89. Hamlet. —  90. Simchc S c h i c b e r, VII. b, Hermann und 
Dorothea. — 91. Laokoon. —  92. Emilia Galotti. —  93. Gotz. —  94. Iphigenie auf Tauris. —  
95. S. S i 1 b c r, VII. b, Andre Theuriet. — 96. Le verre d’cau von Scribe. 97. Le vcrre 
d’eau. —  98. Johann Wei nmann,  VII. b, Der Pathe des Todes von Baumbach. —  
99. Minna von Barnhelm. —  100. Erlauterungen zu Minna von Barnhelm. —  101. Luise 
von VoB. —  102. Iphigenie auf Tauris. — 103. Marchen von Baumbach. —  104. Laokoon. —  
105. Cli. Werbel ,  VII. b, Gotz. — 106. Iphigenie auf Tauris. — 107. Mcer Meyer 
Z u m e r. VII. b, Wilh. Tell. —  108. Captain Marryat. —  109. Le petit Parisien, von L. 
Kron. no. Emilia Galotti. — 111. Frl. Cilli K a t z, Kbnig Ottokars Gliick und Ende.—  
112. Gotz. —  113. Hermann und Dorothea. —  114. Die Braut von Messina. —  115. Sappho. —  
116. Emilia Galotti. — 117. Frl. Rachelle Baca 1, Jungfrau von Orleans. — 118. Gotz. — 
119. Hermann und Dorothea. —  120. Die Braut von Messina. —  121. Sappho.—  122. Emilia 
Galotti. —  123. Frl. Anna B r u 11, Maria Stuart.



3. Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.

D u r c h K a u f :
1. Geographische Diapositive (30 St.) —  2. Dr. Fried. Umlauft, Schulwandkartc der 

ostcrr.-ungar. Monarchie und der angrenzenden Landergcbicte. —  3. Dr. Fried. Umlauft, 
Phys. Schulwandkartc von Palastina. —  4. Dr. Fried. Umlauft, Phys. Schulwandkartc von 
Europa. —  5. Dr. Fried. Umlauft, Phys. Schulwandkartc von Asicn. —  6. Dr. Fried. Umlauft, 
Entwicklung des rom. Reiches. —  7. 50 Stiick Laternbilder (Diapositive) iiber Paris.

Dr. D. Wercnka.

4. Physikalisches Kabinett.

a )  D u r c h K a u f:
l. Gleichgewichtsfiguren. —  2. und 3. Modelle des Klappen- und Kugelventiies. —

4. Interferenzrohre. —  5. Apparat fur die drahtlose Telegraphie. —  6. Bohnenbergers 
Maschinchen. —  7. Bourdon’sche Róhre. —  8. Phosphoreszenzrohren. —  9. Theodolit. — 
10. Normalthermometer. —  11. Spinthariskop. —  12. Gruppenschalter. —  13. Landolt- 
BOrnstein, Physikalisch-chemische Tabellen. —  14. Winkelmann, Handbuch der Physik. —  
15. Physikalische Zeitschrift von Riecke und Simon. — 16. Werkzeuge und Utensilien.- —  
17. Photogramme.

b )  Dur ch Schenkung:
1. Nerustlampc (vom Ku stos). —  2. Photogramme (vom Schiller Axel r ad 

Hermann, VII. a). N. Sl ussar i uk.

5. Kabinett fur darstellende Geometrie.

Dur ch K a u f:
1. Spharisches Dreieck (Drahtmodell). —  2. Schnitte auf sechs. Prisma (Holzmodell). —

3. Durchdringung eines Zylinders mit einem Kegel. —  4. Modellierung des Schattenraumes. —
5. Euleris Lehrsatz. —  6. 4 Tafeldreiecke. —  7. 4 Tafelzirkel. —  8. Hohlkegel mit ein-
gelegter Ellipse. —  9. Hohlzylinder mit eingelegter Ellipse. E. i 1 n i c k i.

6. Kabinett fiir Freihandzeichnen.

Dur ch K a u f :
1. Freies Enden in Kegelform. —  2. Dorisches Saulenkapitiil. —  3. Christuskopf. —

4. Kinderrelief. —  5. Weibliche Maskę. —  6. Relief, hl. Cacilie. —  7. Weibliche Biiste. —
8. und 9. Kinderbtisten. — 10. Weibliche Biiste (italienisch). — 11. Kopfchen der Viktoria. -■ 
12. Weibliches Hochrelief. —  13. Modelle von Prof. A. Kurzfeld (wirkliche Gegcnstande 
1.— 4. Folgę). 2 Dreiecke, 1 Reisschiene, 1 Leiter, 1 Kreuz, 1 Reifcn, 1 Rad, 2 Wappen- 
schilde, 2 Paletten, 1 Sichel, 1 Wiegemesser, 2 Wappen, gemalt. J. H e 1 z e 1.

7. Chemisches Kabinett.

Dur ch K a u f:
1. Dialysator. —  2. Korkbohrer (9 Stiick). —  3. Hand-Exiccator nach Scheibler. -  

4. Hand-Exiccator mit Hahn. —  5. Hahn nach Habermann. —  6. Cóthener Chemiker
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Zeitung, 1905/06. —  7. Chemisches Zentralblatt, 1905, II und 1906, I. — Kollektion Babica 
(Erddlprodukte).— 9. Waschflaschen 5. —  10. Quetschhahne 8. —  11. Trichterrohre 14 Stuck.

Dr. R. S e g a 11 e.

8. Naturhistorisches Kabinett.

D u r c h K a u f :
1. Lacerta ocellata injic. Prap. —  2. Astacus fluviatilis injic. —  3. Sepia officinalis.—  

4. Dunnscliliffc von Gesteincn (60 Stuck). —  5. Schadigung lebenswichtiger Organe durch 
AlkoholgenuB. J. Zy ba c z y ns k i .

9. Miinzensammlung,

Du r c h  Sc h enku ng :
III. a Klasse: A d a mi ć k a  5 Mlinzen, J u r i s t 4, III. b: Ki nsb r uner  1, IV. a: 

G o t t l i c b c r  1, VII. a: A x e l r a d  Hermann 2 und 1 filnf Guldennote Kossuths, Birn- 
baum 1 Mtinze, Kom mer 2, VII. b: S i pp e r s t c i n3,  zusamtncn 19 Miinzen und 
1 fiinf Guldennote. Dr. D. W e r e n k a.

10. Programmsammlung.
Dieselbe vermehrte sich im abgeiaufenen Schuljahre durch den Zuwachs von 258 

Jahresberichten auf 6163 Nummern. V. Ol i nschi .

III. Schtiler.
1. Namenverzeichnis der Schiller des Schuljahres 1905,06.

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

I. Klasse A, 51 Schiiler.
*Branowitzer Julius.
Brccher Emanuel.
:i’Brender Leiscr.
Brumberg Simon.
Buchhalter Norbert.
Buxbaum Mechcl, Privatist.
(Clcmens Leon).
Constantinoyici Dionys.
:iiCo§ara Georg.
Czanerle Alexandcr.
Danczul Johann.
Dawid Abraham Isak, Privatist.
Dawid Hermann, Priyatist.
Diuczko Roman.

Adler Emanuel.
Antulowicz Josef Klemens.
Bachowski Josef.
Baltheiser Maximilian Ferdinand. 
Baltuch Josef.
Bartha von Dalnokfalya Edgar Ernst. 
(Bereś Max).
(Beri Karl).
(Bezenari Denreter).
Bidermann Max.
;i:Blum Ludwig.
(Borecki Josef).
Brandcs §mil.
(Brandmann Itzik).
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Dobrowolski Stanislaus. 
:!:Dracinschi Octavian. 
Drimcr Josef Leyb. 
(Drwota Ladislaus). 
Duchaeek Borevoj. 
(Ebner Bernhard). 
(Eckhaus Dawid). 
(Engler Schmiel). 
Epstein Michał. 
(Eustafiewicz Elias). 
*Feuer Emanuel. 
(Flcischer Meschilem).

(Flinker Martin.) 
Flocker Osias.
Fontin Victor.
Fritnetli Schulcin. 
(Gabor Willielm). 
*Gauer Georg.
Geller Nissen.
Gensler Abraham. 
(Giurumia Georg). 
Gottesmann Hermann. 
Gottlicb Heinrich.

I. Klasse B, 53 Schiiler.
Gottlicb isak.
Grill Simon.
Guber Waldemar.
Gumiński Valerian.
(Hcclit Moses Srul).
Heisstein Jakob Max. 
Hermann Josef.
Hoffmann Erwin Otto. 
Hortoloi Eugen.
Hruszka Leo.
Hryniewicz Kasimir. 
Jagermann Schama.
Jawitz Josef Max.
*Jawitz Siegfried.
Jaworowski Paul.
Jenczky Adolf.
Joresch Hirsch.
(Jusisberg Michael). 
Kalchstein Moses. 
(Kampelmacher Hersch).
Katz Heinrich David. 
Kermisch Samuel.
Kibidewicz Ciril. 
Kimmelmann Abraham Wolf. 
Kirstiuk Demeter.
(Kluczyński Eduard).
Knauer Noe Leib.

Kohn David, Privatist. 
Konig Rudolf.
Koppelmann Jankel. 
*Kostyncr Josef Leib. 
(Kowalski Leo). 
Kraniczyński Josef.
Kramer Leon.
Kreutz Alfred Otto Franz, 
:!:Kruschnickij Nestor. 
Kuschinsky Victor. 
Lastiyca Georg.
Laufer Josef.
Lauric Theodor.
Lchncr Josef.
Lehrer Noe.
Lewicki Władimir. 
Liquornik Jakob.
Lobel Frojem.
*Lutwak Heinrich. 
(Marhoffer Ulrich). 
Markaly Ludwig Karl. 
Matcs Salomon Leib. 
Mayer Adolf.
Meisner Josef.
(Menczer Itzig).
Meyer Jakob.

I. Klasse
(Mereik Stanislaus).
Mihalescul Johann.
Morgenstern Jakob.
Miick Hugo. 
jMundstein Josef.

C, 52 Schiiler.
Muszyński Georg. 
Muszyński Leon. 
Naghel Constantin 
*Nastasi Theodor. 
Ncstcl Moritz.
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Neubcrger Samuel des Abraham. 
*Neuberger Samuel des Moses. 
Nikiforowicz Stefan.
(Nowak Karl).
(Ogmann Lazar).
Olinik Nestor.
(Olszewski Anton).
Olszewski Reinhold.
(Orłowski Valerian).
Ostaficzuk Emilian, Privatist.
Pawek Otto, Privatist.
Penzar Isidor.
Poppe Fcrdinand.
(Postatny Emil).
Prodan Eugen.
Przewłocki Alexander.
(Pulmann Albert).
Raczka Ladislaus.
Redlich Adolf.
Reh Oswald. 
i:Reinhardt Kurt.

I. Klasse D,
Scheer Eduard.
Schmidt Erich.
Schmid Josef.
Schmucker Leo.
Schnee Paul.
Schneeweiss Rudolf.
Schramm Christian.
Schumer Samuel.
Seeburg Franz.
Scgda Kasimir.
(Singer Srul.)
Smoiinschi Titus.
Sobel Norbert, Privatist.
*Spcrber Schmiel.
(Spicgel Hersch).
Spielberg Feiwel.
(Stand Franz).
Statkiewicz Maximilian.
Stechel Israel.
(Stecher Simon).
Steinbrechcr Lazar.
(Stcinkohl Markus).
Stern Samuel.
Sternberg Osias.
Stcrnberg Simon.
(Stettner Oskar).

Rcinstein Hersch, Privatist.
Rieber Ludwig.
(Righetti Riccardo).
Roli Fabian.
Rosenbaum Fcibisch.
Rosenberg Salomon, Privatist. 
Rosengarten Rudolf.
Rubin Jacob.
Rudich Jacob.
Rudich Michel.
Ruff Leon.
Salpeter Meier.
Salter Bruno.
Salzmann Moses.
*Sawa Hilarion.
Schachter Berisch.
Schafer Karl.
Schajowicz Leiser.
Schally Heinrich, Privatist. 
Schaumberger Jacob.
Schechner Fischcl.

52 Schiiler.
Sulkowsky Josef.
Swoboda Jaroslav.
Sygal Israel.
(Tauber Fischcl).
Teodorowicz Gregor.
Teodorowicz Thaddaus, Privatist. 
Thiele Johann.
(Tomiuk Stefan).
:iTrebicz Heinrich.
(Trichter Richard).
Jahman Heribert.
Ungar Markus.
(Vlaicu Anton).
(Walter Beri).
■;:Wciser Israel.
Weissmann Leiser.
(Wcniger Mendel).
Wicentowicz Stefan.
Wilczyński Leopold.
Wilke Bruno.
Winicki Epifanie.
(Zaklinski Victor).
Zemek Rudolf.
Zopa Michaił.
Zentner David.
Yitenco Basil.
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Albota Zenovic. 
Albrecht Jakob.
*Arje Samuel.
Baratz Srul.
Barbier llie.
Bartsch Johann.
Blum Abraham. 
Bojescul Konstantin. 
(Brandmann Dawid). 
Brautmann Ernst. 
Buchsbaum Moses. 
(Cigu§ievici Eugen). 
Ciupało Michaił. 
(Corne Nicanor). 
Corne Sevastian. 
Dachner Salo.
Decker Wilhelm. 
Dospil Anton. 
Dutkowski Franz. 
Faerstain Israel.

Jorcsch Adolf. 
Kapaun Yiktor. 
Klein Josef. 
Kluczyński Josef. 
Koicim Samuel. 
Koller Anton. 
Korner Mayer. 
Kostmann Moritz. 
Kowaiiuk Nikolaus. 
(Kritzer Jakob). 
Kurzmann Josef. 
Kurzmann Pinkas. 
Landau Siegfried. 
Lauric Viktor. 
Levescu Johann. 
Lipecki Eusebius. 
Liquornik Max. 
Liutyk Michael. 
Lobel Josef.

Prclicz Erwin. 
■Reiner Salomon. 
Ruber Markus. 
(Rubin Josef).

II. Klasse A, 40 Schiiler.
Felder Elias.
Feuer Dawid.
Finger Rubin.
Fischmann Siegfried.
Fusul Ioan.
(Giurumia Stefan).
Glanz Moritz.
(Gliicksmann Bernhard). 
Gluckstern Motio.
Gronich Dawid.
Gross Franz.
Gruber Abraham.
Gruber Rudolf.
Gruber Viktor.
Haber Fabius.
Halpern Friedrich.
Haiwas Odiseus Eugen. 
Heitner Mendel.
(Holder Friedrich Rudolf). 
Holicki Sebastian.

II. Klasse B, 38 Schiiler.
Lob! Israel.
Ludwar Josef. 
Machniewicz Eduard. 
Mardari Demeter.
Mayer Vladimir.
Metiler Jossel. 
Mcissclmann Gali. 
Miltsovits Stanislaus. 
Mistera Julian.
Neumann Leo.
Neumann Roland. 
Oberhoffner Josef. 
(Osterer Jonas).
Pelz Gustav.
Penzar Georg.
Pcrlmann Ludwig.
Pikholz Wolf.
Poklitar Johann.
Pomeranz Beer.

II. Klasse C, 40 Schiiler.
Rudich Leopold.
Schafer Alfred.
Scherer Eduard, Privatist. 
Schifter Jakob.



Schmidt Julius.
Schmidt Roman.
Schnapp Jacąues, Privatist.
Schnapp Lciser.
Schulz Dionys.
Schwarz Isidor.
Scliger Salomon, Privatist.
Sikofand David.
*Simche Mendel.
Singer Peter.
Solt Stephan.
Spieler Moritz.
Spritzer Israel.
Sternbcrg Hersch.
Tchir Anton.
Todl Benjamin.

III. Klasse
Adamićka Władimir.
Auslander Karl.
Axel Kalmen.
Bacal David, Privatist.
Bartfeld Jakob.
Blasenstcin Schaja.
Blumrich Joscf.
Brender Abraham.
Bretfeld Anton, Freiherr v. 
Brettschneider Abraham.
Briil Nachman.
Bruckner Moritz.
Czaczkes Bernard.
David Lazar.
Diamant Isak.
Draginda Georgie.
Drwota Franz.
Dupler Abraham.
Dworschak Rudolf.
Ehner Sigmund.
Ehrlich Leopold.
*Ekhaus Uscher.

III. Klasse
Kulczycki Johann.
Lang Franz Xaver.
Lehr Karl.
Lcr Adolf.
Lcwitzki Viktor.
Marciuc Georg.

Trcsser Moritz.
Trichtcr Adolf.
Trommer Jakob.
Jurcan Radu.
Vetter Rudolf.
(Weinbach Marzcll). 
Weizner Arthur.
Welt Norbert.
Weywara Viktor. 
Wielemans Arthur, von. 
Wirth Gustav.
Wittner Adolf. 
Wlodkowski Rudolf. 
Wolski Theophil.
Zimring Adolf.
Zucker Friedrich.

A, 44 Schiiler.
Eiveling Konstantin. 
*Fildermann Josif.
Finger Hermann. 
Flicgelmann Isak. 
Fuhrmann Samuel. 
Giurumia Eugen.
Glatter Wilhelm. 
Goldenberg Benno. 
Goldenberg Isidor.
:;:Golz Adolf.
Grinspon Gidale.
Gutmann Abraham.
Haber Juda.
Helfer Baruch.
Unicki Johann.
Ivone{i Joan.
Jakob Siegfried.
Jurist Moses.
Karp Isidor.
Kinsbrunner Leib.
Kohn Isaak.
Kohn Lajos.

B, 44  Schiiler.
Mayer Johann Jaromir. 
Menczel Moses.
Merdinger Leiser.
Metz Faustinus Ferdinand. 
Miinke Alfred Julius Georg. 
Nastasi Johann Michael.
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Ohlgiclter Moses Leon.
Pawłowski Arthur.
Reh Eugen.
Rainer Emanuel 
(Reiner Abraham Emanuel.)
(Reichhard Alois.)
'::Reus Eugen.
Rosenstok Jura.
Rosentower Siegmund.
Rudicli Emil.
Rudicli Max.
(Sauer Rudolf.)
Scharf Uscher.
*Schlomiuk Pesach Leib.
Schmidt Peleg.
Seeburg Robert Edwin.

IV. Klasse A,
Axelrad Leopold.
Bartfeld Jossel Mordcho.
Biber Moritz.
Biedermann Wilhelm.
(Bodnar Theodor.)
Brender Sigmund.
Calmanovici Calman.
Chmielewski Viktor Ritter v. Wienawa. 
Christofory Johann Ludwig. 
Crasnaseischy Lazar.
Draginda Emilian.
Duchaczek Władimir.
Elling Jakob.
Friedmann Simon.
Gottesmann Moses.
(Gottfried Ignatz.)
Gottlicber Schmul Beri.
Grinspon Abraham Jakob, Privatist. 
Grofi Karl.
Griinberg Jankel.

IV. Klasse B,
Kramer Chaim.
(Mandinach Simche.;
Nedyj Marian,
Neumann Johann.
Neumann Markus.
*Offenberger Schmil.
(Ohera Franz.)
Ornatowski Julian Sigismund.

Schrdttcr Oskar.
Skorecki Eduard Johann. 
Stcrnberg Aron.
Tritt Chaskel.
Uscher Mechcl.
Volo§ciuc Dionys.
*Waldmann Isak.
Walzer Adolf.
Weiner Gedalje.
Werter Markus Jakob. 
Wiesenfeld Chaskel.
Willig Wax.
Willig Paul.
Wiznitzer Isak.
Zellermayer Nisson. 
Zurakowski Severin.

Schiller.
Hack Andreas.
Halpcrn Rudolf.
Heieis Alois.
Field Karl.
(Hermann Samuel.)
Hnatiuk Basil.
Jirku Leo.
Ilowski Rudolf.
Kaindl Gustav.
(Kalkstein Joachim.)
Kaniuk Kuba, Privatist.
Katz Emanuel.
Kommcr Ludwig.
Konik Oskar.
Kosiński Kajetan.
Kowarzyk Romuald.
Lilion Osias.
Meier Eisik Chaim, Privatist. 
Miick Erwin.
Eiveling Elisabcth, Privatistin.

37 Schiller.
Ornatowski Ladislaus Johann. 
Padowicz Ladislaus.
Popescul Johann.
Przybyła Julius.
Ramler Mendel.
Ramler Mordko.
Remetier Mcchel.
Renowicz Johann.



Roli Moses, Privatist.
Rudich Hermann.
Sawicki Josef.
Schmucker Karl.
Sender Saul David.
Singer Abraham Hersch. 
Steircnschoss Mendel.
Stenzel Anton.
Tritt Israel.
Ulrich Ottokar.
Unger Eisig, Privatist.

V. Klasse
(Albota Eugen.)
Baumgartner Anton.
Beral Rudolf.
Birnberg Adolf.
(Bóhm Adam Emilian.)
Ccnower Leiscr, Privatist.
Chcss Moses Salomon.
Cioban Georg.
Dyncs Moritz.
Eidinger Heinrich.
Eisenberg Abraham.
Eiser Jona.
(Eckhaus Meschulim.)
Engler Hersz.
Feldcr Wilhelm.
Fischer Alexandru.
Fontin Paul.
Gaster Jakob.

Urmann Salomon, Privatist. 
*Vaserman Adolf. 
Waldmann Nuchim. 
Waltenberger Viktor. 
Warmbrand Juda, Privatist. 
Weinraub Schloma. 
Weisinger Moses.
Zaklinski Eduard.
Zappler Josef, Privatist. 
Zitar Basil.

, 36 Schiiler.
Gelbart Abraham Leib. 
Goldstein Salamon. 
GruberWerner Peter Franz. 
Guttman Samuel.
Haber Hermann.
Halarevici Aurelius.
Heitner Salamon.
Herdan Karl Ludwig, Privatist. 
Huyer Rudolf Ernst Anton. 
Kaczorowski Ladislaus. 
Karmelin Markus.
Katz Jakob.
(Kellner Chaim.)
Kerness Władimir.
Kiesler Friedrich Jakob.
Klein Mendel.
Kohn Josef Meier.
Kozarkiewicz Władimir.

V. Klasse B, 36 Schiiler.
Kożisck Ottokar Vinzenz. 
Krassel David.
(Laufer Salamon.)
(Lichtendorf Bruno.)
Lotz Friedrich.
Lowenberg Ferdinand.
Mihowan Demeter.
Nemlich Norbert.
Obcrwegcr Josel.
Pihuliak Dionys, Privatist. 
Rosenbaum Leib.
Riibner Salamon Josef, Privatist. 
Sattinger Itzig.
Schadle Robert.
Schafer Markus.

Scharf Leiser.
Schenkelbach Wigdor.
Schieber Jankel Schimen.
Schifter Nathan.
Schmidt Erwin Stefan. 
Schollmayer Emil Viktor, Privatis 
Schor Isak.
Schor Pinkas.
Schulbaum Jakob.
Singer Owadje.
Singer Schmiel.
Sladeczek Kornel Emerich. 
Sommer Mordche, Privatist.
Strobel Martin.
Trichter Arnold.
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Trichter Richard.
Va$uta Peter.
Weisingcr Moscs.

VI. Kiasse A,
Antschel Adolf.
Berghof Josef.
Berliner Moses.
Bertisch Mendel.
Bruckner Leon.
Buchen Boruch.
Buchen Philipp.
Czopp Emil.
Danczul Sylvester.
Dawid Nasanel.
Dorn Chaim.
Dospil Władimir.

VI. Kiasse B,
(Engel Mendel.)
Kellmer Chaim Peisach.
Klinger Josef.
Kosiński Gregor.
Kula Sender.
Lesner Selig, Privatist.
Manowarda von Jana Konstantin. 
Marciuc Nikolaus.
(Neuberger Minna Amalia, Privatistin.) 
Osterer Jiidcl.
Paskal Nuchim.
Pfau Israei.
Rainer Eduard.
Rath Mcnasche.
Rippel Eduard.
Rudich Armand.
Salzmann Schulem.

VII. Kiasse A,
(Albert Heręcu.)
Allerhand Josef Hirsch.
Auslander Moses Hirsch.
Axelrad Abraham.
Axelrad Hermann.
Barylewicz Rudolf.
Birnbaum Chaim Wolf.
Blasenstein Israei.
Buchbinder Eisik.
Danilewicz Eugen.

Wiatrow'ski Eduard.
Windreich Heinrich.
Wolski Leon.

24 Schiiler.
Flondor Konstantin, Ritter von. 
Frimmet Moritz.
Giacomelli Jakob Alois.
Haras Stefan.
:!'HelImann Michel.
Heuchert Josef.
Hdhn Kurt Josef.
®Horovitz Alois Paul. 
^Horowitz Josef.
Horowitz Mordko.
Isopenco Leon.
Kahan Peisach Peter.

33 Schiiler.
§andru Eusebie.
Schafer Karl, Privatist.
Schieber Abraham, Priyatist. 
Schulz Julius.
Segda Władimir.
Simche Moritz.
Spindel Schmarje.
Spodhaim Max.
Turtel Max.
:i!Vaintrobu David.
Vais Avram.
Weissglas Josef.
Wcissmann Jakob, Privatisl. 
Woloschenko Konstantin. 
Zuckcrmann Karl.
Zuckermann Wilhelm.

27 Schiiler.
Dragatin Edmund. 
Eberle Karl Viktor. 
Eidinger Ernst. 
Feuer Eisik.
Freier Leib.
Frenkel Bernhard. 
Frimmet Isak. 
Fuchs Leib.
Glanz Kalman. 
Haber Leon.



Heitner Max. 
Hubert Leiscr. 
Isopescu Modest. 
Joscf Avram.

Krumholz Samuel. 
Martin Josef. 
Nussbaum Jakob. 
Pohoryles Phobus. 
Poloni Jean.
Rieber Simon. 
Rosenzweig Otto. 
Rozentvaicu Moriz. 
§andru Stefan. 
*Schechter Markus. 
Schiffer Sigmund. 
SchlieBer Salamon 
Schonfeld Nathan.
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Kimmclmann Abraham. 
Kliiger Aron.
Kommer Emil.

VII. Klasse B, 25 Schiller.
Schwarz Baruch. 
Schwarz Hermann. 
Schwarz Kalman. 
Schwarzfeld Mendel. 
Siperstein Moses. 
Stark Rubin.
Suck Leopold. 
Tannenzapf Heinrich. 
Tarnavschi Kornel. 
Weibel Hersch.
Welt Salamon.
Lublin Chuna.
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IV. Unterstiitzungswesen.

a) Stipendien.

Fur die Schiller dieser Anstalt sind gegenwartig nachstehende Stipendien bestimmt:
8 Stipendien aus dem Bukowiner gr.-or. Religionsfonde fiir in der Bukowina zu- 

standigc, dem gr.-or. Religionsbekenntnisse angehorige Reaischiiler.
14 sogenannte technische Stipendien der Stadt Czernowitz fiir Schiller, die in dieser 

Gemeindc hcimatberechtigt sind, ohnc Unterschied der Nationalitat tmd Konfession und 
des Standes der Eltern.

2 Stipendien der Moses und 2 der Israel Steiner’schen Stiftung fiir Schiller dieser 
Anstalt ohne Unterschied der Konfession und Nationalitat.

3 Stipendien der Leib Achner’schen Stiftung, wovon 2 an Reaischiiler mosaischer 
und 1 an solche christlicher Konfession zu verleihen sind. Anspruchsberechtigt sind vor 
allem solche Bcwerber, wclche in Sereth geboren und daselbst hcimatberechtigt sind; in 
Ermangelung solcher konnen die Stipendien auch anderen in einer Gemeindc der Bukowina 
heimatberechtigten Bewerbern, jedoch diesen immer nur fiir ein Jahr verliehen werden.

2 Stipendien der Isak Rubinstein’schen Stiftung, fiir in der Bukowina geborene 
Schiller (ohne Unterschied der Konfession) der unteren vier Klasscn dieser Anstalt, welclie 
ihren Studien mit Auszeichnung obliegen und irgend ein Gewerbe oder einen Handel zu 
ihrem kiinftigen Berufe erwahlen.

1 Stipendium der Klaudius Ritter von Jasiński’schen Stiftung fiir eine Realschule 
in der Bukowina besuchende Schiller ohne Unterschied der Nationalitat und Reiigon, welche 
nach der Bukowina zustandig, mittellos, von beiden Eltern verwaist oder mindestens 
vaterlos sind und in den Studien vorztigliche oder doch wenigstens gute Fortschritte 
nachweisen.

1 Kaiser Franz-Joseph-Jubilaumsstipendium des Kronprinz-Rudolf-Vereines fiir einen 
Schiilcr dieser Anstalt, ohne Unterschied der Nationalitat und Konfession, der kein Auslander ist.

1 Stipendium der Stefan und Karolina Samborskischen Stiftung fiir einen der gr.- 
kath. Konfession angehdrenden Schiiler dieser Anstalt.

1 Stipendium des Beamtenvereines, das seit dem Allerhochsten Jubilaum Seincr 
Majestat des Kaisers vom Jahre 1898 alljahrlich eineni wiirdigcn, in der Bukowina heimat
berechtigten Schiiler ohne Unterschied der Nationalitat und Konfession verabfolgt wird, 
dessen Elternteil Mitglied des hierortigen Konsortiums jenes Vercines ist oder war.

Im Genusse von Stipendien der Andreas von Gaffenkoschen Stiftung fiir Solinę von 
Bukowiner Land- oder Grundwirten, ohne Unterschied des Religionsbekenntnisses, die eine 
Mittel- oder Fachschule in der Bukowina besuchen, stehen gegenwartig 2 Reaischiiler.

Auflerdem hatten im abgelaufenen Schuljahre noch 3 Schiiler solche Stipendien 
inne, die niclit ausschliefilich fiir diese Anstalt bestimmt sind.

Die jahrlichen Betriige der Stipendien sind aus der folgenden Tabellc betreffend 
die diesjahrigen Stiftlinge zu ersehen:
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Name Benennung Datum und Zahl Jahrlichcr
<V des des Bctrag

des Stipendisten
5

Stipendiums Verleihungsdckrctes
K | h

1 Sulkovsky Josef 
Adalbert . . . I. d

Stipendium aus dem 
Fonde der Gefallsstraf- 

gelderiiberschusse.
Finanzinspcktorat v. 4. 

Dez. 1905, Z. 15.868 200 —

o Trebicz Heinrich I. d Leib Achner’sche Real- 
schulstipendienstiftung

Landesreg. v. 9. April 
1906, Z. 11.603 240 —

3 Bojcscul Konstantin 11. a Klaudius Ritter von 
Jasiński’sche Stiftung

Landesreg. v. 23. Nov. 
1905, Z. 33.226 300 —

4 Poklitar Johann . II. b Leib Achncr’sche Rcal- 
schulstipendienstiftung

Landesreg. v. 22. Nov. 
1905, Z. 33.784 240 —

6 Bruckner Moritz . III. a Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 28. April 
1906, Z. 35/4 I. 100 —

6 Draginda Georg . III. a Andreas v. Gaffenko- 
sche Stiftung

Landesausschufi v. 26. 
Nov. 1904, Z. 8130 100 -

7 Golz Adolf . . III. a lsak Rubinstcin’schc 
Stiftung

Landesreg. v. 18. Juni 
1904, Z. 17.809 100 —

8 Nastasi Johann . III. b Beamtenverein-Stipcn-
dium

Realschuldircktion v. 4. 
Nov. 1904, Z. 874 120 -

y Óhlgicsscr Moscs 
Leon . . . . III. b

Israel Steiner’schc 
Stiftung

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

10 Rcus Eugcn . . III. b Gr.-or. Rcligionsfonds- 
stipendium

Landesreg. v. 2. Dez. 
1904, Z. 32.781 160 —

u Schlomiuk Pesach 
Lcib . . . . III. b

Leib Achner’sche Rcal- 
schulstipendienstiftung

Landesreg. v. 22. Nov. 
1905, Z. 33.784 240 -

12 Hnatiuk Basil IV. a Stefan und Korolina 
Samborskische Stiftung

Stadtmag. v. 6. Juni 1903, 
Z. 27.971 120 —

13 Konik Oskar . . IV. a Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 26. Mai 1905, 
Z. 20.102 100

U Ncumann Johann IV. b lsak Rubinstein’schc 
Stiftung

Landesreg. v. 18. Juni 
1904, Z. 17.309 100 —

15 Zitar Basil . . . IV. b T echnisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 13. Febr. 
1904, Z. 5540 100 -

16 Halarcvici Aurcl . V. a Gr.-or. Religionsfonds- 
stipendium

Landesreg. v. 25. Nov. 
1902, Z. 31.069 160 -

17 Katz Jakob . . V. a T cclinisclics Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 28. April 
1906, Z. 35/4 I. 100 —
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Bcnennung
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Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdckrctcs

Jahrlichcr
Betrag

K li

18 MihowanDemcter V. b Andreas v. Gaffenko- 
sche Stiftung

I.andcsausschufi v. 11. 
Febr. 1903, Z. 7588 100 —

19 Strobel Martin . V. b Teclinischcs Stipendium 
der Stadt Czernowitz

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

2° Triclitcr Arnold . V. b „ 100 —

21 Wolski Leon . . V. b Gr.-or. Religionsfonds- 
stipendium

Landesreg. v. 9. Dcz. 
1903, Z. 32.700 160 —

'22 Bcrliner Moscs . VI. a Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 26. Mai 1905, 
Z. 20.102 100 —

23 Buclien Philipp . VI. a »
Stadtmag. v. 17. Dcz. 1901, 

Z. 72.792 100 -

24 Danczul Sylvester VI. a Gr.-or. Religionsfonds- 
stipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26.564 160 —

25 Haras Stefan . . VI. a » 160 -  |

26 Dospil Władimir. VI. a Tcclinisclics Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 28. Jiinncr 
1905, Z. 87.275/04 1001 —

27 Horowitz Josef . VI. a
Kaiser Franz Joseph- 
Jubilaumsstipendium 
des Kronprinz Rudolf- 

vereines 1898

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

28 isopcnco Leon . VI. a Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 17. Dez. 
1901, Z. 72.792 100 -

29 Kellmer ChaimP. VI. b IsracI Stcincrsche 
Stiftung

Landesreg. v. 29. April 
1905, Z. 12.950 100 i —

30 Marciuc Nikolaus VI. b Gr.-or. Rciigionsfonds- 
stipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26.564 160

31 Ostcrer Judei . . VI. b Moses Stciner’schc 
Stiftung

Landesreg. v. 9. Janner 
1906, Z. 149 100 —

32 Rainer Eduard VI. b Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 28. Janner 
1901, Z. 20.001 100 —

33 §andru Eusebius . VI. b G.-or. Religionsfonds- 
stipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26.564 160 —

34 Schicber Abraham VI. b Stipendium der Stadt 
Kimpolung

Stadtgein. Kimpolung v. 
24. Sept. 1904, Z. 4657 100; -
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v-' Name
Z Cl)

i des Stipendisten rsiCCO iCu 2

35 Segda Władimir . VI. b

3(> Auslandcr Moses VII. a

37! Nussbaum Jakob : VII. b

i38| Tanncnzapf Hein. VII. b

39 Tarnavschi Kornel VII. b

— 1 Unbesctzt . . .

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verlcihungsdekretes

Jahrlichcrj 
Bctrag |

K h

Eisenbahn-Schulfond-
stipcndium

Staatsbahn-Direktion Sta- 
nislau v. 10. Okt. 1902, 

Z. 79.795
200 -

Technischcs Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 15. Dez. 
1900, Z. 63.296 100!

|
Moses Steiner’sche 

Stittimg
Landesreg. v. 25. Janzer 

1902, Z. 31.433 01 100

iTechnisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 6. Febr. 1906, 
Z. 60.349 ex 1905 100,

Gr.-or. Rcligionsfonds- 
stipcndium

Landesreg. v. 18. Mai 
1904, Z. 10.193 100

1 technischcs Stipen
dium der Stadt Czer- ! 

nowitz
—

1
-  |

b) Lokales Unterstiitzungswesen.

1. Kronprinz Rudolf-Verein.
K u r a t o r :

Scine Hochwohlgeboren der Herr k. k. Landesprasident Dr. Oktavian Regncr  
Ritter von B I e y 1 c b c n.

Au s s c h u f i mi t g l i c d e r :
Vorstand: Konstantin Ma ndy c z ews ki ,  Realschuldirektor.
Sekretar: Herr Viktor O 1 i n s c h i, Rcalschulprofessor.
Kassicr: Seinc Hochwtirden Herr Ludwig Wi nt er ,  Realschulprofessor.
Aus dcm in der Generalversammlung vom 21. Dczembcr 1905 vorgctragcncn und 

gcnehmigten Rechenschaftsbcrichtc des Ausschusses wird Nachstchendcs mitgeteilt:
Im Vereinsjahre 1904/5 ziihlte der Vcrein 135 Mitglieder.
Er crfrctite sich der Fordcrung seiner Intercsscn durch iiocligcstcllte PcrsOnlichkeitcn, 

wic Seinc Hochwohlgeboren den Herrn k. k. Landesprasidenten Dr. Oktavian Ritter von 
B 1 e y i c b e n, Scine crzbisclitifliche Gnaden den hochwiirdigsten Herrn Mctropoliten Dr. 
Vladimir von R e p t a, Seine Hochwohlgeboren den Herrn Vizeburgermeister (nunmehr 
Biirgermeister) Regierungsrat Dr. E. Rei ss und erhiclt namhafte Spendcn und Sub- 
yentionen, insbesondere vom hohen Landtag und der wohlloblichen Bukowiner Sparkasse.

Die reellen Einnahmen betrugen 1165 K 75 h„ wovon 883 K 50 h fiir die Untcr- 
stiitzung der Schtiler verausgabt wurden. Das Vermógen des Vercincs bcstand am Scliiusse 
des Vereinsjahres 1904/5 aus 4900 K in Wertpapieren, 4748 K 52 li in angclcgten Gcldern 
und 63 K 66 li bar (=  9712 K 18 h gegeniibcr 9496 K 15 h im Vorjahrc). Niihercs ist 
zu crschen aus der folgenden



Po
st

-N
r.
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Rechnung iiber das Vereinsjahr 1904/1905.

a) Einnahmen.

G t a n d

Kassar est  vom Vo r j a h r c :
a )  Obligationen..........................................
b ) Sparkassabliclicl Nr. 43676 .....................

dazu die Zinscn des abgclaufenen Jahres
Nr. 57342 ..............................................
dazu Zinsen ..........................................

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

T r a n s a k t i o n :
Fur den gezogenen Hypothekcnbrief Nr. 21256 cr- 

halten den 4% Hyp.-Brief C. Nr. 07775 iiber 
2000 K samt der Kursdiffcrcnz von 19 K 60 li

Subv ent i onen:
a )  Vom hohen Landtag . . .
b ) Von der lóblichen Sparkasse

S p e n d c n :
a )  Scinc Hochw. der Herr Kurator.................
b) Scine erzbisch. Gnadcn der Herr Metropolit
c )  der Herr Oberrabbiner Dr. Rosenfeld . . .
d )  der Herr Vizebiirgermcistcr Dr. Reiss . .
e )  Frau Dr. Marie Zurkan..............................
f )  die lobl. Filialc der galiz. Hypothekenbank
g )  die lobl. Aktiengesellschaft ftir Holzgewinnung
h )  Herr Prof. Dr. Pawlitschek.........................
i )  Herr stud. techn. B e c k ..............................

I nt er essen:
Coupons der vinkulierten und tibrigen Obligationcn

(i B e i t r a g e d e r M i t g l i e d e r ..............................

7 F i nn  a h me von der T h e a t e r v o r s t e l l u n g  
v o m 7. A p r i 1 ...............................................

Bci  der Sparkasse behoben . .................

Summę der Einnahmen

Obligat.
und

angelcgte
Gelder

bar

K h k ; ii

4900
3200 83

125 20
1375 22

47 27

2000

11648! 52

20 ! 10

l'J 00

2H0
100

751
11
2

10
20
20
20,
10
5

217

206

435

400:

Z  I

32

1771 02
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b) Ausgaben.

Po
st

-N
r. G - e g e n s t a n d

Obligat.
und

angelegte
Gelder

K j h

bar

K h

1 Den gezogenen Hypothekenbrief Serie C Nr. 21256 der
Bank eingeschickt.............................................. 20001 —

2 Schulgelder und Handunterstiitzungcn..................... 539 50
3 Volkskiichenmarken................................................... 144 —
4 Arztliche Hilfe fiir cinen Schiller.............................. 201 —
O Ferialstipendien fiir zwei Schiller.............................. 140 -
i; I.eichenwagen fiir einen vcrstorbcnen Schiller . . . . 40 -
7 Auslagen fiir die Theatervorstellung vom 7. April . . 377 74
8 Regicauslagen........................................................... 26 92
i) Inkasso........................................................................ 19 20

10 Bei der Sparkassc angelcgt...................................... 400 —
11 Kassarest:

a )  In Obligationen................................................... 49001 -
b ) Bei der Sparkassc auf 43.676 .............................. 3.32(1 03

, 57.342 .............................. 1422 49
c )  B a r .................................................................... 63 66

Summę der Ausgaben . . . 11648 52 1771 02

Diesc Rechnung wurde gepriift und mit den vorgclegten Belegen iibercinstimmend 
befunden.

C z e r n o w i t z, am 19. November 1905.

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

■\7" e r z e i c i h . x i i s
der im Kassarest mit dem Nominalwerte von 4900 K ausgewiescncn Obligationen:

1. der vinkulierte 4V2°/o Hypothekenbrief der k. k. priv. galiz. Aktienhypothekenbank
Ser. C, Nr. 14.794 iiber 1000 fi. o. W. (=  2000 K) mit je 45 K am 1. Novembcr und am
1. Mai fiilligen Zinsen ;

2. der vinkulierte 4°/0 Hypotliekenbrief der k. k. priv. galiz. Aktienliypothckenbnnk
Ser. C, Nr. 07.775 iiber 2000 K mit je 40 K am 1. Novcmber und 1. Mai falligen Zinsen;

3. der 4% Hypothekenbrief der k. k. priv. galiz. Aktienhypothekenbank Ser. A,
Nr. 01.407 iiber 200 K mit Coupons vom 1. November und 1. Mai iiber je 4 K und Talon 
(Legat Wollmann);

4. der 4° „ Hypothekenbrief der k. k. priv. galiz. Aktienhypothekenbank Ser. A, 
Nr. 05,337 iiber 200 K mit Coupons vom l.November nnd l.Mai iiber je 4 K und Talon1) ;

5. zwei Staatsschuldverschreibungen Nr. 38.701 und 121.166 iiber je 100 fl. o. W. 
(=  200 K) mit Coupons vom 1. Oktobcr und l.April iiber je 2 fl. 10 kr. ó. W. (=  4 K 20 li) 
und Talon, und *)

*) Gegen die gezogene 4% Schuldverschreibung des Herzogtums Bukowina Ser. B, 
Nr. 2092 cingewechselt.



6. cine Staatsschuldverschrcibung Nr. 13.461 iibcr 50 fl. o. W. (=  100 K) mit Coupons 
vom 1. Oktobcr iibcr je 2 fl. 10 kr. o. W. (=  4 K 20 h) und Talon.

Das Kapitał der Kaiser Franz-Joseph-Jubilaumsstiftung bestehend ans der Silberrcnte 
de dato 1. Oktober 1898, Nr. 65620 iiber 1700 fl. o. W. (=  3400 K) befindct sieli in der 
Verwahrung der Stiftungsbehorde. Das Stipendium genofi im Jahre 1904/5 derScbiiler der
V. Klasse Josef H o r o wi t z ;  die beztigliche Rechnung wurde mit dem Erlasse der k. k. 
Landesregierung vom 3. August 1905, Z. 22905 gepriift und ricbtig befunden.

Im Vereinsjahre 1905/6 starb der hochverebrte und verdicnte Vorstand-Stell\>ertreter, 
Hcrr kaiserl. Rat Anton Beck.  Der Kronprinz Rudolf-Verein bcklagt tief den Heimgang 
dieses edlcn, von der Liebe zur Jugend erfullten und jederzeit hilfsbercitcn Mannes, dessen 
Andcnken der Verein wie die Jugend stets in Ehren haltcn wird.

Im Vereinsjchre 1905/6 sind an Spenden und Subventionen eingcflosscn: Aus AnlaB 
cines Vortrages „Uber die Osterbrauche der Rumanen", den Herr Profcssor Leonidas 
Bodnar escul  am 20. Mai 1906 zugunsten des Vereines bielt: von Seiner Hochwohl- 
geboren dem Herrn k. k. Landesprasidenten Dr. Oktavian Regner  Ritter v. Bl ey l eben 
20 K, von Seiner Hochwohlgcborcn dcm Herrn Hofrat Feket e de Bel afal ya 10 K, 
von Seiner Hochwtirden dem Herrn Gencralvikar Archimandrit M. C a i i n e s c u 5 K und 
ais iibriges Reincrtragnis jenes Vortrages 15 K (darunter 9 K Oberzahlungen); im iibrigen 
vom hohen Landtag 300 K, vom hochloblichcn Gemcindcrat 200 K, von der wohlloblicben 
Bukowiner Sparkassa 100 K, von der bocblbblicben israelitischen Kultusgemeinde fiir 1905 
und 1906 je 30 K, von den loblichen Instituten: Bukowiner Eskompte-Gesellsclraft, Buko
winer Kreditverein, Krakauer wechselseitige Versicherungsgesellschaft Filialc Czcrnowitz, 
Filiale der k. k. priv. galiz. Aktienhypothekenbank, Dircktion der Aktiengesellschaft fur 
Holzgewinnung und Dampfsagebetrieb und Wiener Bankverein je 20 K, vom Herrn Ober- 
kommissar Josef Blumricb 10 K und schliefilich von den Abituricnten des Jahres 1879/80 
aus Anlafi ihres 25jahrigen Jubilaums 400 K.

Im Vereinsjahrc 1905/6 wurden fiir die Unterstutzung derScbiiler im ganzen 925 K 
82 h yerausgabt.

Den edlen Spendern und Forderern des Vereines wird liier der warmste Dank der 
Vereinsleitung zum Ausdruck gebracht.

Samtlichc Spenden und Subventionen, sowie die Ausgabcn im Vcreinsjabrc 1905/6 
werden im nacbsten Berichte verrechnet werden.
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2. Scłiiilerlade 1905/06.
E i nna h me n:

1. Rest vom Vorjahre............................................................................. 128 K 97 b
2. Nachtrag zur Schillersammlung der yorjahrigen I. c (6 K), III. a (3'20 K),

III. b (8-70 K), IV. b (2 K), V. b (4 20 K), zusammen.....................  24 „ 10 „
3. Spende des Schiilers der VI. a Peter Pcisach K a h a n .....................  100 „ — „
4. „ „ Herrn Architckten Josef G r e g o r ................................... 50 „ — „
6. „ „ „ Viktor B r o s a m e r von einem Schiilcrfreunde . . 5 „ —  „
(?. „ „ „ Adrian Bocca .................................................... 10 „ —  „
7. „ „ „ Gymn.-Prof. Aurcl Ki ebel  in M ieś.....................  8 „ — „
8. „ „ k. k. Majors Emil L e g o ......................................  10 „ — „
9. Fiir ycrkaulte Jahresberichte und Lebrplanc......................................  4 „ 88 „

10. „ „ Aufnabmshcfte................................................................  16 „ 72 „

Fiirtrag 357 K 67 li



Ubcrtrag 357 K G7 h
II. Die Schadenersatze einigcr Schiiler crgabcn..................................  34 „ —  „
li!. Dic Schiilersammlung crgab in der 1. a ......................................  109 „ 52 „

„ „ 1. b .......................................  132 „ 38 „
„ „ „ „ 1. c   79 „ 70 „

„ „ I. d ..........................................  73 „ (10 „
„ „ II. a ..........................................  58 „ 80 „

........................ II. b   (19 „ -  „
„ „ „ II. c   71 „ 70 „

........................  III. a   88 „ 40 „

........................  III. b ..................................  84 „ 30 „
„ „ „ IV. a   f,8 „ 70 „
, „ „ IV. b   32 „ 80 „

„ „ V. a ........................................ 51 „ (10 „
.............  V. b ......................................  43 30 „

., „ VI. a ..........................................  48 „ 75 „
........................  VI. b ..................................  (14 „ 20 „
........................  VII. a   G(! „ 30 „
„ „ „ VII. b   G1 „ —  „

Summę der Einnahmen . . . 1595 K 72 h

Au s g a b e n :
1. Fiir B iich e r.......................................................................................... 553 K 70 li
2. „ Ferialunterstutzungen (Krankhcitsaushilfen)................................... GO „ —  „
3. „ Handunterstiitzungen....................................................................  90 „ 34 „
4. „ Schulgelder .................................................................................  179 „ 80 „
5. „ Blocks und Rcąuisiten ................................................................. IGI „ 58 „
(1. „ Speisemarken.................................................................................  154 „ GO „
7. „ Rczitationstexte zum Vortrage Delbosfs.......................................  5 „ 40 „
8. „ Buchbinderarbeiten und andere Regicauslagen............................... 21 „ —  „

Summę der Ausgaben . . . 122G K 42 li

Rechnungsabschl uf i .
Einnahmen................................................................................................ 1595 K 72 h
Ausgaben................................................................................................ 122(1 „ 42 „

Vcrbleibt mithin cin Rest von . . . 3(19 K 30 li

Ocpruft und riclitig befunden :

L. Kiriiowicz m. p. E. Unicki m. p.

Dic Bibliothck der Schiilcrlade verwaltctc Hcrr Prof. V. Ol i nschi .  Wegcn der 
Einfiihrung neucr Echrbiicher und neuer Auflagcn, sowie infolge starker Abniitzung lnuBtc 
wieder eine gro lic Anzahl von Biichern ausgcschiedcn werden. Gegenwartig zalilt die 
Biichersammlung 1522 Bandę. Im abgelaufenen Schuljahre wurden 230 netie Lchrbucher 
angekauft. Ais Geschenke erhiclt die Bibliothck 5 Bandę von der Verlagsbuchhandlung 
P i c h 1 c r, 2 vom Herrn Prof. Brenner ,  1 vom Herrn Prof. W e i 13 k e r g und von
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folgenden Schiilern der Anstalt: Bar at z  1, Bar bi er  1, B 1 u m 1, L o b c 1 Joscf 2, 
Schwarz 1, Schnapp Jacąues 3, urcan 3, Zucker 1 (II. KI.); Bacal 9, Bruckner 6, 
Czaczkes 1, Dr ag i nda  1, E i v e l i n g  5, F i l d e r ma n n  4, Frank cl 1, Golden- 
berg 3, Gr i ns pon 1, Jakob 2, J u ster 4, K o h n Lajos 3, O h l g i e s s e r l ,  
W i 11 i g 2 (III. KI.); H e i e i s 1 (IV. KI.); F i scher  7, S i nge r  Ow. 1 (V. KI.); R a t h 1 
(VI. KI.); Buch bi nder  2, R o z c n ( f a i c u 3, Sc h ech ter 1 (VII. KI.). Dic lobliche 
Buchhandlung Romuald S c h a 11 y gewahrte einen 10"/oigen Rabatt. Im vcrflossencn Schul- 
jahre wurden an 265 Schiller 1268 Biicher yerliehen.

Sammlung der Schtilerlade.
a) Nachtrag zum Schuljahre 1904 5.

I. Kl asse C: Reiner 20 h, Rudich 10 h, Salis 20 h, Schcchtcr 20 h, Schmidt 1 K, 
Schnapp 10 h, Schulz 20 h, SeligerlOh, Sikofand20h, SimchelOh, Singer 10 h, Spitzer 10 h, 
Waismann 10 h, Welt 1 K, Zimring 10 h, Zucker 20 h, Jurcan 2 K.

III. Kl asse A:  Halpern 2 K, Lcugncr 1 K, Miick 20 h.
III. Kl asse B : Nedyj 50 h, Neumann 20 h, Ornatowski 50 h, Ottcnbrcit 50 h, 

Padowicz 50 h, Rainer 50 h, Remetier 50 li, Rudich 50 li. Schrottcr 1 K 60 li, Stcnzcl 50 h, 
Ungcr 1 K, Urmann 40 h, Weinraub 50 h, Weisinger 50 h, Zitar 50 li.

IV. Kl asse B : Schattner 2 K.
V. Kl asse B : Simche 1 K 80 h, Kosiński 1 K, Segda 1 K, Sandru 40 h.

b) Im Schuljahre 1905 6.

I. Kl asse A:  Adler K 100, Antulowicz 2-00, Bachowski 100, Balthciser 2-00, 
Baltuch 2 00, Bartha von Dalnokfalva 400, Bereś 040, Beri 0-50, Biedermann 2 20, Bluni 
2 00, Borecki P00, Brandes 3 00, Branowitzer 4 00, Brccher 14)0, Brender 100, Brunibcrg 
34'0, Buchhalter 110, Buxbaum 54)0, Clemcns 0'50, Constantinovici P00, Cosara 14)2, 
Czanerle 44)0, Danczul 100, Dawid Abraham 54)0, Dawid Hermann P50, Diuczko 14)0, 
Dobrowolski P90, Dracinschi 4'00, Drimer 4’00, Duchaczck 4'50, Ebner 04H), Epstein 44)0, 
Eustafiewicz 0-20, Feuer P00, Flocker 3'00, Fontin 1 (P00, Frimeth 24)0, Gauer 14)0, Geller 
44)0, Gensler 2'00, Gottesmann 4 00, Gottlieb 6 00, zusammen 109’52.

I. Kl asse B: Gottlieb 0'70, Grill P42. Guber 3450, Gumiński P88, Hcisstein 810, 
Hermann 0 90, Hoffmann 2 40, Hortoloi 0 20, Hruschka P60, Hryniewicz 2 80, Jiigermann 310, 
Jawitz Josef und Jawitz Siegfried 4’32, Jaworowski l -00, Jenczky 1450, Joresch P80, 
.lusisberg 0-40, Kalchstcin P70, Katz 4P40, Kermisch 0-40, Kimmelmann P7D, Kirstiuk 0-70, 
Knauer 3454, Koppelmann 1450, Kostyncr P90, Kdnig 2'40, Kramczyński 4-10, Kramer 3450, 
Kreutz 2-78, Kruschnicki P00, Lastivca P20, Laufer 2-40, Lauric P00, Leliner 2-40, Lelircr 
P80, Liąuornik 1454, Lobel 24)0, Lutwak 2-40, Markaly 2-30, Mates P60, Mayer 5-40, 
Meisner 2-30, Menczer 0'80, Kuschinski 0-70, Meyer 1450, Kibidcwicz 60, zusammen 132 38.

I. K 1 a s s e C : Mihalescul 0‘50, Morgenstern 24)0, Miick 2'00, Mundstein 1-80, 
Muszyński Georg P00, Muszyński Leon, P00, Naghcl P00, Nastasi P00, Nestel 4'00, 
Neubergcr jun. 14)0, Neuberger sen. 0'50, Nikiforowicz 14)0, Olinik P00, Olszewski 34)0, 
Ostaficzuk P00, Pawek 100, Penzar POD, Poppe 34)0, Prodan P20, Przewłocki P50, 
Raczka P40, Redlich 300, Reh P00, Reinhardt 15-00, Riebcr 2-00, Righetti 2 00, Roli PIO, 
Rosenbaum 14)0, Rosenberg 2 60, Rosengarten P60, Rubin 2'30, Rudich Jakob 2 00, Rudich 
Michel 2 40, Ruff 100, Salpetcr 080, Salter 3-00, Salzmann 0 60, Sawa P40, Schaditcr 24)0, 
Schiifer P60, Schajowicz 2'00, Schally 14)0, Schaumbcrgcr P00, Orłowski 0 20, Nowak 0 80, 
Pulman 2 00, Reinstein 050, Schachner P00, Postatny P00, Ogmann 14)0, zusammen 79 70.



I. K I a s s c D: Schccr 2 00, Schmidt Erich 2-00, Schmid Joscf (5 00, Schmuckcr 2 00) 
Sclincc 2 00, Sclmccwciss 0\50, Schumer 2-00, Seeburg 200, Singer 200, Smoliński 0 50, 
Spcrber 2 00, Spielberg 100, Statkiewicz 130, Stcchel 2'00, Stern 0-40, Stcrnbcrg Osias 
P50, Stcrnbcrg Simon 2-00, Sulkowski 2-00, Swoboda 2'00, Sygal P50, Tcodorowicz li)0 
Tliiclc 3 00, Trcbicz 2-00, Trichter 400, Jahmann 300, Ungar 200, Walter POO, Weiser i 00, 
Weissmann (WIO, Wicentowicz 0'90, Wilczyński 2'0O, Wilke 4 00, Zemek 2'00, Zopa 2-00, 
Zcntncr 1-50, Vitenco 150, zusammen 73-60.

II. Kl asse A:  Albota 0-50, Albrecht 2-00, Arjc 1-00, Baratz 4-00, Barbicr 100, 
Bartsch 200, Blum 2 00, Bojeskul 150, Brandmann 0’50, Brautmann 700, Buchsbaum 150, 
Ciupało 1-00, Corne 1-50, Dachner 1'00, Decker 0'80, Dospil 2-00, Dutkowski 100, Faer- 
stein 2-00, Feuer 100, Fcldcr 0-30, Finger 100, Fischmann 2 00, Fusul 0-1)0, Glanz 1-00, 
Oliickstein 2-00, Gronich 0'50, Grofi 2-00, Gruber Abraham 1-50, Gruber Rudolf 2 00, Gruber 
Viktor 2 00, Haber 2-00, Haiwas 0-80, Halpcrn 2'00, Heitner 150, Holdcr 200, Holitzki 2-00, 
zusammen 58'80.

II. Kl asse B:  Joresch 1(50, Kapaun 0-70, Klein P50, Kluczyński 1-50, Koicim 200, 
Kollcr 3 00, Korner 200, Kostmann 0-80, Kowaliuk 1 -00, Kritzer 1-20, Kurzmann Josef OOO, 
Kurzmann Pinkas POO, Landau 10-00, Laurik 1-20, Levescu 2-50, Lipecki 200, Liąuornik 2-00, 
Liutyk 1-00, Lobcl Josef (5-00, LobI Israel 200, Ludwar 2-00, Machniewicz 2'00, Mardari 0-50, 
Mayer 4-00, Mehler POO, Mcisselmann 2-00, Miltsovitz 1-00, Mistera 2'70, Neumann 
Leon 100, Neumann Roland 100, Oberhoffner POO, Osterer 0-50, Pelz 1-20, Penzar P50, 
Pcrlmann 0-50, Pickholz P00, Poklitar P50, Pomeranz 100, zusammen 6900.

II. Kl asse C:  Prclicz 0-70, Reiner 2-00, Rubin P00, Rubcr 200, Rudich 100, 
Schafcr 2 00, Schcrer 200, Schiftcr 200, Schmidt Julius 1000, Schmidt Roman 200, Schnapp 
I.eiscr 2-00, Schnapp Jaąues 2-00, Schulz P50, Schwarz 0-50, Sikofand 2-00, Sirnche 2-00, 
Singer 2-00, Spielcr 0'50, Spitzer 0-40, Sternberg 2-00, Solt 2-00, Tresser 0-50, Tchir POO, 
Trichter 100, Trommer POO, TodlO-50, Jurcan 4-00, Vetter 200, Weitzner POO, Weywara 2 00, 
Welt 200, Wielemans 4 00, Wittner 4-00, Wirt POO, Wolski P50, Wlodkowski 1-60, Zimring 
POO, Zucker 200, zusammen 71 70.

III. Kl asse A: Adamieka 200, Auslander 2'00, Bartfcld 200, Blumrich 10-00, 
Brcnder POO, von Brettfeld 200, Brcttschneider 0-50, Bruckner 2-00, Briil 100, Czaczkcs POO, 
David2O0, Diamant 400, Draginda POO, Dupler 0'60, Ebner0-50, Eckhaus POO, Eiveling 4-00, 
Fildcrmann 10-00, Finger POO, Fliegelmann POO, Fuhrmann 0'50, Giurumia P80, Glatter2-00, 
Goldcnbcrg Benno 3-00, Goldenberg Isidor 3-00, Golz 2-00, Grinspon 4-00, Guttmann POO, 
Haber 200, Helfcr POO, Unicki POO, Iwoneti 0\50, Jakob 4’00, Jurist 7 00, Karp 400, 
Kolin Isak 0-50, Kohn Lajos 2-00, Dupler 0 50, zusammen 88'40.

III Kl asse B : Kulczycki 3-00, Lang 3-09, Lchr 3-00, Lewicki 2-00, Marciuc 0-2(5, 
Mayer 6-60, Menczel 0 70, Mcrdinger 6'20, Metz 2-20, Mlinke 6-00, Nastasi 200, Reh P50, 
Reiner 0-70, Reus 2-40, Rosenstock PIO, Rosentower 3■ 10, Rudich Emil POO, Rudich Max POO, 
Scharf 500, Schlomiuk 2-00, Schrotter 4 08, Seeburg 210, Skorecki 2-0(5, Sternberg 210, 
Tritt POO, Usclier 210, Volo§ciuc 200, Waldmann 1-40, Walzer 3'10, Werter 1-20, Willig 
Max POO, Willig Paul POO, Wiznytzer P40, Zellermaycr POO, Żurakowski 0'80, Wicscnfcld 2-00, 
Lchr POO, Schmidt 0-20, P.awłowski POO, zusammen 84-30.

IV. Kl asse A:  Axelrad 400, Bartfeld POO, BibcrOOO, Bidcrmann 0-40, Brcnder POO, 
Calmanovici 4-00, Chmilevschi 0 40, Crasnaselschi 400, Christofory 1-00, Duchaczek P40, 
Elling POO, Gottcsmann POO, Gottlieber 1-00, Grinspon 300, Gross POO, Hack 2-00, 
Halpcrn 3'70, Heieis 2-00, Held OOO, Hnatiuk POO, Jirku 4-00, Kaindl POO, Kalkstein POO, 
Kaniuk 0-80, Katz 800, Kommer 2-00, Konik 0 50, Kosiński 2-00, Kowarzyk 2-00, Lilion 3-150, 
Miick 2 00, Friedmann 2-00, zusammen 68-70.
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IV. Klasse B: Kramer 050, Nedyj 0\50, Neumann Johann 100, Ncumann Markus 100, 
Offcnbcrger 2-00, Ornalowski Julian Sigismund POO, Ornatowski Ladislaus Johann KIO, 
Padowicz POO, Popescul 0-90, Przybyła 2-00, Ramlcr Mendel 2-00, Ramler Mordko 2-00, 
Reincticr O-10, Renowicz 100, Roli 0 30, Rudich 0 50, Sawicki 0-50, Scnder POO, Singer 100, 
Steircnschol.i 100, Stcnzel 050, Tritt 100, Ulrich P60, Urmann 030, Vascrman 4110, 
Waldmann 0-20, Waltcnberger 070, Warmbrand 0-20, Weinraub 0-50, Weisinger 0'50, 
Zakliński P50, Zappler P00, Zitar 0'50, zusammen 32'80.

V. Kl asse A:  AlbotaO-40, Baumgartner 070, Beral P20, Birnbcrg080, ChcssO-50, 
Cioban P00, Dynes 0-90, Eiser 0'20, Eckhaus 0 50, Engler 0'50, Feldcr 0-30, Fischer 1500, 
Fontin 1000, Gastcr OOO, Gelbart P50, Goldstein 200, Gruber POO, Guttmann P20, 
Haber 0-80, Haiarevici 0'40, Huycr 3 00, Kaczorowski 0'40, Kellncr 0'50, Kicsler POO, 
Klein 0'20, Kohn 0-50, Kozarkiewicz PIO, zusammen 5P60.

V. Kl asse B: Krasscl 300, Lotz2O0, Lowenberg OOO, Mihowan 0-50, Ncmlich 500, 
Obcrweger POO, Pihuliak POO, Rosenbaum POO, Riibner OOO, Sattinger 0 50, Schadlc POO, 
Schafer POO, Scharf OOO, Schenkelbach OOO, Schieber OOO, Schifter POO, Schmidt POO, 
Schollmaycr 070, Sclior Isak 2'00, Sclior Pinkas POO, Schulbaum POO. Singer Ovadjc POO, 
Singer Schmiel 100, Sladcczck l oO, Sommer OOO, Strobel OOO, Trichter Arnold POO, 
Trichtcr Richard 400, Vaęuta 200, Weisinger POO, Wiatrowski POO, Windrcich 050, 
Wolski POO, Koziśek 34)0, zusammen 43'30.

VI. Kl asse A : Antschel 200, Bcrghof 0-25, Berlincr OOO, Bcrtisch 2'00, Briickner 24)0, 
Buclien Boruch 2-00, Buchen Philipp OOO, Czopp 44)0, Dorn 24)0, Dospil POO, Ritter von 
Flondor 164)0, Frimmct 2'00, Giacomelli POO, Heilmann 2-00, Heuchcrt POO, Hiihn 4410, 
Horovitz Alois 400, Horowitz Josef POO, Horowitz Mordko P50, zusammen 4875. Kahan 
wic oben.

VI. Kl asse B : Engel POO, Kelmer POO, Klinger POO, Kosiński 2-00, Manowarda 24)0, 
Marciuc 2-00, OstererO'50, Pascal 24)0, Rudich 5 00, Salzmaun PLO, §andru P40, Schafer 2 00, 
Schieber 0'30, Schulz POO, Scgda POO, Simche 600, Spindcl 24)0, Spodheim 54)0, 
Vaintraub 4'00, Vais 8'00, Wcissglass 2’00, Woloschenko POO, Zuckcrmann Karl 6 00, 
Zuckcrmann Wilhelm 6-00, Ostcrer 0'50, zusammen 64 20.

VII. Kl asse A:  Allerhand POO, Auslander POO, Axelrad Hermann 1520, Axclrad 
Abraham 2-00, Barylewicz PIO, Birnbaum POO, Blasenstcin POO, Buchbindcr 44)0, Danilewicz 
POO, Dragatin 4\50, Eberle7 00, Feuer3'50, Freier POO, Frcnkcl 14)0, Fuchs 2-00, Haber 24)0, 
Hubert P50, Josef 10-00, Isopescu 2-00, Kimmclmann 0-50, Kliiger POO, Kommcr 3'00, 
zusammen 66'30.

VII. Kl asse B: Krummholz 2'00, Martin 0-50, Nufibaum 050, Pohorylcs 3-50, 
Poloni 6’00, Rosenzweig Otto 12-00, Rosenzweig Moritz 54)0, Schechtcr 24)0, Schiffcr 0 50, 
Siperstcin 4'00, Starkl’5'1, Suck P50, Tarnavschi 24)0, Weibel POO, Welt9'00, Ext. Goldstein 
10-00, zusammen 6100.

c) Sonstige Unterstiitzungen.
Scine erzbischofliche Gnaden der hochwiirdigste Hcrr Erzbischof und Mctropolit 

Dr. Vladimir von R c p t a hat aus dem Hochdemselbcn seitens des hohen k. k. Landes- 
prasidiums aus der Spendc der Herren Marcu und Kalman F i s c her  zur Untcrstiitzung 
gr.-or. Glaubiger iibermittelten Betrage den Teilbetrag von 50 K fur arme gr.-or. Schiller 
dieser Anstalt gewidmet. Aus dieser Widmung crhielten 5 Schiller Handuntcrstiitzungcn 
zu je 10 K.

Das hochwiirdigste Konsistorium hat zur Untcrstiitzung bedurftiger Teilnchmcr am 
gr.-or. Choralkirchengesang 200 K gespendet. Davon crhielten 27 Schiller Handuntcr- 
stiitzungen von 5 bis 10 K.
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Aus den ztifolgc Ministcrialerlasses vom 3. Marz 1905, Z. 4759, bchafs Vertcilung 
an arme Scliulcr gr.-or. Konfession zur Vcrfiigung stchcndcn Bctiagcn erhicltcn im crstcn 
Seinestcr von 675 K cin Schiller cinc Fcrialunterstiitzung von 50 K und 39 Schiller Hand- 
untcrstiitzungen von 8 bis 30 K, im zwciten Semcstcr von 442 K 27 Schiilcr Handuntcr- 
stiitzungen von 10 bis 30 K.

Die k. k. Betricbslcitung der Staatsbahnen gcwiiiirt fiir Schiilerausfliigc, ebenso wic 
allen bediirftigcn und wiirdigen Schiilcrn fiir die Ferienreiscn in den Hcimatsort uud retour 
cinc 50°/„igc Ermafiigung.

Der Verwaltungsrat der Czernowitzer Elcktrizitatswcrk- und Strafienbahngcscllschaft 
bat auch in diesem Jahre ftir arme Schuler zum Zwcckc des Schulbesuchcs crmafiigtc 
Fahrkartcn bcwilligt.

Unbemittclte Schiller finden im Erkrankungsfalle uncntgeltliche Bchandhing bei 
den Herrcn Arztcn. Im abgclaufencn Schuljahre haben 40 Schiilcr von dieser Wohltat 
Gebrauch gcmacht. Es mufi daher auch namentlich der Hcrren Doktorcn: D. A n h a u c h,
H. Chajes,  J. Fl i nker ,  J. Gerbcl ,  O. Ghc or g hi an ,  M.Gold,  B. Gol dfruclit, 
E. I s o p e s c u 1, D. K 1 a r f e 1 d, K. Kle m, S. Kw i a t k o w s  k i, J. L a z a r u s, L.
I. u 11 i n g e r, B. v. Majerski ,  Th. Mischke,  K. P i ąt ki ewi cz ,  M. P o p e s c u 1, 
E. P r o c o p o v i c i, A. Roli mer, G. Schifter ,  J. S e y k, A. S w i c r z c h  o, M. 
Wc i n r c b  und A. Wolf  gedacht werden, die der Jugcnd ihren Rat und ihre Hilfc 
angcdcihcn Hellen.

Notwcndige Krankhcitsauslagen bestreitet fiir arme Schiilcr der Kronprinz Rudolf- 
Vcrein. Die Apothckcn gewahren einen 20%igen Nachlali.

Die nainhaften Betriigc, welche fiir die Unterstiitzung der Schiilcr zur Vcrfiigung 
stclicn, machen es mógł ich, nicht nur die momcntanc Not der Bediirftigcn zu lindern, 
sondern auch dereń pliysische, sittlichc und geistige Entwicklung in nicht wenig Failcn 
wirldich zu fordem. Es ist Pflicht der Anstalt von Zeit zu Zeit jener Faktorcn besonders 
zu gedenken, die, von ediem Wohlwollcn crfiillt, in richtiger Erkenntnis von der Bedcutung 
der matericllcn Unterstiitzung fiir die Jugend, ihr jahraus jahrein ihre werktatige Hilfc 
angcdcihcn lasscn. Darum wird an dieser Stelle namentlich Seincr Hochwohlgeboren dcm 
Hcrrn k. k. Landesprasidenten Dr. Oktavian R c g n c r Ritter von B 1 e y I e b c n und der 
liolicn k. k. Landesregicrung, Sciner erzbischóflichcn Gnaden dcm hochwiirdigsten Hcrrn 
Erzbiscbof und Mctropolitcn Dr. Vladimir von R e p t a und dcm hochwiirdigsten Kon- 
sistorium, dcm hohen Landtage des Herzogtums Bukowina, dem hochloblichcn Gemcindcratc 
der Landeshauptstadt Czernowitz, der hochloblichen israelitischcn Kultusgemeinde, der 
wohllóblichen Bukowiner Sparkassa, sowie den iibrigen oben genannten Gcldinslituten, 
den wohlhabenden Eltern, die teils ais Mitglicdcr des Kronprinz Rudolf-Vcreincs, tcils 
durcli Bcitriigc in die Schiilerladc der minder bemittcltcn Mitschiiler ihrer Sohne gedenken, 
aber auch allen iibrigen oben genannten Wohltatern der Schiilcrschaft hiermit der clirer- 
bietigstc und warmstc Dank namens der beteilten Jugend ausgcsprochcn.

V. Schulhygiene.
Am Bcginn des Berichtsjahrcs wurde der mit den Agcndcn eines provisorischcn 

Schularztcs betraute k. k. Sanitatsassistcnt Dr. J. S c h i e b c r nach Suczawa vcrsctzt; an 
dessen Stelle ist bisher kcin Nachfolger getreten.

Die Anscliaffung neucr hygienischen Anforderungen cntsprcchendcr Schulbanke 
wurde fortgcsctzt, indem 56 Sitzc des Modclls II der Schulbank „Simplcx“ von der Firma
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Dr. Mcci. Schcnks Witwe und Solin in Bern bezogen wordcn sind. i:) Dicsc zweisitzigeti, 
mit bcwcglichen Bcstandtcilcn verschencn Schulbiinke sind in einer GroBennumincr so 
ausgefiihrt, dafi jcdcr Schiller dic seiner Grofie entspreclicnde und fur cine gule Korper- 
lialtung bcim Sitzen und Schreiben notwendigc Distanz und Diffcrenz sclbst hcrstcllcn 
kann. Sie sind fiir Klassen mit stundlich wechselnder Schiilerbevólkerung (naturhistorischcr 
Lehrsaal, Zimmer fiir Religionsunterricht und Landcssprachcn) bestimmt. Die Anschaf- 
fungskosten betrugen 35 K pro Sitz.

Fiir dic Einrichtung des Schulbades, das mit der zu gewiirtigcndcn Rcnovicrung 
des ganzen Gebaudes in diesem seinen Platz finden soli, wurdc wieder ans den Jugcnd- 
spiclgeldcrn der Betrag von 150 K in die Sparkasse hinterlegt, so dafi nunmchr mit den 
vorjiihrigcn 1197 K 67 h und den Zinsen von 67 K 45 h, im ganzen 1415 K 12 li zur 
Vcrfiigung stelicn.

Von schulłiygicnischen Scbriften wurde angeschafft: Henning-Wcichselbaum „Dic 
Schadigung lebenswichtiger Organe durch AlkoholgenuB'1, kolorierte Tafel mit crlautcrndem 
Text. Dieseibe wurde ais Lchrmittel dem naturhistorischen Kabinett zugewicscn.

Der Turnunterricht war in allen Klassen obligat,**) docli mufi wicderholt werden, dafi 
dic Wohltat dieser Einrichtung der Jugend noch nicht in vollem Umfange zugutc kommt, 
weil die Anstalt keinen eigenen Turnsaal hat, die Vcreinsturnhallc ctwa 8' entfernt liegt 
und infolgedessen nicht die ganze Unterrichtszeit ihrem Zwecke gewidmet werden kann.

Auf Grund cines Spielprogrammes fanden im Schnljahre 1905/6 Jugendspielc, bezic- 
hungsweise Ausfliige, Obungsmarschc, Radfahrpartien und derglcichen unter der Leitung 
des Turnlchrers der Anstalt Joh. Radomski ,  soweit es die Witterung zuliefi, statt, und 
zwar: die Jugcndspiele zweimal in der Woche (Dienstag und Freitag von 4 bis 7 Uhr 
nachmittags) und die Obungsmarschc und andere Unternehmungen nur an Sonn- und 
Fciertagen oder an jenen freien Nachmittagen, denen ciu unterrichtsfreier Woclientag folgte. 
Die Spicler wurden der besseren Uberwachung und Ordnung wegen in drei Gruppcn cin- 
geteilt, die dann abwcchselnd gespielt oder Obungsmarschc unternommen liabcn. Spicl- 
platz war die Sturmwiese oder der Schulhof. Die Betciligung war eine regc; insbesondere 
zeigten die Schiller der vier unteren Klassen ein grofies Interesse fiir die Spicie.

Die prozcntuale Durchschnittszahl der zu den Jugcndspielcn, sowie zu den Aus- 
fliigcn und Ob ungsmarschen erschienenen Schiller ist aus der nachfolgcndcn Ubcrsichtstabclle 
zu ersehcn.

Neu angeschafft wurden 30 Fahnen und 4 Goalstangcn.
Im Winter wurden einigc Schiller, die sich dazu freiwillig meldcten, durch den 

Turnlchrcr in ciner Stunde wochcntlich zu Spiclwarten ausgebildct, andere wurden im 
Trommclschlagcn und Hornblasen unterwiesen. Aufierdem wurde in den Wintermonaten 
in 2wochentlichen Stunden fiir strebsame Turner vom Turnlehrer ein Kiirturnen veran- 
staltet. Es nahmen von der 111. Kiasse angefangen 75 Schiiler daran tcil, dic in 2 Alitei- 
lungen zu je 5 Riigen turnten.

Den Eislauf pflegten die Schiiler auf den Eislaufplatzcn des Flerrn M. Grudcr gegen 
ermiifiigte Preise. Fiir 25 Schiiler wurden Eislaufkarten aus den Jugcndspiclbeitragcn an
geschafft. Das Skilaufen wurde audi heuer unter der Leitung des Turnlchrers der Anstalt 
mit einigen Schiilern auf der Sturmwiese getibt.

Der Badehausbesitzer Herr G c d a I j c gcstattetc den Schiilern der Anstalt zu jeder 
Zeit uin cinen crmafiigten Preis (von 16 li per Kartę) zu baden, wofiir ihm hicr der Dank 
ausgesprochen wird. Es wurden in der Zeit vom 1. Oktobcr 1905 bis 1. Mai 1906 1170

:9 Siehc L. Burgcrstcin, Herstellung und Einrichtung von Gcbauden fiir Gymnasicn 
und Realschulcn S. 70.

**) Dic Zahl der vom Turnen befreiten Schiiler wurde im 111. Kapitel ausgcwicscn.
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Bndckartcn ausgegcben, daruntcr 314 aus den Jugendspielbeitragcn angckauftc Frcikarten. 
Ferner haben nachstchende Schiller Badekartcn fiir bcdiirftige Mitschiilcr gespendet: 
A x c l r a d  Leopold (IV. a), Cr as nasel schi  Lazar (IV. a), Kat z Emanuel (IV. a), 
F iscl icr Alexander (V. a), Kahan Peisach (VI. a), R u d i c h Armand (VI. b), Spod
li a i m Max (VI. b) und S ti c k Leopold (VII. b).

Das Trockenschwimmen, sowie auch die Lungengymnastik wurde ani Ende der 
Turnstunden und der Jugendspiele geiibt.

Ausfliige und Ubungsmarsche wurden sowohl im Sommer ais audi im Winter 
unternommen, und zwar vom Turnlehrer je einer nach Roliozna zur Besichtigung des 
Wasscrwerkes, Czahor, Molodia, Klokuczka-Panaitcnwald, Cecina-Bila, Zuczkacr Wiese, 
Zuczkacr Wald und vier in das Horeczaer Wiildchen. Der Turnlclircr veranstaltcte audi 
3 Radfahrpartien, und zwar je cine nach Bojan, Nowosiclitza und Lużan, an welchen sieli 
3— 10 Schiller beteiligten.

Audi anderc Mitglieder des Lehrkorpers unternahmen zumeist mit ihren eigenen 
Klassen Ausfliige, so dic Lehrer der Geographie zur Veranschaulichung geographischcr 
Grundbegriffe und namcntlich die Herren O 1 i n s c h i, A r t y in o w i c z, Dr. Hilarion 
V e r e n c a und 11 n i c k i. Der letztgenannte bat sieli auch die regelmaflige Pflege des 
Jugcndspiels unter den Schtilern der V. Klasse angclegen scin lassem

Fiir Fcrienreiscn, bcziehungsweise fiir Erholung in den Ferien erhielten : G. Lastivka 
und H. Sawa je 50 K aus den Unterstlitzungsgeldern fiir gr.-or Schiller, P. Schmidt 50 K 
aus der Schiilerladc, Josef Horowitz die Schlufiratc des Kaiscr Franz Joseph-Stipendiums 
mit 42 K 80 h, 3 Ferialstipcndien des Kronprinz Rudolf-Vereines a 50 K die Schiiler 
D. Mardari, B. Hnatiuk und B. Barylewicz, 2 vom Kronprinz Rudolf-Verein um je 50 K 
crworbcnc Pliitze des Vercines „Ferienheim" die Schiiler S. Fuhrmann und Philipp Buclicn. 
Endlich verlieh der Vcrein „Fcrienheim fiir isracl. Mittelschiiler“ 6 Freipliitze den Schtilern 
W. L. Pickholz, M. Spieler, I. Trommer, A. Lelir, M. L. Oehlgicsser und A. Golz.

Uber die schulhygienischcn Zustande dieses Jahres gibt noch nachstehende Tabelle 
Auskunft:

1 =0 s s o c

Zahl der: I u. III. IV. V. VI. VII.
c
<7Z

a b c d a b c a b a b a b a b a b N

Eingcschriebcnen . 52 53 52 52 40 39 40 44 44 40 37 30, 36 24 33 27 25 674!
am Schlussc des II. 

Sein.Verbliebenen 34 45 39 37 34 37 35 43 41 32 30 30 30 24 27 20, 25 50,9

Tcilnchmer an:
d. Jugcndspielen . 30 38 33 30 23 20 25 27 25 20 23 19 15 3 7 3 — 353
in % *)................. 71 (13 57 57 51, 63 lii 57 50 0,2 52 41 12 21 11 — 52
d. Ausfliigcn . . 33 40 35 35 3( i 25 29 23 30 27 27 17 19 7 10 2 3,89
7 , , * ) ................. 03 75 07 07 75 64 72 52 68 07 72 47 52 29 30 7 — 57!
d. Kiirturncn . . i 9 9 9 11 8 10 ti 3 75

*) Der Prozcntualsatz bczieht sich auf dic Zahl der Eingcschriebcnen am Anfange 
des Schuljahres.
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i -r i a. s s e CO
Zahl der u. in. IV. V. VI VII. U

a b c d a b. c a i b a b a b a j b a b N

Radfahrer . . . — 7 3 2 3 6 4 8 3 5 2 13 11 7 5 10 12 101
Eisliiufcr . . . . 20 30 25 30 20 10 Ul 28 23 25 22 21 23 12 17 14 12 351
Schwimmcr . . . 7 20 16 20 lii 16 15 21 i 15 17 18 12 10 13 12 7 20 260
Skiliiiifcr . . . . — - — — — — — — — — — 5 3 8 8 7 3 34
Kurzsiclitigen . . 6 4 (i 6 2 1 — 4 5 2 5 1 2 10 4 6 s 72

| Schwerhorigen . . 3 1 1 2 i 2 - -  - - 2 —  — 1 1 — - 11

Zahl der an Infck-
tionskrankhciten

Erkranktcn:
Influenza . . . . 1 8 3 4 - — — 2 _ — 1 - 2 3 8 32
Rotę Ruhr . . . - — - — — — — —  — — - -  — — - — -
Mascrn . . . . — 1 — — — — -  — — — -  - — — — 1
Scharlach . . . 1 — — — __ — i — — __ _ — 2

Trachom . . . . — — — — — — — — — — — — — 1 - — i
Diphtheritis . . - - 1 — 2 — — _ 2 - - — - - - - 5
Typhus . . . . — — — — — - . . . . — i - - —  — —  i — . . . i
Blattern . . . . — — 1 — — — —  — — - — — — - i

| Kcuchhustcn . . 1 1 2 i ~  i 6

VI. Chronik.
1. Erlasse und Verfiigungen von aligemeinerem Interesse.

Mit der Vcrordrmng des k. k. Ministcriums fiir Kultus und Untcrricht vom 24. .Inni 
1905, Z. 10.906 (Lschr. Z. 5430 ex 1905) werden den A b s o l v e n t c n  hoher er  
G c wc r b e s c h u l e n  und v e r wa nd t e r  Ans t al t c n  bci  der Ab lęgu n g der 
Ma t ur i t a t s p r i i f ung  an Real schul en bedeutendc Erleichterungcn zugestanden.

Lschr.-Erl. v. 19. Sept. 1905, Z. 7972: im Sinnc der bcstchcnden Normen sind in 
Hinkunft von allcn Abi t u r i e nt c n ,  wel che sieli ans was immer fur einem Grundc 
der Pr i i f ung im S o mmc r t e r mi n  ni cht  unt er z i c hc n,  Gesuche fiir den 
Herbsttermin rechtzeitig abzuverlangen und bis spStestens 3. Septembcr dcm Landcsschulrate 
vorzulegen.

14. Okt. 1905, Z. 8981: das k. k. Ministerium fiir Kultus und Untcrricht bat mit 
dcm Erlasse vom 28. bept. 1905, Z. 34.905, genehmigt, dali an dieser Anstalt im Sclniljahrc 
1905/6 p r a k t i s c h - p h y s i k a l i s c h c  S c h ii 1 c r ii b u n g c n vcrsuchsweisc eingcftihrt 
werden. (8iehc weiter unten.)
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4. Dczember 1905, Z. 10.994: jedc aus Mutwillen crfolgcnde vor schr i f t s -  
w i d r i g c Aus f i i h r u ng c i nc r  T u r n u b u n g  ist schon wegen der damit vcrbundenen 
Ocfalir strengstens verbotcn und strafbar.

27. Dczember 1905, Z. 10.175: das k. k. Ministeriurn fiir Kultus und Unterricht bat 
mit dem Erlassc vom 26. Oktober 1905, Z. 4162, vorbehaltlich der verfassungsmafiigen 
Bcwilligung der erforderlichen Mittel fiir die vom Staatc erhaltcncn Parallelklassen an der 
gr.-or. Realscliulc in Czernowitz ci ne nenc w i r k 1 i c h e Le hr s t c l l e  (und zwar f ii r 
die F a c hg r up pe  Ge o g r a p h i e  und Geschi cht e)  vom 1. September 1906 ab 
zu systemisieren gefunden.

23. Janner 1906, Z. 508: das k. k. Ministeriurn fiir Kultus und Unterricht hat mit 
dem Erlasse vom 29. Dczember 1905, Z. 46.310 genehmigt, dali an dieser Anstalt der 
i srael i t i scl i e Rel i g i ons  u n t e r r i c h t  in der z we i t e n  Kl asse votn Schul- 
jahrc 1906/7 angefangen aut die Dauer des Bcdarfcs in zwei Abteilungen zu zwei Stunden 
woclientiich erteilt werdc.

15. Februar 1906, Z. 611: zufolgc Erlasscs des k. k. Ministeriums fiir Kultus und 
Unterricht vom 16. Janner 1906, Z. 47887 ex 1905 wurdc vom ósterreichischen Episkopate 
der bestehende L e li r p 1 a n f ii r den k a t hol i s c hc n  Rel i g i ons  unt er r i cht  i u 
den vi er U n t e r k l a s s e n  der Gymnasien und Realschulen abgclindert. Dieser teil- 
weise abgeanderte Lehrplan hat vom Schuljahrc 1906/7 angefangen sukzessive in Kraft zu treten.

12. April 1906, Z. 3186: zufolgc Min.-Erl. v. 29. Miirz 1906, Z. 2847, wird die Ncu- 
verleilmng der mit dem Min.-Erl. vom 11. Februar 1901 in Aussicht gestellten Spezi al -  
s t i pendi en zur  H e r a n b i l d u n g  von Ka n d i d a t c n  fiir das L c hr a mt  des 
F r e i l i a n d z e i c h n e n s  an Mi t t el  s c h ul en ei ngest el l t .

2. Klassenabteilungen.
Da mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 27. Nov. 

1905, Z. 38.771 die Errichtung einer vierten Abteilung zur ersten und dritten Abteihmg 
zur zweiten Klasse bcwilligt worden ist, hatte die Anstalt in 7 Klassen 17 Abteilungen. 
Oberdies wurde in je zwei Untergruppen unterrichtet: mosaische Rcligion in 1., Rumanisch 
fiir Nichtrumiinen in II. und III., Freihandzeichnen in I. a, I. b, I. c, I. d, II. a, II. b, II. c, 
III. a, III. b, IV. a, IV. b und Gesang I. Kurs, in drei Untergruppen: Rumanisch fiir Nicht- 
rumanen in I. Wegen des Mangels an Lokalitaten gab es 4 sogenannte fliegende Klassen 
und 13 fliegende Abteilungen, wobei schon das Maximum der im gegenwartigen Scliul- 
gebaude tiberhaupt nocli zu unterbringenden fliegenden Klassen und Abteilungen erreicht ist.

3. Personalnachrichten.
Scine k. und k. Apostolischc Majestat haben mit Allerhochster Entschłiefiung vom 

26. Janner 1906 den Dircktor Konstantin Mandyczewski  und den Professor Hierotheus 
P i li u 1 i a k zu Mitgliedern des k. k. Landesschulrates fiir die Bukowina auf die Dauer 
der nachsten scchsjahrigen Funktionspcriode ailergnadigst zu ernennen geruht.

Scinc Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse 
vom 22. August 1905, Z. 30.341 den Landesschulinspektor in Lcmberg Herrn Anton 
St ef anowi cz  mit den Funktionen eines Fachinspektors fiir den Zcichenunterriclit an 
den Mittelscliulen, Lehrer- und Lchrerinnenbildungsanstaltcn in der Bukowina fiir die 
Dauer des Schuljahres 1906/7 zu betrauen befunden.

Der wirkliche Lehrer Theophil Br endz an wurde im Lchramtc definitiv bestatigt. 
(Lschr.-Erl. v. 3. Scpt. 1905, Z. 6948.)

Der Probekandidat Adrian A r t y mo w i c z  wurde mit 1. Septcmber 1905 zum 
Supplcnten an dieser Anstalt bestellt. (Lschr.-Erl. v. 25. Juli 1905, Z. 4404.)
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An Quinquennalzulagen wurden angewiesen: die I. dcm Profcssor Georg Koni g  
(Lreg.-Erl. v. 27. Juni 1906, Z. 21.266), die III. dcm Profcssor Konstantin Ma x i mo wi c z  
(Lreg.-Erl. v. 26. Februar 1906, Z. 5910).

Reiseunterstiitzungen wurden bewilligt dcm Turnlehrcr Johann Radomski  zur 
Teilnahme an cinem Spiclleiterkursc in Deutschland (Min.-Erl. v. 4. August 1905, Z. 28.264) 
und dem wirklichen Lehrcr Emilian 11 n i c k i zutn Zwecke einer Studienreise nacli Wicn 
(Lreg.-Erl. v. 4. April 1906, Z. 11.894).

4. Die religiosen Ubungen

fandcn in der gesetziich vorgeschricbenen Weise statt und bestandcn in dcm Hochamte 
zu Bcginn und am Schlusse des Schuljahres, in der Exhortc und dcm Gottesdienste an 
allen Sonn- und Feiertagen, den Ostercxcrzitien, der dreimaligen Vcrrichtung der hciligen 
Beichte und dem Empfangc der hciligen Kommunion.

5. Von einzelnen Tagen des Schuljahres ist noch zu verzeichnen :

1.— 4. September: Wiedcrholungs- und Nachtragspriifungen fiir das Schuljahr 1904/5 
und Aufnalimspriifungen fiir das Berichtsjahr.

4. September: Eroffnungsgottesdienst, 5. Beginn des Untcrrichtcs.
10. September: Teilnahme der Jugend und des Lehrkorpers an den Stcrbegedachtnis- 

andachten fiir weiland Ihre Majestat die Kaiserin Elisabcth.
4. Oktober : feierlicher Gottesdienst aus Anlafi des Allerhochsten Namensfestes Seincr 

k. und k. Apostolischcn Majestat.
28. Oktober: Nachdem sich unmittelbar nach der Publikation der Versetzung des 

Herrn k. k. Landesschulinspektors Dr. Karl T u m l i r z  nach Graz der Direktor imVercine 
mit den iibrigen Mittelschuldirektoren der Stadt von dem scheidendcn Landesschulinspcktor 
verabschiedet hatte, erschien dieser am 28. Oktober noch einmal in der Anstalt, um sich 
audi vom Lchrkórper zu verabschieden. Bei dieser Gelegenheit gedachte der Direktor 
noch einmal der Verdicnstc, die sich dieser hervorragende Schulmann um das Gedeihen 
dieser Rcalschule erworben hat; er wieś hin: auf die neue Disziplinarordnung fiir die 
Mittelschulen der Bukowina, die Verfiigungen betreffend die Uberwachung des Theater- 
besuches und der Quartiere der Schiiler sowie des Schulbesuches, auf die Teilnahme des 
Herrn Landesschulinspektors an der Ausarbeitung des Lehrplanes fiir die Landessprachen 
(1898), auf die Erwirkung der grofien Dotationen fiir die Lehrmittclsammlungen, die Er- 
weiterung der chemischcn und Neueinftihrung der praktisch-physikalischen Schiileriibungcn, 
auf die rechtzeitige Bewilligung zur Errichtung der notwendigen Parallelklassen, auf die 
neucn Konferenzausweisc, die Stipcndicn fiir die Fortbildung der Lchrer, die Anerkennungen 
und Beforderungen der Lehrpersonen und dankte insbesondere fiir die Untcrstiitzung, welche 
in den elf Jahren der Wirksamkeit des Herrn Landesschulinspektors Dr. T u m 1 i r z die 
Dircktion erfahren hat. Der Herr Landesschulinspcktor sprach Worte der Anerkcnnung fiir 
die Tatigkeit der Dircktion und des Lehrkorpers und schied mit den wiirmsten Wiinschcn 
fiir die fernere gedeihliche Entwicklung der Anstalt.

27. und 28. Dezember: Jubelfeicr der Abiturienten des Jalires 1879/80 (siche wcitcr 
unten).

1906, 30. Janner: Schlufi des I. Scmesters.
30. Janner bis 1. Februar: Privatistenprtifungen des I. Semestcrs.

3. Februar: Beginn des II. Semesters.
10. Marz: An diesem Tage hielt Herr Rene Del bost ,  einer Einladung des Prof. 

R o m a n o v s k y folgend, eine franzosische Rezitation mit Zugrundclegung des Rczitntions-
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hefles Fa; wahrend itn Jalirc 1904 Probcn der klassischcn Schriftstcller vom 17. Jahrhundcrte 
an zur Darbictung gclangtcn, fand dicsrnal das 19. Jahrhundert und besonders dic roman- 
lische Selmie besondere Berilcksichtigung. Dic Rezitationsheftc sowie der Eintrittsprcis 
wurde fiir cine groCcre Anzahl artncr Schiller aus der Schiilerlade bestritten. Beziiglicli 
der Vorbcrcitung der Tcxtc wurde der im Jahrc 1904 erprobte Vorgang eingcliallcn (vgl. 
den Aufsatz „Franzosische Rezitation an unserer Anstalt'” von Prof. Romanov sky  im 
Programm dieser Anstalt fiir 1903/4).

19. Mar z: unterrichtsfrei (Dircktorstag) aus Anlafi der bedeutenden Vermchrung der 
Untcrrichtstage, welche heuer das Zusammenfallen der Ostern des julianischen mit jenen 
des gregorianischen Kalcnders im Gefolge hatte.

26. Marz: inspizierte der hochwiirdigste Prałat Monsignore J. S c h m i c d den rom.-kath. 
Religionsunterricht.

9. A p r i 1: an dem IX. deutsch-óstcrreichischcn Mittclschultag in Wien nahm scitcns 
dieser Anstalt der wirklichc Lehrer Emilian U n i c k i  teil.

14. und 20. Mai: iiber Einladung des Dircktors und des Fachlchrcrs Dr. R. Sega lic 
bcelirte Hcrr Hofrat Universitatsprofessor Dr. Richard Pf i br am das chemische Institut 
der Anstalt mit seinem Besuche und wohnte auch dem Unterrichtc in Chemie in V. a 
und VI. a, b bci.

29. Mai bis 1. Juni: inspizierte der Fachinspektor Herr Landesschulinspektor Anton 
St ef anowi cz  aus Lemberg den gesamten Zeichenunterricht.

11. Juni: Beginn der schriftlichen, 15. der miindlichcn Versctzungsprufungen.
20. Juni starb der brave und fleiflige Schiiler der IV. a Klasse Emilian Dragi  nd a. 

Fricdc seiner Asche!
2. Juli: Dankgottesdienst und Zcugnisvcrtcilung.
2.-4. Juli : Privatistenpriifungen des II. Semesters.
5. — 14. Juli: miindliche Maturitatspriifungen.
16. und 17. Juli: Aufnahmspriifungen in die I. Klasse des kommenden Schuljahres.

Die lubelfeier der Abiturienten des Jahres 1879 80.
In dcm Berichtsjahre feierten zum crsten Maić seit dem Bestandc der Anstalt 

Abiturienten derselben das Fest ihres 25jahrigen Jubilaums nach folgendem Programm:
Am 27. Dezember 1905: Trauermesse in der armenisch-katholischcn Pfarrkirchc fiir 

dic vcrstorbenen Professoren und Kollegen; Besuch der Graber der vcrstorbencn Professorcn 
und des Kollegen Papr ocki  am Czernowitzer Friedhofe; Besuch der Oberrcalschulc, 
Vcrlescn des Katalogcs; gemeinsame photographische Aufnahme; Festbankctt.

Am 28. Dezember 1905: Friihschoppcn; Besichtigung der Stadt durch die von auswiirts 
cingetroffcnen Gastc und Kollegen; Besuch des Stadttheaters.

Am interessantesten gestaltete sich naturgemafi der Besuch der Anstalt, wo die 
crschicncnen Hcrren von dem gegenwartigen Direktor und dem aus jener Zeit noch im 
Dienste stehenden Professor und nunmehrigen Senior des Lehrkorpcrs Leon K i ri ł owi c z  
herzlich begrtifit und durch die Kabinette und Klassenzimmer geleitet wurden. Dic auf- 
tauchcndcn Erinnerungen der frohlichen Jugendzeit wurden erst recht lebhaft, ais dic 
Teilnchmer in der Direktionskanzlei die sogenannten Strafenbiicher ihrer Zeit fanden und 
der Katalog yerlesen wurde, der freilich bei den Namen einstweilen Verstorbener auch 
wehmutige Empfindungen ausldstc. Uber Ersuchen des Direktors schrieben nachstehcndc 
Hcrren ihre Namen in das Gedenkbuch der Anstalt: Alexander von Bal oscheskul ,  
Steuercinnchmer, Storożynetz; Ignatz D a n k n e r, Bankdirektor; Alexander Gawacki ,  
Eisenbahnadjunkt; Basil I w a s i u k, Professor an der Lehrerbildungsanstalt; Isidor K u g 1 c r, 
k. k. Post-Oberoffizial; Ing. Karl Lewi cki ,  Fabriksdirektor, Lemberg; Peter Romaszkan,
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GroGgrundbesitzcr, Klimoutz (RuGland); Stefan Romański ,  rOm.-kafli. Pfarrer; Heinrich. 
Stei n er, Bankdircktor; Dr. Paul S t e i n c r, GroGindustricllcr; Heinrich Wegcmann,  
k. k. Postver\valtcr; Adolf Spi erc,  Dampfsagenbesitzer; Heinrich Wiirfel ,  k k. Bau- 
Obcrkommissar; Ladislaus Zur kowski ,  k. k. Gendarmcrierittmeistcr, Suczawa.

Ans der Entfernung hatten nocli ihre kollegialcn Griific gesendet: Jakob F 1 i n k c r, 
k. k. Postkontrollor, Wien; Dr. Josef P o 11 i t z c r, prakt. Arzt, Bottuęani (Rumanicn); 
Eduard M ii 11 e r, Kultur-Oberingenieur, Wien; Richard Pastor,  Eisenbahnbeamtcr, Neu- 
titschein; Josef FrSnkel ,  Prokurist, Atjch (Sumatra); Dr. Gustav S c h i 11 i n g, k. k. 
Professor, Wien ; Emil Bur sz t yn,  Stationsvorstand, Stauding; Wilhelm Ung w e r, Kassen- 
rcvisor, Wien und Maier Kramer ,  Kommissionar.

Das am Abcnd des ersten Festtages im „Hotel Zentral" vcranstaltcte Bankctt vcr- 
cinigte die Teilnehmer unter fróhlicher Stimmung in kollcgialer Frcundschaft, die sic sieli 
ais cine der edelsten Friichte der Schulzeit, trotz so manchcr Gcgensatze des Lcbens, tren 
bewahrt haben. Aber auch der Anstalt, an der sie ihre Mittclschulbildung erworben haben, 
ilircr Lehrer und des vcrstorbcnen Direktors Dr. Korn gcdachten sie in chrcnder Weise.

SchlieGlich iibcrrcichte der Veranstalter dieser Jubclfeicr, Herr Bau-Oberkommissar 
H. Wiirfel ,  namens der Teilnehmer den Bctrag von 400 K ais Spcndc fiir den Kronprinz- 
Rudolf-Vcrein, mit dem Wunsche, daG die Zinscn dieses Kapitals, insbcsondcrc wenn 
dasselbe durch kommendc Kollcgentagc yermehrt werden sollte, bediirftigcn Abituricntcn 
der Anstalt, welche zum Zwecke des Bctriebes akadcmischcr Studien das Land vcrlassen 
miissen, ais Rciscgcld verabfolgt werden. Der genanntc Bctrag wurdc auf das Bukowincr 
Sparkassabiichel Nr. 93.757 angelegt. Den hochherzigen Spendern wird hiermit der warmste 
Dank der Anstalt ausgesprochen.

B. Betreffend das Innere der Schule.
1. Obligate Lehrgegenstande.

a) Lehrplan.
Der Unterricht in den obligaten Lehrgegcnstanden wird nach dem fiir nile Rcal- 

schulcn der diesseitigen Rcichshalftc giltigen Normallehrplan vom 23. April 1898 crtcilt. 
Infolge des Gesetzes vom 3. Mai 1898 hat aber das k. k. Ministerium fiir Kultus und 
Unterricht mit der Verordnung vom 3. August 1898 den Normallehrplan fiir dicsc Anstalt 
dahin modifiziert, daG in dcnselben anstatt des Englischen in der V. bis VII. Klassc die 
obligate zwcite Landessprache (nach Wahl der Eltern Rumanisch oder Ruthcnisch) in der 
1. bis VII. Klassc cingefiigt wurde. Einige infolge dessen notwendig gewordenc Ab- 
weichnngen von der den einzelnen Lehrgegenstandcn im Normallehrplan zugewiesenen 
wochentlichen Stundenzahl sind aus der folgenden Tabelle crsichtlich. Die zweite Landes
sprache wird in zwci Abtcilungen unterrichtet: Rumanisch fiir Rumancn und Rumanisch 
fiir Nichtrumanen, Ruthenisch fiir Ruthenen und Ruthcnisch fiir Nichtruthencn. Befreiungcn 
von dem Unterrichte in der zweiten Landessprache werden auf Grund des § 8 des zitierten 
Gesetzes durch das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht aber nur ausnahmsweise 
z. B. in dem Falle erteilt, wenn ein Schiller gezwungen ist von cincr anderen an dicsc 
Anstalt zu iibertreten und in den bcrcits absolyierten Klassen die zwcite Landessprache 
zu crlernen keine Gclcgenhcit hatte.
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Kitle andcrc Andcrung des Normallehrplanes verfiigt der Ministerialerlafi vom
11. Oklobcr 1904, Z. 20089, wornach in der ersten Klassc Arithmetik und Geometrie zu 
cincm Gegenstande vcrcinigt wurden.

Das gegenwartige Realsehulgesetz ist im XXXVIII. Jahresberichte, S. I - 10, die 
Durchfiihrungsvcrordnung vom 3. August 1898 im XXXV. Jahresberichte Scliulnachrichtcn 
S. 3 f. und der gegenwartige Lehrplan im XXXVIII. Jahresberichte S. 10— 58 abgcdruckt.1)

Die obligaten Lehrgegenstande nach ihrer wóchentlichen Stundenzahl.

Obligate Lehrgegenstande
I.

Wochcntlichc

II. III.
K 1

Stundenzahl

IV. V.
a s s c

in der 

VI. VII.

Zu
sa

m
m

en

Religionslchrc..................... 2 2 2 2 2 2 29 149

Deutsche Sprache................. 4 4 4 3-) 44 3 4 26

Franzósische Sprache . . . . 5'-') 5 5 42) 3 3 3 28

Zwcite Landessprachc . . . 49 3-') 39 32) 3a) 39 39 22 )

Geograpliie und Gcschichte 3 4 4 4 3 3 3 21

Mathematik......................... 4 3 3 3 5 4 5 27

Naturgcschiclite..................... 2 2 —

! 3

2 2 3 11

C h e m ie .............................. — 1 3 2 — 8

Physik.............................. - - 3 2 - 4 4 13

Gcomctrischcs Zcichncn . . - 2 2 3 3 3 2 15

Freihandzeichncn................. 4 4 4 4
3

2 3 21

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

Turncn.............................. 2 2 2 2 2 2 19 139

Zusammen . . . 31 -) 32-) 32-1 33-) 339 22 33 2279

') Der Lehrplan der Anstalt ist auch in cincr Scparatausgabe lim den Preis von 
30 h bcim Schuldiencr erhaltlich. Die Anschaffung dcsselbcn wird besonders den Privatistcn 
und extcrnen Schiilcrn anempfohlen, die sieli darin iiber den fiir ihre Priifungcn crforder- 
iichcn Lchrstoff der cinzelnen Klasscn informicren ktinnen.

-) Abwcicliend vom Normallchrplan.
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Der LehrstofF.
Der in den cinzclncn Gegenstandcn und Klassen vorgcschricbcne Lchrstoff ist in 

dcm obcn angcgcbcncn veroffentlichten Lehrplan enthalten. Dersclbe ergiinzt, bczw. modi- 
fizicrt sieli was dieses Schuljahr anlangt durch das Folgende:

1. Lehrstoff in der Religionslehre.
a )  Gr.-or.: I. Klassc: Altes Testament. II. Klasse: Neues Testament. III. Klassc: 

Glaubens- und Sittenlehre. IV. Klasse: Liturgik. V. Klassc: Allgemeinc und speziclle 
Glaubcnslehre. VI. Klasse: Sittenlehre. VII. Klasse I. Scmcstcr: Kirchcngcschichtc; 
II. Scmcstcr: Apologetik.

b ) ROm. - kath. : I. Klasse: Kurzgcfafite Glaubens- und Sittenlehre. II. Klassc: Altes 
und neues Testament. III. Klasse: Liturgik. IV. Klasse: Allgemeinc Glaubcnslehre.
V. Klassc: Besonderc Glaubenslehre. VI. Klasse: Sittenlehre. VII. Klasse: Kirchen- 
geschichte.

c )  G r. - k a t h.: Der gr.-kath. Religionsunterricht wurde den Schtilcrn dieser Konfcssion 
in 5 Klassen und zus. 2 woch. Stunden nach dem Lehrplan fiir den róm.-kath. 
Untcrricht erteilt. Lehrblicher waren: 1. Klasse: Toronski Katcchismus. II. Klassc: 
Altes und neues Testament. III. Klasse: Liturgik. IV. Klasse: Allgemeinc Glaubcnslehre.
VI. Klasse: Sittenlehre.

d )  Ev a ng e l i s c h e :  Der evangelische Religionsunterricht wurde den Sclnilern der 
gr.-or. Oberrealschule gemeinsam mit jenen der beiden k. k. Gymnasien und der
k. k. Lehrerbildungsanstalt in 3 Abtcilungen mit zusammen 6 woch. Stunden erteilt.
l. Abteilung (2 St.): Luthers klciner Katcchismus, erklart von Ernesti, III., IV. u. V. 
Hauptstiick. Biblischc Geschichte des alten und neuen Testamentes. —  II. Abteilung 
(2 St.); Bibelkunde nach Karl Brudniok. 111. Abteilung (2 St.): Glaubcnslehre. Nach 
Heinrich Palmer.

r) Mosai schc:  I. Klasse (2 St.): Urgeschichte der Mcnschheit, dic Patriarchcn, 
Geschichte Israels bis zur Gesetzgebung. Ziigc der Israelitcn durch die Wiiste. 
Hebraisch: Ausgewahlte Gebete. II. Klasse (2 St.): Moses Tod. Josua, Richter, 
Samuel, Sani, Dawid, Salorno. Erbauung des Tempcls. Hebraisch: 1. Buch Moses 
(ausgewahlte Kapitel). III. Klasse (2 St.): Von derTeilung des israclitischen Reichcs 
bis zur Geschichte Judaas unter Alcxander dem GroBen. Hebraisch: 2. Buch Moses 
(ausgewahlte Kapitel). IV. Klasse (3 St.): Geschichte der Juden bis Moses Mcndelsolin 
(inki.) Hebraisch: 5. Buch Moses (ausgewahlte Kapitel). V. Klasse (2 St.): Nach- 
biblische Geschichte bis zur Zerstorung des ersten Tempcls (inki.) Hebraisch : 
Ausgewahlte Psalmen. VI. Klasse (2 St.): Nachbiblische Geschichte von der Zcr- 
stbrung des ersten Tctnpels bis zur Lagę der Juden am Ende des Mittelaltcrs. 
Hebraisch: Ausgewahlte Psalmen. VII. Klasse (2 St.): Religionslehre: Offcnbarung. 
Vcrchrung Gottcs. Bedcutung der judischen Fcstc. Lebcnswandcl. Verh;iltnis zum 
Staat und zur Rcligionsgemeinde. Hebraisch: Ausgewahlte Kapitel aus Jesaia und 
Jeremia.

2. Lektiire in den modernen Sprachen.
«) Im Dc u t s c he n:  V. Klasse: Lessing, Philotas, Emilia Galotti, Minna von Barn- 

hclm; Schiller, Ausgewahlte Gcdichte. VI. Klassc: Lessing, Minna von Barnhclm ; 
Goethe, Gotz von Bcrlichingen, Egrnont; Schiller, Wilhelm Tell, Don Carlos. VII. 
Klasse: Lessing, Laokoon; Goethe, Iphigenie aut Tauris; Schiller, Wallenstcin, 
Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Wilhelm Tell, Don Carlos (priyat); Grillparzcr:
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Dic Alinfrau, Sappho (privat), Konig Ottokars Gliick uncl Endc, Shakcspearc, 
Julius Cacsar.

b )  Im F r anz os i sc hcn:  V. Klassc: Souycstre: Sous la tonellc. VI. Klassc: Souvestrc, 
Un philosophc sous les toits. VII. Klassc: Moliere, Le Misanthrope.

3. Tłiemen
zu den schriftlichen Aufsatzen in den obercn Klassen.

a .) I n  d . e \ u . t s c ł i . e r  S p i a c h e .

V. Kl assc A:  1. Hand und Fufi. (Ein Vergleich.) S. —  2. Erlkonig von Goethe und 
Erlkonigs Toclitcr von Herder. (Ein Vergleich.) H. —  3. Bitten, beten, bcttcln. (Einc 
Bcgriffscntwicklung.) S. — 4. Warum wird Kaiser Max I. der letzte Ritter genannt? H. 
-  ń. Der Winter ais Techniker. S. —  6. Die staatlichcn Verhaltnissc der Phaakcn. 

Nach Horners Odyssee. H. —  7. Was lehrt uns die Geschichte des Argonautcn- 
zuges ? H. — 8. Gold und Eisen. (Ein Vcrgleich.) S. —  9. Dic Vorziigc der Jugend- 
zeit. H. —  10. Lob der Muttersprache. Nach Schenkendorf. S. —  11. Beispiele von 
Vaterlandsliebe bei den Romern.

V. Kl assc B: 1. Woraus schlieficn wir, dafi die Erdc rund ist? S. — 2. Erlkonig von 
Goethe und Erlkonigs Tochter von Herder. (Ein Vergleich.) H. — 3. Der Herbst. 
(Eine Beschreibung.) S. —  4. Warum wird Kaiser Maximilian I. der letzte Ritter 
genannt? H. — 5. Schutzmittel der Tiere gegen die Winterkalte. S. — 6. Die staat- 
llehen Vcrhaltnisse bei den Phaaken. Nach Homers Odyssee. H. —  7. Was lehrt 
uns dic Geschichte des Argonautenzuges ? H. —  8. Der Direktorstag. Ein Brief. S. —
9. Die Vorziige des Jugcndalters. H. — 10. Wie wendet man die Ferien aut zweck- 
mafiige Weise an? S. — 11. Beispiele von Vaterlandsliebe bei den Romern. H.

VI. Kl assc A:  1. Das Kaiserin Elisabeth-Denkmal in Czernowitz. (Entworfen von 
Hcrrn Prot. Julius Złamał.) H. —  2. Gedankcn iiber die Siechenfiirsorge. S. —
3. Die beiden Musen. (Gliederung und Gedankengang.) H. — 4. Charakter Albas 
(nach Schillcrs „Don Karlos” und Goethes ,,Egmont“). S. — 5. Ideale. H. —
6. Nutzen der Lektiire. S.

VI. KI a s s e B: 1. Das Kaiserin Elisabeth-Denkmal in Czernowitz. (Entworfen von 
Herm Prof. Julius Złamał.) H. — 2. Gedankcn iiber die Armenfiirsorge. S. — 3. Der 
Ziirchersee. (Gliederung und Gedankengang.) H. - -  4. Charakter Egmonts und 
Oraniens. S. — 5. Ideale. H. — 6. Warum sollen wir fremde Sprachcn studieren? S.

VII. Kl asse A: l.Womit macht uns die Exposition zu Goethes Egmont bekannt? H. — 
2. VorteiIhafte Folgen der Entdeckung Amerikas. S. — 3. Wie weist Lessing nach, 
dafi die Schonheit bei den Alten das hochste Gcsetz der bildenden Kunst war? H.
4. Gcld ist ein guter Diener, aber ein boser Herr. S. —  5. Kulturyerhaltnisse in 
Óstcrreich zur Zeit der Babenberger. H. — 6. Stillstand ist Riickschritt. S. —
7. Welche Motive werden in der Exposition zu Schillers Piccolomini yorbereitet? H. —
8. Buttlers Abfall von Wallenstein. S. — 9. DerMcnsch bedarf des Menschen. H. —
10. Maturitatsarbeit. —  11. Prinz Eugcn von Savoyen ais Feldherr und Staatsmann. H.

VII. Kl asse B: 1. Womit macht uns die Exposition zu Goethes Egmont bekannt? H. —
2. Durcli welche Umstande wurde der Sittenyerfall der Romer begiinstigt? S. - -
3. Wie weist Lessing nach, dafi die Schonheit bei den Alten das hochste Gcsetz 
der bildenden Kunst war? H. —  4. Welche Rohstoffe liefern dem Menschen den 
Stoff zu sciner Bekleidung? S. —  Kulturyerhaltnisse in Óstcrreich zur Zeit der 
Babenberger. H. —  6. Kann uns zum Vaterland die Fremde werden? S. — 7. Welche
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Motive wcrden in der Exposition zu Schillers Piccolomini vorbereitet? H. -- 8. Was 
bedarf derMcnsch um gliicklich zu sein ? S. — 9. DerMenscli bedarf desMciischen. H. -- 
10. Maturitatsarbeit. — 11. Prinz Eugen von Savoycn ais Feldhcrr und Staatsmann. H.

"b )  I n  r - u L i 3 Q .a n I s c l i . e r  S p r a c ł i e .

V. Kl asse:  1. Caracteristica Iui Hogea Murad Pa§a. —  2. Viafa omului se aseamena 
cu floarca. —  3. Cuprinsul baladci poporale „Vulcanul“ de V. Alexandri. —  4. In- 
semnatatca riurilor mari. —  5. „lnserarea“, descriere dupa V. Carlova. —  6. Bucovina.
7. Iubirea dc patrie. Exemple din istoria cvului vechiu. —  8. Codrul fara via\a. 
Descriere dupa legenda „Grui Sanger“ dc V. Alexandri. —  9. Primavara.
10. Folosul tipariului. —  11. Prin ce s’a redicat §i prin ce a caijuf rcpublica romana?
12. Dupa munca Iunga odichna e buna.

VI. Klasse:  1. ętlin̂ a este puterea popoarelor. — 2. Caracterul literaturii poporanc 
romanc. —  3. Pentru ce sunt trebuincio§! soldafii ? —  4. Toata paserea pe limba sa 
piere. — 5. Cuprinsul prcdosloyici In cronica Iui M. Costin. —  6. Bucovina sub 
dinastia habsburgica. —  7. Cum if! vci a$terne, a§a vei dormi. —  8. Teritoriul 
locuit de Roman! si dialectele limbci romanc. —  9. Orb norocul la śnię alunecos 
la stare pe loc; grabnic §i de sirg pornitoriu la coborię. (Mir. Costin in Letopise(c).
10. Omul in lupta cu natura. —  Ambitiunea un mobil sprc bine §i spre ren.
12. Caracteristica Tudorei in drama istorica „Cctatca Neamtului" de V. Alexandri.

VII. Klasse:  1. Activitatea ęcoalei latiniętc in prima ei fasa. —  2. Radacina inve(aturii
este amara, dara dulc! sunt roadeie ei. — 3. Valoarea poetica a fondului §i a con- 
finutulu! poesiei „Altarul manastirii Putna“ de V. Alexandri in comparafie cu legenda 
raportata dc Ncculce. —  4. In ce consta adeveratul patriotism? -  5. Asaclii $i
Eliade. —  6. Expositia in drama „Despot Voda“ de V. Alcxandri. —  7. Nu este 
sarac cel ce n’are tata, ci cci ce n’are inyefatura (Mitrop. Antim Wireanul). -
8. Singele dc martir! e planta, ce rodcsce. —  9. Valoarea ętiinfelor. 10. Cat de 
buna $i frumoasa e pacea ! — 11. Ce umiar! folositoare au avut jocurile nationale 
la Greci? —  12. Tema de maturitate.

c )  I n  r - u . i i h . e n i s c h . e r  S p r a c h e .

V. Kl a s s e :  1. Hk poayHmi npnnoBipn-y: „Xto MacTHTt, toh Ypc" ? —  2. Caip mac
AraMOMHOHOM i Axhciłom. —  3 Hk posyMini lipmioBipKy: „IIomoskh, IIoiko ! IdofjM, ne- 
óoace!“ ? —  4. Con HaB3HKai‘. —  5. 06aora llipHa 1683. poicy. —  6. Hkhm uo.ioniK 
6 y i i MaKCHH ? — 7. by-p/in a a.io. —  8. >Ikhm xocen nip ormo ? —  9. r>i.: pomicu po 
pomKti ; a b eepopn r.Y aH*i TpomKH. —  10. KopoTKHH smict rpalepHi ,, A mu yni.7. —
11. H i; syjKiiHi .-sainflaro, no 'ip aaiai o.iyp-.KY ; sa CBoeio pipHWo rtieuiM cr.iii-niM 
iiypyicy. —  12. Horo Mos-KHa Bip iris.m naynuTH ca ?

VI. K  lasse:  1. Hhm oapaapae c a  nocTynoBaae A x n . ia  npoTMB Pe Krupa ? - -  2. Horny

to  .itopn, po .iHiu aiiipyTi. ca, saco/piTj. óeoYpy lipo noropy ? —  3. Cyp nap iioniepniiM 
y ppemiHX Kituituh. —  4. 3aaaiae o.ior.a ii ero ynorpetwiene. —  5 11]>ai-M.-iin■m.-i 
(da n Kupi a. —  6. O.itra m cthte  ,l,e poi;.i;nia o  cMepTL Iropa (IIcpeRip s c-rapopycrcoro). —  
7. lóipća EBpoiiH s MarOMe-raiiLCTBOM. —  8. !OnoHa b roeTax y Ko.ia. i), riiiicr
onepeTH ..i 1 aTa.iica IIo.vranica“. —  10. lliiimpail aaseYrpn .lYiniio yTpa-ry iiiik rniiodatiii 
3hck . —  11. Tepoft óhtbh  nip AcnepiiOM 21. i 22. siaa 1809, pony. —  12. Ko.inoiai a 
poHOBHiia (IIopiBiiane).

V1T. Kl a s s e :  1. Hor.iy to He poupe, hk ‘Hmoiuk sa pyate CTopomm. nip aiopiiii V
2. llepas B i p B a r a  nopae b  n y a c p Y  óLii.mo c p e p c T B  po i i o m o h h  nm posyH. - -  3. lllico.ia



-  80 -

a yKHTe. 4. Mara AutKH^oBa (xapaKTepncTnKa). — 5. Ha sircyio ncepTBy aBcTpHHCKim
B 0i'H  TO TO B  3a CB0K> BiraHHy. —  6 .  K h h j k k i i ,  a  k i  m b  f l . r a  H a u i o r  3 a ó a B H  w r a e M ,  M o r y T B  

CTATłf CH HaiUHMH npHHTe.lflMHf A*ie H HaillHMH Boporaam. — 7. Hkhh XOCeH HAM 3
c k  a a ? — 8. XapaKTepHCTHKa Isana E p y x o B G H K o r o  („MopHa Pa^a“). — 9. I t o  .u i x o , 

n o n e p e ^ y  3 h ; i t h , n ; o  h r m  b  c b b i t i  3 0 C T p iH G T t  c h . —  10 n o f l u ó y e M  b  icTopHi i i o -  

6i,ąoHocHi aBCTpHHCKi iiô iKM ? — 11. Maturitatsprufungs-Arbeit. — 12. Coh a cMepTt 
—  t o  c o ó i  ó p a T / i .

4. Lehrbilcher.
Das Verzeichnis der im Berichtsjahre werwendeten Lehrbiicher ist im yorigen 

Jahresberichte S. 96 bis 101 veróffentlicht worden.

b) Der Erfolg des Unterrichtes
ist ans dem Kapitel 111 2: Statistik der Schiller Punkt 7 (Klassifikation am Ende des 
Schuljahres 1905/6) ersichtlich.

c) Maturitatspriifungen.
Die Maturitatspriifung wird nach der Verordnung des k. k. Ministeriums fiir Kultus 

und Unterricht vom 7. April 1899, Z. 9452, abgehaltcn. Dieselbe erganzt sich durch den 
Min.-Erl. v. 28. Mai 1904, Z. 18.337, womit fiir diese Anstalt die Forderungen in der zweiten 
obligaten Landessprache normiert werden,*) durch den Min.-Erl. v. 23. Mai 1903, Z. 17.541, 
der die Abhaltung einer Wiederholungspriifung am Ende des I. Semesters fiir jcne Kan- 
didaten gestattet, die im yorangegangenen Herbsttermine nur in einem Gegenstande nicht 
entsprochen haben, durch den Min.-Erl. v. 22. Marz 1905, Z. 8437, betreffend die Ermittlung 
der Notę aus der Naturgeschichte und Chemie und den Min.-Erl. v. 9. Mai 1905, Z. 16.187, 
betreffend die Reprobationen auf Grund der schriftlichen Leistungen.

1. Nachtrag zum Schuljahre 1904 5.
Die Prufung im Herbst 1905 fand schriftlich vom 12. bis 16. September und miindlich 

unter dem Vorsitze des k. k. Direktors der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt Herrn 
Michael Ku s c h n i r i u k  am 22. und 23. September statt.

Der Prufung im Herbsttermine unterzogen sich 10 offentliche Schiller und 5 externe; 
aullerdem hatten 9 offentliche Schiller und 1 externer die Prufung aus je einem Gegenstande 
zu wiederholen, und zwar aus Rumanisch 4, Darstellende 3, Mathematik 1, Physik 1 und 
Naturgeschichte 1. Von den Gepriiften wurden 12 Offentliche und 1 externer fiir reif 
erklart und 4 Offentliche und 2 externe (letztere auf Grund der schriftlichen Leistungen) 
auf ein Jahr reprobiert. 3 offentliche Abiturienten und 3 externe erhielten die Bewilligung 
die PrUfung aus je einem Gegenstande am Schlusse des I. Semesters 1905/6 zu wieder
holen, und zwar aus Franzosisch 2, aus Mathematik 2, aus Deutsch 1 und aus Geographie 
und Geschichte 1.

Diese Wiederholungspriifung wurde schriftlich am 7. und miindlich unter dem 
Vorsitze des Direktors der Anstalt am 8. Februar abgehalten.

Hiebei wurden 3 offentliche und 2 externe fur reif erklart und 1 externer auf ein 
Jahr reprobiert.

*) Die fur diese Anstalt giltigen Bestitnmungen tur die Maturitatspriifung wurden im 
XL. Jahresberichte S. 20— 36 abgedruckt und sind auch in einer Separatausgabe beim Schul- 
diener der Anstalt urn 20 h erhaltlich. Die Anschaffung der Maturitatspriifungsvorschrift wird 
namentlich den Privatisten und externen Abiturienten empfohlen, die sich darin iiber die Forma- 
Iitaten bei der Zulassung und iiber die zur Priifung notwendigen Kenntnisse informieren konnea.
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Verzeichnis der im Septembertermin 1905 u. Februartermin 1906 fur reif erklarten Abiturientem
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i Dal mann Jakob ófftl. Sokało, Galizicn 7. Dez. 1883 9 reif Beamter

2 Dawidowicz Kajet. » Borusiang,
Rufiland 15. Aug. 1886 8 » Bergakadem.

3 Friedberg Karl. . Czernowitz 21. Febr. 1886 7 n
Akademie fur 
Bierbrauerei

4 Kocli Josef . . . ■ Unter-Stanestie 4. Aug. 1887 7 ”
Hocliscliule f. 
Bodenkultur

5 Kostyszyn Georg . ” Wien 28. Juli 1884 8 ” unbestimmt

6 Lorber Pinkas . . » Czernowitz 4. Aug. 1887 7 ■■ Technik

7 Meisner Bruno. . „ » 4. Juni 1888 7 „ »

,3 Lasar B. (Pauker) . - Wiżnitz 2. Jann. 1882 5 ”
Hochschule f. 
Bodenkultur

0 Schneider Markus . » Bojan 11. Febr. 1886 7 n Militar

U) Sobolewski Ladisl. Borenicze,
Galizicn 14. Sept. 1882 10 » Beamter

11 Stadler Moische L. » Budenitz 16. Dez. 1886 9 Technik
(Schiffsbau)

12 Tarnowiecki Sev. . ■■
Pa§cani,

Rumanien 1. Jann. 1885 9 ” Bergakadem.

13 Trebię Athanasius . » Rarancze 30. Juni 1881 7 ■ Beamter

14 Werbel Cliaim . . » Czernowitz 10. Jann. 1886 11 Technik

15 Zwilling Maxim. . »
Botu§ani,
Rumanien 2. Sept. 1888 7

16 Bergmann lsaak . Ext. Strzylcze,
Galizien 1. Okt. 1880 9 » Beamter

17 Simon sin Leizer . -
Focęani,

Rumanien 15. Jann. 1884 — - Handelsakad.

13 Yitcnco Isidor . . Broskoutz 9. Aug. 1883 7 Beamter
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Gesamtergebnis der Maturitatspriifungen betreffend das Schuljahr 1904/05.
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Óffentlichc . . 48 2 - —  — ; — 7 26, 8 i 3 ,| 44 4 — 4

Priyatisten . . 1 — i — 1 i - — i — — — - -  i  —  | —

Externisten . . 7 3 — -  i -  3 1 1 2 I! 3 4 - 4

Summę . . 56 5 1 -
|

-  1 3
I1

T  26; 9 { 5 i  47 8 —  8

1 1

') EinschlicBlich der wegen 4 schlechter schriftlicher Arbciten Zuriickgewiesenen.

2. Im Sommer 1906.
Die schriftliche Priifung fand vom 14. bis 19. Mai, die miindliche unter dem Vor- 

sitzc des k. k. o. o. Universitatsprofessors Dr. Mathias F r i e d wa g n e r  vom 5. bis
13. Juli statt.

Themen der schriftlicben Priifung.

I. Im  D e u t s c h e  n :
Wie kommt es, dali die Verdienste gro Ber Mann er oft erst nach ihrem Tode 

anerkannt werden 'i

2. I m F r a n z ó s i s c h e n :  
a) Uebersetzung aus dem Franzosisclien ins Deutsche:

W. Duschinsky, Choix de lectures expliquees, Seite 79—80 Durny, La Saint- 
Barthelemy, von „Pour desarmer les Protestants . . . .  et des bonnes graces du roi.“

b) Aus dem Deutschen ins Franzosische :
Dr. Max Banner, Deutscher Ubersetzungsstoff, Seite 90—91, Die Madchen und 

der Holzhauer.

3. Im  E u m a n i s c h e n :  
a) Abteilung fiir Rumanen:

Progresul Bucoyinei sub scutul Austriei.



b ) Abteilung tui- Nichtrumanen :
Ce placeri ne ofera fiecare anotimp ?

4. Im  R u t h e n i s c h e n :  
a) Abteilung fur Ruthenen :

Hk iioiihm.-ith cmo a Icyca Xpmn-.-i : „,1,,-uiTe uerajiK), Igo Kecapewr* ?

b) Abteilung fur Niehtruthenen:
I I jio ae.iYao i ero iio jk h t o k ,

5. In  d e r  M a t h e m a t i k :
Gruppe A : 1. 2 log (x + y) — log y  =  0 65321 -T log y 

log (x — y) =  — 1.
2. In einer Kugel mit dem R =  15 cm sind iiber dem Schnittkreise mit dem 

Radius r =  12 cm nach beiden Seiten gerade Kegel errichtet, dereń Spitzen in der 
Kugelflache liegen ; es soli der Inhalt und die Mantelfłache diesel- Kegel bereclmet 
werden.

3. Die Gleichungen der Seiten eines Dreieckes sind:
3 x + I y — 75 =  0
4 x — 3 y  50 =  0
3 x — 4 y — 43 =  0

Wie lautet die Gleichung des dem Dreiecke eingeschriebenen Kreises ?
4. Von einem Dreieck sind gegeben a 4- b =  41 ; oc —  [3 =  30° 29' 12" und der 

Radius des dem Dreieck umgeschriebenen Kreises R =  10r’/G. Man lose das Dreieck auf.
Gruppe B : 1. Jemand will durch 21 Jahre immer zu Beginn des Jahres eine 

bestimmte Summę einzahlen, damit nach Ablauf diesel-Zeit er durch 8 Jahre hindurch 
eine jahrliche, am Ende jeden Jahres fiillige Rente von 600 K geniefien konne. Wie 
grofi mub die Einzahlung sein, wenn 4Va°/o Zinseszinsen gerechnet werden und der 
erste Rentenbezug am Ende des 22. J ahres stattfindet'!

2. Winkel, Seiten und Flacheninhalt eines Trapezes zu berechnen, von welchem 
die Parallelseiten a und b (a j>  b), die Summę der beiden anderen Seiten s =  e +  d 
und der Unterschied der an a liegenden Winkel a —  ,3 =  J gegeben ist. | a ist der 
Winkel zwischen a und d], Allgemein zu losen, dann auszuwerten fur a = 4 0  dm, 
b =  30 dm ; c -* d =  s == 25 dm, a —  [3 =  3 =  21° 11' 10".

3. Eine regular-zehnseitige Pyramide hat ais Hohe 39 cm ; jedes Seitendreieck 
enthiilt an der Spitze einen Winkel von 18°. Man berechne a) den Neigungswinkel 
zweier Seitenflachen, b) den Inhalt der Pyramide.

4. Beide Astę der Hyperbel: 2 x a y 8= 1 6  werden von einer Parabel beriihrt, 
dereń Scheitel mit dem Ursprung und dereń Achse mit dem positiyen Teile der 
Y Achse zusammenfallt. Wie lauten die Gleichungen der beiden Kegelschnitten ge- 
meinsameu Tangenten und Kormalen und wie groli ist der Inhalt jenes Fliichen- 
sttickes, welches von diesen Normalen und dem zwischen ihnen liegenden Parabel- 
bogen begrenzt ist ?

Gruppe C : 1. In einer arithmetischen Reihe von der Diflerenz 4 ist die Summę 
der ersten n Glieder =  720; addiert man noch 10 Glieder dazu, soerhaltman die Zahl 
1680. Wie heifit die Reihe ?

2. Man bestimme den Winkel x aus der Gleichung:
24 sin x + 7 cos x =  25.
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3. Dei- Halbmesser R einer Kugel ist so in zwei Stilcke geteilt, dafi das am 
Mittelpunkte anliegende Stiick die mittlere geometrische Proportionale zwischen dom 
zweiten Stilcke und dem ganzen Halbmesser ist. Durch den Teilpunkt ist eine Ebene 
normal auf diesen Halbmesser gelegt und in dem grofieren der so entstandenen 
Kugelabschnitte (Segmente) ist eine vierseitige regelmafiige Pyramide eingeschrieben, 
dereń Spitze in der KugelHache liegt. Man suche das Volnmen diesel- Pyramide.

4. Von den beiden Kegelschnitten:
x3 -f y 2 = 1 6  und 25 y 2 + 9 x2 =  225

suche man die Schnittpunkte und aucli den Scłmittwinkel der beiden Kegelschnitte 
fur denjenigen Schnittpunkt beider, dessen x und y positiy ausfiillt.

6. In  der dar S t e l l e  n den G e o m e t r i e :
1. Ein gleichseitiger Kegel ist zu konstmieren, wenn ein durch seinen Scheitel 

S gehender Schnitt, ais gleichschenkliges Dreieck durch seine Projektionen gegeben 
ist; a (3. 3, 10); b (3, 59, 63) ;  S (7-2, 15, 5'9).

2. Es ist der Schlagschatten zu bestimmen, welchen ein Dreieck p (6'5, 8, 10'5) 
i| (1. 2, 8'5) r (4'5, 9 5, 6) auf die gerade guadratische Pyramide S wirft. Die Basis 
der Pyramide liegt in der horizontalen Projektionsebene a (0, 2, 7) c (0, 5-5, 3\5). 
Die Spitze wirft ihren Schatten in die Axe.

3. Es ist eine Kugel zu konstruieren, welche durch drei gegebene Punkte 
a (2, 2, 8) b (5, 3, 2'5) c (1, 6, 4.) gebt und die horizontale Projektionsebene beriihrt.

Ergebnis der Maturitatspriifung im Sommertermlne 1906.
Schriftlicli gepriift wurden 51 Offcntliclie Schiller und 12cxt,erne, davon zum zweiten 

Małe 2 offentliche und 6 cxterne; 6 offentliche Schiiler und 2 externe blieben krankheits- 
halber, 2 offentliche Schiiler wegen ungeniigender Semestralnoten zuriick; 3 Externisten 
wurden auf Grund der schriftlichen Arbeitcn auf 1 Jahr reprobiert.

Dahcr gelangten 43 offentliche und 7 extcrne Abiturienten zur miindlichen Priifung. 
Von diesen erhieltcn das Zeugnis der Reife mit Auszeichnung 4 offentliche Schiiler, das 
Zeugnis der Reife 29 offentliche Schiiler und 3 externc und die Bewilligung, die Priifung 
aus einem Gegenstande nach den Ferien zu wiedcrholcn: 10 Offentliche und 4 externe; 
Von diesen Wiedcrholungspriifungen entfallen je eine auf Franzosisch, Mathematik, Physik, 
die iibrigen auf Geographie und Geschichtc.

Verzeichnis der im Sommertermin 1906 fiir reif erklarten Abiturienten.
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t Allcrhand Joscf H. . offtl. Berhometh a./P. 17. Juli 1885 7 reif Technik

•> Auslander Moses H. - Czernowitz j  4. Aug. 1886 7 reif m. 
Ausz. -

3 Axelrad Abraham . - Stawczan 1880 5 reif Handelsakad.



— 94 —

Tc N A M E

Óf
fe

nt
l. 

Si
-li

iil
er

, 
Pr

iv
at

is
t 

od
cr

 
Ex

te
rn

is
t G c b u t s-

c
cc

OJ
ĆC"Oc Re

al
sc

hu
- 

n 
Ja

hr
en

T3
cc

Gcwahlter
Bcruf

s .O
c~

Ort Datum ■3
co

H  C
O
O

Oś

4 Axelrad Hermann . offtl. Czernowitz 12. Mai 18811 4 reif Elektrotcchn.

5 Barylewicz Rudolf . » Itzkany 11. Dez. 1887 8 »
hiochsehulc f. 
Bodcnkultur

li Birnbaum Chajm W. »
Suszczyn
Galizien 15. Febr. 1887 7 reif m. 

Ausz. Technik

7 Blasenstein Israel . Kuty, Galizien 9. Sept. 1886 4 reif Philosophie
(Naturw.)

8 Bleiberg Leib . . » Czernowitz 8. Dez. 1886 7 reif m. 
Ausz. Elektrotcchn.

9 Buchbinder Eisig . » » 21. Noy. 1886 7 reif Technik

lu Dragatin Edmund . »
Bukarest,
Rumanien 27. Jann. 1885 9 - -

11 Eberle Karl Viktor . » 4. Apr. 1886 8 -
Konsular-
akademie

12 Eidingcr Ernst . . » Gola, Kroatien 22. Juli 1888 6 ” Elektrotcchn.

13 Feuer Eisik . . . » Czernowitz 31. Dez. 1887 8 » Technik

14 Frcicr Leib . . . ■
Kolomea,
Galizien 18. Nov. 1886 8 - Exportakad.

lf) Frcnkel Bernhard . » Warna 8. Juli 1888 7 » -

lii Haber Leon . . . -
Siemekowce,

Galizien 8. Juni 1885 7 » -

17 Heitner Max . . . Czernowitz 18. Dez. 1886 8 -
Akademie der 
hild. Kiinste

18 Hubert Leiser . . » 20. Mai 1886 7 » Exportakad.

li Josef Avram . . . ”
Bukarest,
Rumanien 24. Jann. 1887 8 ” Technik

21 Kimmelmann Abr. . ” Bukschoja 14. Juli 1888 7 ” Jus

31 Kliigcr Aron . . . » Czernowitz 2. Apr. 1886 8 ” Technik

2'i Kommer Emil . . - 16. Apr. 1889 7 " E xportaknd.

■r. Lublin Chuna Schl. » Tłuste, Galizien 14. Juni 1882 10 » Beamter

24 Martin Josef . . .
1

■
Deggcndorf,

Bayern 22. Aug. 1888 8 - Technik
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25 Poloni Jean . . . offtl. Bukarest
Rumanien 19. Juli 1886 7 reif Berga kad.

2i; Rosen(faic Moriz .. Buzen,
Rumanien 21. Dcz. 1887 7 - »

27 Schechter Markus . ”
Torskie,
Galizien 30. Mai 1887 7 reif m. 

Ausz. Elektrotechn.

28 Schwarz Hermann . - Czernowitz 2. Mai 1888 8 reif Technik

2!l Schwarz Kalman » 27. Aug. 1886 8 •> -

.'!() Schwarzfcld Mendel » 4. Febr. 1886 7 I iaudelsakad.

:si Suck Leopold . . ■ - 15. Nov. 1885 i) - Technik

M2 Tanncnzapf Heinrich •> 20. Okt. 1887 8 » Beamter

•Ti Tarnawski Kornel . Werenczanka 2ii. .Inni 1886 4 „ Technik

;;i Antonowicz Nikol. . Ext. Skeja 6. Dcz. 1887 (i -
Hochschulc f. 
Bodenkultur

:i:> Goldschmied Motie » Samuszyn 30. Dcz. 1882 8 - Technik

:5i» Hluęcu Nikolaus •• Czernowitz ,12. Nov. 1881 8 - »

2. Nicht obligate Lehrgegenstande.
a) Orgamsation.

1. Gesang.
I. Kurs (in 2 Abteihingcin mit woch. je 1 Stnnde): Notenlescn mit deutscher und 

italienischer Benennung, Tonbildung, Skaleń und Intervalle, rhythmische Singubungcn nach 
der Chorgesangsschule von H. Fiby. •

II. Kurs (woch. 1 Stunde): Vierstimmige gemischte Chore aus Fibys Chorliederbuch,
11. Teil. H. Homer .

2. Gr i ech.  - orient.  Ki r chengesang.
1. Kurs (wóch. 1 Stunde): Elemente aus der allgemeinen Musiklehre, Skaleń- und 

IntcrvaIIubungen, rhythmische Singubungcn nach H. Fibys Chorgesangsschule, I. Teil.



II. Kurs (woch. 1 Stunde): Einiibung vierstimmiger liturgischer Gesange fur gemischten 
und Mannerchor, insbesondere Dr. Eusebius Mandyczewskis vicrstimmigc Liturgie in 
F-Dur fur gemischten Chor mit rumanischem Texte, sowie Georg Mandyczewskis 150. Psalm 
fiir Mannerchor mit kirchenslavischem Text. Georg Mandyczewski.

3. R o m. - k a t h. Ki rchengesang.
Woch. 1 Stunde: Es wurden vierstimmige gemischte Chore (nach Paukcr und Langer. 

Gcsangsbuch zum Gebrauche beim katholischen Gottesdienste an Mittelschulcn) einstudiert 
und beim Schulgottesdienste zur Auffiihrung gebracht. H. Hor n er.

4. St enogr aphi e.
(fiir Schiiler der IV. bis VII. Klasse)

I. Kurs (woch. 2 Stunden): Wortbildungs- und Wortktirzungslehre. Einschlagige Lese- 
und Schreibiibungen.

II. Kurs (wdcli. 2 Stunden): Vollstandige Theorie der Satzkiirzung. Kamm crschrift
Lese- und Schreibiibungen. K. M a x i m o w i c z.

5. Engl i sc he Spraćh e.
(in der IV. bis VII. Klasse mit je 2 St. wochcntlich.)

IV. Klasse: Laut- und Leselehre. Regclmafiige Formenlehrc. Einfache Zusammcn- 
hangende Lescstiickc ais Grundlagc fiir elementare Sprcch- und Schreibiibungen. Im 1. Se- 
mester 3 Diktate, im II. Semester 3 Diktate in Verbindung mit 3 Schularbeiten. —  V. Klasse: 
Erganzung der Formenlehrc, das Wichtigste aus der Syntax. Erzahlcnde und beschreibende 
Prosa, lcichte Gedichte. 3 frcie Diktate in Verbindung mit 3 Schularbeiten in jedcm 
Semester. - VI. Klasse : Erganzung der Syntax. Geschichtliche Prosa, schwierigere Gedichte. 
3 Schularbeiten im Semester. —  VII. Klasse: Wiederholung der Grammatik. Rednerische 
und reflekticrende Prosa, cpische und dramatische Poesie. 3 Schularbeiten im Semester.

A. R o m a n o w s k y.

6. P o 1 n i s c h e Sprachc.
Der Unterricht in der polnischen Sprachc wurde den Schiilern polnischer Nationalitat 

am k. k. I. Staatsgymnasium nach dcm im XL. Jahresbcrichtc S. 42 f. yeroffcntlichtcn 
Lehrplan und an der Hand nachstehender Lehrbiicher erteilt:

I. Kurs: Małecki, gramatyka, 9. Aufl. Próchnicki-Wójcik, Lescbuch, 3. Aufl.
II. Kurs : Małecki, gramatyka. Czubek-Zawilinski, Lescbuch, 2. Aufl.
III. Kurs: Tarnowski, Lesebuch, I. Teil, 2. Aufl.
IV. Kurs: Tarnowski, Lesebuch, II. Teil, 2. Aufl.

P. K u m anowsk i, Profcssor am k. k. II. Staatsgymnasium.

7. Ub u n g e n  im chemi schcn Sc hi i l er l ab or at or i a m.
(Fiir Schiiler der V. bis VII. Klasse in 3 Kursen zu 2 Stunden wochentlich).

Im I. Kurs wurde der Unterricht in der Weise vorgenommen, daB an 15 Schiiler 
nach vorausgegangener genauer Einiibung der Spezialreaktioncn 200 Proben, an welchen 
der systematische analytische Gang cingciibt werden konnte, ausgetcilt wurden. Diese 
Proben schlossen sich nach Tunlichkeit an den theoretischen Vorgang in den Unterrichts- 
stunden der V. Klasse an. Im 11. Kurs, wo ebenfalls 15 Schiiler arbeiteten, wurden 225 
Proben (jedem Schiiler 15 Proben) yerteilt. Aus der organischcn Analyse wurden vor-



genommen: Reaktionen mit Cyaniden, Jodoform und Chloroform, Aldehyd, Oxalsauren, 
Esterbildung.

Die Titriermethode wurde an den einfachsten Beispielen der Alkalimetrie, Acidimctrie, 
Oxydimetrie und Jodometrie erlautert.

Uberdies wurde nach Tunlichkeit auch so praparativ gearbeitet, daB im i. Kurs an- 
organische Praparate (Chromate, Bicliromate, Sulfide, Oxyde und Carbonate) wahrend im
II. Kurs organische Praparate (Complexe, Salzc des Cyans, Ameisensaurc, Nitrobenzol, 
Anilinchlorhydrat, Oxalsaure) hergestellt wurden.

Mit den bestarbeitenden Schiilern des 11. Kurses wurden die Uberfiihrung der Starkę 
in Traubenzucker, die Verseifung eines Fettes und die Aufspaltung des Amigdalins mittels 
Emulsin vorgenommen. Dr. R. S e g a 11 c.

8. Pr a k t i s c h - p h y s i k a l i s c h e  Schi l l er  ubungcn.
Fiir diesc mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 

28. September 1805, Z. 34905, probeweise fiir das Schuljahr 1905 6 gestattetcn Ubungcn 
wurden zwei Kursę eingerichtet. In dem ersten, der Unterstufe, arbeiteten die Schiller der
III. und IV. Klasse, in dem zweiten, der Oberstufe, jene der VI. und VII. Die Schiller 
iibtcn entweder regellos oder in gleicher Front. Die letzgenannte Arbeitsweise kam jedoch 
weniger zur Geltung, da es vielfach noch an den notwendigen Apparaten mangclt. 
Gewdhnlich wurden Gruppcn von 2 bis 3 Schiilern gebildet, die sich an eincr Ubung be- 
teiiigten. Der Besuch der Ubungcn war ein selir guter, das Interesse allgemcin. Der 
Ubungsstoff war lolgcnder:

Unterstufe.
A. Mechani k:  1. Versuche mit dem Krafteparallelogramm. —  2. Schwerpunkts- 

bestimmung an Pappefiguren. —  3. Fallrinne. — 4. Hebel. —  5. Wagen yerschiedener 
Korper. 6. Rollen, Flaschenzug, Wellrad. — 7. Schiefe Ebene. —  8. Pendel. — 9. Kom- 
munikationsgcfaBe. — 10. Ubungcn mit der Wasserwage. —  11. Bodendruck, Segners 
Wasserrad. —  12. Bestimmung des spezifisclien Gcwichtes fcster und fliissiger Kćirper, und 
zwar mit der hydrostatischen Wagę, mit der U-Rohre und dem Araometer. —  13. Torri- 
cellischer Versuch. — 14. Priifung des Boyleschen Gesctzes. —  15. Versuche mit der 
Verdiinnungs- und Vcrdichtungsluftpumpe (Blasensprcngen, Luft im Wasser, Sieden, 
Heronsball u. a.). — 16. Pumpen, Feuerspritze, Heber.

B. Ak us t i k :  17. Scheibensirene. — 18. Tonhohe einer Saitc (Monochord). — 
19. Stimmgabel (Rcsonanz, Mittonen). — 20. Chladnis Klangfiguren.

C. Warni e:  21. Ftillung eines Thermometers. — 22. Anfertigung eines Metall- 
thermometers. —  23. Ausdehnung fester, fliissiger und gasformiger Korper. —  24. Spezi- 
fische Wartne des Hg. —  25. Schmelzwarme des Eiscs. —  26. Kaltemischung, ktinstliches 
Eis. — 27. Verdampfungswarme des Wassers. — 28. Sieden. — 29. Warmcleitung (Ab- 
kiihlung einer Flamme, Wasser ais schlechter Leiter). —  30. Lokomotivc.

D. Magnet i smus:  31. Grundversuche mit Magneten. — 32. Dcklination und 
Inklination. —  33. Anfertigung einer Magnetnadel.

E. E l e k t r i z i t a t :  34. Grundversuche (positiv und negativ elektrische Korper, 
Anziehung und Abstoflung etc.). —  35. Versuche mit der Elektrisiermaschine. — 36. An- 
fertigurrg eines clektrischen Pcndels und eines Elektroskopes. - -  37. Anfertigung einer 
Leidcnerflasche und einer Blitztafel. — 38. Versuche mit solchen. —  39. Anfertigung eines 
clektrischen Flugrades. — 40. Zusammenstellung verschiedener galvanischer Elcmente. — 
41. Elektrolyse des Wassers, Galvanoplastik. — 42. Strom- und Magnetnadel. —  43. Her-



stellung eincr Klingel-, Telegraphen- und Telephonleitung. —  44. Induktionsversuchc. —
45. Anfertigung eines Wagner’schen Hammers.

F. O p t i k : 46. Anfertigung eines Silberspiegels. —  47. Nachweis des Reflexions- 
und Brechungsgesetzes. —  40. Versuche mit spharischen Spiegeln und Linsen (Bild- und 
Gegenstandsweite, Brennweite). —  49. Winkelspiegel. —  50. Camera obscura. — 51. Prisma.

0 berstufe.
A. Mechani k:  1. Obungen mit dem Nonius und Mikromcter. —  2. Bcstimmung 

des Kriimmungsradius einer Linse mit dem Spharometer. -  3. Wasserwage. —  4. Hori- 
zontaler Wurf mit Diagramm. — 5. Fallmaschinc und Fallrinne. —  6. Ubungen an einem 
Univcrsalgestell ftir Mechanik (Krafteparallelogramm, Hebelgcsetze). —  7. Ubungen mit der 
Wagę (genaues Wagen ycrschiedener Korper, Dicke eines Dralites, liclite Weite einer 
Kapillarróhre, Volumen eines Pyknometers u. a.). —  8. Anfertigung und Eichung einer 
Federwage. —  9. Bestimmung der Arbeitsgrofle bei einigen Maschinen (Rollen, schiefe 
Ebene, Kcil). —  10. Standfestigkeit. —  11. Pendel. —  12. Fliehkraft. —  13. Fnndamental- 
versuche mit Fliissigkeiten (Fortpflanzung des Druckes, hydraulische Presse, Boden- und 
Seitendruck, Kommunikation, Turbinę, Piezometer). —  14. Dichtebestimmungen bei einigen 
festen und fliissigen Korpern (Hydrostatische Wagę, Pyknomctcr, Araometer). —  15. Ka- 
pillaritat (Plateaus Netze, Kapillarelevation und Kapillardepression). —  16. Ostnosc. -  
17. Grundversuche der Gaslehre (Torricellischer Versuch, Ubung in barometrischcn Able- 
sungen, Luftpumpcn). —  18. Priifung des Boyle’schen Gesetzes ftir '/.,— 3 Atm.

B. A k u s t i k : 19. Versuche mit den Wellenmaschincn von Mach und Fessei. - 
20. Monochord. —  21. Chladnis Klangfiguren. —  22. Versuchc mit Pfeifen. —  23. Inter- 
ferenz des Schalles (Interferenzrohre, Schwebungen).

C. War me: 24. Ftillung eines Thcrmotneters. —  25. Anfertigung eines Mctall- 
thermometers. —  26. Priifung der Fundamentalpunkte einiger Thermometcr. —  27. Ver- 
gleichung einiger Thermometcr mit einem Normalthermometer. —  28. Bestimmung der 
spezifischen Warme einiger Korper (Blei, Eisen, Messing, Quecksilber, Terpcntinól). —  
29. Schmelzpunkt und Schmelzwarme von Eis und Paraffin. — 30. Erstarrungsverzug des 
unterschwefiigsauren Natrons. —  31. LOsungswarme des Salmiaks. — 32. Sicdcpunkts- 
erhohung des Wassers durch Salze. —  33. Spannkraft von Dampfcn. —  34. Bestimmung 
der Luftfeuchtigkeit mit Chlorkalziunr, dem Psychrometer und Hygrometer von Danieli.

D. Ma g n e t i s mu s :  35. Magnetische Grundversuche. —  36. Bestimmung der 
magnetischen Deklination und Inklination.

E. E 1 c k t r i z i t a t : 37. Grundversuche. —  38. Versuche mit der Holtz’schen In- 
fluenzmaschine. -  39. Dichte der Elektrizitat auf einem unregelmafiig gcstaltetcn Korper. —  
40. Potentia! eines solchen. —  41. Versuche mit dem elektrischcn Lichtbogen. —  42. Elektro- 
łyse, Voltameter. — 43. Priifung einer Tangentcnhussole mit einem Atnpere- und einem 
Voltameter. - -  44. Stromarbeit und Stronwcrbrauch in Gltihlampen (Mechan. Warmeaqui- 
valent). —  45. Widerstandsmessung mit der Wheatstoneschen Briicke. —  46. Anfertigung 
eines Flussigkeitswiderstandes. —  47. Elektromagnetische Versuchc. —  48. Telegraph. — 
49. Induktion. —  50. Telephon und Mikrophon. —  51. Thcrmostrome.

F. O p t i k : 52. Priifung der Spiegei- und Linsenformel. —  53. Brennweiten von 
Spiegeln und Linsen. —  54. Spektralanalyse. —  55. Radiometcr. —  56. Polarisationsvjersuche 
mit dcm Norrcmberg’schen Apparat und der Turmaiinzange. —  57. Bcugungsversuche.

N. S 1 u s s a r i u k.
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b) Die Starkę des Besuches
im einzelnen und im ganzen nach dem Stande am Schlusse des Schuljahres ist aus dcm 
Kapitel III 2 Statistik der Schiller Punkt 9 zu crsehen. Hicbei ist in Betracht zu ziehen, 
daB allc Freifacher nur am Mittwoch und Samstag nachmittags unterrichtet werden und 
ein Schiiler daher nur zwei, hochstens drei Freifacher besuchen kann.

Kundmachung, betreffend das Schuljahr 1906 7.
I. Eroffnung des Schuljahres.

Das Schuljahr 1906/7 wird am 4. September 1906 um 8 Uhr friih mit, dem 
heiligen Geistamte eroffnet werden. Nach dem Gofctesdienste haben sich alle Schiller 
in ihren Klassen zu yersainmeln, wo die Verlesung der Disziplinarordnnng stattfindeu 
und der Stundenplan bekanntgegeben werden wird. Der regelmafiige Unterricht wird 
am 4. September um 3 Uhr nachmittags beginnen.

II. Aufnahme in die I. Klasse.
Die Aufnahme in die 1. Klasse findet am 16. und 17. Juli und am 1. und 3. 

September statt. Die A n m e l d u n g e n  zur Aufnahme in die I. Klasse im Herbst- 
termine schliefeen am 3. September um 10 Uhr yormittags. Die neueintretenden 
Schiller haben sich an einem der genannten Tage in Begleitung ihrer Eltern oder 
dereń Stellyertreter zwischen 8 und 10 Uhr yormittags in der Direktionskanzlei zu 
melden, durch Vorlage des Tauf- oder Geburtsscheines nachzuweisen, dali sie das 
10. Lebensjahr schon yollendet haben oder bis Ende des Kalenderjahres yollenden 
werden, und falls sie aus einer offentlichen Volkssehule kommen, ein vom Leiter 
dieser Schule ausgestelltes Frequentationszeugnis mitzubringen, in welchem die Koten 
aus der Religionslehre, aus der deutschen Sprache und aus dem Rechnen enthalten 
sincl. Vor der Beibringung eines legalen Tauf-oder Geburtsscheines kann kein Schiller 
zur Aufnahmspriifung- zugelassen werden. Werden statt des Fretjuentationszeugnisses 
die Schulnachrichten yorgelegt, dann miissen in diesen die Leistungen in der deut
schen Sprache durch ei ne N o t ę  bezeichnet sein und haben dieselben die Bemerkung 
der betreffenden Schulleitung zu enthalten: „Hat seinen Abgang an eine Mittel- 
schule angemeldet." Aus der dritten Klasse, d. h. dem 3. Schuljahr einer Volksschule 
kann kein Schiller in eine Mittelschule ilbertreten. Die Eltern liahen bei der Anmel- 
dung die Muttersprache ilires Sohnes und jene Landessprache (Rumanisch oder Ru- 
thenisch) anzugeben, die derselbe an der Anstalt ais obligaten Gegenstand lernen 
soli. Ueber die wirkliche Aufnahme entscheidet die Aufnahmspriifung, die u u r an 
den oben genannten Tagen, und zwar schriftlich von 10 bis 12 TJln- yormittags und 
miindlich von 3 bis ó Uhr nachmittags stattfindet.

Beziiglich der Aufnahmspriifung fur die I. Klasse gelten folgende Bestimmungen :
1. Die Aufnahmspriifung aus der Religionslehre ist nur miindlich, aus der 

deutschen Sprache und dem Rechnen schriftlich und miindlich yorzunehmen.
2. In der Religion werden jene Kenntnisse yerlangt, die in den ersten vier 

Klass=n der Uolksschule erworben werden konnen.
3. In der deutschen Sprache wird yerlangt: Fertigkeit im Leseu und Schreiben 

(aucli der lateinischen Schrift), Kenntnis der Elemente der Formenlehre und Fertig
keit im Analysieren einfach bekleideter Siitze.



4. Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in ganzen Żabien 
notwendig.

5. Die Analyse einfaoh bekleideter Siltze und die Losung von Textaufgaben 
wird auch bei der sehriftlichen Priifuug yeriangt.

Eine Wiederholuug der Aufnahmspruiung in die I. Klasse an einer und derselben 
oder an einer anderen Mittelschule mit der Reehtswirksamkeit fur das uninittelbar fol- 
gende Schuljahr ist infolge hohen Ministerialerlasses vom 2. Janner 1886, Zl. 85j 
unzulassig.

Eine unter falsohen Angaben ersohlichene Aufnahme bat die Entfernung des 
Schillers von der Austalt zur Folgę.

III. Aufnahme in die II. bis VII. Klasse.

Schiller, die der gr.-or. Oberrealschule noch nicht angehoreu und in eine liohere 
ais die I. Klasse eintreten wollen, haben sieli am 29., 30. und 31. August zwischen 
10 und 12 Uhr yormittags bei der Direktion zu melden, den Tauf- oder Geburtssehein 
und die Studienzeugnis.se vorzulegen und nachzuweisen, dali sie ihren Abgang von 
der friiheren Anstalt orduungsmafiig angemeldet liaben.

Ain 1. September werden Anmeldungen zu Aufnahmsprufungen in holiere 
Klassen nicht mehr entgegengenommen.

Schiller, welche ihre Studien unterbrochen haben, mussen zufolge Ministerial
erlasses vom 6. Oktober 1878, Zl. 13510. auch wenn sie durch Wiederholuug der Klasse 
ihre Studien lortsetzen wollen, sich einer Aufnahmspruiung unterzieheu. Fiir jede 
Aufnahmspriifung in eine hohere ais die erste Klasse ist im vorhinein eine Taxe 
von 24 K zu erlegen.

Die Aufnahmsprufungen, sowie die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen 
werden am 1., 3. und 4. September abgehalten werden. Daher mussen auch die An
meldungen zu den Nachtragspriifungen schon am 31. August erfolgen. Die diesel' 
Anstalt schon angehorenden Schiller haben sich am 1., 2. oder 3. September zwischen 
10 und 11 Uhr yormittags behufs ihrer Konskription in ihren Klassenlokalen einzu- 
finden. Doch kann ihre Einschreibung nur dann wirklich erfolgen, wenn sie das 
Zeugnis iiber das II. Semester des yergangenen Schuljahres yorweisen und 4 K 
(Lehrmittel und Spielbeitrag, sowie Tintengeld) entrichten. Ferner bat jeder Schiller 
bei der Einschreibung ein auf den yorgedruckten Formularen geschriebenes, in allen 
Rubriken ausgefiilltes und vom Vater oder dem yerantwortlichen Aufseher unter- 
schriebenes Nationale dem Ordiuarius zu iiberreichen. Auch gewesene Schiller der 
Anstalt bediirfen, wenn sie einmal aus was immer fiir einem Grunde den regel- 
mafiigen Einschreibungstermin yersaumt liaben, zu ihrer Wiederaufnahmc der Be- 
willigung des hohen k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht. Die Schiller werden 
auch aufinerksam gemacht, dali sie am Unterrichte nur dann werden teilnehmen 
diirfen, wenn sie mit allen Btichern und Atlanten und mit den R,equisiten fiir das 
geometrische und Freihandzeichnen yersehen sein werden. Die Biicher mussen in 
einem noch brauclibaren Zustaude sein. Das Schulbiicherverzeichnis nennt di o zu- 
lassigon Auflagen ausdriicklich, andere Aufiagen werden nicht geduldet, werden. 
Schiiler und Eltern werden daher vor dem yorzeitigen und dem Ankaufe nnzulassiger 
Biicher gewarnt. Da das Turnen in allen Klassen ein obligater Gegenstand ist, liat 
sieli mieli jeder Scliiiler mit einem Paar Turnschnhen, und zwar nur solchen ans 
Leinwand mit Giinunisohle zu yersehen.
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IV. Geldleistungen
Alle neneintretenden Schiller haben eine Aufnahmstaxe von 4 K “20 h, einen 

Lehrmittelbeitrag von 2 K, einen Jugendspielbeitrag von 1 K  und das Tintengeld 
mit 1 K, ferner fur die „Disziplinarordnung-1 Oh, Schiller endlioh, die in die I. Klasse 
aufgenommen werien sollen, fur das Prilfungsheft 8 h zu entrichten, zusammen 
8 K 2G li. bezw. 8 K 34 h.

Voii der Zahlung des Lehrmittelbeitrages und der Aufnahmstaxe kann kein 
Schiller befreit werden.

Das Schulgeld betragt 40 K per Semester und ist im I. Semesfcer vou den 
Schillern der I. Klasse im Laufe der ersten drei Monate, von den Schtllern der II. 
bis VII. Klasse in den ersten sechs Woehen, im II. Semester von den Schillern 
aller Klassen in den ersten sechs Woehen beim Landeszahlamte, Hauptstrafie Nr. 24, 
zu entrichten. Die Direktion und die Mitglieder des Lehrkorpers nehmen Schulgeld- 
zahlungen n i c h t entgegen. Zahlungspfłichtig ist jeder Schiller, der nicht bereits 
mittelst Erlasses des hohen k. k. Landesschulrates befreit ist, oder der der Befreiung 
zufolge der erhaltenen Zeugnisnoten wieder yerlustig geworden ist. Schillern der 
ersten Klasse kann unter bestimmten Bedingungen die Zahlung des Schulgeldes fur 
das I. Semester bis zum Schlusse desselben gestundet werden. Schillern, welche der 
Zahlungspilicht nicht nachkommen, wird der weitere Schulbesuch yerwehrt.

Jene Schiller, welche um die ganze oder halbe Schulgeldbefreiung einreichen 
wollen, haben das betrefiende mit einem Armuts- (oder Mittellosigkeits-) und dem 
letzten Semestralzeugnisse belegte Gesuch innerhalb des ersten Monates eines jeden 
Semesters einzubringen. Die Armutszeugnisse diirfen nicht iiber ein Jahr alt sein, 
miissen auf dem yorgeschriebenen Formulare ausgefertigt, in alJen Rubriken sorg- 
faltig ausgefiillt und a )  vom Czernowi+zer Stadtmagistrate, beziehungsweise vom 
Gemeindeamte und der k. k. Bezirkshauptmannschaft, b )  von der geistlichen Behorde 
(d. h. dom Pfarramte oder Kultusyorstand), c )  vom Steueramte und d )  vom Grund- 
buchsamte bestatigt sein. Armutszeugnisse, denen auch nur eine dieser Bestiitigungen 
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 Schiller, die irgend welche Benelizien erwarten, 
jederzeit nachstehende Dokumente bereit und in Ordnung halten : 1. den Tauf- oder 
Geburtsschein, 2. die Studienzeugnisse, 3. das Armuts- oder Mittellosigkeitszeugnis 
und 4. den Heimatschein.

V. Hausliche Aufslcht.
Da eine sorgfaltige hausliche Aufsicht zu einem guten Erfolg in Sitten und Fort- 

gang unbedingt notwendig ist, so werden die Eltcrn und Vormiinder hiermit aufmerksam 
gemacht, bei der Wahl des Kost- und Wohnortes yorsichtig zu sein. Jedenfalls mufl der 
Schiiler im Schulorte so unterbracht werden, dali er weder physisch noch moralisch 
Schaden leide. Er soli eine, wenn auch einfache, so doch gesunde Wohnung und Kost 
crhalten.

Der yerantwortliche Aufseher ist aufierdem yerpflichtet, den Pflegling zur Reinlichkeit 
anzuhalten und dessen moralisches Verhalten aufierhalb der Schule zu iiberwachen. Er 
wird daher gewissenhaft darauf achten, mit was fur Personen er den Schiiler in einem 
Zimmer wohnen und uberhaupt yerkehren laht und strenge darauf sehen, da8 sein Pfleg
ling sich nicht dem Kartcnspiele oder Spirituosengenussc hingebe, keine frivolen Theater- 
oder sonstigen Vorstcllungen, keine Kaffee- und Wirtshauser besuche, abends nicht zu 
spat nachhause komme und nicht gar die Nacht hindurch aufbleibe. Der Pflegebefohlene



ist auch zu regclmafiiger hauslicher Arbeit anzuhaltcn. Die Lektionen werden so bemessen, 
dafi cin Schiiler mittlerer Begabung in den unteren Klassen 2 bis 3 Stunden, in den obcren 
3 bis 4 Stunden taglich zu ihrer Bewaltigung bedarf. Die freie Zeit, die der Schiller niclit 
zu seiner korperlichen Erholung braucht, soli er mit niitzlicher Lektiire verbringen. Audi 
die Pflege der Musik in freien Stunden mufi zur Erziehung und Bildung der Jugend sehr 
empfohlen werden. Gewarnt wird aber vor der Lektiire schlechter Biicher. Den Schulbesuch hat 
der verantwortliche Aufseher sorgfaltig zu rcgeln. Er mufi die Ulir in gutem Gange erhalten 
und darauf sehen, dafi der Schiiler weder zu fruh noch zu spat in die Schule gehe. Jede 
Erkrankung oder sonstige unvorhergesehene Verhinderung ist dem Dircktor oder Klassen- 
vorstande binnen 48 Stunden anzuzeigen. Erkrankt cin Schiiler oder einer seiner Wohnungs- 
genossen an einer ansteckenden Krankheit, so ist die Anzeige hievon von dem verantwort- 
lichen Aufseher stets schriftlich zu crstatten. Das Zeugnis zur Rechtfertigung der ver- 
saumten Lehrstunden ist dem Schiiler sogleich flir das erste Wiedererscheinen in der 
Schule mitzugeben. Bleibt ein Schiiler ohne Grund aus, dann wird ihm der verantwortliche 
Aufseher nicht nur kein Zeugnis ausstellen, sondern auch den Klassenvorstand davon 
verstandigen. Verlafit der verantwortliche Aufseher den Schulort, dann mufi er fur eine 
angemessene Vertretung Sorge tragen.

Uberhaupt hat der vcrantwortliche Aufseher die Befolgung der Disziplinarvorschriften 
zu iiberwachen. Er gilt ais Steilvertreter der Eltern. Mitteilungen der Schule, die an ilin 
ergehen, werden so angesehen, ais ob sie den Eltern selbst gemacht worden waren.

Der § 30 der Disziplinarordnung besagt:
„Lassen wohlbegriindete Tatsachen die hauslichen Verhiiltnisse, in welchen sich cin 

Pflegebefohlener befindet, ais verderblich fiir dessen Sittlichkeit oder Fortgang erscheinen, 
so steht dem Lehrkorper das Recht zu, von den Eltern einc Anderung des Kost- und 
Wohnortcs zu verlangen und die Ausschliefiung des Schiilers zu veranlassen, wenn diesem 
Verlangen nicht entsprochen wird."

Sehr wichtig ist die bestandige Fiihlungnahme des vcrantwortlichen Aufsehers mit 
dcm Lehrkorper. Namentlich mufi der Erstgenannte eine minderc Schulleistung seines 
Pfleglings rechtzeitig erfahren. Es werden daher taglich wahrend der grofien Ruhepausen 
nacli der zweiten und vierten Unterrichtsstunde von den Fachlclirern, den Klassenvor- 
standen oder dem Direktor Auskiinfte erteilt und es ist der Schule nur sehr erwiinscht, 
wenn von dieser Einrichtung moglichst oft Gebrauch gemacht wird. Dreimal im Semester 
und zwar nach jeder Monatskonfcrenz werden die Eltern, beziehungsweise dereń Stell 
vertreter von einzelnen Mifierfolgen der Schiiler amtlich in Kenntnis gesetzt. Wenn im 
Einvernehmcn mit der Schule rechtzeitig auch geeignete Mafiregeln zur Besserung getroffen 
werden, bleibt ein giinstiges Endergebnis gewóhnlich nicht aus.

Jene Haushaltungsvorstande, welche geneigt sind, unter den Voraussetzungen der 
Schule Schiiler in Kost und Quartier zu iibernchmen, kónnen ilirc Adrcssc der Direktion 
schriftlich bekannt geben. Die Direktion ist auch bereit, Eltern und Vormundern bei der 
Unterbringung ihrer Kinder ratend zur Seitc zu stehen.

VI. Lehrbiicher fiir 1906,07.

Religionslehre gr. -or. : I. Klasse. Coca Calistrat, Geschichte des alten Testamentes.
2. Aufl., broch. 2, geb. 2 10 K.
II. Klasse. Coca Calistrat, Geschichte des ucuen Testamentes. 1. Auflage, broch. 170 K.
III. Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Glaubens- und Sittenlehre. 1. Auflage, broch.
1-94; 2. Auflage, L92, geb. 2 K.
IV. Klasse. Stefanelli Juven., Orthodoxe Liturgik. 1. Auflage, geb. 2 K.
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V. Klasse. Coca Calistrat, Allgemeine und spczielle Dograatik. 1. Auflagc, brocli.
2-60, gcb. 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 fiir Realschulen. 1. Aufl. 
broch. 1 '90, geb. 2 K. Ruthenische Obersetzung von Semaka, broch. 3’50, geb. 4‘—  K.

—  rom. - kath. :  I. Klasse. Grofier Katechismus der katholischen Religion. Salzburg 
1896, 1. Auflage, broch. 80 h.
II. Klasse. Zetter Karl, Geschichte der gottl. Offenbarung des alten und neuen 
Bundes fiir Realschulen. 1. Auflage, geb. 2'50 K.
III. Klasse. Zetter Karl, Kath. Liturgik, Religionslehrbuch fur Mittelschulen, nur 5. 
Auflage zulassig, geb. 2'30 K.
IV. Klasse. Konig Arthur Dr., Lehrbuch fur den kath. Religionsunterricht in den 
oberen Klassen der Realschulen. I. Kurs: Allgem. Glaubenslehre. 10. Aufl., 8. u. 9. 
Aufl. noch zulassig, broch. 1’68, geb. 246 K.
V. Klasse. Konig Arthur Dr., III. Kurs : Besondere Glaubenslehre. 10. Aufl., 8. u. 9. 
Auflage noch zulassig, broch. 168, geb. 246 K.
VI. Klasse. Konig Arthur Dr., IV. Kurs : Sittenlehre. 10. Aufl., 8. und 9. Aufl. noch 
zulassig, broch. 1-20, geb. 1'68 K.
VII. Klasse. Bader Meinrad, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 4. Aufl., broch. L60, 
geb. 190 K.

—  mosai sch:  I. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels. 1. Heft, 15. Aufl, 14. Auflage 
noch zulassig, geb. 96 h.
II. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels 2. Heft, 14. Aufl., 13. Aufl. noch zulassig, 
gcb. 104 K.
III. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels, hgg. v. Pollak H. 3. Heft, 11. Aufl., 9. und
10. Aufl. noch zulassig, geb. 76 h.
IV. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels. 4. und 5. Heft, 10. Aufl., 9. Auflagc 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. und II. Teil, 1. Aufl., geb. 160 K.
VI. Klasse. Brann M. Dr., Lehrbuch der jiidischen Geschichte, II. und III. Teil,
1. Aufl., geb. L60 K-
VII. Klasse. Philippsohn Ludwig, Die israelitische Religionslehre. 1. Aufl., gcb. 3 20 K- 

Deutsche Sprache. I. Klasse. Dr. Tumlirz Karl, Deutsche Sprachlehre fiir Mittelschulen,
geb. L40 K.
11. — IV. Klasse. Willomitzer 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 Worterverzeichnis. 
Kleine Ausgabe, broch. 20 h.
I. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, I. Teil, 11. Aufl., 6.— 10. Aufl. noch 
zulassig, broch. L68, geb. 248 K.
II. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, II. Teil, 10. Aufl., 6.— 9. Aufl. noch 
zulassig, broch. L92, geb. 2-40 K.
III. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, III. Teil, 9. Aufl. 5.— 8. Aufl. noch 
zulassig, broch. T80, geb. 2-30 K.
IV. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, IV. Teil, 9. Aufl. 5.-8. Aufl. noch 
zulassig, broch. T60, geb. 240 K.
V. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreich. Realschulen, V. Teil,
6. Aufl., 4. und 5. Aufl. noch zulassig, broch. 2’20, geb. 2 7 0  K-
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VI. Klasse. Kummer-Steyskal, Dcutsches Lesebuch fur Csterreich. Realschulen, VI. TciI, 
4. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, brosch. 212, geb. 2’50 K.
VII. Klasse. Kummer-Steyskal, Dcutsches Lesebuch ftir Osterreich. Realschulen, VII. 
Teil, 4. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, broch. 2'30, geb. 2'70 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.
III.— VII. Klasse, Fetter-Alscher, Gramtnaire franęaisc, 3. Aufl., 1. und 2. Aufl. noch 
zulassig, broch. 2'60, geb. 3 K.
III. Klasse, Fetter Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, III. Teil, 6. Aufl., 
5., 4. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. L24, geb. 1'64 K.
IV. Klasse. Fetter 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. Fetter Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, V. Teil, 4. Aufl.,
3. und 2. Aufl. noch zulassig, broch. L60, geb. 2. K.
V. Klasse. Fetter-Ulrich, Franzosisches Lesebuch, I. und II. T., beide Teile geb. 5'60 K.
VI. — VII. Klasse. Bechtel, Franzosische Chrestomathie. 5. Aufl., 4. Aufl. noch zulassig, 
broch. 4, geb. 448 K.

Englische Sprache (ais Freifach). IV. Klasse. Swoboda W., Elementarbuch der englischen 
Sprache fur Realschulen. 4. Aufl., broch. 2'20, geb. 2'50 K.
V. Klasse. Swoboda W., English Reader und Schulgrammatik der cngl. Sprache II. T. 
broch. 3'10, geb. 3’60 K.
VI. und VII. Klasse. Nader-Wiirzner, Englisches Lesebuch f. h. Lehranstalten, 5. Aufl.
4. Aufl. noch zulassig, broch. 4.56, geb. 516 K. Kellner, Sonnenburgs Englische 
Grammatik. 3. Aufl., broch. 240, geb. 2'80 K.

Rumanische Sprache. Abteilung flir Rumanen.  I.— IV. Klasse. Popovici Eusebius, Ru
manische Grammatik. 1 Aufl., broch. 2'60, geb. 3 K.
1. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire. 2. Aufl. von Popovici, broch. L70, geb. 240 K.
II. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire, II. Teil, 1. Aufl., broch. 240, geb. 2'50 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. 270 K.
V. Klasse. Simionovici, 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. 240 K.
VII. Klasse. Pumnul A., Rumanisches Lesebuch, IV. T., 2. Heft, 1. Aufl., broch. 2 K. 
Abteilung flir N i c h t r u m a n e n. I. und II. Klasse. Nastasi J., Rumanisches Sprach- 
und Lesebuch, 1. Aufl., geb. 224 K.
II. Klasse. Jeremievici, Carte de cetire, anul II §i III, geb. 70 h.
III. und IV. Klasse. Bodnarescul, Rumanisches Sprach-und Lesebuch, 1. Aufl. geb. 2'60K
III. und IV. Klasse. Bodnarescul, Grammatik zum ruinan. Sprach- und Lesebuch,
2. Aufl., geb. 2 K.
IV. Klasse. Stefureac, Carte de cetire, II. Teil, 1. Aufl., broch. 240, geb. 2'50 K.
V. Klasse. Stefureac, Carte de cetire, III. Teil, 1. Aufl., broch. 2'30, geb. 270 K.
VI. Klasse. Stefureac-Buliga, Carte de cetire, IV. Teil, 1. Aufl., broch. 2.50, geb. 270 K.
VI. und VII. Klasse. Popea, Caractere morale. 1. Aufl., broch. 2 60 K.
VII. Klasse. Simionovici, Carte dc cetire. 1. Aufl., broch. 3'30, geb. 3'50 K.
V.— VII. Klasse. Manliu J., Grainatica romana, I. Teil (Etimologia), broch. 2 40 K. 
Manliu J. II. Teil. Sintaxa, broch. 240 K.

Ruthenische Sprache. Abteilung fur Ruthenen.  I.— IV. Klasse. Smal-Stocki-Gartner, 
Ruthenische Grammatik. 1. Aufl, geb. 2 K.
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1. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fur dic I. Klasse. 1. Auflagc, 
gcb. 2-60 K.
II. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lescbucli fiir dic II. Klasse der Mittel- 
schulcn. 1. Aufl., geb. 2'80 K.
III. und IV. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die 111. Klasse der 
Mittelschulen: 1. Aufl., geb. 2'40 K.
V. Klasse. Luczakowski C., Musterstlicke fiir Poesie und Prosa, 1. Aufl., geb. 3'60 K.
VI. Klasse. Barwinski A., Auszug aus der nationalen ukrainisch-ruthenischcn Lite
ratur des XIX. Jahrhunderts, I. Teil, 3. Aufl., geb. 3 K.
VI. Klasse. 1. Sem. Ogonowski O., Altruthenische Chrestomathie, 1. Aufl., broch. 4 K.
VII. Klasse. Barwinski A., Auszng aus der nationalen ruth. Literatur, II. Teil,
2. Aufl., broch. 4'40 K.
Abteilung fiir Ni cht r ut henen.  I. und II. Klasse: Popowicz Em., Ruthenisches 
Sprachbuch, I. Teil, 1. Aufl., geb. 2 K.
II. und III. Klasse. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. und IV. Volksschulklasse, gcb. 1 K.
III. und IV. Klasse. Popowicz Em., Ruthenisches Sprachbuch, II. Teil, 1. Aufl., geb. 2'50 K.
IV. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die II. Klasse der Rcal- 
schulen, 1. Aufl., geb. 2'80 K.
V. — VII. Klasse. Popowicz-Szpojnarowski, Ruthenisches Sprachbuch, 111. Teil (Satz- 
lehre), I. Aufl., broch. 1, geb. 110 K.
V. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. Klasse der Mittelschulen,
I. Aufl., geb. 240 K.
VI. und VII. Klasse. Barwinski A., Auswahl aus der ukrainisch-ruthenischcn Literatur 
fiir Lehrerbildungsanstalten, gcb. 3 K.

Geographie und Geschichte. I., II. und III. Klasse. Richter, Geographie, 7. Aufl., 5. und 6. 
Aufl. noch zulassig, broch. 2'85, geb. 335 K.
IV. Klasse. Supan A., Lchrbuch der Geographie fiir Mittelschulen, n u r 10. Aufl., 
broch. 2, gcb. 2-40 K.
II. Klasse Mayer Fr. M., Lchrbuch der Geschichte fiir dic unteren Klasscn der
Mittelschulen, I. Teil, 5. verbesserte Aufl., 2. bis 4. Aufl. noch zulassig, broch. L50,
gcb. 2 K.
III. Klasse. Mayer Fr. M., Lchrbuch der Geschichte fiir dic unteren Klasscn der
Mittelschulen. II. Teil, 5. durchgesehene Aufl., 2. bis 4. Aufl. noch zulassig, broch. 
1-20, geb. 1-70 K.
IV. Klasse. Mayer Fr. M., Lchrbuch der Geschichte fiir die unteren Klasscn der
Mittelschulen. III. Teil, 5. verbesserte Aufl., 1. bis 4. Aufl. noch zulassig, broch. 
1-50, geb. 2 K.
V. Klasse. Zeehe-Rebhann, Altertum fiir Realschulen. 1. Aufl., broch. 2, geb. 2 40 K.
VI. Klasse. Zeehe-Rebhann, Lehrbuch der allgem. Geschichte fiir die oberen Klassen 
der Realschulen. II. Teil, broch. 2'20, geb. 2'60 K.
VII. Klasse aufsteigend: Zeehe-Rebhann, Lehrbuch der allgcmeinen Geschichte fiir 
dic oberen Klassen der Realschulen. III. T., geh. 160, geb. 2 K.
VII. Klasse, Lang Fr., Vaterlandskunde fiir die VII. Klasse. 1. Aufl. broch. 160, 
geb. 2 10 K.
At l ant  en. L, II. und III. Klasse. Richter E., Schulatlas, gcb. 6 K.
IV.— VII. Klasse. Kozcnn B., Georg. Atlas fiir Mittelschulen, herausg. von Hardt- 
Schmidt. 39. Aufl., 37. und 38. Aufl. noch zulassig, broch. 7-4, gcb. 8 K.
II. Klasse. Hannak-Umlauft, Historisclrcr Schulatlas, 1. Teil, 6. Aufl., 4. und 5. Aufl. 
noch zulassig, broch. P20, gcb. 1-60 K.
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III. und IV. Klasse. Hannak-Umlauft, Historischer Schulatlas, II. Tcil, 6. Aufl.,
4. und 5. Aufl. noch zulassig, geb. 2'32 K.
V., VI. und VII. Klasse. Putzger F. W., Historischer Schulatlas zur altcn, mittlcren 
und neuen Geschichte, 27. Aufl., 25.  und 26. Aufl. noch zulassig, geb. 360 K.

Mathematik. I. und II. Klasse. Gliiser M., Lehrbuch der Arithmetik fiir dic I. und II. KI. 
der Realschulen, 5. Aufl., 4. Auflage noch zulassig, geb. 180 K.
III. Klasse. Glóser M., Lehrbuch der Arithmetik fiir die 111. Klasse der Realschulen,
5. Aufl., 4. Aufl. noch zulassig, geb. L30 K.
IV. — VII. Klasse v. Moenik Fr., Arithmetik und Algebra fiir obere Klassen, 29. Aufl., 
26. bis 28. Aufl. noch zulassig, broch. 3'30 K, geb. 3'80 K.
V. — VII. Klasse. v. Moenik Fr., Geometrie fiir die oberen Klassen der Realschulen. 
nur 23. und 24. Aufl., broch. 330, geb. 3'80 K.
V.— VII. Klasse. v. Moenik Fr., Fiinfstelliges Logarithmenbuch, 1. Aufl., broch. L20 K.

Naturgeschlchte. I. und II. Klasse, 1. Semester. Latzel-Mick, Pokornys Tierreich, nur 25. 
Aufl., broch 2'20, geb. 2'70 K.
1. und II. Klasse, 2. Semester, Pokornys Pflanzenreich (von Fritsch). Ausg. B. 24. Aufl. 
22. und 23. Aufl. noch zulassig, geb. 3-20 K.
V. Klasse. Schmeil-Scholz, Leitfaden der Botanik. 1. Aufl., geb. 3'25 K.
VI. Klasse. Woldrich J., Zoologie, 9. Auflage, 8. Aufl. noch zulassig, broch. 2'70, 
geb. 3-20 K.
VII. Klasse. Hochstetter-Bisching, Mineralogie und Geologie, 19. Aufl., 15. und 17, 
Aufl. noch zulassig, broch. 2'30, geb. 2'80.

Chemie. IV. Klasse. Rippel, Grundztige der Chemie und Mineralogie, 2. Aufl. geh. 240, 
geb. 2'50 K.
V. Klasse. Rippel, Grundlinien der Chemie fiir Obcrrealschulen, I. Anorganischc 
Chemie, geh. 3‘— , geb. 3'50 K.
VI. Klasse. Mitteregger J., Lehrbuch der Chemie fiir obere Klassen, 2. Teil. Orga- 
nische Chemie. 8. Aufl., 7. Aufl. noch zulassig, broch. 172, geb. 2'22 K.

Physik. III. Klasse. Rosenberg, Lehrbuch der Physik fur die untercn Klassen der Mittel- 
schulen. geh. 2'50, geb. 3.—  K.
IV. Klasse. Wallentin J., Naturlehre fiir die unteren Klassen der Realschulen, 4. Aufl.,
2. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. L80, geb. 2'20 K.
VI. und VII. Klasse. Wallentin J., Lehrbuch der Physik fiir dic oberen Klassen, 
Ausgaben fiir Realschulen, 11. Aufl., 10. und 9. Aufl. noch zulassig, broch. 2-40, 
geb. 2’80 K.

Geometrie. I. Klasse. Rossmanith-Schober, Gcometrische Formenlehrc fur dic 1. Klasse,
6. und 8. Aufl., broch. 70 h, geb. 140 K.
II.— IV. Klasse. Rossmanith-Schober, Grundziigc der Geometrie. II.— IV. Klasse, 8. 
Aufl., 6. und 7. Aufl. noch zulassig, broch. L90, geb. 230 K.
Darstellende: V.— VII. Klasse. Smolik, Darstellende Geometrie, nur 2. Aufl., broch.
3-50, geb. 4 K.

Freihandzeichnen. I.— VII. Klasse. Vorlagen und Modclle nach dem Vcrzeichnissc der fiir 
den Unterricht an Mittelschulen zulassigen Lchrmittel, Apparate und Modelle.

Stenographie. IV— VII. Klasse. Scheller Fr., Lehrbuch der Gabelsbergcr’schen Stenographie. 
11. Aufl., 8.— 10. Aufl. noch zulassig, geb. 3-60 K.
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Hi l f s buc h er :
Rumanisch. Abteilung fiir Rumanen. VI. und VII. Klasse. §aincanu B., Aulori romani 

moderni. 2. Aufl., geb. 3 20 K.
VI. und VII. Klasse. Hodo§ E., Manuał de istoria literaturę! romanc. 2. Aufl., broch. 2 K. 
Abteilung ftir Nichtrumancn. II.— VII. Klasse. Alexi, Worterbuch, deutsch-rum., 
rum.-deutsch.

Ruthenisch. Abteilung fiir Nichtruthcnen. V.— VII. Klasse. Popowicz E., Ruthcnisch- 
dcutsches Worterbuch.
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