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Z u Friedricha von Hansen Metrik, Sprache und Stil.
8oit MuUenhoffs grundlegender Abliandlung „Zu Friedrich vou Haiisen" 

(Zoitschrift fiir deutscbos Altherthurn, 14. Band, Seite 133— 143) sind filier 
dic Licder dioscs Miiincsiingers zu wiederholten Malcu1) lbitcrsucliungon 
angestellt wordcn. in allcn dieson ITntersuc.hungon ist zunieist das Hand- 
sehriftenverh:iltnis imd dci (ledankeninhalt der gonannten Liedor in Eetracht 
gczogen, und theilweise audi auf dic Form derselben Riioksicht geuoramen. 
Mit dom Formellen beschaftigt sieli auclt der folgcnde Versuch, in wolehem 
znnachst der Vers- und Strophenbau Friedrich* von ITausen einer eingehen- 
den Untersueliung unterzogeu und hierauf einigo Beracrkungen iiber dessen 
Sprache und Stil beigebracht werdeu sollcn.

Friedrich v. H. ist der Begrunder des hołischen Minnesanges, jcner 
gei.streiehen durch scbarfsinnigc Dialoktik sieli anszeichnenden Gedanken- 
poesie, wie sic vor allcm von den proyenzalisehen Troubadours — unter 
dereń Einfluss auch unscr Dichter stclit — gcpHogcn wurde, und dic sieli 
wesentlicli von der iiltern deutsehen Minnedichtung des 12. .Jalirliunderts 
untcrselieidct, welohe zumeist noeli uninittelbure Empfintlung zum Ausdruek 
bringt. Audi was die auisere Form, also zumieli,st dic Metrik betrifft, ist 
Ilauscn in der mittcllioelideutschen Lyrik epocheinaehend. Seinen alteren 
Vorgangern, mit welclieu er nur dic Ungenauigkeit im Reiin gemein hat, 
ist er sclion mu vieles yoraus. Wiilirend man bei den alteren Lyrikern, dem 
sogenanntcn Kiirnberger, dcm Burggralen von Regensburg, Meinloh von 
Sefelingen noeli aulserst einfaelie .Stroplientornieu tindet, welclie allc mitein- 
auder innig yerwandt, der Nibeluiigcu-Stroplie gleiclien oder dereń Variation 
sind oder auch aut die yierzeilige Reimstroplic zuruckgehen, wic die alteren 
unter Dietmar v. Eist uberlieferten Licder, zeigt Friedrich v. Ii. in allen 
seinen Licdern einen sehon kunst.voll entwiekelten Strophenbau. Der iiber- 
schlagcnde Re iiu im Gegensatzc zu dem bei den alteren J) ich tern nur ver-

1 u . I.ehfeld: „Zu Friedrich von Jlausen11, Ileitriigu zur < iesuli. dt-r deiitsehen Spraclie 
u. Litt. U. 11. .'111. - b. Paul ebenduuelbst. —  c. Spirgatis : tlić Lieiler Friedrich von Hausen.
Tiibingen 1S71>. d . M. Otto: Friedrich v. H. und Veldeeke verglieclicn mit seinen Voi- 
giingern. — u. Baumgarten: Die Chronologie der (żediehte Friedricha v. I lauseu, Zeitsehrilt fur 
deutsclies Alllierthiim. 2(1. X. F. 11.
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wendeten gepaarten l), ist boi Hausen schon in don erstcn Liodcrn anzu- 
treffen. Dic Dreitheiligkeit im Bau der Strophe, auf we 1 che, wie bokannt, 
Jakob Grimm zucrst aufnierksam gemacht bat, mul die boi den Yorgangern 
Hausens nur mit Zwang angeuommen werden kann 2), ist boi ibm — zwoi 
Lieder ausgenommen — feste Kegel. Diese Dreitheilung im Bau der lyriscben 
Strophe ist ans musikalischen Griinden entstanden und keineswegs durob don 
Inlialt bcdingt, weil derselbe oft Irei vom Aufgesang in den Abgesang iibcr- 
greift, wiewol bei Hauśen in einzelnen Strophen die Stollon und der Abge
sang auoh dem Inhaltc nacb gegliedert crscheinen, worauf wir noob zuriick- 
kommon. Diese Tbeilung 8) der Strophe in den Aufgesang, weleber aus zwoi 
symmetrisch gebautcn Stollen bestebt, und in den Abgesang, der einen im 
Ycrhaltnis zu den Stollen freieren Bau zeigt, ist deutschen Ursprungs. 
Denn bei den Komanen, dereń Lyrik einen nicht geringen Einfluss auf die 
weitere Entwickluug des deutschen Minnesangos, und namentlich auf llauson 
jroiilit bat, ist dieser symmetrische Bau der Strophe nur in solu- geringen 
Fiillen nacbzuweisen. 4)

Aucb in der Versbcbandlung ist bei Hausen ein Eortschritt vor seinen 
Yorgangern z u bemerken. So erleidet das Gesetz, dass nacb dorHebungdie 
Senkung immer yorhanden ist, bei ibm keine Ausnahme, wśihrend boi den 
alteren Lyrikern die Senkung mitunter feblt, was auf eine Verwandtsebaft 
des alteren lyriscben Yerses mit dem episeben binweist. Hausen yerwendot 
und bindet Yerse von yersehiedener Lange, und zwar Verse von 2 bis 7 
Hebungen. Trochaischer und jambischer Khythmus ist boi Hausen noob nieht 
streng von einander geschioden, wiewol einige untor seinen Liodern aus lautor 
jambischen Yorson bestehen, bei anderen wieder trochaische Yerse in oiner 
gewissen Regelmalsigkeit auftreten. Ich komme noob boi Besprocluing des 
Vcrsbaues im einzelnen darauf zuriick, bei weleber Gelegenbeit aucb iiber 
den sogenannten daktyliseben Yers im Zusammenbang gebandelt werden soli.

Zweisilbiger Auftakt ist nur an zwei Stollen bomerkbar und dic 
Eiille 40, 15 und 59, 9 sind von Łachmanu in M. F., S. 291 ausgezeicbnot 
worden. An einer dritten Stelle 53, 21 ist es zweifelhaft, ob nicht aucb zwei
silbiger Auftakt anzunehmen ist, wenn man den Yers daktylisob mit zwoi 
Hebungen lesen will, wie es das Strophenschcma fordert. 5j *)

*) Meinloh v. iSefelingen zeigt schon Spuren von uberschlagendem Reim, M. V. 12, 14, 
KI, 2(>, vergl. Łachmanu. Zu den Nibelungen Seite 5.

2) I)er Bnrggraf von Hietenburg und die Łieder Dietmars v. Eist zeigen denllich den 
Łebergang, vgl. Scherer: Deutsche Studien II. §6.

*) Uliland: Schriften zur Geseliiclite der Diehiung und Sagę. V. 1S4 f.
4) Diez: Poesie der Trąubadours. S. 50.
5) also in 53, 5, 13, 29.
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Wir wollen nim die yerschiedeneu Versarten und ilirc Verbindimgen, 
wie wir wie bei Hausen tinden, anfiihren:

1. V c r s  v on  2 H e b u n g e n.
Dieser Vers ist in der iii teren Lyrik, wie sieli von selbst ergibt, nicht 

zu belegen, und ist bei Hansen zuerst verwendet ') und z war:
a) stumpf, 4(>, 2, 4. Zoile der untheilbaren Stroplie gebunden mit dem 

omal gehobenen (13. und 4. Zeile, 3. Stroplie) ebenso mit dem 4mal ge- 
bobcnen in dcrselben Stroplie 7. und 8. Zeile - 42, 1 f f  n 43, 1 ff. ge- 
bunden mit dem Yers von 4 Hcbungen, 7. und 8. Zeile (einer ebenfalls un- 
tlieilbaren Stroplie) — endlich der Vers mit 2 Hebnngen daktyliseh stumpf 
gebunden mit dem daktyl. 4mal gehobenen: 52, 37 ff und 53, 15 ff (1 und
2. Zeile des Abgesanges) ;

b) klingend (in nicht so yielen Fiilleuj: 52, 37 ff. und 53, 15 ff. 3. 
und 4. Zeile des Abgesanges, gebunden mit dem 4mal gehobenen Vers 
(beide daktyliseh).

Wie wir selien, ist dieser Yers in allen 3 Liederbiichlein Hausens, wie 
sie Miillenhoff festgestellt bat, zu tinden und z war: im 1. und 2. nurdakty- 
lisch, stumpf und klingend, im 3. nur stumpf.

Die Verbindiuig des Verses von 2 Hebnngen mit dem vou 4 Hebuti- 
gen ist eine romanische, wie Bartsch l) naehgcwiosen hat.

2. V  e r s v o n 3 H e b u n g e n.
Dieses Yerses bedieut sieli Hausen in seinen ersten Liedern, und z war 

komnat er vor:
a) stumpf, die ganze Stroplie hindurch regelmalsig angewendet in den 

altesten Liedern : 48, 23—31 und 48, 32—49, 12. Beim zweiten Biedo hat 
Bartsch die gleiche Form bei dero* provenzalisc.hcn Troubadour Bernard von 
Yontadorn nachgewiesen. 3) In der alteren Lyrik ist der Vers von 3 Hebun- 
gon nur ais Verkurzung des 4mal gehobenen, im zweiten Theile der Lang- 
zeile zu fassen (z. B. beim Kurnberger).

In dcrselben Weise, wie ihn Hausen verwendet, ist er nur noeh bei 
Heinrich von Rugge M. F. 102, 1 ff. im Aufgesange durchgcfuhrt (der Ab- 
gesang hat liingere Yerse) und bei Heinr. von Morungen im Tageliede 143, 
22 f., wo auch mit Ausnahme der ersten Zeile des Aufgesanges, die eine 
Hebung melir hat, die ganze Stroplie hindurch der Vers von 3 Hebnngen 
erscheint.

J) Neben Hausen hat ihn auch der Veldecker, der ihn gewohnlich mit dem gleichen 
verbmdet, so z. B .: M. F. 59 ,'7 :8 , 19 :20, GO, 18:19, 2G:27, mit dem langeren Yers ver- 
bunden (wie Hausen) 05, 10:12.

2) Der Strophenbau in der deutschen Lyrik. Germania 2, 271.
*) Bert hołd von Holle. S. X X X V I Anin. — Malm. Werke der Troubadours 1, 39 f.
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Sonst kommt er bei Hausen mir in Yerbindung mit dem o und -Ima 1 
gehobenen klingenden Yerse vor, so 51, 33 (3. Zoile des Stollons und 1., 3. 
und 4. Zoile des Abgesanges) ; mit dem 4mai gehobenen klingenden 49, 13 
(1. und 3. Zoile des A uf- und 2. und 3. Zoile des Abgesanges);

b) klingom!: a) yereinzelt 50, 19 f. in der 3. Zoile des Abgesanges, 
gebunden mit dem 4mal gehobenen klingenden, (3) durch Stollon und Abge- 
sang: 51, 33 (1., 2., 4. und 5. des Aut- und in der 2. Zoile des Abgesanges) 
abwechselnd mit dem 3mal gehobenen stumpfen Vers.

Diesel' Yers tindet sieli also hiiufig nur im 1. Eiederbiiehloin. Im 3. 
kommt er nur in einem i a ode vor, u. zw. klingend.

3. c r s v o n 4 H e  b u n g e n.
Dieser ist der alteste und baufigste in der deutschen und romanisohen 

Poesie.') Er kommt bei Hauscn vor:
n) stumpf : a) durch die ganze Strophe 48, 3 H'. 53, 37 tl'., (3; wech- 

selnd mit dem 4mal gehobenen klingenden Vers 44, 13 — 39; ebonso 45, 
1— 37, den klingenden aber im Abgesange iiberbietend; ferner 42, 1 11'. 1. 
und 5. Zoile daselbst gebunden mit dem stumpfen Yers von 2 Hebungen 
(.5. und 6. Zoile); 54, 1 (1. und 3. Zoile des Aufgesanges, abwechselnd mit 
dem Omal gehobenen stumpfen; 3., 4. und 5. Zoile des Abgesanges naeli 
dem (imał gehobenen, mit dem die 5. Zoile gebunden ist); 45, 37 ff. 1. und
2. Zoile der untheilbaren Strophe (paarweise reimend); 8. Zoile, gebunden 
mit dem 2mal gehobenen, mul die 5. Zoile, gebunden mit dem 5mal geho
benen Yerse.

4mal gehoben und stumpf sind audi die Waisen in 42, 1 tf. und 43, 
1 th (in der 4. und 8. Zeile der untheilbaren Strophe);

b) klingend: a) durch die ganze Strophe mit Ausnahme der 3. Zoile 
des Abgesanges, wo der Yers von 3 Hebungen eiutritt: 50, 19 ff. (eine 
ahnliche Durchfiihrung ist aucli boi Yeldeeke, fil, 9 ff., weleher audi sonst 
klingenden Reim die ganze Strophe hindurch ver\vendet z. J>. 63, 20j; 
(3) mit anderen abwechselnd: 49, 12 (2. und 3. Zoile des Aufgesanges, 
5. und 7. des Abgesanges) mit dem stumpfen 3mal gehobenen Verse ab
wechselnd, ebonso 45, 1—36 dem stumpfen Yerse von 4 Hebungen folgend. 
Dasselbe Yerhaltnis tindet aucli 44, 13—39 statt.

Sonst konunt nocli der 4mal gehobene Yers bei Hauscn mit daktyli- 
schen Rhythmen vor ;

a) stumpf: 43, 27 tf. (2. und 3. Zeile des Abgesanges). 52, 37 ff. (1. 
Zeile des Abgesanges [mit lnreim|, gebunden mit dem daklylisehen 2mal 
gehobenen Yers ;

) Bartsch. Cfermania 2, 274.



!>) klingom!: durchgcliends im Aufgesang mul i 11 der letzten Zoile des 
Abgesanges 52, 157 ff. mul 53, 15 ff. mul 43, 28 ff. nur in der 1. imd 4. 
Zoile des Abgesanges.

4. V  e r s v o n 5 H o b u n g e n.
Dieser Vers ist naoh Bartseh1) dem Romanischen entlehnt und kunimi 

im Deutselien vicl seltener vor ais der Vers von 4 Hebimgen. Boi Haiisen 
ist er jedocli im 2. und 3. Lioderbiichlein haufig yerwendet.

a) stumpt; 43, 28 f. 1. und 3. Zoile des Aufgesanges, abweehselnd mit 
dem stumpfen Yerse von (i Ilebungen;

b) regelmalsig abwechselnd mit dem gleichen klingenden 47, 9 f. 47,3(1;
ej paarweiso reimend ani Schlusse dcrStrophe 46, 1 f. (9. und 10. Zoile);
d) gebunden mit dem 2mal gehobenen (3. mul 4. Zoile der untlieil-

baren Strophe) und mit dem A7ers von 4 Hebungen (4. und 5. Zoile der 
Strophe) in 45, 37 ff.

5. A7 e r s v o n 6 H e b u n g e n.
Dieser kommt, u. zw. stets stumpf, nur in zwei Liedorn Hausons v or :
1. ) 54, 1. ff. und zwar 2. und 4. Zoile des Aufgesanges (voran gelit der 

Vors von 4 Ilebungen) — | die 4. Zoile ist mit dem 7mal gehobenen Yers 
(1. Zoile des Abgesanges) gebunden| und 2. Zoile des Abgesanges mit dem 
Vers von 4 Ilebungen gebunden.

2. ) 43, 28 in der 2. und 3. Zeile des Aufgesanges (voran gelit der Vers 
mit 4 Hebungen).

6. e r s v o n 7 H e b u n g e  n.
Er kommt nur in einem Liede yereinzelt vor: 54, 1. f. (1. Zeile des 

Abgesanges und ist dem Aufgesange angereimt).
Der klingende Yers ersebeint bci Hausen schon streng gegliedert und 

ist im 1. und 2. Liederbuclilein oft gebrauclit, im 3. ist der stumpfe Vers 
Yorlierrsehend. Der klingende ist daselbst nur in zwei Liedern yerwendet, 
welche demselben Tonę angehoren. (47, 9 f. and 47, 36 f.)

Zwiselien jambischem und trochaischem Rhythmus ist bei Hausen noe.li 
nielit streng geschieden wie etwa bei Rcinmar von Hagenau. A ber der jum- 
bisclie Rliythmus lierrscht vor. In vier Liedorn ist er sogar yollstandig dureli- 
gefiihrt. So in dem einstropbigen altesten Liede 48, 23 f., ferner in zwei 
Liedern, welelie ans je drei Strophen bestehen 43, 1 und 47, 9 und endlich 
in dem einstropbigen Epigramm gegen die zuriiekgebliebenen Kreuzfahrer. 
53, 31 f. Sonst erscheint der troehaische Yers zwiselien den jambischen ein- 
gestrout und mit diesen gebunden und wir konnen sein Yorkonnnen unter 
gewisse Gruppen bringen und z war tri tt trocbaischer Rliytlimus ein:

1. Wenn derselbe Gedanke ans einem ATers in den andern iibergebt, 
d. i. beim Enjambement und sonstiger engerer Yerbindung: 42, 13

7

') Bartseh a. a. o. 2, 277.
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und lunie des ich nie hegmi - t r u r  en  unde sorgen pflegen. — 44, 15 (din 
wart< din ir diu besten allgemeine — s p r e c h e n t  45, 5 . . .  só gescehe minun 
lip — n i e m « r weder man noch wip getruren. — 45, 23— 25 da z si der 
zwifel dar u f bringet — d, a z si hdt alsiiichen nit — d e n  ze rehte ein steli e 
wip — n i  ein e r  rehte vollebringet. — 4:>, 13 alreste hdt daz herze min — 
v o n der fromde groza swcere. 46, 10 min herze unsanfte sinen strit, — 7 d t. 
— 49, 24 des sol ich Ibn empfan — v o n der selben. . . .  — 49, 32 diu minam 
herzen tuot — - l e i t. . . .  51, 8 daz ich in i amur in dem muote — w u r d e 
holt. — 50, 14 ich wart an ir nie nalsches inne — s i t  ich .... — i) 2, 8. Hat 
ich sb hbher mimie m i c h nie underwunden. —

52, 29 sb frowe ich mich doch sera — d a z  mir nieman han erwe/ni, 
ichn denka ir ndhe — (das grosse Licd 51, 1 unterliegt einer besomleren 
Betracbtung.)

2. W cdii (las erste W ort des Yerses stiirker betont ist, a) wenn es oinen 
l o g i a c h  starkeren Accent liat: 44, 18 min under an gest der ist kle.ine w an  
der den ich non ir han. 44, 29 noch niochte ich alles werden rat. — wolden 
si die grbzen wunden erharmen. 45, 11 ich wdnde ir a nil verre sin - dd  
ich nn nil ndhe wcere. 45, 15 w as r ich iender u mb den Rln. 45, 33 s w a n n a  
si min on gen san daz was ein froi.de. 46, 17 w a n oh ich des stinde s Ute. han-
47, 4 só friesch nie mmi deich ir iht sprasche warte guot n o c h  min munt oon 
frawen niemer tuot. — 47, 33 N i e m a n  darf mir wenden daz zunstae.te . . .
48. 9 s w i e ez docli darum.be er gdt 48, 16 w a n es wcere ir eren slac. 48, 34 
tmd ich żir niht ensprach a is  mir wcere Hep. — 50, 8 (im llefrain) dd  
stał dehein scheiden zuo. — 50, 28 noch bezzer ist daz ich si micie d a n si 
dnu hnote wcere. — 50, 3 d e s  ich vil genie enbeere. 50, 32/33 I d z e  ich iht 
durch die merkeere — f  r o m d e ichs mit den ougeii. 50, 37 a Ir  u s t hau 
ich rehte befunden, u. s. w. 51, 29 c e r t  der lip in enelendu min herze halibut, 
doch aldd. — b) am Anfang eines nietriscben Abscbnittcs, z. B. des Auł- 
oder Abgesanges oder der Strophe: 42, 10; 4.3, 31; 45, 5; 45, 37; 46, 29; 
50, 35; 51, 5 ')•

Wir habeu boi dieser Zusammeristellimg der troobaiselion Verse das Lied 
54, 1 und die daktyliselien Lieder uborgangeti. W as 54, 1 t. anbelangt, so 
treten liier troebaisebe Ver.se mit ci ner gewissen Regelmiilsigkeit a uf: 1) 1. 
und 3. Zeile des Aufgesanges in allen Stro])hen (54, 1:3,  19: 21, 28 : 30, l

l) Unter den letztgenannten Beispielen sind drei (42, 10, 415, 36, 46, 39), welche noeli 
z u einer Bemerkung yeninlassen. Tn drei Liedern, welche ans 3 Stropi ten bestehen, heginnt die 
zweite Strophe innner trochaisch, 43, 1 t‘. 43, 2S f. 46, 19 1‘. fwenu man mit Miillenhoff hier 
ein neues Lied beginnen lasst). I)ie noch ubrigen dreistrophigen Lieder aber 42, 1 f. u. 47, 9 f. 
geben niclit zu dieser Bemerkung Raum, da i n den selben, wie schon bemerkt, <lnrchaus jambiseher 
Khytlmms vorherrscht.
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37 : 39). Eine Ausnalime maoht mir dic 3. Zoile des Aufgosaiiges in der zweiton 
Stroplio 54, 12.

2. die 2. Zoile des Aufges. in dei■ 1. u. 2 . Strophe,
3. in der 4. Zeile des Aufges. nur in der 4. Strophe,
4. V „ I- V Abges. V ii ii 5.
5. V „ 2. V V V ii ii 2- „
li. V „ 3. » » V i ii der U 4. und 5. Stropią
7. „ 4. V ?? ii ii

9 ;>., 4. „ o. ,,
8. die letzte Zoile (los Abgesanges ist mit Ausnahinc der Ietzten in allcn 

Stroplion trochaisch.
Von don daktylischen Yersen, zu dereń Besprechung wir nunmchr iiher- 

golion, sind, gleieli den trochiiischen, auftaktlos, zuniichst die des Ahgesangos 
in 43, 28 ff., nnd zwar: 1. die letzto Zoile in allcn drei Stroplion ; 2. die 
ersto Zoile des Ahgesangos nur in der 2. Strophe; 3. die 2. Zeile des Ahge
sangos nur in der 3. Strophe nnd endlieh 4. die 3. Zeile des Ahgesangos in 
der 1. und 3. Strophe.

In den heiden daktylisohon Liedern 52, 37 und 53, 15 fehlt der Auftakt
1. regelmassig in der 1. Zeile des Aufgesanges 52, 37; 53, 7, 15 und 20;
2. in der 2. Zoile des Aufgesanges, aiisgenouinien in der 2. Strojihe des 2. 
Liedes 53, 24; 3. in der 3. Zeile des Aufgesanges nur 53, 17; 4. in der 4. 
Zeile des Aufgesanges wieder in allcn Strophen 53, 2, 10, 18, 2(3; 5. in der 1. 
Zoile des Ahgesanges (mit Inreiin) nur 53, 3, 11; die zwcite Zeile des Ab- 
gosanges ist durehaus mit Auftakt mit Ausuahmo von 53, 6, wo Enjainhoment 
ani Felilen des Anftaktes olie Schuld tragen mag.

Was dio Verwendung der Daktyl en im deutschen Minnesange betritft, 
so ist his lieute noeh nicht sieher festgestellt worden, oh die Dichter diese 
an und fur sieli undeutsche Versbehandlung unniittelhar ans der lateinischen 
Diehtung entlehnt oder mittolbar von den Roinanon uherkommen haben. Hat 
man nur dio lateinischen Seąuenzen und Leiche') im Auge J), so erschcint es 
docli anffallend, dass der daktylisoho Vers gerade von jenen Minnesangern 
zuerst verwondet wird, die unter romanischom Einthiss stehon, und die Yer- 
niuthung Bartsehs 3), die Minnesanger waren dazu von den Romanen angorogt 
worden, ist nicht loiclit ahzuweisen, da ja die alteren Minnesanger (vor Hausen; 
kcinen daktylischen Rhythmus zeigen.

Wie Hauscn don daktylischen Vers hohandolt, haben wir sclion ohen

') Vgl. (len Arnsteiner Leich, Denkmaler S. 109 mul f.
( Martin, Die Carmina Bunina und die Anfiinge des deutschen Minncsanges. Zeitselir. f. 

deutsch. Alt. 20, 59 f.

3) Bartach, Ueber den Cirafen Rudolf von Neuenburg, Zeitschr. f. d. Alt, 11, 159 f. vgl 
Lacliinann : Ueber Singen und Sagen.
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besproohem Hier .soi nur noeh erwiihnt, (lass die Senkung niclit iminer zwei- 
silbig ist mul also niclit alk: von diosen Ycrscn roili daktylisch geloson werden 
konnen ; so ist z. B. 53, 15 roili daktylisch : waz mac daz | shi daz diu, j werlt 
heizet, mimie; wiilirend im nachsten Verse nacli der zwoiton Hebung nur 
eine einsilbig# Senkungfolgt: unde ez mir, j tnot so, we zaller. ' standu; also 
oin dom Hoxameter ahnlieher Ban. Inwioforn im daktylischen Vorse oft der 
Ton aut eine im Satze logisch weniger bedeutendo Silbe fallt, wird unton nocli 
im Zusaiumcnhangre betrachtet werden. Im urolsen Ganzon vorwendot Hauson 
Daktylen mit mehr Geschick ais etwa Yeldecke, dossen daktylische Yorse 1) 
sieli mitunter recht scliwer in diesem Rhytlimus loson lassom Nebcn Hauson 
und Yeldecke verwenden Daktylen aucli die spiiteren Minnesiitiger, so : Jo- 
liansdorf M. Fr. 87, 5 ; Bernger v. Horheim eben das. 113, 4 f . ; 113, 33; 
114, 21 f .; 115, 27 i.; vereinzelt aucb Heinrich v. Rugge2), ferner Heinrich 
v. Morungen 3], M. F. 122, 1 f.; 129. 14 f.; 133, 14 mul 141, 15 f. Hartman 
v. Aue 214, 16 f.; Walth. v. d. Vogehveide 39, 1. — Die ubrigen hat Bartseli 
in der Zeitsehr. f. d. Alterthurn angetuhrt.

U n g e n a u e  Betonung, so dass der Versictus aut eine Silbe lailt; 
die eigentlich den Tiefton haben sollte, tindot sieli aucli boi Hansem Dics 
ist namentlieli autfallend im Anfange des Verses: Niemdn (aucli im Yersinnern 
43, 32 und 44, 32. -- Richtig aber im Anfange des Yerses 47, 33). 
alrerste 45, 12 und 51, 23 (aber dlrerst 50, 37. - merlcdere 50, 32 (aber
merkceren 43, 34). — Der Eigenname Tidó 42, 5 hat den Ton aut der zweitcn 
Silbe: so (vgi. Łachmanu Anin. zn Iwein V. 1318). -- Die lnterjeotion owe 
ist verschiedcn betont 4), einmal owe 54, 29, aber owe 47, 19. — Das Streben 
des Dichters, Senkung auf Hebung folgen zu lassen, briugt es mit sieli, dass 
die Yorsilbe un — nur in dem Falle den Ton hat, wenn auf dieselbe eine 
Silbe mit toulosem « folgt, z. B. ńngemach 48, 35 nngeloubic, ungeldnet 45, 
21, 25 u. s. w.; sorst ist sie unbetont: 42, 1 urifró 46, 33 zunmilte. 47, 33 
znnstdete. — In den Yersen mit daktylischem lihythmus, welcher der Natur 
der deutschen Betonung widerstreitet, geriith oft der Wortaccent mit dcm 
YersacCent in Contlict. So tritt in 53, 30 eine unbetonte Silbe auf Kosten boton- 
ter in Hebung: sus miioz ich von dirlnhen betwungen liche. Sehwierigkeit 
macht, wie schon bemerkt, 53, 21.

H i a t u s  stofst bei Hauson sehr oft auf und z war in allen mogliehen 
Alton, so: schwaches e im Yocalanlaut nertrlbe — ais 42, II, berze -  uml

>) M. Fr. G2, 25 ff.

2) Erich Schmidt, Reinmar v. Hiigenau und Heinrich v. Rugge, (^uellen und Kor- 
schungen IV., 5G.

3j Vgl. M. Mayr, Programm der Linzer Ober-Realschule, 1H79. S. f.
4) Vgl. Łachmanu a. a. o. zu V. 1918.
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47, O, /mrze - -  uf 46, 36. denke under 51, 33 berze — ist 50, 15. froirwe 
<:/nem 54, 31. darinne al 45, 8. J-de ttmb 44, 38. — Vollt6nende Vocale: 1. 
mit Moglichkeit der Yerschmelzung do ich 44, 1, die ich 43, 14 (47 37 di ech) 
a wie ez 48, 0 (vgl. swiez 49, 11) die ich 48, 12 dii ich 47, 18 diu omjen 47,
15 (dongen 48, 30) swie ich 51, 5 ;  51, 15. — 2. bei denen Yerschmelzung 
nic,lit moglich: 42, 2 do ich . . .  hi ir, si iii, 43, 37 diu i.r 44, 14 ni aleine, xi 
in 51, 18 nie underwnnden 52, 7; die er 53, 38 diu dne 46, 10 ni ungerne 
56, 25 si dne 50, 28 ie unbetwnngen 56, 35. — Der Hiatus ist bei <len iii teren 
lyrischen Dichtern vor Hauseu nicht yorhanden1) mul es mag vielleicht audi 
in dieser Hinsicht die romanische Poesie von Einfluss gewesen sein; (lenn 
er lindet sieli selbst bei den besten Troubadours, namentlicli beim Gebrauclie 
einsilbiger Werter ®). Diese Verimithnng kann yielleielit der Burggraf v. liietcn- 
burg unterstntzen. Derselbe gclit von den alten Tonen zu neuen uber, welelie 
provenzalischen Einfluss verratheu 3). Und bei ihm finden wir solion Hiatus, 
wiilirend sein alterer Yorgiinger keinen aufweist4). leli will damit durchaus 
nicht beliaupten, dass der Hiatus erst mit den Minnesangern aulkommt, er 
ist ja bei Otfried audi zu finden. Abcr auffallig ist es jedenfalls, dass die 
iii teren Minnesanger vor Hauseu sieli diese Freilieit nicht gestatten. Bei den 
folgenden Minnesangern dagegen, so namentlicli bei Rugge und Reinmar ist 
Hiatus ofit vorhandeu 5).

Die 8 e n k u n g wird ołt e i n s i 1 b i g gemacht durch: u) Apocope : 
ab des 42, 4. ais es mir 43, 12 an der 43, 28 an minom 43, 39 (abcr nicht in 
der letzten Senkung ano sacli 43, 35) ob reliłiu 42, 25 od. durch 48, 5 u mb 
dar 43, 20 uud solte 42, 4 ein frSide 43, 34 und Lemie 42, 12 und, jehent
42, 37 (dagegen in der letzten Senkung nnde klagen 44, 37) w cer si 43, 19 
dnr not 49, 33 we.rlt (dat.) 44, 20 (abcr werlte 54, 31). — Das e wird elidiert 
in voU trouwen 49, 36 (aber oollebringot 45, 25). b) Syncope Mn n gen 43, 36 
minut 50, 34 ndm herzen 53, 24. c) Inclination: a) Enclisis: dazs daz si 44, 
26 dies 44, 29. 44, 30 iclis 52, (i. 50, 33 hdns 50, 31 miies 43, 39 sitz 49,
16 sis 45, 25. 46, 2 u. a. sin 45, 29. — g) Proclisis: zunmilte 44, 33 zun 
stcete 47, 33, zir 48, 33 zuneren 53, 7. d) Synaloephe: a) dus erste W orl 
schlielst mit einem Vocal deich 44, 28; 47, 3; 48, 32, da ich 54, 9 sist 54,
1 swiez 49, 11. — g) das erste Wort schlielst mit einem Consonanten deich 
(daz ich) 44, 1 deiz (daz es) 47, 19 deis (daz ist) 49, 15 deich dest (daz ist)
43, 3; 53, 11. mirst 44, 5 erst 45, 10 deswar 51, 6 ; 51, 11. est (ez ist) 53,

') Sclierer: Deutsche Stniticn II., Akad. d. W. 77, 430 und 404.
'•*) I)ie/.: Poesie der Troubadours. S. 87.
3) M. Fr. 18, 25 ff.
4) Erieli Schmidt: Reinmar v. Hagenau und Heiur. v. Kuppe * i  F. IV. 5G.
s) E. Schmidt a. a. o., 7 ff.
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33. i’z {ich zu) 53, 35 i’n {il r,e) 51, 24. in (ich in) 52, 23 u. f. u. a. — Nur 
yerstolsen gegcn das allgemeine Gesetz fur die letzte Senkung im stumpfen 
Ver.se die Ycrsschlusse rninnet e 47, 34 und in e 47, 34. 52, 23. e) dureh 
Silbenyerschleifungen :

1. Die Vorsilbe be — wird yerschleift: rehte befunden 50, 27 (nielit in 
52, 23) min herze belibet doch aldd (neben 44, 12).

2. Die Silbe g e — : glouben 45, 35 aber galonben gelonbe 53, 33'.
3. Die Silbe v e r — : gotes oergaz 47, (i. tóde wevzht 53, 31.
4. Der Artikel: kceme der tac.

Naehdem wir nun den Yersbau und die Versarten im Einzelnen betrachtet 
liaben, iibergohen wir zur Anordnung der Yerse in der Stropbe. I eber den 
Strophenbau, wie er uns boi Hausen entgegentritt, ist scbon Einiges voraus- 
geschickt worden. Derselbe ist, wie oben bemerkt wurde, dnrcli das (le.setz 
der Dreitheiligkeit bedingt.

Die Stcllcn liaben nur iiberschlagenden Heim ab : ab und sind je zwei- 
zeilig. In einem einzigen Falle (51, 33 f.i tritt nocb eine dritte Zeile hinzu 
abe : abc. Der Abgesang ist anders gegliedert ais die Stollen und kann sieli 
vom Aufgesange nnterscheiden:

1. dureh gepaarten oder dureh gekreuzten 1’ eim (abba) im Gegensatz 
zuin iiberschlagenden des Aufgesanges;

2. dureh eine audere A^ersart;
3. dureh ein anderes Reimgesehleeht;
1. dureh eiuen Zusatz.
Hausen yerwendet nur acht-, neun- und zehnzeilige Struphen. Aber 

trotz dem sind die Tonę so mannigfaeh, dass fast jedes Lied eiuen andern 
Ton aufweist. Unter den 22 Liedern Hausens finden wir 17 yer.sehiedene 
Tonę, auch ein Fortsehritt im Vergleieh zu den alteren Minnesiingern, boi 
welehen die Tonę nocli nicht so mannigfaltig sind.

I. D i  e a e h t z e i 1 i g e S t r o p h e.
Yon dieser tinden wir zunachst ein einfaches Sehema :

1. ab : ab ) cc dd.
Nach diesem Sehema sind 52, 37 ff. und 53, 15 ff. gedichtet (daktylisch).
Der Abgesang ist yon den Stollen zunachst dureh gepaarten Reim ge- 

sehieden und unterscheidet sich vom Aufgesange nocli dureh eine audere 
Yersart und dureh das Reimgesehleeht. Er fiihrt liamlich im (legensatze 
zu dem aus klingenden Yersen gebauten Aufgesang, den stumpfen mit Inreim 
ein. Die letzte Zeile ist den Stollen gleiehgemacht (4. Heb. kling), a er mit

) M. F. 151, 13 f. u. Anmerkung S. 303,
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ciem zweimal gehobenen (ki.) Ver.se gjbunden. — Die beiden Strophen des 
ersten Liedes sind durch Responsion yereinigt; jede beginnt mit derselben 
Interjeetion Wdfen, wie Morungen im Tageliede <3iee an den Aidang jedor 
Stroplie setzt. Audi Rugge bedient sieli zu wiederholten Maleli dieses Kimst- 
raittcls, welches also darin bestebt, dass gewisse Worto an einer bestimmten 
Stelle der Strophen wiederholt werden, und welches in den deutschen Minnesang 
walirscheinlioh dnrcli das Vorbild der Proyenzalen Eiugang gefnnden b a t1); 
aber Hausen ist der erste, der von diesem Knnstinittel Gebraueli maelit.

Zn den von den Proyenzalen entlehnten Kunstmitteln geliort aucli der 
Rcfrain, der sieli zuerst in den Dietniar von Eist zugescliriebenen Strophen 
M. F. 38, 32 fiiidet, die sclion ibrem Inbalte naeli ant romanisehen Einfhiss 
hinweisen. Audi Hausen bedient sieli einnial 49, 37 des Refrains, und z war 
ani Ende der Stroplie, und so verwenden ihn auch Jobansdorf 90, 23 und 
31 und Rugge 101, 15 tt'.

leli mbolite nocli auf cine Stropbenverkettung in dem HauseiFsehon 
Liede 52, 37 i. aufmerksam nniehen, dureli welclie beide Strophen gleiebfalls 
iimiger verbunden erselicinen. Der d-Reim ist (bei Hauseids ungenauer Reimart) 
gleicli: guote : muot.fi 53, 5 : 6 und guoten : ruoten 53, 13 : 14. Wir werden 
solchen Stropbenverkettungen in den meisten Liedern HausciFs begegnen. 
Audi liier ist provenzaliseher Einllnss zu constatieren. Uenn. bei den proyen- 
zaliseben Troubadours gilt ais Gesetz, nicht nur eine Stroplie durch den 
gleichen Reini zu yerbinden, sondern denselben durch alle Strophen hinduroh- 
zufiiliren und diese so zu einem Ganzen zu yerbinden — worin die Trou
badours die Biegungsfahigkeit und der Reimreidithum ilirer Sprache wesentlidi 
unterstutzt bat. IJnter den deutsehen Minnesangern bat Hausen allein von 
diesem Mittel Gebraueli gemadit, nicht i miner mit besonderem Gesebiek, da 
die deutscho Sprache gegeniiber der provenzalischen einen selir geringen 
Reimreichthuni besitzt. So finden wir, dass Hausen, wenn er die Reime in 
den Strophen hiiuft, oft dieselben Reiniworte wiederholt. — Im zweiten dem- 
selben Tonę angehbrenden Liede 53, 15 t. ist keine der oben angefulirten
I)oppeIverkettungen zu beobacbten.

Ein dem yorigen Scliema sehr ahnlicbes zcigt 43, 28 flf. :
2. ab : ab e d d c.

Auch liier ist daktylischer Rhytlmius zu beobacbten, aber nur im Ab- 
gesange, wiilirend der Aufgesang ans flint- und sechsmal gehobenen zumeist 
jambischen Versen bestebt. Ausserdem tritt im Abgesange gekreuzter Reim ein, 
im Gegcnsatze ziim iibersehlagenden in den Stollen. Die d-Reime sind klingend 2).

*, Iliez, Poesie der Troubadours. S. 277.
2) Paul (Beitriige 2, 423) will auch im Aufgesange daktylisclien Rythmus dnrchgefiilirt 

wissen, was docli nur mit grossem rA\\ang geschelien konnte. 37, sclilagt er desshalb sogar
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3. Sebema, al> : a!) I) a ab.
In dieserForm ist (las Kreuzlied 47, 9 f. und das grinimige Absagclied 

47, .‘>3 f. gcdiehtet. Hier spricht sieli deutlich die Nachalimung romanisdien 
Strophenbaues ans, welche darin besteht, den Heim dureh Stollen und Abgesaug 
bindurch zu fiihren, wiihrend die deutsche Weise im Abgesaug andere Reime 
eintreten liisst '). Stollen und Abgesaug beberrsehen also nur z we i Reime und 
der letztere ist von jenem nur dureh gekreuzten Heim gesebieden. Sonst berrsebt 
die grolste Gleiehnuilsigkeit im Bau der Stropbe und die Stollen werden im 
Abgesange wiederbolt.

Lach mann bat mit Hecbt die 4. Stropbe 47, 33 ais selbststandiges Licd 
ausgescbieden, da sic sieli aucli formell von den iibrigen Stroplien de.sselben 
Toncs untersebeidet, in weleli’ letzteren durebgebends nur jainbisebcr Hbytbnius 
Yorberrscbt. — Im Kreuzliede 47, 9 ist aueh eine Strophenyerkettung walir- 
zunebmen, welche aber nur die 2. und 3. Stropbe yerbindet. Der b-Heim 
namlicb ist in diesen Stroplien derselbe.

Nadi deinselben Sebema ist aucli das Lied 49, 13 t. gediebtet. Nur aiml 
liicr kurzcrc Verse ; der 3 mai gehobene stumpfe weebselt mit dem klingenden 
von 3 Hebungen.

4. Audi im folgenden Sebema ist romanisebe Durebreimung: 
ab : ab b a b a ,  53, 31 — 38

und nur dadureh, dass der Aufgesang in nmgekebrter Heibentolge wiederbolt. 
wird, bleibt die Dreitbeiligkeit der Stropbe bewahrt.

5. ab : ab ab ee 50, 19—51, 12.
Aueh hier ist die Strophe ais dreitheiiig zu betrachten. Der Stollen 

ist z war im Abgesange einfach wiederholt, aber der Zusatz, weleher im Bau 
wie im Heim vom Stollen abweicht, bildet hier das Untersebeidungsinerkmal. 
Audi in diesem Liede ist eine merkwiirdige Heiniversdilingung zu yorzeiebnen, 
und zwar entspreeben sieli die Reime der 1. und 4. Stropbe insofern, dass 
dieselben Worte aber in yersebiedener Form und yersebiedener Heibentolge 
wiederkebren :

1. Stropbe: IV. Stropbe:
gile te Imote
siane icille

awjesltch not vor. Ich vervveise nur aut J. Ctriinm (iranmi. 4. 585, wonach eine derartige Fonu 
iminoglicli ist. Ulrich v. Lichtenstein ;I .ariim. U. v. L. t t.) liisst aucli so im Aut- unii
Aligesang daktylisclie unii trochiiische Yerse wecliseln, nur sind bei ilim die Jlaktylen im Auf
gesang. — Bei Morungcn At. F. 121), 14 f. wecliseln die daktylischen Versc mit Irncliiiisclien
regelmiissig ab.

') Wie etwa Keinmar von Hagenau, wclclier nur in einem Liede diese roiimnischeDurcIi- 
rcimung zeigt. — Wakernagel bat zuerst aut diese Krscheinung aufmerksam gemacht (Altfranzii- 
sisclic Lieder und Ijeiclie, S. 2tli fi) und Bartsch liat die Beisiiiele vervoIlstiindigt (tiermania 2 2711).



gemiiełe muate
rninne siane
hiiete guoten
willen mimie
hol'te mere
zerstorte unere
11. Strophe: m . Strophe
mi de nnbetwungen
locere ic > hen
n i de befunden
enbaire l i de .
wdien stunden
merluere mide
ougen sio cer e
1 ougen 10 cer e')
11. D i e n e u n z e i I i g e S t r  o p h e.

In die,ser Strophentorni bat Hausen seine ersten Lieder gedichtet:
1. ab : ab c cl c d cl 48, 23—31

Audi hier ist sehon Droitheiligkcit zu erkennen. Der Abgesang bal 
andcre Reime, welche zwar audi iiberschlagen, wie im Aufgesang, a ber die 
Vordoj>))lung der letzten Zoile bildet das Uutcrscbcidungszeiclien.

2. (Aanz denselben Bau zeigt audi das zweitalteste Liod Hausens 
48, 32—49, 12:

ab : ab ab ab b
Nur ist die Durdireimung romaniseb. Es ist sehon bemerkt worden, 

dass Bartseh dieses Strophensdiema boi einem der iiltesten und beriilnn- 
testen Tronbadours Bernard von Ventadorn, wdehen Hausen nachbihlct, 
naebgewiesen luit.

3. Weniger romauisdieii Einfluss zeigt das lolgende Sdiema:
a b : ab b e d d e 54, 1 —55, 5

Der Abgesang ist durch eine liingere Zusatzzeile dem Anfgesangc ange- 
rei rut; sonst berrsebt anderer Re im in jenem vor und ist gekreuzt im ( iogen- 
satz zum ubersdilageuden des Aulgesanges. Aid den vorwiegend trodiaisdien 
Rhythmus ist sehon boi Bespreehung der Versarten liingewiesen worden. Audi 
hier ist zu bemerken, dass in gewissen Strophen 'dieselbon Reime in den 
entspreehenden Zeilen wiederkehren: z. B. 1. Str. geioan : man : gan und
4. Str. geioan : mąn : enkau oder 3. Str. ungernach : gemach, geschach : genach 
und 5. Str. mac : jach : gepjiac .. . und andere mit geringerer Regelmiilsigkeit.

x) Bartseh, ^Termania 2, 2J)4) bringt diese Strophen form mit der italienischen Stan ze in 
Yerbindung, der er „deutschen Ursprung beimessen mochte“ .
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4. Dagcgen ist im folgenden Schcma wieder romanische Einwirknng 
zu sehen :

a b : ab : ba  ab a 44, 12-—39
Audi liier ist eine Znsatzzeile dem Abgesange hinzugefiigt, weldie d(>m 

ersten Vers des Stoliens entspricht, aber sic ist an das Endo des Abgesanges 
gesetzt. Sonat ist der Abgesang auoh dnrcli gekreuzten Heim ausgezeielinet.

Die Anfangsyerse der 2. utul 3. Strophe diescs Jaedes beginnen mit der- 
selben Wendung ( V. 22. Suaz got an giiete . . .  und Y. 31. Swa z got mifrowen ').

Es ware yielleieht noch zu bemerken, dass die Anfangsyerse der 1. und 
2. Strophe dasselbe Reimwort doeli in yerseliiedener Eonu zeigen getd.n, 
aetdt. Merkwiirdig ist hier aber auch derselbe Reimyocal in allen drei Strophen 
und z war der a-Reim:

1. Strophe getdn : kan : han : gewan : Idu
2. „  jfetat. : hdt : stdt : rat : Legat,
3. „ erhaben : sagę : ver‘ ragen : kia gen : verdagen.

f>. ab : ab ! a ab ce 45, 1— 18 y 45, 19—3(5
Dieses Scbema hat, wenn man das Rcimgeschledit auCseriieht liisst, yiele 

Aehnlichkeit mit dem von 50, 19 f. Xur tr-itt hier noch eine Z.isatzzeile an 
den Anfang des Abgesanges, welehc der ersten Zoile des Stoliens entsjiricht. 
Trotzdem im Abgesang noch cin dritter Reim hinzukommt, so ist doch ro- 
manische Durchreimung J) insoferne durchgefiihrt, ais da der Stollen wiederlmlt 
wird. Man konnte yersucht werden, alle 4 Strojihen ais ein Eied zu fassen, 
da in den ersten Strophen der beiden Rieder <lic a-Reime, in den zwei 
andern die b-Reime wiederkehron. Doch spricht gegen diesen aulseren Zusam- 
menhang der Inhalt 3j.

6. Eine merkwurdige Strophenbildung begegnet uns in den beiden ersten 
Eiedern des 3. Biichleins

ab b c (waise) | a d e (waise) d
Die Strophe hesteht ans zwei ungleichen Theilen, welche durch den 

a-Reim yerbunden werden. Denn yon einer Drcithciligkeit kann hier keinc 
Rede sein. Ein Waise ist namlich der 4. Zeile yorgeschoben, woleli er das 
Verhaltnis stćirt. Ein soleher tritt auch yor die letzte Zeile *)

*) Scherer macht • den Yorschlag, die zweite Zeile der i!. Strophe zu schreiben desnkan. 
min an ir niet g emirem, w o min einen Beleg tur md. Form abgeben soli (Studien I., 2511.1

1 Vgl. < termania 2, 247.
3) Lehfeld will die unumgelautete Form jare (45, 211 gegen die beiden llandsehriften 

hergestellt wissen. Aut' diese Weise miissten dann auch die ubrigen Keinie, z. B. enbdre : mer- 
karę : moare: wdre fur Iiausen in Anspruch genommen werden, was doch kaum znliissig ist.

4) Auch wenn wir die Strophen so ansetzen wiirden, wie v. d. Itagon (Minnesinger, I. 
212 a), so kónnten wir noch keinen dreitheiligen Ban erzielcn. Kr zieht namlich die 1. und 2., 
dann die 4 und 5., und endlich die 8. und 9. Yerszeile zusammen; er entfernt die Waisen
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III. I) i o z e b n z e i 1 i g e S t r o p h e.
Diese tindon wir bei Hausou nur im I. und 3. Liederbiicblein vci‘\ven<l«t, 

wii.ilrond die beiden vorangehcndcn Formen in allen 3 Liederbiiehlein iiacb- 
zuweisen sind.

I. ab : ab ba  ba  c c  40, 37— 50, 18.
Hier ist wieder Dmtheiligkeit zu erkennen. Im Abgesang sind bcidc 

Stoi len, wie in 53, 31 ff. wiederliolt. Nur tritthier nocli der zwoizoilige lici raili 
liinzu, der mit lieiiem Heim sieli an den Schlnss des Abgesangcs anseliiniegt. 
Dureli diesen werden die beiden Strophen inniger verbundeu, wie aucli dureli 
den gleicben a-Reim.

2. Eine der oberen libnliebe Formel outsteht, wenn mań sieli den ganzen 
Aufgesang in gerader Reibentolge wiederliolt denkt: 

ab : ab | ab ab ce  48, 3—22.
Der Abgesang ist nur dureli den Znsatz mit gepaartem Reim vom Aul- 

gesange untersehieden.
3. ab : ab b a a c o c  51, 12—22,

Kincn merkwiirdigen Ban zeigt der Abgesang in diesem Seliema. Neben 
der Wiederholung des Stollens und der Zusatzzeile, werden dem Abgesang 
nocli drei Ver.se mit gleicliem Reim hinzngefiigt. Seherer ') bemerkt, dass diese 
Art der dreifaeheu Reime ani Ende eints Abselinittes von Wirnt von Graven- 
berg ans der geistlielien Poesie des 12 dli. in die libfische Epik eingeliibrt 
wurdę. Waltlier v. d. Yogelweide bat ihn audi in eineni Tonę 04 ff. gebrauclit. 
Es ist woli] moglicli, dass Hausen diesen dreifaclien Reim ani Schluss der 
Stroplie audi ans der geistlielien Poesie entlelint bat. Doeh ist derselbe mieli 
bei den Pro yenzalen nacliweisbar Hausen kann i lin also aucli ans der 
proyenzaliseheii Lyrik entlelint haben. Ganz dieselbe Strophenform (und zwar 
in Reimordnung und Versbau) bat mieli der Bnrggrat v. Rieteiibnrg M. E. 
18, 25-P d , li.

4. ab e : ab o ‘ o b c e  51, 33—52, 3(i.

und bringt sonilt eine seeliszeilige Stroplie zu Stande. Wir erhalten aber mich v. d. Hagens 
Kintheilung Yerse von 8 Hebungen, welche Hausen nicht verwendet, er bat, wie wir bei der 
Znsammenstellung der Yersarten geseiien, nur den siebenmal geiiobenen Yers und diesen nur 
vereinzelt (51, 1 f). Aber aucli so ist, wie erwiilmt, naeh v. d. Hagens Eintheilung keine Drei- 
theiligkeit der Stroplie zu erkennen. Donn abgeseben davon, dass Hausen nie die Anreimung 
a l> b a in den Stollen zeigt, stelien dieselben bei v. d Hagen im argen Missverh;iltnis zu einander, 
indem die sich entspreebenden Zeilen eine ungleiche Anzahl von Hebungen besitzen. Ich bemerke 
nur nocli, dass in den beiden letzten Strophen des zweiten Liedes dieser Form 42, 10 ff. in der 
Ilandscłirift ('. ubersclilagender Reim hergestellt ist. M. 8. 214 a.

ł) Mudien 1. 388.

*) Rambaot III. Graf von Orange, (Malen, Werke der Troubadours 1, 18) und Rambaot 
diclitete nach Diez (Werke der Troub., S. 62) 1150— 1173.

2



18

Es ist das einzige Ma), dass Hausen dreizeilige Stollon yerwendet. Der 
Abgesang ist in diescrn Palle kleiner ais der Auigesang, aber i minor grolser 
ais joder eiuzelne Stollen. Der Abgesang ist dem Aufgesange insofern ver- 
wandt, ais die zwei letzten Zeilen des Stollens in jenem wiederkchren.

In der 3. Stroplie dieses Liedes tritt in der 2. Zeile des Abgesangos 
gegen das Reimscliema der a-Reini an die Stelle des b-Reimes ein ; denn 
(befimden : bofiiidon) ist Hauscn bei seiner sonstigen Reimungenauigkeit docli 
liielit zuzutrauen. Es ist dies die ein/.ige Abweichung vom Reimscliema in 
seinen Liedern. Sonst liorrsclit in dieser Beziebung die grolste RegelmiiI sigkeit.

Xoeli eines Emstandes wsire liier zu gedenkeu, mul z war einer Reim-
verkettung der 3. und 4. Stroplie, indem der a-Reim der dritten den b-Reini
der yierten Stroplie bildet.

5. a a b b c c d d e e 45, 37 47, 8.
Dieses Reimscliema liefert mis einen zweiten Fali eines untlieilbaren

Strophenbaues bei Hansem Der erste begegnete uns in der letzten miler 
den neunzeiligen Strophenformem

Ich will liier noch einmal im Zusammenhango die yerseliiedenen Yers- 
arten anfiihren, welche sieli in dieser Stroplie yortinden. Es sind liier Yerse 
yon yerscliiedener Lange mit cinander gebunden. Nur die ersten und letzten 
sind gleieh, in den iibrigen herrsoht grofse Mannigfaltigkeit: 4. Heb. a : 4 
Heb a ; 5. Heb. b : 2 Heb.; 4. Heb. o : 5. Heb. c ;  3. Heb. d : 4. Heb. d ;
5. Heb. e : 5. Heb. e.

Bartsch ’ ) bat naehgewiesen, dass Hausen diese Stroplienform aus dem 
Eroyenzalisclien entlehnt bat und zwar ist (s Fobpiet y. Marseille, der liier 
nacbgebildet wurde 2J. Der Gedankengang der ersten Stroplie ist Eobpiet’s 
dritter entlehnt; in den iibrigen bat Hausen nur die Form nacbgeabmt. 
Ais ITnterscbied wird beryorgehoben, dass bei Fobpiet die Ver.se 5 —8 gleichen 
Reim zeigen ( a a l i b c c  e e d d), wiibrend Hausen fur jedes \r erspaar einen 
andern Reim bat. Audi bat Fobpiet in dem betreffenden Liede denselben 
Reim in den sieli entsprecheiiden Zeilen in allen Stropben durdigefiibrt. 
Anklange dieser proyenzaliscben Reimyerscblingung dureb alle Stropben 
findet man mieli bei Hauscn an einzelnen Stellom So sind z. Jl. in der 3. 
und o. die e-Reime gleieh, in der 2. und 3. die a-Reime. In der 4. Stroplie 
ist der b-Reim dem e-Reim der 3. und 5. Stroplie gleiebgemacht. Jedenfalls 
sind diese Anklange nicht mit der Regelmiitsigkeit der Reimdurcbfiibrung 
bei den Proyenzalen zu yergleichen. Aber Hausen ahmt dieses Roimgoklingel 
in seiner Art nacli; denn an zufalliges Wiederkebren des Reimes wird man

*) Gennania 2, 480 .

*) Malm: Werke der Troubadours 1, 317.
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(loch kanni denken diirfei, da wir dergleiohon schon /u wiedei holten Maleli 
zu heobachtcn Gelegenheit liattcn.

Das sind die Strophenforineii, welche bei Hausen sich vorfinden. Wir 
babim gesehen, dass die meisten romanisclie lieimart aufweisen. In der Aii- 
wendung dieses Versmittels, nur zwoi Reime dureli die Strophe hindureh- 
zufiiliren, stdit dem Hausen Yeldeke ani mich sten, was yielleielit atn mcisten 
dazu beigetragen liahen mag, a uf eine Beeinflussung des lotzteren dureh 
Hausen zu schlielsen ’ )• Doch ist diese Uebereinstimmung leiclit begreitbcli, 
da ja audi Yeldeke sich an romanisclie Master gebildet liat -). Die Strophen, 
in welchen Yeldeke zweifachen Heim dnrchfuhrt, siad schon von Bartseh 3) 
nad Lehteld 4/ angegeben wordeu. Ich tiige nur lioch M. F. Cl, 9 hiiizu. — 
Audi auf den Ban der Stollen bei Yeldeke tmd dereń Yerhiiltnis żnin 
Abgesang ist von Lehfeld hingewiesen wordeu. Der Abgesang wird namlieh 
bei Yeldeke selir oft dureh den Aufgesang uberboten, wahrend bei Hausen, 
mit Ausnahme eines einzigen Liedes 51, 38 ff. der Abgesang den Stollen 
Gicie gewieht lialt oder, was das Haufigere ist, diesel hen liberwiegt. In der 
lieimstellung tretten beide mitunter zusannnen, so Hausen 47, 9 ff. and Ycl- 
deke (15, ;’) (nur dureh kiirzere Yerse unterschieden). Im Ban der Stollen 
bcHeilst sieli Hausen der grblsten Regelniafsigkeit. Dieselben siad, wie schon 
bemerkt, iibersehlagend gereimt, nie gekreuzt, wie etwa bei Yeldeke 50, 1 ff., 
bei weleheni mitunter die Reime in den Stollen einander nielit cntspreeheii, 
z. B. (34, 17, a b b ; a a b.

Diese Unregelmafsigkeit findet sieli sogar bei Reinmar (180, 28
aha : a b b) und audi anderc gestatten sieli dieselbe bis auf Hart- 
inann von Ano.

Bei den Hausen und Yeldeke folgenden Minnesangern ist die roma- 
nisdie Reimordnung selir oft zu finden; so bei Ulrich v. Guotenberg, welehcr 
Hausen audi sonst naehalimt, M. F. 77, 30 f. und 78, 24, .83; bei dem von 
den Rrovenzaleii ani meisten beeinHussten Rudolf v. Fenis verhaltnisniafsig 
selten 81, 80 und 83, 11. Selir oft liat den zweifachen Reini Morungen und 
ich tiige zu den in der Germania (2, 297) aiigefuhrten Beispielen noeli 140, 
82 und 143, 4 liinzu. Nur ein einziges Beispiel weist Reinmar von Hagenau 
auf (M. Fr. 191, 7, 25), weleher dieser von seinen Yorgangern so oft ange- 
wendeten Reimordnung ganz entsagt und den Abgesang nneli deutseher W eise 
bant, d. i. andere Reime eintreteii liisst. Hartnian von Auc bat unter seinen 
Liedern keine Strophe melir mit zweifadiem Renu.

0  Wackemagel a. a. o., vgl. audi Lachmana zn Walther, S. 1!(!1.
*) Wackernagel: Altfranzosisehe Lieder und Leielie, S. 200.
3) Genu. 2, 207.
4) Beilriige 2, f.
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Schon im Vorhergchenden haben wir <ies Reimes zu gedenken goliabt, 
insofern er niimlich <lio Strophonforni best.immt, u ml es criibrigt mieli, den- 
.selben an und fur sieli einer niiheren Betrachtung zu unterziehen

Zimiichst beschaftigt uns der u n g e n a u e  R e i 111, der in Hausens 
Liedern nieht sclteu ist. Aus dem hautigen Yorkoninien desselben bat Miillen- 
11 o 11' mit Reclit gescblossen, dass Hausen in dieser Beziebung noeb deralten 
Selmie angehbrt, welebe in die siebziger Jalire des 12. Jalirbunderts zu 
setzen ist. łeb will daber bei der Zusarmnenstellung der ungenauen 
Reinie Hausens aueli gleieli entsprechende Beispiele ans der iii to ren Byrik 
hinzuf iigen. Die Xaebfolger Hausens befleilsen sieli schon eines sebr genanen 
lieimes und sind darin dem epochcmaolienden Beispiele Vcldeke’s gefolgt.

Die ungenauen Beinie Hausens sind in der Hs. C. alle getilgt, wahrend 
B. dieselben meistens beibebalten bat. Wir stellen sie im Folgenden naeli 
den Liederbiielilein zusammen und es wird sieli zeigeu, dass sebwerere Falle 
nur im 1. und 2. Bueblein zu findeusind; aueh ein Unistand, der zur Unter- 
stutzung der MullenhoflFsehen Hypotbese dienen kann.

a) V o c a 1 i s e h u n g e n a u o R e i  m e.
I. Liederbuchlein : 1. a : d 49, 23 : 26 : 27 : 37 emp/idn : man : gan : kan. 

7)0, 1 : 9 : 1 1 : 14 : 16 getdn : gewan : bestdn : man : verlaii. — 7)2, 29 ; 32 : 3;> : 36 
han : Idu : mcm : untertdn. — Diese Freiheit war in der nibd. Ycrskunst a 11- 
gemeiii; sie tindet sieli bei allen Dicbtern aus M. I,A. nur in 1 lartnianns 
Liedern nie,lit. — 2. i : i 54, 28 : 30 sin : bin und einmal zufallig gegen das 
Stropbensebema in 43, 13:14,  wo der Waise gereimt ist. Rietenburg 18, 15:16 
rich : mich ; ja sogar Veldeke 64, 17 : 20 schin : bin.

II. Liederbuchlein a : u 44, 13 : 15 getdn : kan. — 44, 18 : 19 han : gewan.
i 11. Liederbuchlein: a : d 43, 1 : 5 : 6 dau : untei tan : began. — 47, 28 : 24

man : ergdn. — 47, 1 :2  lian: man. — 46, 37 : 38 han: kan. — 46, ;>: 6 
ualit: verddht. — Dietmar v: List 8:>, 20 naht : brdht. 40, 3 : 5 beddht: naht. 

b) C o n s o n a n t i s c li u n g e n a u e R e i  ni e.
1. Liederbuchlein: 1. b : d 50, 2 :3  libeilide. — 50, 27 : 29 : 31 mvle : 

uide : wiben. — :>0, 36: 38 wiben:lide. — Dietlu. v. List 32, 14 ; 16 wibe : 
nudę. — 37, 24:27) wibu : ndden. — Guotenberg 78, 26:31 vertriben : ver- 
miden. — 2. b :g  52, 7): 6 habe : nertragen. — Dietni. v. List 37, (i : 7 liebe : 
fliegen. —• 37, 22 : 23 ougen : gelouben. — Fenis 80, 7): 6 stiget : belibet. -
3. mb: ud :)2, 17 : 20 wunder : kumber. — 52, 20 : 24 ku mb er : befundeu. —
4. ng : nd 50, 35 : 37 unbetioungen : bef undeu. — 49, 17 : 20 lange : bekande. — 
49, 14: 16 Lange : bekande. — 5. nn:nd 50, 13: 15 inne: ingesinde. — 7)2, 
18:22 mimie : befinden. — Kiirnberger 7, 20 : 22  wiinne: kilnde. — 8, 2 : 4  
zinnen : singen. — Dictm. v. List 35, 6 :8  Icunde : wiinne.—-33, 8 : 1 0  i lingę: l

l) Willi, (rrimni, /nr (ieschioliie des dentselien lici mes. Beri. Akad. d. Wiss.
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inne. — 37, 18: 15) wunne : geswunden. — Fenis 82, 21 : 24 nerbrennet: verswendet. 
— 6. U : nn oO, 22 : 24 minne : willen. ~ 51, (i : 8 wille : simie. — 7. nt: my 
45), 13 :' 15 wunt : lump. — 8. p : t 48, 24 : 25 wip : ził. — 48, 32 : 34
schiet : Hep. ■— 48, 3(1 : 49, 1 diet : Hep. — 49, 33 : 35 huop : unguot. -
Kiirnberger 7, 11 : 13 niet : Hep. — Burggraf v. Regensburg 16, 16 : 18 
wip : summerzit. — Mdiii. v. Scf. 11, 6 : 8  niet : Hep. — Burggraf v.
Rietenb. 18, 5 : 6 Hep : niet. — 19, 5 : 6 — 19, 7 : lip : ził. — Dietm. v.
Kist 32, 9 : 1U niet : liep. — 36, 2 ; 4 Hep ; niet. — 37, 16 : 17 — 39,
6 : 7 zit : wip. — Fenis 83, 27 : 28, 31 : 32 zit : wip : lip : stiit. — Diese
Fngenauigkeil nainentlieh in der Fassung wip : zit konnnt selir biiulig 
bei Hausen in allen Liederbiicliern — vor und bat sieli unter den consonan- 
tiseh ungenauen Reimen ani langsten behauptet ’ )• — 9. Reime mit iiber-
sehiissigem — n (e : en, ftn : a, In i). 48, 27 : 29 bunomen : kom. 48,
28 : 30 st : min. — 49, 30 : 32 frouwe : beschouwen. — 50, 22 : 24 minne : 
willen, w<> zugleieh eerschiedene Lupiiden untereinander reimen. — 50, 29 :31 
nide : wibeu und 54, 36 ; 38 wtben : lid.e mit dom ungenauen Reim ver- 
seluedener Medien. — 50, 38 ; 51, 2 lide : miden. — 51, 13 : 15 oerwiieten : 
behiiele. — 51, 23 : 25 erwe.nden : ende. — Kiirnberger 9, 34 : 36 st : sin.
—■ Dietm. v. Kist 34, 20 : 22 erwenden : sende. — 35), 31 : 33 ruome :
bluomen. — 51, 28 : 25) senden : enslende. — 51, 35 : 52, 2 sagen : klinie.
-  52, 18 : 21 minne : befinden (zugleieh nn ; nd. — Burggraf v. Rietenb, 

18, 11) 20 singeu : gedinge. — Fenis 80, 21 : 22 vertriben : ttbe. — 81. 
20 : 22 krenken : gedenke. — 80, 13 : 12 brdlite : ddhten.

II. Liederbiiehlein : 1 . b i d ,  44, 9 : 12 liden : beliben. — 2. b : g 44,
31 : 33 erhabeu : sagę. — 3. Ib : Id 43, 32 : 35 selbe : eugelde. — 4 mb :
nd. 44, 1 : 4 kumber : mundur. Vgl. I. 52, 17 : 20. — 5. t : p 44, 23 : 21
nit : wip. — 45, 1 : 9 : 5 : 6 zit : wip ■■ lip. — 6. mit ubersehussigem — n
44, i) : 7 ori : min, vgl. 1.48, 28 : 30. — 44, 25 : 26 : 29 kurnie : stuuden

43, 33 : 34 trage : klag en.
III. Liederbiiehlein : 1. b : g 46, 25 : 26 klagen : gehaben. — 47, 7 : 8

haben : tragen. — 2. p  : t 42, 10 : 14—43, 10 : 14 — 47, 10 ; 12 zit: wip. —
43, 1!) : 23 Hep : miel. — 43, 29 : 31 nit : lip. — 45, 37 : 38 niet. : Hep.

-  46, 19 : 20 ligi : zit. — 48, 13 : 15 niet : liep. — 53, 34 : 35 ; 37 
bewart : wary ; rerspart. — 3. mit iibersehussigem — n 47, 26 : 28 Idu : 
empfd. — 47, 11 : 13 lieiden : beide. —

Aueh Reime mit ungenauem Consonantenausłaut sind bei Hausen z u 
finden und z war : 1. m '. u 46, 7 : 8 uersan : vernan (yenntm). — 47, 18:20 
nań (m) : verbau. — Diese Ungenauigkeit aucb sonst: Spore. 26, 22 : 23 
benam : mnn. — Reinm. 160, 4 : 5 nan : kun. — Waltli. 63, 3 : u gemm ;

') Vjrl. Seherer, Stmlien II. und E Schmidt a. a. O. 8:> fi'.
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spilenum. — 2. c : c/< 48, 28 : 25 #«c// : <ac, — 2)4, 88 : 40 mac : Jach. - 
;>4, 40 : o5, ! Jach : gepflach.

Dazu kommen oinige dialeetisehe Furinon, die sieli Hausen (im Rei me) 
gestattet : 4i), 4 : 7 vrouwen : rotnoen. - 40, 32 : 38 : 36 beschouwen : ron- 
weu : voltrouwen fiir (las gemein nihd riuwr.n : tiinwnn. Diese nd Reime audi 
boi Voldekc ''6, 18 : 14 rou-wen : witrouwen. — An diese schliessen sieli 
aucli die Reimworte mit ausgefallener Spirans: 45, 36 : 37 1 net : xi.it (sihet) 
wie liuggc 101, 28 : 20. — 45, 82 : 38 tedn : xdn (.sdlieu). Dazn yergleieht 
sieli sann im Auftakt 48, 21. — 54, 0 : 10 se (*ehe) : me wie Monmgen 
12;), 15 : 16 se,: ge ; 126, 33 : 85 sen : gen. 53, 81 : 83 verzin (yerzilien Radl
inami) min. — >48, 17 : 19 iet: Uet. — 45, 37 : 38 u. a. nie.t : liep. lit (liget) : zit 45 
3 : 5 . — Hier wśirc nocli der Reim jamę (jare) : wae.re 45, 29: 31 mit tinorga- 
niseliem Unilaut y.u erwiilnien, der Hausen ans Reimnoth entseldupfł ist, mul 
keineswegs bereelitigt, nd. Lautverhaltni.sse fiir Hausen zu beanspruelien ')•

I)as sind die ungenauen Reime Hausens. A ber neben den Stroplien mil 
soleliem Reime finden sieli aucli Stroplien, die vollkominen rein mul dialeet- 
trei gereimt sind. Sie sind boi Mullenhoff (a. a. O. 140) aiigegeben.

Wir wenden uns mm zur .Besprecliung der yersehiedenen A Hen von 
Reimeu, dereń sieli Hausen bedient.

a) R ii li r e n d e r o d e r r e i  e li e r R e i ni J).
Dieser unterselieidet sieli von dem gewolmlielien Reime dadureli, (lass 

die beiden reimeuden Worte — die ilmen anliaftenden Rartikeln nnd Zusam- 
mensetzungen ausgenommeii — yollkommen gleieh lauten. Doeli soli ilire 
Redeutung yerscliieden sein ; wenn selion dieses nielit i miner der Kall ist. 
Die Riihrimg wird aufgelioben, wenn noeli ein Reim hinzutritt3) mul der- 
gestalt sind alle liiehergeliorigen Reime Hausens: 1. die Bedeutung der Reim- 
worte ist yerscliieden: 48, 32 : 84 ; 86 : 49, 1 schiet : Hep (Adj.) : diet : 
Hep (Substj. — t>4, 28 if sin (Rron) bin : siu (Verb.) »«*>. — 49, 38 t. 
wibe : libr, (Subst.) lide : belibe (Verb). — 2. die Bedeutung der Reimworte 
ist dieselbe : 4;), 20 tf. twinget : bringet : uoUebringeJ. — 48, 3 tf. hdt : rat : 
gdt : erga1. — f)l, 24 H. untertan : getdn : enhdn.

b) (1 r a m m a t i s e li e r R e i m 4),
wenn dieselben Worte in yerseliiedener Ableitung mul Biegung im Reime 
stelien. „Diesen liaben die mlid. Dieliterden Welselien abgeselien“ . Boi Hausen
4:), 82 : 86 san : siet. — ;)1, 14 : 20 ban : bat. — :>4, 21 ; 26 ungeicert ;

1 Lehleld, tteitnige 2, dlii.
-; W. (ti-iinni a. a O. 1 tt.
3) W. Grimm a. a. O. S. d.
*1 W. Grimm a. a. O. S. 117.
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ginom ii. — 54, 3!) : 4U gilu -.jak. — Interessant siad in 50, 10 1 1 die gram- 
matisehen Reimworter giiete : gemiip.te : hUe.tR in der ersten, mul luiotu : muote :
i/iwtr.ii in der vierten Stropho, indem hiedureh die beiden Stroplien, die in-
Indtlieh zusammenhangen, audi nietrisch mit einander Yerkniiptt werden.

c) i > o p p e 1 r e i m ').
Dieser Reini, bei welchein sieli die Silben siiehen 2), findet sieli bei 

Uaiisen an folgenden Stellen : 42, 1 : o sin unfro : min Tido. — 42, 5 : (i 
Ttdn : si só. — 42, 11 : 12 ich nie began : ich beste lian. — 44, 32 : 35
niemaii gemeren : Itda siz leren. — 44, li) : 19 niene lcan : nic geiorn. —
44, 3G : 39 mac oertragen : mac oerdagen. 46, 5 : 6 der nuht : oerddht 
(zugleieli erweiterter Heim). 46, 7 ; 8 nikt oersan : nikt oernan. — 46, 
27 : 28 der not : der tót. - -  49, .32 : 36 nieman lcan beschouwen : nieme r
man oolttronwen. — 50, 2 : 3  ir libe : ir Itde. — 50, .36 : 38 wiben : wibe
lide. — 51, 11 ; 16 an si verlan : an ir bestan. — ;>2, 13 : 10 nil hal :
nu stdt. — 54, 32 ; 33 nie gesckach : nie gesach.

d) E r w e i t e r t e r R e i m 3).
Derselbe ist dem Doppelreim almlieli und die IJnterselieidung zuweilen 

sebwer. Der Gleiebklang wachst in einem Worte gleiebsam zuriiek. Rei Ilausen 
reinien die mit den Wórtern untrennbaren Partikeln be-ge-ver-er mit. Der 
stumpfc erweiterte llciiu ist lianliger : 42, 16 ; 18 bekomen : genomem - 
44, 22 : 30 getdt : begdt. — 44, 31 : 36 : 39 erhaben : vertragen : nerdagen
— 4(i, 5 ; 6 der naht : rerdaht (zugleieli Doppelreim). — 46, 7 : 8 versau :
oernan. — 47, 20 : 24 nerbau : ergdn. — 46, 33 ; 34 gewesen : genesen. -  
48, 35 : 37 nngemach : geschach. — 49, 7 : 11 vervdt : ergdt. — 50, 9 : 11
der man : oerlan (zugleieli Doppelreim . — 50, 14 : 16 gewan : bestan. -
53, 19 : 20 gesehen : geschehen. — 54, 14 : 16 manege han : getdn. — 54, 
20 : 22 : 23 nngemach : nie geschach : ie gesach (zugleieli Doppelreim;. — 
Seltener ist diese Erweiteriing des Gleichklanges bei klingendem Seliluss : 
47, 25 : 30 erwenden : ernenden. — 49, 25 ; 26 deheine : bescheine. — 50, 
35 : 37 unbetwungen : befunden. — 51, 15 : 18 behiiete : gemilete-

e) S e li 1 a g r e i m ł j.
Den Sehlagreim bilden zwei aufeinander folgende Reimwbrter, die inner- 

lialb eines Verses und mitunter unabbangig vom Endreim stehen. DieHeim- 
worter konnen entweder beide in Hebung steben oder Hebung und Senkmig 
ausfiillen. Diese Art des Reimes ist bei Hausen noeli wenig ausgebildet und

') W. Grimm a, a. O. S. GS f.
’Ł) Vgl. Łachmanu zu den Nib. S(5G, 3 Walther S. 20(> und zu Iwein 7248.
3) W. Grimm a. a. O. S. 80.
4 W. Grimm a. a. O. 54 f.
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nielit in der Weiso wic boi dom gleiclizeitigen Yeldoko (f>2, dl odcr boi 
Walther (47, 1(5 t.) Sie komint vor : 1. im Innem des Verscs : aj dio beidon 
Reimworte bilden zwoi Hebungen 54, 2 arebeit nie leit1 (3) Hcbung und Sen- 
kmig 43, 32 nieman wan. — 44, 1(5 ivdn cm. — 41), 32 ni eman kun. — 48, 
28 si si. — 4(5, 31 sprich ich. — 2. ani Ende des Vorses, wobei darni das 
zweite Reimwort natiirlich aueli einon Eudreim bildetj 47, 32 han : getan.
— 50, 38 wibe : lide.

f )  U e b e r g e li c n d e r R e i m ').
Er entsteht, wenn sieli an den Eudreim eines Verses im Anfangc des 

folgenden ein anderes Wort reimend anseldielst, und z war kann dieses zwoite 
Reimwort in der ersten Hebung stelien oder mieli den Anftakt bilden. Diese 
Art des Reimes liisst Willi. Grimm fiir die Eieder des 12. Jalirlnmderts noeh 
niolit gelten. Singeuberg, der Sclniler Walthers, soli sieli desselben zuerst 
bedieut liaben. Grimm bat dies walirseheinlieh nur aut das regelmalsige Vor- 
kommen dieser Reimart bezogen. Denn ubergelienden Reim weist Regel i) 2) 
sclion bei Roinmar von Hagenau nacli und aucli boi Hausen kommt er liie 
und da vor: 43, 4—5 daz—daz (hier ubergeht der Waise in don zweiten
Yers). — 50, 1- 2 getan — wan. — 48, 11 — 12 die—die : He. — 49, 28— 29 
man—gan : dan. —- 49, 4—5 folgt das zweite Reimwort ais erstc Hebung 
naeb einem Auftakt: min—die sin wie bei Reinmar 174, 35—3(5 nergaz
— and dnz. —

g) P a u s e 3).
Pausen nennt man Reimworte, von welchen das erste gewohnlieli ani 

Antang, das zweite ani Ende derselben oder der darauf lolgenden Zeile stclit. 
A ber aucli Anfang und Ende einer Stroplie oder der Stroplientlieile kónnen 
aut diese Weise markiert werden. Bei Hausen kommen nur Fsille der erst- 
genannten Art vor. Die Reimworte sind immer stumpt und meist einsilbig- 
1. Die Reimworte stelien ara Anfang und Scliluss desselben Yerses; ■*) das 
erste Reimwort in der Hebung: 44, 18 wan—han : geican. — 4(5, 37 wan— 
han : getan. — 45, 28 nieman—nnderstan. 47, 19 er waere—waere. — !)0, 11 
ich hdn—verlan. — (3) das erste Reimwort im Auftakt: 47, Ki daz mrgaz.
— 48, 12 die— He. — 2. Das zweite Reimwort steht am Scliluss der zweiten 
Zoile 48, 3, 4 Min siu■ — 52, 35 wan—man : undertdn.

h) B i n n o n r e i m 4).
Der Binnenreim entsteht, wenn zwei Reimworter innerlialb des Yerses 

dureli dazwischen stehende Worte sclion so weit von einander geriickt. sind,

i) W. Ctriinm a. a. O. Ś. 51) fi'.
P Ueber Reinmar v. Hagenau, Germania 11), 178.
J W. Grimm a. a. O. (53 f.
4) IV. Grimm a. a. O. 58.
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dass sic ilicht mehr ais Sehlagreim empfnndcn werden. Natiirlieh kann diose 
Art des Rcimcs nur in langeren Vcrsen vorkoinmcn. Mit grossem Geschiek 
kat ( T. v. Guotcnburg in scinem Loich 71, 27 ff. und 76, 7 ł. den Bitinen- 
rcim ycrwendet, und so aucli Ritgge 102, 27 ff. und B. von Horheim 115, 
27 ff. Boi Hausen fiude icli ihn nur an zwoi Stellon : 44, 33 daz kun nn 
mir niemali gemerau. — Und 54, \A torst ich g en en d en so wold ich im endeu  
sina klage. — Ist in dcm entsprechenden Vcr.se der 3. Strophe (54, 23) audi 
Binnenreim ? alrbste. miiet mich daz ich in u!d er m ich ie gesach.

i) M i 11 e 1 r e i m.
Man Ycrsteht darimter cinen Reim inncrlialb des Verses der mit dcm 

Endroim gelmnden ist. Friedrich von Hauscn hat ilui in den beiden dakty- 
lischen Licdcrn 52, 37 ff. und 53, 15 f f  zucrst angewendet und nicht olinc 
Kunstfertigkeit in allen Strophen durchgefiihrt. Vereinzelt stelit cr noch in 
seinen Licdcrn 44, 11 nlt mnb ir mimie d a z  taełe mir baz.  — 46, 1 3 . . .  
11UKI2 dienen. ir s w a r ich iemer v a r. — 54, 4 . . .  w a u daz mich ein saelic 
man. — Aulserdein findet er sieli noch bei Veldeke 62, 25 f f  und Rugge 
101, 15. Rcgel ') will ihn aucli tur Reinmar in Anspruch uehmen.

So ergibt sich aus dioser Betrachtung von Hausens Yerskunst, (lass 
dieser Richter unter dcm Einfluss der provenzalischen Troubadours sieli in 
fornieller Beziehung von den alteren Lyrikern merklich abliebt. Geradc von 
Bernard von Ventadovn, der die Rcilie der Richter des goldenen Zeitaltcrs 
der Troubadours eroftnet, hat er oine Strophcnform entlehnt und ebenso 
Fohjuet von Marseillc in einem Tonę nachgeahmt, Neben dem kunstlieh ge- 
gliedorten Strophcnbau ist ais besondere formelle Eigentlnimliohkeit noch 
hervorzuheben, dass Hausen zuni crstenmal mehrere Strophen „mit strenge- 
reni Zusammenhang“ . zu einem Liede verband, wozu er wolil aucli durch dic 
ProYcnzalcn angeregt worden sein mag, bei welchen wir meistens mehrstro- 
pliige Lieder finden. In dieser Hinsicht ist er mit Yeldckc sclion gai nicht 
zu verg]eiehen. Renu wahrend sich unter den Liedern des letztcren nur 
cinige mehrstrophige finden (56, 1. 57, 10. 59, 32. 62, 25), gehoren bei Hausen 
einstrophige Lieder zu den Ausnahmen. Ricse Erschcinung liisst sich vicl- 
leieht aus der lndividualitat der beiden Richter erkliiren. Xaive Kunstler 
wie Yeldckc finden in einor kurzeń Strophe ihre Beruhigung, wahrend 
andere, die iiber ihre Emjifindung reflectieren und, wie Hausen, tagclang 
gehegte Traume vor sich ausspinnen, ihre Gcdanken in eine Strophe nicht 
eiiizwangen konnen.

Im Eolgendcn will ich nur noch cinige Beitrage zu Hausens Sprache 
und Std liefern Ich liihre zimachsl cinige Ausdruckc an, dic entweder Hausen *)

*) W. Grimm a. a. O. S. 17(1.
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allein eigcnthumlich sind oder von ilmi zuerst eingefiibrt worilen oder iiber- 
liaupt zu den selteueren gehoren : noltrouwan 49, 36 (das einzige Beispiel bei 
Muller-Zarnckc und Lexor). — ingesiwJe (sein Merz ist der Geliebten i.) 

50, 15. — swcere adj. (von Hausen zuerst gebrauelit '), bis aul Hausen 
nur das Substantiv in Ycrwenduog) 45, 9. 51, 13. — e n ł f r o m d e n  51, 
10. — v ar w ile ten 51, 13. — en elan de, 51, 29. — nerwdzen trans, 
(bei Lexer das einzige Beispiel). 51, 1. — bl i ni e  en dna r u o ten'1) (vo» 
der Geliebten gesagt) 53, 14. — lir u m b  a z o u <j a (von der Mimie) 53,15.

-  wi d er we r b e n  3) 53, 35. — v e r z i n  dem tbde (Haupt) 53, 31. .— 
l e i  t v e r ł r i p, 54, 35 *). — f  r i d e ( eon den merkerii) 44, <3. — b e <j e b e n 
(non huote |HauptJ) 44, 7. — g etat.  44, 22. — a r rn a u 44, 3(S. — g r b ze z 
wi i e f e n  (nudę Jclagen) 44, 37 cin Ausdruek der im Minnesange ycreinzelt 
da.steht. — Steintuar bat aueli : langez wiiefen M. S. 157(5. — Sonst konnnt 
er in episeben yolkstbumliehen Gcdiehten liiiulig vor: Klage 7, 20 nil 
gemeliches wiiefen, daselbst aueli mit kia gen yerbnnden : 725 dit-ze wiiefen 
nnde Idngen. — saren suljst. inf. (Waltli. 109, 23) ngl. herzesere 53, 21. 
n n der  s t an  4.0, 28. — urlop (ze froideu urlop nr,men 43, 23 vgl. Meinloh 
14, 31). — zaiii (Haupt) 46, 21 l u s t e r  48, 32 (vgl. 106, 5). — Kinc 
merkwurdige Rolle spielt das im Minnesange so viel gebrauelite Wort kumber. 
Bei Hausen konnnt es, wie Scherer aufmerksam macbt, zum ersten Małe vor. 
Yeldeke bat es aueli noch nieiit. Fbenso das adj. kumberliche5). Aber aueli cin 
so oft venvendetes Wort wie ługent, welcbes die Vorziige des Mannes oder 
der Frau ausdriickt, ist bei Hausen nieiit zu fintlen 6). Au dessen Stelle ge- 
brauebt er giiete 44, 22; 51, 19. Manelie Ausdriiekc bat Hausen mit Yeldeke 
geinein und mail bat darin aueli cinen Beweis fur gegenseitige Becinfbis.simg 
(indeii wolleu. So nimmt v. d. Hagen 7) an, dass Hausen die. mota 53, 14 
vom Yeldeke entlehnt babo, welebcr letztere diesel) Ausdruek zu wieder- 
liolten Malen in Wendungeu gebrauelit, so z. B. (i,-!, 27. 65, 23 (Guotenburg 
bat ihn aueli 78, 22). leli koimte unter diesem noeli gel i i e ke  aiiliiliren, 
das neben Hausen nur Yeldeke unter den in M. F. aufgeiiommeiieii Minno- 
siingern zeigt. (57, 14 und 63, 8.)

') Vgl. Kridl Schmidt, Iteinmar v. Ilagenau und Heinrich v. Uugge, S. 103.
2) Vgl. Wigałois 75<S!) dirre lie aber sirien lip b/iuwen, und ?:e komom, durv.lt sine 

Urban frouoen, Cit. nach Benecke-Miiller IV. G.
3) Vgl. W. (i. und er daz to i der wirbet derm mit a! Im, si.ueu yi.nnen Kwaben- 

spiegel c. lid .
4) Vgl. Dietni. v. K. leides ende 3G, 32.
5) Der spiitere (iebraueh dieses Wortes bei den in M. F. folgenden Dielitern ist bei Krich 

Selnniedt a. a. o. S. 105 II". leiebt zu itberseben.
B) Ausser Hausen yerwendet nur noch der Keitcnlmrger dieses Wort nieiit.
7) M. S. IV. 154 a.
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Hauscns Spraclie zeichnet sieli neben den Reimen auch soust durcli 
Klangfiille ans, wclche er auf verschiedcne Art und Weise zur Geltung briugt.

tSo zeigt er eine besonderc Yorliebe fur A l i  i t o r a t i o n. Ich gebe 
nur einige Beispiele. Besonders kehrt der Buchstabc W oft im Anlaute wieder : 
51, lii sieli mohte wiser man uerwiieten. — 51, 25 mich kunde nieman des 
erwendm ich Welle ir wesen untertdn. den w Ulen u. s. w. — 52, 37 ff. Hsdfen 
Wic... \Ndfen Waz. . .  an solhen wdn der mich Wol mac rerwdzen. 53, 1 
walta die guote wizzan die nut din mir w ant ime niuote . . . 51, 33 ich denka 
under wilen, nb ich ir ndher w wre, Waz ich ir Woltę sagen u. dgl. m.

Dazu konmien Wiederiiolungen von einzelnen Worten oder wiederholte 
Wendimgen in derselben Stroplie oder in mehreren e i n Lied ausmachenden 
Strophen (Responsiou;: 42, ! ff. elliu wip erscheint in allen Stropheu wieder- 
liolt: v. 8 f. si hat iedoch des herzen mich beroubet gar f u r  e 11 i u w i p . . .  
v. 15 des was vil ungewent min lip durcli  e l l i u  w i p . . .  v. 21 sb muezen
immer e l l i u  w i p . . .  leli mu o z dom schuldeu 42, 1 und 42, 11) Min herze
m u o z , . .  sb m u e z e n immer. — 43, 1 ff. s c h e i cl e n 43, 20 s c h i e t 43, 
24 g e 8 c h e i d e n 43, 12. — b i f  r o i d e n sin 43, 11, z e f r o i d e  n 
url op n emeii 43, 2(i. — er kos  43, 10 e r ko  rn 43, 27. 43, 28 ff. und
daz ti mir ist alsam min s e I b e s lip. mir wendet ii• hulde nieman wari si
se l b e. — nu ich ir h not ę  also liltzal engelde (und in der folgenden Stroplie): 
mungen herzen ist von hnote we 43, 35, 3G. — 44, 1. g r o z ę  f r o i d e  und 
44, 5 g r ó z e s w <e r e. — l e i d  er 44, 3, 5 f. 44, 13 ff. in der letzten 
Stroplie wicderliolt sieli das Auxiliare han in auffalliger Weise : daz k a n 
ar ir nieman gemeren . . .  daz han si leid er wol verkeren . . . ein herte herze 
k a n siz leren. Ebeudaselbst aucli mac : daz also liht.e m a c nertragen. daz 
ich niemer m a c uerdngen. 4:>, 22 ff. dar u f  b r i n g et — volle b r i u g e t 
v. 22 und 25. — den ze rehte ein scelic wip niemer rehte rollebringet. san 
- siat 45, 33; 30 (gramni. Reini) von der sprich ich nicht wan allez guot... 

deich ich ir iht sproeclie wane guot. 40, 29 und 47, 3. — 47, 9. ez w ai r 
auch reht  daz herze ais icli dd w ee r e . . . ich sollte sin ze r e h t e  ein 
sa’,lic man. — 475 2 4 . .. wie ez mir an dem ende sili ergdn und 47, 29 buce 
wie sol ez armen dir ergdn? — wie tor stest eine an s o l che not, ernenden . . . 
mit s o l  cli en triuwen. — Hiiufung des gleichcn AYortcs in verscliiedencr 
Bcdcutung : wan daz s i n steetickeit im s in verban. ich solte s i n ze rehte 
ein scelic mcm, ob ez den tmnben willen sin  uerbcere. 47, 33 reht  ais ob 
siz nicht nerste 47, 30 und 47, 38 reht ais der sumer von Trierę tcete. — 
50, Hi Verbindung zweier Worte desselben Stammes : mit starte bestdn. — 

50, 19 ff. In diesein Liedo sind die meisten Wiederiiolungen zu beob- 
aeliton : man 50,22, 23. — Eine wiederholte Wendung im Anfange der zweiten 
Stroplie noch bezzer ist wie im Anfange des Abgesanges d. 1. Stroplie, ver-
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kniipft die beiden Strophen inniger. — Ebenso 50, 24 dan ieglich spraiche 
sinen willen . . . uud 50, 2!) und sprute,ha mir dclieiii . . .  — g e r u u iiu letzten
Vers der 3. und 4. Strophe (in der 1. und 2. un p a r n e  — v i l g e r  n s.)
— Rass bei ller von Hau,sen mit Vorliebe yerwendeten Haufimg desselben
Reimes dureli niehrere Strophen auch dieselben Worte oder Worte desselben 
Stamnics wiederkeliren, ist bei Besprechung von Hausens lleimgebrauch an- 
geliibrt worden. — Auch die Reimworte mi n n e  und w i l l e  wiedcrliolen 
sieli in der 1. und 4. Strophe, wie w i han nńde in der 2. und 3. Strophe. 
-- 51, G, 11 d e s w a r. — 51, 24 in w e 11 e ir wasen untertdn. dan w i ll e n . .. 
so iv i l. — :>1, 33 ff. ich denku nudur willen . .. mit gadanie e n ldaga 
51, 33; 52, 3. — nahe gan in z we i aufeinanderfolgenden Strophen an der 
entsprechenden Stelle nut diii mir nahe gat (52, 12) und der \kinnher) alsó 
nahe ge 52, 22. — h e f  ind en : befunden ;>2, 21, 24. — su fruwa ich mich 
sera 52, 28 und die Steigerung dazfroit mich iemer mere 52, 34. — 52, 3 7 . . .
wie hdt mich minne y el d z e n .. . daz ich l i e min gemitete. 04, 1 11'. s a; l i u
toip, h cel i c man. — Steigerung: erst mir H ep  und li  eh er vil ,  damie 
ich iemer im n il l i  eb en mannę  sagę 54, 10. — v i l lieb&n mannę...  
ci i  seudez wip 54, 11, 15. - -

Hierher ist auch der ltefrain zu zalilen, woriiber selion das Nothige 
gesagt wurde. —

Diese Wiederholungen sind nielit etwa ais Wortarmuth des Riehters 
aulzufassen. Man merkt in vielen Fallen kiinstlerische Absieht heraus. Audi 
diese Eigenthumiiehkeit seine.s Stiles diirfte wol aus jener besonderen Seite 
seiuer Individualitat hervorgehen, aul welehe wir selion seine Vorliel>e fur 
das mehrstrophige Lied haben zuruckliihren kdnnen, nandieh aus der Refle- 
xion und Dialektik.

leli fiilire noeli einige Eigentlinmlielikeiten der Sjunehe Hausens an, die 
er z war auch mit anderen tlieilt, bei ilnn a ber in besonders heryorstechender 
Weise erscheinen. So steigert er gern mit dem adj. gruz  : gruzu fruidu
— g r bzu swaere, 44, 1, 5 ; groza wiinden 44, 2!) so grbzez wilefen nuda 
klageii 44, 37 ; mit g r o z ę  n sorgen 44, 19 ; grozę sweere vnn dar fremde; 
ich kom von minne in kumber gróz 46, 39 ; das ist ein grbzez wunder 52, 
17. — Das Adj. H ep  gebraucht Hansen gern, und zwar crscheint es att.ri- 
butiy und pradieatiy; 1. attributiy: Hebe zit 45, 1. — ein lieber wdn 45, 
32 von lieben friunden 48, 8 ; nacli lieben wihe 50, 38 ; cii Heban manna 54, 
11 (daneben guotem manna 54, 22 guoten frouwen 48, 13). — 2. pradieatiy: 
in dar maże Hep 45, 19; si ist, mir Hep 43, 31 ,• eon h er zen Hep 48, 37 ; ais 
mir watrę Hep 48, 38 ; deheimer slabie Hep 49, 1 ; sit, ich si so Hep gewan 
56, 19; erst mir Hep und lieber nil. . .  54, 10. — 3. Ais Epitheton der Ge- 
liebten : von der lieben 43, 1 ; auch substantiyisoh ich hele H e p  daz mir 
cii nahe gie 46, 1. —
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Das Adj. s celi c wini ais stehendes Epitlieton f ii r mon oder wip von 
Hausen z u c r s t  vcr wendet: e in saelic wip 48 ,20 ; manie sielic rnan. —mul er 
sist ein sculic wip die non sender arebeit nie leit gewan ...  ivau. das mich u tu 
stulić man mit r eh ter starte kat ei mant, daz ich im guotee gam.') — 54, 111. 
kommt audi sclion das storeotype Epitlieton śe net vor : s e n <1 e arebeit .. . 
sitndez wip 2).

Aeulserst sparsam ist Hausen mit den „Epithetis der Gelicl»ten“ . Er ver- 
weiulet von den allen Minnesiingern gemeinsamen, die allereinfaclisten. Neben 
dem farbloscn s i, ir lip 45, 12 u. a. erschcint noeli die guote, 48, 92 u. a., 
die l i che  45, 1. Min frouwe 50, 17 ; schoene frottwe 45, 4. d i e s c li o c n e 
4.0, 31 ; i>■ schoener lip 53, 15. d e r be et en e i n e 46, 11. ci n h a r t e 
s c hoe ne  wip  48, 24 ein wip vor al der werlt 45, 27. — Er sagtvon der 
Eratt ir vit róten munt nnd liisst sio sagen : sin siiezer nnint 54, 1 (vgl. diu 
suezen wort 44, 13.)

Das bekraftigende wol, kommt selir oft in Anwcudung 42, 4; 43, 4 ; 
45, 12 u. a.; docli daneben auch in pragnanter Bedeutung; 44, 25 ; 47, 28; 
53, 10; 54, 33. (Interjection 54, 1.)

Ebenso Inintig sind superlativische Ausdriieke: ale ich beete kan 42, 12; 
ais ich beete mac 48, 20. — nil ungewcnt 42, 14; nil ungedrungen 42, 22; 
■nil Irurticliclieii; ir nil roter mnnt\ nil genie 50, 4; 50, 30; nil liltzel 5.3,26; 
nil wol 54, 4, nil lieben mamie 54, 11. — al die wile 42, 20; al rehte 43, 
38; al udu froide 45, 3 ; alsolhen nit 4o, 23; daz aller beete tcip 46, 11 ; 
al nudni 48, 6; al min wille 00, 6 ; al die simie 50, 12; al ir nnere 51, 12 ; 
al ze serc 51, 19; aller sereet 52, 27. — tusent ougen 54, 8. — Ilierher 
gehóren audi die besonders kraftigen Versiclicrnngen mit eto i e ez er g At 
49, 11; 48, 9, welche bei Hausen ssuerst anziitretfen sind und von den spiitern 
namentlieli von (iiiotenburg (im Leich) bis zur llncrtragliclikeit angewendet. 
werden.

Audi das supcrlativisclie niemali ist bierlier zu zahlcn; es kehrt bei 
Hausen 3mal in iihnlielier Wendung wieder: Nientan darf mir wendett daz 
znnetaete 44, 33 (vgl. Dietlu. v. E. 30, 14 f.). Niemanfindet mich danin nnetaete 
minus mnot.es.. .) Niemali sol mir daz understan 45, 23 ; mich hondę nieman
des erwenden 51, 23.

Z w e i g !  i e d r i g e A u s d r ii e k e und Verbindung vun Synonymen 
werden von Hausen mit Vorliebe yorwentlet (bei den fruheren selten) truren

') Hefiniert wini dieses Epithetoin bei Veldeke: wer zer mimie ist so fruot, daz er 
der minne dienen kann und der durch mimie pinu tuot, wol im der et ein sieli c 
Vl(in. licu Meinloh ist das Adj. saelic aueli selion anzutrefien aber nucili liiebt in Ibrinellmftcr 
i Ode ul ima (wie bei Hausen) 14, !) sist saelic zallen Sr en. Vgl. Johansdorf 05, (i. — Kuggo 
1(M), 12 ff. llartmann v. Aue 214, 12.

2} Vgl. E. iScluuidt a. a. o. 102 f.
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nnde sorgen pflegen 42, 14; toeder huote noch der nit 43, 2!); só grbsez wiiefen 
mule kia gen 44, 37; só gesaehe lip niemer we,der mail noch wip 51, getruren 
noch gewinnen rouwen 45, 5 f. ; sicie vil ich gejłehet oder gebcete 45, 34; 
ditrch Hebe od dnrch der Minnen rat 48, 5; we und uch 41), 3 ; icunt mul 
siech 49, 13; daz kerze min und, nl die simie 50, 12; nnbeticungen und lioch 
gemnot 50, 25; ir giiete und mich die schcene, die si hdt 51, 19 f . ; leit und 
ungemach 54, 12; min leitcertrip und die hcehste wunne min 54, 35.

Kinen sehr ausgedehuten Gebrauch erfahrt boi Hausen die Conjunction 
un de. Zumichst: polysyndetisch 53, 15 ff. 54, 6 ff. 54, 89 ff. (Auffallendes 
Asyndeton 54, 26. —) eine disjunctive Partikel yertrotend 43, 21. — causa! 
54, 22. — adversativ: 42, 4 ; 52, 25; 54, 25. — hypothetisch: 53, 8; 53, 
25; 53, 28; 54, 24; 54, 19; 46, 2; 55. 4. — Den Fragesatz bekrii-ftigend: 
44, 26. —

H ausens leidenschaftlieher Charakter kennzeidinet sieli auch in seiner 
Spraclic: Mit lloftigkcit wendet er sieli gogen die Merker, jeno unliebsamen 
Stbrenfriede der Liebenden und wiinscht ilinen we und ach 48, 8, Selimach und 
Schande 51, 14. Audi gogen die Geliebte, die ihn hinge mit Versprechungen 
hingehalten, macht er einen Ausfall 47, 38 ff. und wirft i lir tnmpheil vor, 
die er ninunermehr gutheiisen wolle. Doeh daneben wieder Stollen, nainent- 
1 ic.li in den Liedern ans der Frcmde, die von zartester Liebessehnsucht 
erfiillt siad.

Audi Interjectionen und Ausrntsiitze tragen dazu boi, Hausens Spraclic 
zu beleben : Wajs na wie kat mich Mimie galdzen! 52,27; Wdjen 53 ,7 ; Owe 
wie sol es armen dir (dem Herzeii) ergdn! 47, 29; Owe 47, 19; Mimie got 
miieze mich an dir rechen! 53, 23 ff.

Mit viel Wirksamkęit kleidet er seine Klagen in Frageform: 47, 30 f. 
fragt er das Herz, das sieli von ihm trennen will: wie torstest eine an solcke 
not, ernenden ? w er sol dir dine sorge hel fen enden mit solchen triuwen ais 
ich han getdn ? — Wer mohte mir den mnot getreesten, wan ein schcene frawe 
diii minem herzen tuot leit, din niemali Jean beschouwen ? — Kr suelit Auf- 
klarung ii ber das We sen der Mimie: Waz ist daz din werlt heizet mimie 
und ez mir tuot so we zaller stunde und ez mir nimet so ml miner 
simie? u. a.

Inwiefern mit „Hausen in der Syntax der mittelhoclideutselien Kyrik 
eine ganz nene Periode beginnt", namentlieb in der Ansbildung der liypo- 
tbetisdien Ansdruckswcise, bat Burdach (Iieinmar v. Hageuau und Walthcr von 
der Yogelweide) ') gezeigt.

Ahs ein- besonderes Stilmittel Hausens waren audi die Gegcnsatze anzu- 
fiihrcu, dereń Anwcndung uns einen fcinen gewandten Dialdctiker erkennen

) Ygl. S. G 1. fi;
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lasst. In dieser Hinsicht kommt ihm ud ter don Minnesangern nur lioinmar 
von Hagenau gleicli, dessen ństerhaftigkeit in der Antitliesc E. Schmidt ') 
liervorgelioben hat. Gleicli im drittiiltesten Liede 51, 13. nmelit Haiisen 
yoii der Antitliesc Gehraucli, wenngleich in diesem Kalle der Gegeusatz nur 
dem Simie, nicht der Form mieli, heryortritt:

Mir ist daz herze wunt
wid niech gewesen nu vil lange
duis rehł: wan ez ist tumu
sit z dinc, frouioe erst bekunde, - -
der keiser ist in a li en land en
kust er si zeinor start
un ir vil rotm munt
er jadic cz wam im wol ergangen.

Fin die Innigkcit seiner Liche zu .seliildern, gehrauclit er die Wendung: 
si gedenke niht deich si der wan, der si ze lcurzen wilen winne — icli 
han mm L inde nu si mrldn daz herze min and. ul die simie. *)

Am meisten gibt zu dieser Hcobachtung I taum das Eied ;>0, Id tt. 
Ilier zeigt. sieli „in dem leinen Spici der Gedanken and der seharfsiiniigen 
Dialektik die ganzc Wei.se des I)ieliters“ . Ich bebe nur einige Stellem lieraus,
in welehen die Antliitesen ani seharfsten lieryortreten: o(5, 22 I-----si ist wol
wart d.az wan si mimie — noch bezzer ist doz wan ir hiiete... v. 27. noch 
bezzer ist d.az ich si mdde, dan si dna huote waci e. — o(J, 32 fromde ichs mit, 
den ougeu — si minut iedoch min herze tougen. — 50, 3o f. Min lip was 
ie nnbetwungen wid hocli gemuot non allen wibai — ah-est han ich relife 
befuuden waz wan nach lieben wilie lide. — Das Meiden hringt seinem

'i E, Selim. a. a. o. .111 (f.
2j Diese Wendung gebniuclit Hausen zuerst mul ihm folgen die andeni nacli so .) o- 

h an n sdo r I' 110, Kil', die ich von kinde her geminnd lian fiir alliuwip. Morungen:  131, 
31 si ist wir hep gewest ddher von kinde wan ich wart durch sic und durch unders 
nicht (/choru. Elienso 13(5, 10 Hartman v. A. 215, 211 si war von tunele und inuoz me 
sin min lcrone,. (Im andeni Simie gebniuclit Walther v. d. Yogelweide ,.von leinde“ vgl. 47, 
•5(5; (id, 3(5; 121, 7.) Dieser Ausdruck kami nur 1’lirase sein, weil Haiisen seinen Liebesdionst 
erst im 3(5. Lebensjiihre begann (Mullenlioff, Zeitschr. f. d. Cl. YIY. vgl. dagegen Baumgarten 
ebendas. XXVI.). Morungen in der eben angefiilirten Stelle (134, 31 f.) sneht sieli deutlielier ans- 
zudriicken und nie Phrase zu reohtfertigen. Hausen hat mbglicher Weise diese Wendung von 
Bernard yon YYntadorn entlehnt, mit dem er, wie wir wissen, aueh sonst in niihere Bezichimg 
gebracht wird. Yon Bernard wird nśimlich erziihlt (Diez, Lehen und Werke d. 'rroubadours, 
S. 17), dass er, der Solin eines armen Ofenhcizers, arn Hole der Yizgrafen v. Ventadorn cr- 
zogen wurde. Er yerherrlieht die reizende Agncs von Montlur.on, die (lattin des Yizgrafen, und 
die Yersieberung „IJus fam arndui enfan Hat amad’ e la h!an“ erselieint deshalb v<nn 
Stand|iunkte des Troubadours gewissermafsen gerechtfertigt. Yon Hausen mag sie dani) auf die 
andeni iibergangen sein.
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Herzen Schmerz — wan ez mit froiden genie waere — 51, 5 1. Er lobt. dii1 
,,huoie‘‘ — aber dcnnoeh werde er nie dencn hołd werden, die ihm die Ge- 
liebte entfreinden wollen. Wenn er ihnen auch sonst niclits thue — so wiirde 
er sio doeh górne in Schmacli und Soliaude wis,sen.

Auch das dom besprochenen folgende Lied 51,13 ff. zcigt dialektisohen 
Charakter: 8'ich moli te wher man rerwueten von sorgen der ich manege han 
so hdt got doeh wol ze mir get.dn, sit er mich nikt woltę erldn, ich mienie si 
in min gemilete. — Scliarf zugespitzt erseheint der Gegonsatz in der 2. Strophe 
dosselben Liedes 51, 29 vert der lip in enelende — min kerze belihet doeh 
alda. — Diescn Gedanken hut er spiiter in oinem ganzen Liede ausgefiihrt 
47, 9 ff.

Dreifacher Gegonsatz crsclieint in oiner Strophe des Liedos 52, 37 ff., 
in welcheni sieli des Diohters Meistorhaftigkcit in der Autitheso in ahnlieher 
Weise kundgibt wic in 50, 19 ff.: 52, 18 diech aller serest. minne  — die 
was mir i e gen u. . .  erkennen wcinde in (den Jambor) e — nil han in baz 
befnnden. Mir was dal i e i me we — und ki e  wol drisfunt me.

Doppełter Gegonsatz in 45, 8 ff : Mich duhte nu nil manegez gvot — 
do non e sweere was mm mu o8 Ich wdnde ir e nil oerre sin — da ich nu 
nil ndhe waere.

Auch sonst bedient sieli Hausen mit Vorliebe der gegensiitzliohen Aliś
ci ruckswei.se : z. B. 47, 33 1. . . . Niemna sol mir wenden daz zunstaete oh ich 
die hozze diech dd minnet e; 54, 13 daz ist mir leit (wenn er meiner Liche 
keinen Glauben schenken will) — so ndhe ais ich die Hebe trage. — 43, 3(1 f. 
Man gen herzen ist von hnote we. . .  — só engert daz minę olrehte nihtes 
mii...  ahnlieh 4;>, 5 der gruzem sweere bin ich leider fri -  die doeh erfilrhten 
muoz nil manie scefic man . . .  — u. m. a.

P o r i p li r a s ę  vcr\vendct Hausen ciuigcmal: 49, 3, der die helle, brach 
(vgl. Dietlu. v. E. 36, 28 der uns alle werden liez) — 48, 38 mi wil ich 
dienen dem  d e r  l o n e n  k u n  (bezogen anf V. 29) nu wil ich mich an 
(fot gehaben, der han den liut en h elf en uz der not. — 49, 17 der keiser ist 
in allen lanclen.

Charakteristiseh ist auch Kir Hansen, dass bei ihm znerst „diu Minne'1 
j> c r s o n i f i c i e r t erseheint. Donn boi Diemar von Eist (32, 7 owe mimie 
der din dne moli te sin) ist wol an eine Personitication nicht zu deuken. 
Mcinloh pcrsonificiert nur diu tiieJ.de 15. 16. — Bei H a u s e n  kornmen Kir 
die Pcrsonihcation der Mimie folgende Stel len in Betraeht : 49, 3o I. wirt 
mir diu Minne ungnot so sol ir nie mer man noltrouwen. Has Bied i >3, 15 1. 
besehiiftigt sieli zumeist mit der Minne. Er mdelite ihr das f Jcrumbe onge 
uzgestechen1', da sic ihm nicht die Gnalen ni i 1 der t, die ihm „ir  lip gebót". 
Er sagt, und waerest du tut 53, 28 . . .  —- 52, 37 Wdfena wie hdt mich Minne
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(jelćizen ! . . .  — 4<S, 5 dnrch dar Minnen rat. — Neben Hausen bat diese Per- 
sonification aucli der gleichzeitige V  e 1 d e k e (61, 4; 66, 9; 66, 16 ff.) und 
es ist leicbt lnbglicb, dass beide darin aucli durcli die Romanen angeregt 
wiirden, welcbe letzteren die Rersonifieation wie die Allegorie der Liebe den 
Alton nAeligebildet babuń.1)

Personiticiert ersebeint boi Hausen aucli das kerze, wie es nachmals 
so Iniutig Y o r k o mmt . E r  maelit sieli iiber sein thoricbtes Herz lustig 49, 23. 
Er sagt: mit kerze ist ir i n ges in.de 50, 15. min kerze unsanfte sinen, strit 
lat 46, 9. Es trennt sieli vom Eorjier und ftibrt ein eigen Eeben: min kerze 
w ud mi i lip, die mcUeiił sckeidan, die mit cinander earrit nu manege zit 47, 
9 ff. Sit ich %/ich kerze nickt tcol mac erwenden... 47, 25; ez waere ouch 
rnkt deiz kerze ais ich dd tonera 47, 19. cert dar lip in enelende, daz kerze 
belibet lock aldd :>1, 29. u. a.

Bi l d l i e h e  Ausdruck. swei . se ist von Hausen verbaltnismai’sig wenig 
gebrauebt worden, welin rnan seine Vorg»nger, liamentlicb die osterreicbiseben 
Siiiiger, odcr gar die spateren in Betraebt zielił. Aucli Veldekc untersebeidet 
sieli in dieser Beziebung ganz besonders von Hausen, da er einige reebt 
krattige Bilder zeigt, welche die Anscbaulielikeit seiner Spraebe bedeutend 
erboben, und liierin der Volkspoesie naber stelit ais Hausen, der sieli iiber- 
baupt jedes volksthunilichen Zuges ontbalt. und sogar die fornielbafte Natur- 
scbilderung, „ein altes deutscbes Gefublsnionient“, wcieli es den ganzen Minne- 
sang beberrscbt und wie es Veldeke beinabe in jedeni Liede zuni Ausdruek 
bringt, versebinabt. Hausen ist in dieser Hinsicbt mit B e i n m a r  vou Ha- 
genau aut gleiebe Stufe zu stel len, 3) welcber letztere z war die „fornielbafte 
Natursebilderung niebt ganz iiber Bord wirft, und sio nur voruebin zuriiek- 
weist“, der bildlieben Ausdrucksweise aber, „da er den Blick naeb Innen 
kebrte und selten aut der Aufsenwclt weilen liel’s“, sieli in iibnlieb s]>;ir- 
lieher Weise bedient wie unser Diebter.

Die wenigen Ealle, die sieli bei Hausen finden, sind meist einfacber 
Art. Er sagt von der Geliebten: 42, 19. Min karze rnuoz ir kluse sin al 
die wile ich. kabe den lip. Das Bild ist in den folgcnden Versen in einer iro-

') Vgl. Di er. : Werke der Troub. 189 Z. Mci den folgcnden Minnesiingern treffen wir die 
Personification der Minne sehon oft an, so: lici ( tuotcnberg 70, 14; am meisten bei 
Ituodol f  v. Feni s  (80, 1, 81, 17, 34 u. ni. a.), welcber in inbaltlicher Bezielnmg die griifste 
Abiiiingigkeit von den Romanen aufweist und so nieine oben ausgesprocheue Vermuthung nur 
bestiirken kdnnte; Joliannsdorf 94, 25 (daneben aucli „diu Saelde“ 92, 25 „frou Zuht‘, 
93, 11. — Kugge 100, 34 (?) Morungen 141, 3; 134, (i (er sagt aucli: si ist ein Venus 
here diecli. dd minne) 145, 9. — Beinmar 180, 10 (daneben Kil, 31 „Liebe11, „ Gendde“ ; 
„Werlt“ 108, 3,). Walt ber zu wiederholten Malen (09, 1 11.; 81,33 u. m. a.)

') Sehon bei Diemar v. Kisi vgl. M. F. 32, 2. 0.32, 4u. A. Vgl. Scherer I). Strnl. 11. 490.
Vgl. Kricli Schmidt a. a, o.

1
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nischen Entgegnung, die der Dichter einflicbt, weitcr fortgesetzt: ,,$» miiezen 
iemer elliu wip vil ungedrungen drinne wesen.“ Achnlich sagt Eo](|iiet von 
Marseille in demselben Licde, welches Hausen der Form und tbcilweise a uch 
dem Inhalte nacli nachgebildet bat: (Malm Werke d. Tronb. 317, 20). ‘ ) E’l 
cor gardatz si cum vostru rnaizo (bewalirt das Jlerz ais eure Wolinung), und 
die Vermuthung Pauls, dass Hausen diese Stelle Fobjuets eorgesebwebt sei, bat 
alle Wahrscheinlichkeit fiir sieli. Von jetzt an erseheint das Hild, dass die 
Geliebte im Herzen des Mannes wohne, sehr oft im Minnesange, 2) am gliin- 
zendsten bei Morungon 141, 21 ft’. Lehfeld vergleiebt zu imserer Stelle 
Parziml 433, 1 t. „Tuot uf11! wem? wer sit ir ? „ic\ wil im li er ze kin zuo 
dir“. su gert ir zen gem równe, „waz denna belibe ich kurne? min dringen 
saltu selten klagen.. .

Wie schon bemerkt, liisst Hausen das Herz ein selbstiindigcs Lcbon 
fiibren. Zu den eben angefiihrten Beispielen fiigen wir binzu : begeben von 
huote so ist das herze min. Er bittet Gott, er mogę es „an eine stdt, senden“ , 
wo mail es „icol empfd“ 47, 27. — dur nut lida ich den ronwen, nuta sichz 
ze holie huop. 3) — Er sagt min staafe mir nu hut. daz herze alsu geb und'en, 
daz siz niht scheiden lat. — Die Geliebte verursaebt seinem Herzen leit, diu 
nieman Jean beschouwen 411,32. Er yergleiebt das Versprccben der wankel- 
mutbigen Geliebten mit dem snmer von Triere 47, 37. Da sie von ilun niebts 
wissen will, bliuwet (sie ihn: dne ruoten.*) — Er mocbte der triigeriseben Mimie 
daz ouge dz gestechen 53,25. — Er sagt von den, dem Kreuzzuge Abtriinnigeu 
in ist ilin porte vor uerspart die er (Gott) tuot uf dea liuten sin. 5)

{ ' / K i: x o w r rz, im .Inni 1884.

Franz Neunteufel.

*) Diez, Leben und Werke d. Tronb. S. 2G7.
2) Vgl. aber aucli unter den „Namenlosen Liedern“. M. F. 3, 1 f.
3) Ist liier nicht an ein verstecktes Bild zu denken? Die Damę in den Kiirnberger 

Strophen sagt vom Falken er huop sich uf vil hohe 9, 3 . . .  und Reinmar v. II. singt sjmter 
18G, II f. min herze hevet nich ze spił. .. ais der vcilke tuot und der are ensweime.

4) Kin iihnlicher bildlicher Ausdruck bei Guotcnberg  78, S ich hin serc wunt dne 
iv d fen vgl. aucli 78, 22 ir s chceniu ougen daz w dr en din ruote da mite si mich von 
erste hetwanc vgl. aucli I lorheim 143, 14. — Hart wie 1 IG, 12.

5) Vgl. J u h a n s d o r f 87, 35; 88 , 31.



I. Schulverfassung.
A) Personalstand des Lehrkorpers.

I. Mit Sehluss iles Schuljahres 1883 ist von dem hiesigen Gymnasium abgegangen:

1. Hen' Prof. Heinrich Klan ser, indem derselbe mfolge Allerhochster Entschliessung 
vom 7. August 18.83 mit li. Minist. Erlasse vom 11. August 1883, Z. 15245 zum J)i- 
reetor des k. k. ( iymnasiums in Iladautz ernannt wurde.

2. Herr Prof. Vineenz Nrumann,  der mit dem h. Minist. Er!. vom 28. August 1883, 
Z. 16300 naeli 33jiiliriger Dienstzeit im Gymnasial-Lehramte in den bleibenden Eulie- 
stand versetzt" wurde. Derselbe ist ani 29. Deeember 1883 seinem mehrjiihrigen Leiden 
erlegen.

3. Der Supplent Herr Theodor Bu jor,  behufs Ablegung der Lehranitsprufung.
4. Der Supplent Herr Johann "Wojciechowski,  der zum Supplenten am 11. Obergym- 

nasium in Lemberg ernannt wurde.

II. Mit Beginn des Sęhuljahres 1883 84 wurden an dem hiesigen Gymnasium

1. Die gepriiften Lehramtseandidaten: Herr Otto Mayer,  Franz Neunteufel ,  Dionys 
Si mi on o wieź und Romuald W nr z er zu Supplenten ernannt.

2. Herr Prof. Johann Rinn ba e, der dem Lehrerstatus der hierortigen k. k. Lehrerbil- 
dungsanstalt angehórte, alier seit September 1881 dem Gymnasium zur Dienstleistung 
zugewiesen war, wurde mit h. Minist. Erl. vom 9. Miirz 1884, Z. 1701 deflnitiy in den 
Lehrerstatus des hiesigen Gymnasiums eingereiht.

Erledigt ist gegenwiirtigeine pbilologische, eiue historisehe u. eine mathematisehe Lehrstelle.

Der Lehrkdrper hestand am Śehlnsse des zweiten Semesters ans folgenden Mit- 
liedern, den Herren:

a) Dircetor ,  Professor en und wirklie.be Lelirer:

1. Stefan Wolf ,  k. k. Sehulrat, Oymnasialdireetor und Mitglied des k. k. Landesschul- 
rates, lehrte Lateiu in VIII. 5 St. wbch.

2. Johann Branik,  k. k. Professor, lehrte Łatein in IV. a (6 ), Griechisch in IV. a (4), 
VI. a (5), zus. 15 St. wbch.

3. Ambros Szankowski ,  gr. kath. Weltpriester, Consistorialrat, k. k. Professor iu der 
VIII. Raugelasse, lehrte Latein in Tl. h 18), Deutseh II. b (4) und Latein in VII. (5), 
zus. 17 St. wbch.



4. Carl Tobiaszek,  r. k. Religions-Prufessor in der VIII. Kangdasse, Consistorialrat, 
Mitglied des k. k. Stadtscłiulrates fur Czernowitz, lehrte die r. k. Religiun I VIII. (je 
2 St.), zus. 16 St. woch.

5. Josef Schmi d,  k. k. Professor, Bibliotliekscustos, lehrte Latein in IV. b (0), (Irieebiseb
IV. b (4) mul VIII.  (5), zus. 15 St. wocli.

(i. Dr. Adalbert Wachl owski ,  k. k. Professor und Custos des physik. Oabinetes, lelirte 
Mathematik in III. a (3), V. a (4), VI. b (3), Phys. in VII. (3) und philos. Propaed. 
in VII. (2), zus. 15 St. wocli.

7. Gabriel v. Mor,  k. k. Professor, lelirte Latein I. a (8), Deutsch I. a (4), Griecbiseb
V. b (5), zus. 17 St. wocli.

8. Adalbert Mikul icz,  k. k. Gymnasiallehrer, lelirte Geographic mul Gescliiebte III. a 3),
IV. a (4), IV. b (4), VI. a (3), Deutscb IV. b (3), zus. 17 St. wocli.

1). Emanuel Dworski ,  k. k. Professor, lelirte Latein II. c (8), Deutscb II. e (4) und 
Griecbiseb VI. b (5), zus. 17 St. woch.

10. Yincenz Faustmann,  k. k. Professor, lelirte Mathematik IV. b (3), V. b (4), VI. a 3), 
VIII. (2) und Physik VIII. (3), zus. 15 St. woch.

11. Juyenal S t e f a  ne l l i ,  Erzpriester, Docent an dci' Uniyersitiit, gr. or. Keligions-Pro• 
fessor mit roili. Unterrichtsspraehe, I. bis VIII. (je 2 St.), zus. Hi St. wocli.

12. Elias Ci untul i ac ,  gr. or. Religions-Professor mit rutli. Unterrichtsspraehe, I. I>is VIII.  
(je 2 St.), zus. 16 St. wocli.

13. Raimund D u n d a c z e k ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Geschichte in III. c (3),
V. a (4) und VIII. (3), Deutscb in VII. (3) und VIII. (3) und philos. Propaed. in 
VIII. (2), zus. 18 St. wocli.

14. Dr. Josef Fr a nk ,  k. k. Gymnasiallehrer, Custos des naturhistorischen Cabinetes, lehrte 
Naturgeschichte in III. a, III. b, III. c, V. b, VI. b (je 2 St.), Mathematik in II. b 
(3), III. b (3) mul IV. a (3), zus. 19 St. wocli,

b) L e h r e r  der  L a n d e s s p r a c h e n ,  d e r e ń  S t u d i u m  r e l a t i y
o b 1 i g a t i s t.

15. Johann B u m b a c ,  k. k. Professor, lehrte die rom. Sprache in I. bis VIII. (je 2 St.), 
zus. 16 St. woch.

16. Severin II i 11 n k i e w i c z, fur Mathematik und Natiirwissenschaften an Biirgersclmlcn 
approbirt, lehrte die rutli. Sprache in I. bis VIII. (je 2 St.), zus. 16 St. wocli.

c) S u p p 1 i r e n d e Lel i  re r.

17. Dominik B r e s s a n ,  gepriift fur Latein und Griecbiseb ani Unte.r-Gymnasium, lelirte 
Latein III. b (6) und V. a (6) und Griecbiseb III. b (5), zus. 17 St. woch.

18. Stefan G r u d z i ń s k i ,  gepriift fiir Latein und Griecbiseb ani IJnter-Gymnasinm, lehrte 
Latein III. a (6), Griecbiseb III. a (5), Deutsch III, a (3) und VI. a (3), zus. 17 St, wocli.

19. Ferdinand II o p p, lehrte Latein III. c (6), Griechisch III. c (5) und V. a (5), zus. 
16 St. woch.

20. Ladislaus Iv o c z y n s k i, gepriift fur Latein und Griechisch ani Unter-Gyiiinasium, 
lehrte Latein in I. b .8) und VI. a (6) und Deutsch in 1. b (4), zus. 18 St. wocli.
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21. Cornel K o z a k ,  gepriift fiir Geographie und Geschichte ara Ober-Gymnasiimi, lehrte 
Latein in II. a (8), Deutsch in II. a (4), Geschichte in VI. b (3) und VII. (3), zus. 
18 St. wocli.

"22. Otto Ma y e r ,  gepriift fiir Naturgeschichte ara Ober- und Mathematik und Physik ani 
(Jnter-Gymnasium, lehrte Natnrgeschichte in I. a, I. b, 1. c, II. a, II. b, II. c, V. a 
und VI. a (je 2 St.) und Physik in IV. a (3), zus. 11) St. wocli.

23. Franz N e u n t e u f e  1, gepriift fiir deutsche Sprache, Geographie und Geschichte ani 
Ober-Gymnasium, lehrte Deutsch in V. a (2), V. b (2) und VI. b (3), dann Geographie 
in I. a (3) und Geschichte II. b (4) und V. b (4), zus. 18 St. woch.

24. Nicolaus O g o n o w s k i ,  gr. kath. Pfarr-Cooperator nnd Mitglied des k. k. Stadt- 
schulrates fiir Czernowitz, lehrte die gr. kath. Religion in I. bis VIII. (je 2 St.), zus. 
IG St. wocli.

25. Dr. Alfred P a w l i t s c h e k ,  gepriift fiir Latein und Griechisch am Ober-Gymnasium, 
lehrte Latein I. c (8) und VI. b (li) und Deutsch I. c (4), zus. 18 St. woch.

26. Dionys S i in i o n o w i c z, gepriift fiir Geschichte und Geographie, philos. Propaedeutik 
und romanisehe Sprache am Ober-Gymnasium, lehrte Geographie in I. b (3 , I. c (3', 
und Geschichte II. a. (4), II. c (4) und III. b (3), Deutsch in IV. a (3), zus. 
20 St. wocli.

27. Epiplianius T a r n o w i e c k i ,  gepriift fiir Mathematik und Physik am Unter-Gymna- 
siuni, lehrte Mathematik I. a (3), I. b (3), I. c 3 , II. a (3), II. c (3) und VII. (3), 
zus. 18 St. woch.

28. Romuald W l irze r, gepriift fiir Latein und Griechisch am Ober-Gymnasium, lehrte 
Latein V. b (6), Griechisch VII.  (4), Deutsch III. b (3) und III. c (3), zus. 16 St. wocli.

21). Dr. Alois R i e d l ,  gepriift fiir Mathematik und Physik am Ober-Gymnasium, Volontar 
mit Genehmigung des holien Ministeriums, ddto. 17. October 1883, Z. 19202, lehrte 
Mathematik in III. c 3 St. wocli.

30. Myron D o l i ń s k i ,  gepriift fiir Mathematik und Physik am Ober-Gymnasium, bis 
Ende Jiinner 1884 Probecandidat, seit 1. Februar Volontiir mit Genehmigung des 
holien Ministeriums, ddto. 2. Marz 1884, Z. 3836, lehrte die Physik in IV. b 3 St. wocli.

d ) N ebe n lel i  ret.
.31. Dr. Lazar I g e 1, Landesrabbiner, lehrte die israclitische Religion classenweise, die 

I. Classe in 2 Abtli. (je 1 St.), zus. 9 St. wocli.

32. Josef Froni us ,  evang. Pfarrer, Mitglied des k. k. Landesscliulrates, lehrte die evang. 
Religion in 2 Abtli., zu je 2 St. woch.

33. Miehael S cb  rficke n fux,  Professor an der gr. or. Oberrealscbule, lehrte die franz.6- 
sisclie Sprache in der II. Abtli. 3 St. wocli.

34. Justin Pi hul i ak,  Professor an der gr. or. Oberrealscbule, lehrte das Freihandzeichnen 
in 2 Abtli. mit je 2 St. wocli.

35. Georg T a r n o w i e c k i ,  Professor an der gr. or. Oberrealschule, lehrte das geom. 
Zeiclmen 2 St. woch.

I3l». Isidor W o r o b k i e  w i c z, k. k. Professor des Gesanges an der theologischen Facultiit, 
lehrte den Gesang fiir die gr. or. Schiller in 2 Abtli. (2 und 1 St.), 3 St. wocli.



37. Anton K u  żelu,  Musiklehrer an der Lehrer-Bildiingsanstalt, lehrte den Gesang fur die 
katli. Schiller in 2 Abth. (2 und 1 St.), 3 St. wocli.

38. Ladislaus ( i w i a z d o ni o r s k i, Supplent an der gr. or. Oberrealschule, gepriift fiir’.s 
Ttirneu tmd Mathematik an der Oberrealschnle und Pliysik an der Unterreidschule, 
lehrte in Yerlretung des beurlaubten Turnlehrers Franz G r i l l i t s c h  das Turnen 
in il Abtli. je 2 St., zus. 18 St. wocli.

e) P r o b e c a n d i d a t .

3!>. Constanlin M a n d y c z e w s k i ,  fiir deutsche Sprachc, Geographie und Geschichte ani 
ganzen Gymnasium apjirobirt, wurde laut li. Minist. Kri. vom 8. April 1884, /. ti4S3 
dem Hurm Prof. Kaimund D u n d a e z e k  zur Einfiihrung in das Leli rami zugewiesen.

B) Lehrplan.
;i) O  b  1 i g  a  t  e  L  c  b r i ii r  h c  r.

I. Classe.
Ordinarius der Abtli. A : Ilerr Prof. G. v. Mor,  der Abtli. ]!: Ilerr L. K u c z y ń s k i ,  

der Abtli. C : Herr Dr. A. P a w l i t s c h c k .

Keligionslehre (2 St.). a) Fiir dic rom. katli. Schiller: die Glaubens- und Sittenlehre nacli dcm 
Katechismus von Schuster. C. T o b i a s z e k .

b) Fiir die griecli. katli. Schiller: derselbe Lehrstoff nacli dem Katechismus von Guszalewicz.
N. O g o n o w s k i.

c) Fiir die gr. or. Schiller: Biblische Geschichte des alten Bundes in roni. Sprache nacli
K. Andriewicz. .1. S t e f a n e l l i .

In ruth. Sprache nacli der rnth. Uebersetzung von Schuster. E. O z u n t u 1 i a k.

Latem (8 St.). Die regelm. Formenlehre und die verlia depon.; sowie die conjug. periphr. 
nacli der Elem.-Gramm. und dem Uebungsbuche von Sehultz, tiiglicli schriftliclie Prii- 
paration, im II. Semester jeden Monat zwei Schularbeiten und eine Ilausarbeit.

Abth. A : (i. v. Mor ,  Abtli. li: I., K o c z y  n s k i, 
Abtli, O: Dr. A. Pawlitscliek.

Deutsch (4 St.). Wiederholung der Formenlehre, der einfache und erweiterte Satz nacli Willo- 
mitzers Gramm., I.ectiire nacli Egger’s Lesebuch U. G. 1. Tlieil. Orthographische 
Uebungen, Meinorircn nnd Yortrag leichtercr Stiicke. Wochentlich Dictando, alle 2 Wocben 
eine schriftliclie Arbeit. Abtli. A : G. v. Mor,  Abth. 11: L. Korzyński ,

Abtli. 0 :  Dr. A. Pawlitscl iek.

Romiinisch (2 St.). Lautlehre, Declination der Substantiva und die regelmiissige Conjugation 
nacli PumnuPs Grammatik. Orthographische Uebungen, Lectiire nacli PumnuPs Lese
buch I. Theil mit sachlicher und sprachlicher Erkliirung, Uebersetzung, Memoriren, 
Nacherzahlen. I. Bum buc.
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Rnthemseh (2 St.). Lautlehre, dns Nomen lind die Orthographie nach Osadea: Eeetiirc naeli 
dem Eesebuche fiir Unter-Gymnasium, 2. Theil. Ortliographisehe Uebungen.

S. B i 1 i n k i e w i c z.

Geographie (ii St.). (iedriingte Uebersicht der matli., pliys. und polit. Geographie nach Dr. Supan.
Abtli. A : Fr. Neunteufel ,  Abtli. ii u. ( ': D. S i mion o w i cz.

Matliematik (i! St.). Arithmetik : Dekadisches Zahlensystein ; die Grundrechnungen mit. nnbe- 
nannten und bcnannten ganzcn Żabien und Decimalbriichen; Theilbarkeit der Żabien; 
gemeine Briiche; b) Geometrie: Linien, Winkel und Dreieckc nach Dr. Mocnik.

E. T a r n o w i e c k i.

Natnrgesehichte (2 St.). Siiuge- und die wirbellosen Tliiere nach Pokorny. O. Maye r .

II. Classe,
Ordinarius der Abtli. A : Herr ('. Ko z a k ,  der Abtli. li: Prof. A. Sza  I l kowski ,  der 

Abtli. C: Herr Prof. E. D w o r s k i .

Religionslehre (2 St.). a) Fiir die rom. kath. Schiiler: Bibliselie Geschichte des alten Bundes 
nach Schumacher. C. T o b i a s z e k .

b) Fiir die gr. katli. Schiller: Derselbe Lelirstofł' nach Cybyk. N. O g o n o w s k i .

c) Fiir die gr. or. Schiiler: I.cben und Wirken desu Christ!, in roni. Spraehe nach
K. Andriewicz. J. S t e f a n  cl i i .

In ruthenischer Spraehe nach der rutheniscben Uebersetzung von Schuster.
E. C z u n t u 1 i a k.

Latein (8 St.). Wiederholung der regelmiissigen Formenlehre mit den Ausnalnnen; unregel- 
massige, defective und unpersonliche Verba; Adverbia und Priipositionen. Ans der 
Syntax : die Congruenzlebre, Construction der Stiidtenamen, Gebranoli der wichtigsten 
Conjunctionen, Acc. und Nom. cum. inf. Ans der Casuslebre das Wicbtigste vom 
Gen., Dat., Acc. und Abl.; die Fragesiitze und die Participial-Construction mit dem 
abl. aiis. nach der Grammatik und ilein Uebtt ng»bi iche von Schultz. Alle 2 Woohen 
eino Schul- und eine Hausarbeit. Hausliche schriftliche Priiparation.

Abtli. A : (•. K o  z a k, Abth. B : A. 8 z a n k o w s k i.
Abtli. 0 :  E. D w orski .

Deutsch (4 St.). Wiederholung der Declination und Conjugation und des eintaehen Satzes. Die 
Interpunctionslehre. Die Lehre vom zusaminengesetzten Satze nacli der Grammatik von 
Schiller. Grammatikalische Uebungen, Lectiire, Nacherziilden und Memorireu passender 
Stiicke aus dem Lesebuclie von Egger, U. G. 2. Theil. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit- 

Abth. A : C. K o z a k, Abth. B : A. 8 z a n k o w s k i, 
Abth. O : E. D w o r s k i .

Komanisch (2 St.). Adjeetiva, Nunieralia und Pronomina nach PumnuPs Grammatik. Ein- 
iiłmng der neuen Orthographie. Lectiire nach PumnuPs Lesehuch 1. Theil mit sach- 
liclier und sprachlicher Erkliirung, Memorireu und Yortrag poetischer und prosaischer 
Stiicke. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit, J. Bi i mbac.
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Ruthenisch (2 St.). Die Formenlehre des Yerbums, die Orthographie naeli der Grammatik von 
Osadca, Lectiire nach dem Lesebuehe fur die Fnter-Gymnasien, 2. Tlieil. Alle 14 Tage 
eine schriftlielie Arbeit. S. B i 1 i n k i e w i c z.

(ieseluclite und Geographie (je 2 St.)- a) Geschiehte: Geschiclite des Altertums bis zum LJnter- 
gange des westrom. Keiches naeli Hannak. b) Geographie: Specielle Geographie voń 
Asien, Afrika, Siid- und West-Europa nach Supan.

Abth. A : Fr. Neuntenf el ,  Abth. B. u. (': D. Si mi on o w icz.

Mnthematik (3 St.). Arithmetik: Wiederholung der Lehre von den gemeinen Briichen. Yer- 
haltnisse und Proportionen, Kegeldetri mit ihren verschiedenen Anwendungen. b) Geo
metrie: Wiederholung der Lehre von den Winkeln, Ilaupteigenschaften und Construc- 
tionen von Dreiecken, Vierecken und Yieleeken. Grdssenbestimmung geradliniger 
Figuren, Achnlichkeit der Dreiecke und Yieleeke nach Dr. Mocnik.

Abth. A u. C: FI T a r  no w i e c  ki,  Abth. B: Dr. J. Fr a nk .

Naturgesohiohte (2 St.). Yiigel, Reptilien, Amphibien, Eisclie; Botanik naeli Pokorny.
O. Ma y e r .

III. Classe.
Ordinarius der Abth. A:* Ilerr St. ( Br u d z i ń s k i ,  der Abth. B: llerr I). Br e s s a n ,  

der Abth. (•: Herr F. IT o p p.

Religionslehre (2 St.). a) Fur die roni. kath. Schiiler: Biblische Geschiclite des neuen Ihmdes 
naeli Schumacher. • (J. T o b i a s z c k.

b) Kur die gr. kath. Schiller: Derselbe Lehrstoft* nach Cybyk. N. O g o n o w s k i .

e) Fur die gr. or. Schiller: Liturgik in roni. Sprache nach Sam. Andriewiez.
J. S t e f a n e 11 i.

Derselbe LehrstofF in ruthenischer Sprache nach Popiel. F. (.' z u n t u l i  a k.

Tiiitein (0 St.). Die Casuslehre nach der Orarnmatik von Schultz. Die praktischen Uehungen 
nach Kożek’s Uehungshuch 1. Theil. Lectiire: Ausgewiihlte Stiicke ans dem lateinisehen 
Lesebuehe von A. Schwarz. Jeden Monat zwei Sehularbeiten und eine Ifausarbeit.

Abth. A : St. G r u d z i n s k i, Abth. I»: D. B r e  s s a n.
Abth. C: F. I i opp.

Grieehiseh (5 St.). Die Formenlehre bis zu den Yerben auf [M nach Curtius’ (Jrammatik. 
Praktisehe Uebungen nach SchenkFs Uebungsbuch. Tiiglich schriftlielie Pniparation. Im
II. Semester alle 14 Tage eine Schularbeit und jeden Monat eine Hausarbeit.

Abth. A : St. G r u d z i ń s k i ,  Abth. B : D. P r e s  san,  
Abth. C : F. II o p p.

Deutseh (3 St.). Lectiire nach Fgger’s Lesebuch U. G. 3. Tlieil mit sprachlieher und sacłiliclier 
Frlauterung, Syntax naeli SehilleFs Grammatik. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit.

Abth A : St. Grudzi ński ,  Abth. B u. C: K. W  lirze r.

Komaniseh (2 St.). Das abgekilrzte Pronomen, die unregelmassigen Yerba naeli Pmnnul’s 
Grammatik, Lectiire naeli Puninul’s Lesebuch 2. Tlieil, I. Abth. mit sachliclier und
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spraehlicher Erklarung, Memoriren und Yortrag poetischcr Stiicke, Uebersetzungen. Alle 
3 Wochen eine schriftliche Arbeit. J. Buinbae.

Ruthenisch (2 St.). Ergiinzung der Flcxion des Yerbums, Oongruenzlehre nach Osadca. Bec- 
tiire wie in II. Alle 2 Wochen eine sehriftliehe Arbeit. S. B i I i n k i e w i c z.

Geschiehte (1 St.) und Geographie (2 St.). Geschiebte des Mittelalters nacli llannak. Geo
graphie: Mittel-, Ost- und Nord-Europa (mit Aussehluss der dsterr. ungar. Monarchie), 
dann Amerika und Australien, nach Supan.

Ab tli. A : A. M i k u 1 i c z, Abth. B : I). S i in i o n o w i c z, 
Abtli. 0  : B. 1) u n d a e z e k.

Mathematik (3 St.'. Arithmetik: Begriff der negativen Grossen, die Grundreehnungen mit 
algebraisehen Grossen in ganzen und gebroehenen Żabien, das Potenziren und Radi- 
ziren, die Elemente der Combinationslehrc. Geometrie: die Lehre vom Kreise, von der 
Ellipse, I Iv per bel und Parabol nach Mocnik.

Abth. A : Dr. A. W a c li 1 o w s k i, Abth. B : Dr. E r a n k.
Abth. ( ': Dr. A. R i e d l .

Naturgeschiehte (2 St.). 1. Scmester Mineralogie nach Pokorny. II. Semester: Allg. Eigen-
sehaften der Kdrper, Aggregationszustande, Warmelehre, Sieden und Yerdunsten, die* 
wiehtigsten Eehren der ('hemie, nach Wassmuth. Dr. .1. Frank .

IV. Classe.
Ordinarius der Abth. A : Ilerr Prof. Dr. J. Frank,  der Abth. B: Ilerr Prof. J. Schmi d.

Keligionslchre (2 St ). a) Fur die rdm. kath. Schiller: Die Erklurung der Cerimonien nach 
Frenzel. ( T o b i a s z e k.

b) Fur die gr. kalli. Seluilcr: Derselbe Lehrstoft* nach Popiel X. O g o n o w s k i .

c) Fiir die gr. or. Schiller der Katecłiismus nach S. Andriewicz in romanischer Sprache.
J. S t e f a n e 11 i.

Derselbe fiehrstofl'in rutheniseher Sprache nach Guszalewicz. E. C z u u t u l i  a k.

Batem (0 St.). Tcmpus- und Modusielirc, das Wicbtigste von der Prosodie und Metrik nach 
der Grammatik von Schultz. Praktische Eebungen mit schriftlieher Priiparation nach 
Rozek’s Uebungsbuch, 2. Theil. Bectiire: Oaes. b. g. I., II., und III.; Rożek’s Ohresto- 
mathie aus lat. Dichtern (eine Auswahl). Alle 14 Tage eine Schularbeit md jeden 
Monat eine Hausarbeit. Abth. A : J. B r a n i k, Abth. B: .i. S c h m i d .

Griechisch (4 St.). Wiederholung der Conjug. auf O). Die Yerba auf p/., die Yerba mit ver- 
stiirktem Priisensstamme nach Curtius’ Grammatik. Praktische Ucbungen nach SchenkPs 
Uebungsbuch. TiigHch sehriftliehe Priiparation. Alle 14 Tage eine sehriftliehe Arbeit und 
jeden Monat eine Hausarbeit. Abth. A : .1. Brani  k, Abth. B : J. Schmid.

Deutsch (3 St.). Bectiire nach J0gger’s Besebuch U. G. 4. Theil mit spraehlicher und sachlicher 
Erliiuterung. Wiederholung der Syntax nach Schillers Grammatik, die Tropen und Figuren 
nebst den Grundziigen der deutschen Prosodie; im IB Semester Geschaftsaufsiitze. Alle 
14 4'age eine sehriftliehe Arbeit.

Abth. A : D. Si mio no wic z, Abth. B: A. Mi ku licz.

5
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Romiiniseh (2 St.). Wiederholnng der ganzen Fornienlehre, die Metrik, Leetiire nach PmmniPs 
Lesebueh 2. Theil, IT. Al>th. Yortrag poetisclier Stucke. Alle 14 Tage eine sehriftlielie 
Arbeit. J. B u mb a c .

Llnthenisch (2 St.). Frgiinzung der Fornienlehre nach Osadca, Casnslehre, Prosodie, Gesehiiftsauf- 
siitzc, Leetiire nach dem Lesebueh fur U. G. 2 Theil. Alle 14 Tage eine sehriftlielie Arbeit.

S. B i 1 i n k i e w i e z.

Geschichte und Geographie (4 St.). I. Semester: Geschiehte der Neuzeit mit einschlagiger 
Orientirung in der Geographie naeh Hannak. II. Semester: Oesterr. Vaterlandskunde 
nebst der Geographie von Oesterreich-Ungarn nach Hannak. A. M i k u 1 i c z.

Mathematik (3 St.). Zusammengesetzte Yerhiiltnisse nnd Proportionen, Kettensatz, Gesellsehafts- 
nnd Allegationsrechnung, Zinseszinsreehnung. Gleichungen des ersten Grades mit einer 
nnd mit niehreren Unbekannten. Stereometrisehe Ansehannngslehre. Gestalt- nnd Grbsse.]- 
bereehnung der Korper naeh Mocnik.

Abtli. A : Dr. J. F r a ń  k, Abth. B : Y. F a u s t m a n n.

Physik (3 St.). Die Lehre von den Kraften, Gleiehgewicht an den einfachen Masehinen, 
Magnetismus nnd Fleetrieitiit. Lehre von der Pewegnng, Ilydrostatik, Aerostatik, Akn- 
stik nnd Opt-ik naeh Wassmnth.

Abth. A : O. M a y e r, Abtli. I>: M. D o 1 i n s k i.

V. Ciasse.
Ordinarius der Abth. A: Herr Prof. Dr. A. W a e li I o w s k i, der Abth. P>: Ilerr

R. W  n r z e r.

Religionslehre (2 St.) a.) Fur die roni. kath. Schiller: Einleitnng in die Scliriften desalten und 
des neuen Pundes nnd die allg. Dogmatik naeh Martin. ('. T o b i a s z e k.

b) Fur die gr. kath. Schiller : Derselbe Lehrstoft* naeh Wapler-Pelesełi. 1. Theil.
N. O g o n o w s k i.

e) Fur die gr. or. Schiller: Derselbe Lehrstofl’ in romiinisehcr Spraehe naeh S. Andriewioz.
4. S t e f a n e l l i .

In ruthenischer Spraehe naeh Fedorowicz. F. ( 'z  u n tu I i a k.

Latein ((> St.). Liv. (ed. Grysar) IV. und \T. ; Ovid. (ed. Grysar) eine Auswahl. I*l*iviitlecture: 
Gaes. b. g. 1.; Ovid. (ed. (4r> sar). Ex libris Trist. III., 7;  Ex ejiist. ex Ponto: Caesari 
Germanieo; dann Stiicke ans den Metamorphosen und Fasli. Gramm. stilist. Febungen 
mit sehriftlieher Praparation naeh lvożek’s Uebungsbueli 2. Theil. Alle 14 Tage eine 
Sehularbeit und jeden Monat eine I fausarbeit.

Abth. A : T>. B r e s s a n ,  Abtli. 1»: li. W nr zer.

Grieeliiseh (5 St.). Xenophons Ghrestomatliie von Dr. C. Sehenkl (eine Auswahl), Homer .Tl.
I. und I I. (ed. Hoehegger). Syntax: Die Lehre von Numerus, Genus, Artikel, tlen 
Casus naeh Curtius’ Grammatik. Privat-Leetiire: Homer Jl. III. Tiiglieh sehriftlielie 
Priiparation, alle 2 Woelieu eine Sehularbeit, jeden Monat eine Ilausarbeit.

Abth. A : F. H o p p, Abth. B : G. v. Mor.
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Deutseh (2 St.). Grimdzlige der dentsehen Metrik. Epische, lyrische und dramatische I)icli- 
tungsarten. Ais Lectiire eine Auswahl von Musterstiicken ans Egger’s Lesebuch 1. Theil. 
Sachliehe, sprachliche und asthetisehe Erkliirung, nebst Iitcrar-historischen Bemerkungen. 
Memonreu und Yortrag von Gedichten, prosaisclien Lesestucken und einfaeheren Bruch- 
stilcken aus classischen deutschen Dramen. 1 Stunde Aufsatze, dereń Besprechung und 
Correctur. Alle 14 Tage eine Schnl- oder Hausarbeit. Fr. N e u n t e u f e l .

Romiinisch (2 St.). Grundziige der Metrik und Poetik. Lectiire nach PumnuPs Lesebuch 3. Theil, 
mit den erforderlichen Erlauterungen der entsprechenden Period en der Literaturgeschichte. 
Alle 2 Woelien eine schriftliche Arbeit. J. B u m b a c .

Ruthenisch (2 St.). Lectiire nacli Dr. OgonowskPs altruth. Ghrestomathie, Literaturgeschichte 
des II. Jahrhunderts. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit. S. Bi l i nki ewi ez .

Gcsehichte und Geographie (4 St.). Geschichte des Altertmns bis zu dem Untergange des west- 
rbmischen Reiehes nach Loserth ; Wiederholung der neuen Geogi< [»hie von Asien und 
Afrika, von Siid- und Westcuropa.

Abth. A : K. I) u n d a c z e  k, Abth. B : Fr. N e u n t e u f e l .

Mathematik (4 St.). a) Arithmetik (2 St.): Addition, Subtraction, Multiplication. Diyision. 
Negative Zahlen und Briiche. Grosstes Mass und kleinstes Vielfaches. Proportionen nach 
Mocnik. h) Geometrie (2 St.): Planimetrie nach Mocnik.

Abth. A : Dr. W a c l i ło  wski ,  Abth. B : V. F a u st m a n n.

Naturgeschichte (2 St.). Mineralogie nach Hochstetter, Botanik nach Pokorny-Rosicky.
Abth. A : O. M a y e r ,  Abth. B : Dr. J. Fr ank .

VI. Classe.
Ordinarius der Abth. A: Ilerr Prof. V. Fa us t  mann,  der Abth. B : Herr Fr. Neunteuf el .  

Religionslehre (2 St.). a) Fur die roiu. kath. Schiller: Specielle Dogmatik nach Martin.
G. T o 1) i a s z e k.

b) Fur die gr. kath. Schiller: Derselbe Lelirstoff nach Wa[»ler-Pelesz, 2. Theil.
N. O g o n o w s k i .

c) Fii-r die gr. or. Schiller: Derselbe Lehrstoff in rom. Sprache nacli S. Andriewicz.
J. S t e f a n e 1 l i.

In ruthenischer Sprache nach Andrijczuk. E. 0  z u n t u 1 i a k.

Latein ((> St.). Sali., Jug. (ed. Linker), Virg., Aen. (ed. Hoffinann) lib. I., II., VI. ('ic. or. 
Gat. I. Grarnmatik nach Schultz, praktische LJebungen nach Siipfle, 2. Theil. Alle 
14 Tage eine Schul- und jeden Monat eine Hausarbeit.

Abth. A : L. K o c z i n s k i, Abth. I>: Dr. A. P a w 1 i t s c h e k.

Griechisch (5 St.). Hom. .11. XVIII., XIX., XX . (ed. Hochegger); Herod. VII. (ed. Wilhelm). 
Die Praepositionen, die Tempus- und die Moduslehre nach Gurtius, Uebungen nach 
Schenkl. Privat-Ijecturc: Iłom. .11. XV., XVI., XVII., Herod VIII. Alle 2 Wochen 
eine Schul- und jeden Monat eine Hausarbeit.

Abth. A : .J. B rani  k, Abth. B : E. D w or s ki .
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Deutscli (d St.). 2 Si. Gedriingte Uebersicht der Literaturgesehichte von den iiltesten Sprach- 
denkmiilern I>is Lessing. Lectiire und Erkllirung einer Auswahl vun Musterstiicken nach 
Egger’s Leselmeli. 2. Theil, I. Abtli. i St. Aufsiitze, dereń Besprechung und Correetur. 
Alle 14 Tage eine Jlaus- oder Sehularbeit.

Abtli. A:  St. G r u d z i ń s k i ,  Abtli. B:  Er. N c u n t e u f e l .

Komaniseh (2 St.). Die Literaturgeschicbte des 1(5. und 17. Jahrhundertes mit der entspre- 
clienden Lectiire nach PumniiPs Lesebuch o. Theil. Alle 2 Woehen eine sdiriftliche 
Arbeit. J. B u ni b a e.

Kiitlienisch (2 St.). Die altslavische Conjugation nach Miklosicli. Lectiire nach HolowackPs 
Chrestomathie, Literaturgeschichte des 12. und Id. Jahrhunderts. Alle d Woehen eine 
schriftliclie Arbeit. S. B i 1 i n k i e w i c z.

Gcschichte und Geographie (d St.). Gescbiehte des Mittelalters von 47(5 bis zur Entdeckung 
Amerikas 1492, nach Loserth. Wiederholung der Geographie von Asien, Afrika, Ame- 
rika und Australien. Abtli. A : A. M i ku l icz,  Abtli. B: C. K o z a k .

Matheinatik (d St.). Botenzen, Wurzeln, Logaritlimen; Gleichungen des ersten Grades und 
(jiiadratisclie Gleichungen. Geometrie: Stereometrie, Goniometrie. Das rechtwinkelige 
Dreieck nach Dr. Mocnik.

Abtli. A : \T. E a u s t m a u n, Abtli. I>: Dr. A. W a c h 1 o w s k i.

Katurgeschichte (2 St.). Zoologie nach Woldrieh.
Abtli. A : O. M a y e r ,  Abtli. B: Dr. .1. E r a n k .

VII. Classe.
( Irdinarius : Herr E. T a r n o wi ec  k i.

Religionslchre (2 St.). a) Eiir die roni. kalli. Schiller: Die katholische Sittenlehre nach Martin.
C. T o b i a s z e k.

b) Eur die gr. kath. Schiller: Derselbe Lehrstoff nach Martin-Cybyk.
N. () g o n o w s k i.

c) Eiir die gr. or. Schiller: Derselbe Lehrstofi’ in roni. Sprache nach S. Andriewicz.
•J. S t e f a n e 11 i.

in rutheniseher Spradie nach Schriften nach Eedorowicz. E. ( ! zu l i t ul i ak .

La tein (5 St.'. Lectiire: Cic. or. (Jat, III., IV. und pro Archia; Virg. (ed. I Ioflinann); Aeu. 
VII., VIII., IX. und X. Privat-Lectiire: Cic. or. Cat. II., Liv. VIII., IX. (ed. Grysar), 
Braktische Uebungen nach Supfle II. Alle 14 Tage eine Scliul- und jeden Monat eine 
Hausarbeit. A. S z a n k o w s k i.

Griechisch (4 St.). Iłom. Od. I. und II., Demosth. Ol. I. und II. Brivat-Lectiire: Dem. 
Olyntli. I I I , Horn. Od. III. bis XX.  Grammatik nach Curtius. Alle 11 Tage eine Schul- 
und jeden Monat eine Hausarbeit. K. W u r z e r .

Deutscli (d St.). 2 St. Lectiire und Erkliirung einer Auswahl von Musterstiicken ans der Pe- 
riode vom Gottinger Dichtęrbund bis zu Goethes Tode, mit gedriingter Uebersicht des



Literarhistorisehen im Anschlusse ;m das Geleseue. Nach Egger’s Lesebuch, 2. Tlicil,
I.-Abth. Leetiire des Go Iz von Berliehingcn. Mcmorireu un<l Vortrag von geeignelen 
poetisehen Lesestiieken. 1 St. Aufsiitze, dereń Besprechuug und Correctur. Alle M Tage 
abweehselnd eine Hans-und Sehularbeit. K. D u n d a e z e k .

Koiniiniseli (2 St.). Literaturgesehichte des 17. und 18. JahrJiunderts mit entsprochender 
Leetiire naeli PumnuPs Lesebuch, 4. Band, I. Abth. Alle 2 Woclien eine schriftliehe 
Arbeit. J. B u m b a c.

Kulhenisch (2 St.). Literaturgesehichte des 14., 15., Ib., 17. und 18. Jahrhunderts. Leetiire 
nach Toroiiski’s Lesebuch mit iistbetiscli-kritisehen Erliiuterungen. Alle B Woclien eine 
schriftliehe Arbeit. S. Bi l i  n k i e w i c z.

( ieschichte (B St.). Geschichte der Neuzeit bis 1848 mit steter Berueksichtigung der biemit im 
Zusammenhange stehenden geographischen Daten, nach Loserth. O. K o z a k .

Mathematik (8 St.). a) Arithmetik: Unbestimmte (deiclumgen des ersten Grades. Quadratische 
Gleichungen. Brogressionen, Zinscszins- und Kentenreclmung. Combinationslehrc und 
binomiscber Lehrsatz. b) Geometrie: Wiederholung der Trigonometrie. Anwendung der 
Algebra auf Geometrie. Analytische Geometrie in der Ebene. Kegelsehnitte.

E. T a r n o w i e c k i.

Bliysik (8 St.). Allgemeine Eigenschaften. Chemie. Mechanik festcr, lliissiger und gąsiormiger 
Korper. Anfangsgriindc der Astronomie. Dr. A. W a c h  l o ws k i .

Philosophische Propiideutik 2 St.). Logik nach Drbal. Dr. A. W a c h  l o w s k i .

VIII. Classe.
Ordinarius: Herr Prof. K. D u n d a c z e  k.

Keligionslehre (2 St.). a) Fur die roni katli. Schiller: Kirchengesehichtc nach Kobitsch.
('. T o b i a s z e  k.

b) Fur die gr. katli Schiller: Dcrsclbe Lehrstoff nacli Cybyk. X. O g o n o w s k i ,  

o) Fiu* die gr. or. Schiller: Dcrsclbe Lehrstoff nach eigenen Schriften in romiinischer 
Sprache. S t e f a n c l l i .

In ruthenischer Sprache nach Schriften, nach Fessler. E. C z u n t u 1 1 a k.

La tein (5 St.). Hor. ed. Grysar). Od. 1., 1, 2, B, 7, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, B5, 87; 
II., 2, B, (i, 7, 10, IB, 15, 17, 20;  Iii., 1, 2, B, 4, 8, BO; IV., B, 5, 8, 15; Epod. 2 ; 
Sat. I., 1, 0, 10; Carm. sacc., Taeit. Agrieola. IYieal-Leetiire: Hor. od. I., 4, 5, G, 8, 
0, IB, l(i, 17, 18, 10, 21, 2B, 25, 2(5, 27, 28, 20, BO, BI, B2, BB, 8G, B8; II., 1, 8,0,
11, 12, 14, 1(5; III., 0, 10, 11, 12, IB, 14, 15, 18, 20, 22, 2(5, 28 ; IV., 1, (i, 7, 10>
12, IB, 14; Cic. or. (Jat. IV., pro Marcello, pro Ligano; Tac. Ann. I.; liist. L, III., 
Gerrn.; Lucr. De rerum natura L und V. — Grammatisch-stilistischc Uebungen nach 
SiipHe, II. Alle !4Tage eine Sch ul-und jeden Monat eine Ilausarbeit. St. Wo l f .

Griechisch (5 St.). Blat. Phaedon, Sopli. Ajas. Privat-Leetiire: Iłom. Od. XVII. ;  Sopli., Oed. 
rcx, Antigone, Electra; Piat. Apol., Criton, Protag., Gorgias, Laclies; Eurip.: Bacchae 
und Andromache. Grammatik nach Curtius. Alle 2 Woclien eine Schul- und jeden 
Monat eine Ilausarbeit. 4. S e h m i d .



Deutscb (3 St.). 2 St. Lectiire einer Auswahl von Musterbeispielen nach Eggers Lesebucli, 
2 Theil, II. Abth. Literaturgeschichte von (ioethes Tode an in Febersichten, mit be- 
sonderer Iiervorhebung der deutseben Literaturbewegung in Oesterreich. Sehulleetiire 
von Lessings Laokoon, (ioethes Hermann und Dorothea, Sebillers Maria Stuart und 
Skakespeares Coriolan, mit sachlicher und spraehlicher Krklarung in Verbindung mit 
analytischer Aesthetik. Vortrag eigener Ausarbeitungen. 1 St. Aufsiitze, dereń Bespre- 
cliung und Correctur. Alle 14 Tage oder 3 Woclien Miwechselnd Ifaus- und Sehul- 
arbeiten. R. D u n d a czek.

Romiiniseh (2 St.). Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts mit entsprechender Lectiire naob 
PumnuPs Lesebucli 4. Band, IJ. Abth. Alle 2 Woehen eine scbriftliche Arbeit.

J. B u m b a e.

Ruthenisch (2 St.). Lectiire nacb ToronskFs Lesebucli mit asthetisch-kritischcn Frliiuterungon 
und Metrik und Poetik. Literaturgeschichte des 14. Jabrhunderts. Alle 3 Woclien eine 
schriftliehe Arbeit. S. B i 1 i n k i e w i e z.

( ieschiehte und (ieographie (3 St.). i. Sem.: Geschichte der osterr. ungar. Monarchie; innert; 
Kntwickclung des Kaiserstaates. TI. Sem.: Die wichtigsten Thatsaehen tiber Land und 
Leute, Verfassung und Ycrwaltung, Production und Cultiir der osterr. ungar. Monarchie 
nacb Harmak. K*. D u n d a c z e k.

Matliematik (2 St.). Zusammenfassende Wiederholung des inatheniatischen Lehrstofles und 
Uebung in der Losung mathematiseher Probleme. V. F a u s t ni a n n.

Physik (3 St.). Magnetismus, Klectricitat, Wellenlehre, Akustik, Optik und Wiirnielebre nacb 
Wallentin. V. F a u s t m a n n.

Pbilosopbiscbe Propaedeutik (2 St.). Empiriscbe Psychologie nacb Lindner.
R. D u n d a c z e k.

1>) F r e i e G e g e n s t a  n d e.
1. Rom  ii ni sc be S p r a ć  be fiir Nicbtroiiiiinen (in 2 Abth. je 2 St.) I. Abth.: Lesen 

und orthogr. Uebungen, Verwandlung der Bucbstaben, Cienusregeln, Declination der 
Subst. und Adjectiva, Comparation der Adj., Numeralia, Conjugation der Hilfsverba, 
Leichte Uebersetzungsubungen mimdlieh und scbriftlicb. — II. Abth.: Die Pronomina, 
die 4 Conjugationen in directer und reHexivcr Form, die Anwendung der Sufł‘ixpronomina 
und des Artikels, die indeclinablen Redetbeile. Beiderseitige IJebersetzungen. Memoriren 
leicbterer Stttcke und Wiedergabe des Inhaltes derselben in roinaniscber Spracbe.

J. B u m b a c .

2. R u t b e n i s c h e S p r a c b e  fur Nichtruthenen (2 St.). Lautlebre, Genusregeln, Decli
nation der Subst. und Adj., die Numeralia, das Pronomen und das Hilfsverbum nacb 
der Grammatik von Osadca. S. B i 1 i n k i e w i e z.

3. Pol ni scbe  Spracbe (in 2 Abth. je 2 St.). I. Abth.: Die Formenlehre des Nomens 
und des Verbums sammt entsprecbender Yersion nacb Poj)liński’s Eleinentarbucb; schrift- 
licbe Priiparationen und Pensa. II. Abth.: Die Satzlebre und Orthographie nacb Ma- 
lecki’s Scbulgranimatik; Lectiire nacb Wypisy polskie; lerner im II. Sem. J. Bohdan
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Zalcski’s „K siężn a Hanka** und J . S łow acki’s „O jciec Zadźum ionyeh w E l Arisli**, worans 

Kinzolnes niemoriert w urde; Cebersctzungen ans dem  D entsdien  und schriftliche Inhalts- 

angaben desw Gelesenen F . D  w o r s k i.

4 . F  r a  n z o  s i s c  li e  8  p r a c li e, I . Jabrgang (3  8 t . woeli.). Aussprache, A v o ir , etre und 

die regelmiissigen Forrnen der vier Conjugationen, bestim mter und unbestim m ter Artikel, 

Zahlwbrter, Possessiya, Dem onstrativa, Interrogativa, partitiver G enitiv , unregelmiissigor 

Plural m it mundlielien und scliriftliclien U ebungen nach D r. Carl Plotz\s F lem entar- 

G ram m atik . A lle  2  W oclien  eine Sehularbeit. I I .  Jabrgang (3  St. woeli.). W iederholung  

der wiclitigsten Partien ans der Form enlehre, d as^W ich tigste  aus der Syntax nach Siiptle’s 

(iram m atik . Lectiire nacli 8iiplle’s Lesebucli. Scliriftliclie U ebungen nacli PlÓtz.

I. Jahrgang: A. S z a n k o w s k i ,  II. Jah rgan g : M. S c l i r d c k e n f u x .

f>. F r e i li a n d z e i c Ii n e n (in 2 Abtli. zu je 2 St. woeli.). 1. Boi den Anfiingern : 
Zeiclitien der geraden und krummen Linien in verscliiedenen Lagen. Theilung der Ge- 
raden nacli bestimmten Angaben, Zeiclmen von Winkeln und geometrisclien Figuren, 
Fntwerfen leichter gcometrisclier Ornainente nacli yorher gezeichneten Hilfsfiguren und 
bei den fahigeren Scliiilern Zeiclmen complicirter ornamentaler Forrnen und inensclilielier 
Gesiclitstlieile in Contour und Halbscbatten. — 2. Bei den yorgebildeten Scliiilern: 
/uflassen, Fntwerfen und Ausfiiliren von Ornamenten, landscliaftlicben Studien, Tliieren, 
menscbliclien Korpertlieilen und z war in Originalgrbsse, in yerkleinertem und yergriis- 
sertem Massstabe. Beim Zeiclmen wurde Anfangs Bleistift, spiiter Kolile, Kreide, Tuscb 
und Sepia gebrauclit. J. P i li u 1 i a k.

(i. (i e o m e t r i  sch es Z e i c li n e n (2 St. woeli.). Zeiclmen und Bestimmen der Punkte 
und Linien, Construction der Senkrecliten, Zeiclmen der Parallelen, der Winkel, Con- 
struction der Winkel in (iraden, Theilung der (reraden; Construction yerjiingter Mass- 
stiibe, Theilung der Winkel, Construction eines Winkelmessers, Construction der I)rei- 
ecke, Vierecke, congruenter, iilmliclier und regelmiissiger Figuren, Kreisaufgaben, Con
struction der Tangenten des Kreises, Finzeiclinungen und Beriilirungen von Kreisen. 
Yerwandlung der Figuren, Theilung der Figuren, Bestimmung der vier merkwiirdigen 
Punkte eines Dreieckes, Construction der Kegelsehnittslinien (Fllipse, Hyperbel, Parabel).

( i. T a r n o w i e c k i.

7. S te no gra  ph ie in 2 Abtli. I. Abtli. (2 St.). Wortbildung und Wortkiirzung nacli 
Kulmelfs Lehrbuch der Stenogiaphie mit Zuhilfenahme von 1'aulniann’s stenographischer 
Anthologie. — II. Abtli. (1 St.). Satzkurzung und logische Kurzung nacli KiilmelPs 
Lehrbuch und Faulmann’s Schnie der Praxis. (I. v. Mor.

S. 11 e s a n g in 2 Abtli. 1. Abtli. (2 St.). Allgemeine Musiklebre, Trelliibungcn aut’ den 
einzelnen Interyallen der diatonisclien Tonleiter. Yocalisen und Solfeggien. Singen 
ein- und zweistimmiger Lieder. II. Abtli. (1 St.j. Fortsetzung der Trefliibungen, drei- 
und yierstimmiger ( iesang, Yortnigslehre, wie aucli das richtige Singen guter Kirchen- 
chorale. Fur die gr. or. Se.buler: •!. W o r o 1> k i e w i c z,

fur die katli. und israel. Schiller: A. K u ź e l a .

!t. T u r u e n in !t Abtli. ( je 2 St.). L. G w i a z d o m o r s k  i.

10. K a 11 i g r a p li i e in 1. a, I. b und I. e ( je 1 St.) 
rentsebrift.

. Deutsche und lateinisehe Cnr-



C) Unterrichtssprache.
Die Unterrichtsspracke ist die deutsche. Jedocli bei dem gr. or. Religionsunterrichte und 

den gr. or. Fxhorten ist fur die roni. Schiller die rom., fur die rutli. Schiller aber die mili. 
Sprache, dann bei dem rom. Spraehunterrichte ist die rom., dagegen bei dem gr. kutii, Keli- 
gionsunterrichte, bei den gr. katli. Exliorten und dem rutli. Spracluinterrichte ist die rutli. 
Sprache zugleieh die Yortragsspraehe.

Was die VerpHiehtung der Schiller zur Theilnahme an dem l hiterriehte in don Lan- 
desspraehen betrifft, so ist diesel be obligat fi i r die geborenen Komiinen und Ruthenen, ITir die 
iibrigen Seliiiler aber ein freier Gegenstand.

\’ . Classe Abth. A. 1. Der Menseh bedarf des Mensehen. — 2. Iter per exempla eflicax est.
0. Bescheidenheit fiir junges Blut, ein sclidn Geschmeid, ein grosses (Jut. — 4. Mc- 

trische lebungen an gegebenen Beispielen. — 5. Die Sehlneht bei Marathon.— (>. Das 
olousisoho Fest (Gedankengang). — 7. Die Thatigkeit des Beri kies wiihrend der Frie- 
denszeit. — S. Die Kiickkehr der Zehntausend (nach Xenophon). — 9. Inhaltsangabe 
von Goetbes Novelle. — 10. Die letzte Zeit grieeliischer Selbstandigkeit. 11. Kar- 
thngo und Kom vor den punischen Kriegen.— 12. Fortes fortuna adjuvat. — ld. Hanni
bala Siegeszug. — 14. Der Lenz und seine Gaste. — 15. Die Yersehwbrung des Cati- 
lina. — 1 (>. Wissensehaft ist besser ais Keichthuui. F. N e unt e i i f e l .

V. Classe Abth. A. 1. Aegypten, ein Gesclienk des Nil. — 2. Im Aokerbau liegt.der A n fang
der Cultur. d. Der Nibelungenhort (nach Jordan). — 4. Der Nibelungenvers und der
Alexandriner. Ihr Unterschied in lihythmus und Ban an gegebenen Beispielen zn erliiu-
tern). — 5. Der delische Bund nnd seine Bedeutnng fur die Seemacht Athens. - 
b. Der getreue Fckart (nach Goethe). — 7. Lykurg und Solon. — S. Wissensehaft ist 
Maelit. — 9. Inhaltsangabe des 1. Gesanges von Goethes Hermann und Dorothea. -  
10. Der Zug Alexanders des Grossen n eh Asien. —  11. Philipp der II von Mace- 
donien und Demosthenes. 12. Osterfreuden. — 10. Die Zerstorung Roms durch dii* 
Gallier. — 14. Die Kraniche des Ibykus. — 15. Was bewundern wir an den alten 
Koniem ? — 10. llnser Maiausllug, — 17. Wie begriindete Augustus die Alleinherrschaft 
ii ber Kom? — 1S. Fnde gut, alles gut. F. N e u n t e u f e l .  VI.

VI. Classe Abth. A. 1. Welche Bedeutnng hal der Spruci i des Diehters. Fpieharmus in Xen.
Mem. 11., 1. 20: T(bv ?:óv(ov tug)Xc5siv Yjp.iv Tzyźt) cl i)iolV — 2. Bisehof
Idlilas Yerdienste mu seine Gothen. — d. ( 'harakteiworzuge der alten Germanen. -  
1. Disposition zu der Rede Adherbals vor dem Senate. (Sali. Jug. eaji 14). — 5. Be- 
deutung des Siingers im epischen Zeitalter der Yblker. — 0. Woraus erkliirt sieli unsere 
innige Theilnahme am Gesehiek Siegfrieds, des Nibehmgenhelden ? — 7. Riidiger von

welche von den Seliiilern des Obenjymnasiums bearbeilet. wiirden.

a) In deut.scher Sprache.
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Pechlam, ein Musterbild deutscher Yasallentreue. — 8. Parziyals Schuld und Siiłine. — 
1). (Jedankengang des Spruebes: „Seid einigu eon Walther von der Yogelweidt* -  
10. Yon der Zunge beides kommt, was da schadet, was da frommt. (Ans Freidanks 
Bescheidcnheit. Einc Clirie.) —  11. Welche Aufgaben bat der epische Diehter nach der 
„Abschiedsredeu Klopstocks zu Ibsen? — 1 2. Gedankengang der Ode Klopstocks: die 
Fruldingsfeier. 10. Welelie Ansicht liat Herodot von dem und der vi[xẑ ię,
der Gotter? (Kede des Artabanos im VII. Buclie und unter Heranziehung anderer 
Stellen desselben Buelies). — 14. Welchen allgemeinen Gedanken entba.lt die Ode Klop
stocks „an Bodmer“ und wie erliiutert der Diehter diesen Grundgedanken an einzelnen 
Beispielen V — 15. Klopstocks Beziehungen zu den Brerner Beitragern (nach den Win 
golibden). S. G ru  d z i n s k i.

VI. C-lasso Abtli. B. 1. Justininian I. von Byzanz. — 2. Die iiltesten Spuren deutscherDich-
tung. — 0. Dietrich und Ilildebrand ((,’harakterschilderung nach den Nibelungen). —
1. Magens letzter Kampf und Ende. — 5. Ilagens Ende. (Ein Gemiilde). — 0. Gedan
kengang des WaltheFsehen Eiedes. Yerfall des Gesanges. — 7. Wo rohe Kriifte sinnlos 
wal len, da kann sieli kein Gebild gestalten. — 8. I lrich v. Hutten und Martin Lulłier.

- 0. Winterfreuden. — 10. „Arbeit und Fleiss sind Fliigel, sie fiihren ii ber Stroni 
und Hiigel“ (Fisckart). — 11. Opitz und seine Yerdienste urn die deutsehe Literatur. — 
12. Gedankengang in KIopstoęk’s Abiturientenrede. — 10. Fruhlings Erwachen.
14. Wie stellt sieli Klopstock den Wettkampf der britisohen mit der deutsclien Mn.se 
vor? (Naeh Klopstocks Ode „die beiden Musena.) 15. Noth entwickelt Kraft. — 
10. ILermann und Thusnelda. (Ein Gemiilde.) — 17. Wie verhii.lt sieli Klopstock zur 
lianziisischen Revolution ? F. N e u n t e u f e 1. VII.

VII. ( 'lasso. 1. Ist die Entdeckung Amerikas wirklieh eine grosse That zu nennen? —
2. Welehes negative Frtheil liillt Lessing iiber Gottscheds franzosierendes Theater, und 
in welche Balinen will er das deutsehe Drama hineinbringen ? (Auf Grund des 17. Lite- 
raturbriefes.) — 0. a) Luise erzahlt die Feier ihres achtzehnten Geburtstages. b) (Jharak- 
teristik der Muller nach dem „siebzigsten Geburtstagu und der crsten Idylle der „Luisc“.

4. Oualis vir, talis oratio. — 5. Leben und Wirken Ones grossen Mannes, naeh der 
Goethe’sdi(!n llhapsodie „Mahomets Gesang“. —- G. Begriibnis eines Keichen und eines 
Arinen. — 7. Thema nach freier Wahl.

8. Nieht <ler ist in der Welt verwaist,
Dem Yater und Mutter gestorben;
Sondern, der fur Herz und Geist
Sieli keine Lieb’ und kein Wissen erworben. Ruckert.

0. a) Die .Jugendgesehiehtc Weislingens und Goetzens von Berliehingen. b) Goetz v<m 
Berliehingen vor Gerieht zu Heilbronn. — 10. Es sind die vier Ilauptpersonen in 
Goethes Goetz von Berliehingen in kriiliigen Ziigen zu eharakterisieren. - 11. Erkla-
rung des Gt‘dankenganges in der Goethe’s(;hen Elegie „Euplirosyneu. 12. Die Stadt. 
Betraehtiingen ii ber ihren geistigen und sitiliehen Einlluss. An der i land des zwoi ten 
1'lieiles von Sehillers Gedieht „Der Spaziergang“. — 10. Das Liinten der Glocken in 

seinen versebie«lenen Beziehungen zmn menscbliclien Lel»en, naeh Sehillers „Lied von 
der GIoekeu. —- 14. Ouol capi ta, lot sensus. Teren t. IMiormio.

U. D un d a c z  ek.

0
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VIII. (31as.se. 1. a) Erkliirung der Stelle in Schillera Glocke: „HeiPge Ordnung! segensreiehe
Ilimmelstochter u. s. w.“ b) Disposition und Inhalt der Abhandlung: „Was Jieisst und 
zu welchem Ende studiert man Univeraalgeschielite ?“ —- 2. Weshalb licssen die Kiinstler 
den Laokoon ni elit sehreien ? — 3. a) Finden die in Lessings Laokoon aufgestellten 
Grundsiitze in Schillera liomanzc „Die Kraniche des Ibykus“ ilire Bestiitigung? b) Das- 
selbe Tliema mit Bezug anf den „Tauclier“ . — 4. Wie ist Oesterreicli eine Grossmacht 
geworden? — 5. a) Scylla und Charybdis nacli Scliillcrs Darstellung im „Taucheru, 
yerglichen mit Odyssee XII., 7 3 -  110, 234 240; und Aeneis III., 420—433. b) Schil
lera „Kraniche des Ibykus, Scłilegels ,.Arion“, Ublands „Des Siingers Kluch “ . Das Ge- 
meinsamc und das Eigenthiiniliche dieser drei Gedichte.

(>. Das Ilandwerk schafTt urn Golin, um Gold;
Dem Kiinstler sind die Musen hołd !
Die freie Kunst geht nicht nacli Brot 
Drum Leben Kiinstler meist in Not.

7. Was unsterblich im Gesang soli leben,
Muss im Leben untergehn. Schiller.

S. Thema nacli freier Wahl. — 9. a) Was bat Dorothea erlebt, bevor sic in Goethes 
Dichtung auftritt? b) Was berechtigt den Waler in „Hermann und Dorot hea<£ zur Kn- 
zufriedenheit mit dem Solnie und woraus ergibt sieli, dass er gleichwol an ihm sciue 
Kreude bat? — 10. Wie bringt der Dichter die kbrperliche Schbnheit Dorotheas zur 
Anschauung?

11. Saeyius yentis agitator ingens 
Pinus, et celsae grayiore casu 
Decidunt turres, feriuntipic siinimos

Kulmina montes. Hor. Od. II., 10, 1).
K. I) u n d a, e / i“ k.

b) In romdnischer SjJ^nche.

V. Classe. 1. Lucrnl onoreza si intaresce. 2. Petrecerea ferielor treeute. — 3. Kste ,,( ’ro-
mca liii II.urul“ antentica? — 4. Priyire scurta asupra rcsbóielor lui Tniianu contra 
Dacilor. — 5. Parasitu-au toti Komanii Dacia in anul 270 d. ( hr.? (>. Cari placcri 
ni o tera erna? 7. Cari 1'olóse ni aduce studiul sciintdor naturale? S. Pentru-cî  
inyctamu noi si gimnastica in scólele nostre? —- 9. Istorisirea unei poyesti alese liberii.

•J. B u m h a e u.

VI. Classe. i. Pentru-ce studiamu noi Geografia si care es te acea disciplina, cu care sta ca
in legatura strinsa, completandu-se reciprocu? 2. loilósele si relele, cc ni le aduce 
apa. — 3. Siiperstitiunile si urmiirile lor. 4. Scopul excursiunilor malałice si des- 
crierea celei ultimę. 5. Nemultemitoriului i se ia darni. —- 0. Cum a ajunsu Dacia, 
in jiosesiunea Romanilor. — 7. Ge sa. facutu cu yeehiul popom stapanitoriu (dacicu) 
dupa (taderea lui Decebalu? — 8. De ee nemu erau Dacii? — 9. Sanetatea esti* celu 
mai marę bunu. J. B u m b a c u .  VII.

VII. ( laSsc. 1. Agrieultura a fostu basa si ineeputul ciyilisarii fia-carui popom. 2. ( ’are este
originea limbei romane? —  3. Pentru-ce n’are limba romaiui dialecte? -  4. Pentru-ce
studiamu noi i?i limbele altor popóre? — 5. Se se exp!ice niorala proyerbului germanu :
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„Undank ist der Welt Lohn“ . — (>. Idea patriotismului la Komani si (Ireei. — 7. Are 
amieitia marę vjil«rc? — 8. Cari urmari a avutu pentru Kum pa resbelul de 30 de ani?

0. Contrilmesee eultura spre ferieirea sen nefericirea nóstra timpurala? -  10. Kolul 
Scandinaviei in resbelul de 30 de ani. 11. Superioritatea oniiilui usupra eelora-lalte 
liinte pamentene. J. l i uml i aci i .

VIII. Classe. 1. Causele si resullatul resbelnlui peloponesu. —- 2. Serisu-au Homanii roma- 
nesee innainte de introdueerea limbei skivone in beseriea romana? 3. Meritele liii 
Yasile Lupnl si Mateiu Basarabu privinta literaturei ronnine. 4. Mai bine vrabia’n 
mana decatu ciórabi paru. f). Rolni erestinismului in eultura moderna. — (I. Rentru-ce 
ineepe edueatiunea individului deja in restimpul celor mai fragede tinerete? - 7. Tema
alesa. liberii din campul istoriei. J. B u m b a e u .

o) la rathenischer Sprache.
V. Classe. 1. ArKo.ib4 b u Aapb (Bej.iH iHTaiiKii) — 2. 3 aK0K04ćm\ibCTB0 ilwwypra. — 3. M$4 b, 

eii eBOMCTBji h yiiOTpeójieHie. — 1. Am iero noTepa.iw ATeHHne rereMOHiio na4b Ppe 
ba ni u - 5 OenoBMHie KieBO-iienepcKOro MoHacrupa (Be4J« mhthhkh) — (>. lloxo4T>
A.ieHcan4pa Be.uucoro iiporimb IJepaoirb. — 7. Hbb ycrrpoiub ('epBiii Tyjuiii pHMCKyio 
4epJKMBy? — 8. (’Ka3Ka o ^aeroiit (no (>BH4y) — 9. IJoxo4'b rannHÓa.ia 40 llra.iin. — 
M). Ma pi ii 11 Uy.ua. II. ynpaiKHeiłia Bb CTapoeJiOBCHCKOiHb S. Bi 1 i akie w i cz.

VI Classe. dniu repnancKiM 4epiK«tHbi noBera.ni 111 po3B i.iHH ixt> 3aii»4HO-pHMCKoro uapcTua ? -
2. llo\04'b Uropu Cbhtocji bum a na Ho.ioBiieBb (bc4Jih .iMOiiiien). — 3. BoacTaiiOBJCHic 
pMMCKoro utc p TBa OTTonoM b Be.uiKHM l 4. Koniy ne nopa4HTn, TOMy u iie iiomomh 

5. CaacTi.e u ctkjio, ain> cnopo ohh KpyiuaTca! — 6. Iloe.iT,4CTBiH KpecromjYb no- 
X040Bb. — 7. II3 l» HKHX'b llpUMMIIb, II BT> H KOM U'MH IIpC4ll p KI IIH Al «l .111 HtMCHKIH lltCBpH 
n;ib pt»4a roreiicTayi*OB'b uo\o4bi Bb Mrnjiiio? — 8. lJn JiyMine 4̂ a naci. 6y4y,iHOCTH ne 
3h;itm, mu 10 3narn? — 9. Uepnoc naniecTBie Tarapi, ii>* Pycb n ómtbb na4T» Kiukoio 
(bc4.ih MmaiiKii . — 10. ,BceMy (Boii nacb, ueeftiy cboh 4CHb.“ — 11. YiipniKnoniH Bb 
4,Tap<»e.i0 8eH<K0Mb. S. Bi l  in kie wieź.

VII. Classe. 1. 4e#iy cb oTKpbrriemb Aiwepimi naMiinaerea noBbiii iiepio4'B mctojmmV -  2. llo
iienenie i‘40Bb Morn-ibKiinKoro „11 hkt> 3i> Ma.i-»H MCKopKn*iowora, BeJHKH ceja: hucth

uowerae; TaKb phMb Ma.iem.Ki, — a.ie 3b pyi<n Bora, Ao 4i>-flb Bejnknxt> wy4 HO no 
inarae.u — 3. II0 B04M ki Tpn4HaTb.itTH<>n Bonnb. — 4. Ao6pi.in kii nr u Han.iyMuin Tona- 
pniun. — 5. Mnpb eoan iacTb, bomiih pojopaerb. —  6. 3acjym .Ikubhk i XIV. 4.1 a 
<i*panny3t Koił 4Cp/Ka 111,1. — 7. Ko.ih rynnie MOJMam, MtMb roBopinn ? 8. Utcapb
loen-11, II. n ero pe<i»opMbi. — 9. llpuMHiibi 4>panuy3CK0H pCBOJKmin. — 10. dsbiKb nan 
ii04C3nnnuioe n naiiBpe4H'Bnuioo opy4ie MejiOBBim. S. B iii n kie wicz. VIII.

VIII. Classe. I. Obb ociiOBHHin OcTMaj xin. — 2. IRo naabiBaiOTi, .1104H HCeiacTbean., n bi, 
mcmi, ono hctuiimo coctohtx? illo eTHxOTBopeniio lllauiKeiuiMa: ,,lIeo'iacTHbiH“). — 3. R-bmd 
ApxnKii«3rt A.ibbj exra 40 CBOero uoncKa ncpe4i> bnTBoio no4 'b Acnepni. — 4. B-iiuini • 
pmn, n ropb na yMCTBeHHoe npoenumenie. — 5. /Knaiu, no.iHaa rpy40Bb ne ecTb 'rura 
poMb, no 6,iaro4r,niiieM'b. — 0. Hnin nepeMbuw oTiiomenin Bb oóiucctbb Me.iOBUMecKOMb 
ei ii.li.ih ii306|)breniH Maiunm,. -  7. rpoum ne oenoByion, npmuHBoro Mwpa Bb nejio- 
Btut. — 8. Cn.ia KpacnopuMui. — 9. ICtyKOB e oópa30Banie óesb npaBerBennoro ne

S. Bi l i  aki e wicz.eroHTb HHMero.
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d) Th eman hei 'leni schriftlichen Theila der Mnlneitii teprii f  iuuj.

I. Am Schlusse des I, Semesters.

a) Dcutsdicr Anlsatz.
Wio konnen di o Diohter dio I doiło zum Yaterlande fordom? (An Beispielen ans der 

grieebiscben, rbmiscben, msbcsondere der deutsclien Literatur zu zeigen.)

(J) Uebersctzung ans <lem Dontschen ins Latem.
Su pile, lateinische Stilubungen fur die obersteu Classen der (.Jymnasien, S. 82, Nr. 48 : 

Des M. Licinius Krieg mit den Partherii (ganz).

Y Ans dcm Latein ins Dentsclic.
(ie. or. pro Marcello, cap. V. (ganz).

3‘ A ti.s dom Grioehisclion ins Deutsohe.
Piat., Laches, cap. 14 (ganz).

z) Ans der Malluanatik.
1. Die (ileiebung y  x 2 -j- x =  x2 1 ist aufzulbsen.

2. IJeber der (imndlinit eines Drciockes, dessen beide andere Seiten f) nnd b sind, ist 
narli aussen ci u Ilalbkreis construirt. Wie gross inuss der Winkel y an der Spit-ze scin, woiin 
der Inlialt des Dreieekes sieli zu dem des Halbkreises wie 8 :4  verbalten soli?

8. Wie sobwer ist eine Kugel, die im Wasser żmii grosseren Tbeile ein lancii t nnd so 
scliwimmt, dass sie an der Oberliiielie des Wassers einen Kreis von 18 cm llmfang bildet, 
wiihrend ein grbsstor Kreis 73 cm l infang bat?

4. bin den Sebeitel der Parabol y‘2 =  Sx ist ein Kreis mit dem itadins 3 besehrieben. 
Luter welchem Winkel schneidet er die Parabol?

£) Ein Aidsatz in der romanisehen Spraclie.
, / , ’ari sunt folósele si relele resbóielor?“

rj) Ein Autsatz m der rutlieniselien Spracho.
KuTopuH o6cTOaTe.ibc.TBii eiioeiitiiina-TKoua.iii n|umiipiuurriemi, A.ieKcaiupa Be.uiKoro? (Welebe 

Lmstiinde fdrderten die IJnternelummgen Alexanders des ( Irossen ?)

II. Am Schlusso des II. Sempsters.
In diesem 'bermine wurde diese Priilimg wegen der grbsseren Zalil der Lxuminanden in 

2 Abtheilungen, fiit* welebe versebiedene Tliemen gegeben wurden, vorgenomni(*n.

a) Deiitscher Aufsatz.
Abtbeilung A.

Der Weebsel menscblieber Sobieksale, naebgewiosen boi Kinzelnen, wie boi Yolkorn.



Abtheilung B.
])ie verschiedenen Art en geistiger (Irbsse, wio sic in .der (ieschiehle bedeutender 

Miinnor orsolicinen.

(A) LJehorsetzimg ans dcm Deukschen ins Latein.
Abtheilung A.

Ans 1 lottenrotPs Sammlung von Aufgaben zum Febersetzen ans dom Doutsohon ins 
Batom, fur dio Unter- und Obor-Socnnda Beipzig, 1879); S. HI, Nr. 20: Geselzc des Lyeurgus.

Abtheilung B.
Ans domsolbon: S. 38, Nr. 35: Der Philosoph Pythagopis.

v) Aus dem Latein ins Deutsche.
Abtheilung A.

Cie. or. pro rege Dejotaro, cap. 5 (ganz).

Abtheilung B.
Cie. nr. pro rege Dejotaro, cap. 11 (ganz).

3) Ans dem Gnechiselien ins Deutsche.
Abtheilung A.

Platon, Protag. <*;i.p. VI. und VII. Aóęav vjp.7v t7.ut7. his asi cię to C7ao3’£V v,yAH-
cTavxo 7.aX)e.(JTa.

Abtheilung I>.

Pluton, Protag. ea.p. XI. *llv ~{dp 7T0TS /pćvoę bis 7.7.1 r/rcópst, o, Tl yp^aiTO.

ej Ans der Mathematik.
Abtheilung A.

1. Die Wurzeln der (juadratischen Gleiehung x2 4- 12 x — 3 =  0 dureh Kettenbriiehe 
auszudriicken und einige Naherungswerthe derselben zu bereehnen.

2. Man bereehne die Jlohe einer Wolke, dereń Scliatten a 89) m entfernt ist, wenn 
die Sonne mit i11r in derselben Verticalebene stelit und die Kolie der Sonne gleieh 7. (28° 
55' 37"), der Iloheriwinkel des Wolkenrandes gleieh p (25°.59' 21") ist.

3. Wie verh;ilt sieli der Mantel eines dureh Rotation eines gleiehseitigen Dreieekes urn 
eine seiner łlbhen besehriebenen Kegels zu der Oberfliiche der Kugel, welelie bei diesel* Dre- 
hung dureh den dem Dreieeke eingeschriebenen Kreis entsteht?

I Die Clera.de y =  ax -f- b und die Parabol v2 =  2p x ist gegeben; man soli die 
Koordinaten des Beruhrungspunktes der mit der (reraden parallelen Tangente an die Parabol 
und das Parahelsegmcnt bereehnen, welehes dureh die voni Beruhrungspunkte auf die Axe 
gelallle Sen krech te abgesehnitten wird.

Abtheilung B.
1. In wclcher Hblic iiberholt ein ans einer Ildhe von a (90) m frei fallendor Kdrpcr 

einen ans einer Ildhe von b (30) m mit gleieh bleibender ( lesehwindigkeit von e ((>) ni herab 
gelassenen Kbrper, wenn beide in der Bewegung zu gleieher Zeit, beginnen? | Besehleunigung 
der Schwere g (9*81) mj.

2. Den Fliieheninhalt eines Kreissegmentes zu bereehnen, dessen Solnie gleieh der 
Peripherie ist, wenn der Fliielieninha.lt des Kreises gleieh F (2338) ni1 gegeben ist.
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•>. Mmi berechne don Kubikinlialt des oinein regelmiissigen Tetraeder mit der Kante a 
umgesehriebenen, so wie den Kubikinlialt des demselbcn eingesoliriebenen Kegels und bestimme 
das Yerliii.Itnis beider Kbrper zu einander.

4. Durcli oinon gcraden Kegel, dessen Kasishalbmesser r nnd dessen Seite s ist, wenie im 
1 lalbierungspunkt der Seite ein paraboliseher Sebnitt bindurchgelegt. Man bestimme den Para- 
nieter dieser Karabel, so wie den Inhalt des entstebenden 1'arabelsegmentes.

Q Kin Aufsatz in dor roniiinischon Spracho.
Cari motive no indemna pre noi se studiamu anea si asta-di limbele antice elasiee: 

lal insi d belena?

yj) Kin Anfsntz in der ruthenisehon Spraebe.
HkoH yieiiieMfc Marepiioro aawna aocth iiiym ? (Welehen Zweek wollen wir

dnreli das Studium nnserer Miitterspi*aehe erreiehen?)

III. Uebersicht
der im Sohnljnliro 1884 gohrauohtoii Lehrlńiolier.

K e I i g i o n s 1 e b r e : 1. (.'lasso: 1. Kom. katb.: Seliustcr, Kateehismns; 2. gr. kalli. (iusza- 
lewiez, Kateehismns; K. gr. or. a.) K. Andriewiez, Kiblisehe (iesebiehte des alt en Kundes 
(roni.); b) Seblister, Kibliscbe (iesebiehte (rutli.). II. ( ‘lasso: 1. Kom. kalli. (Je- 
seliielite des alten Bundes naeli Selinmaeher; 2. gr. kalli. Kihl. (lesehiebte von ( ’vbyk ; 
2. gr. or. a) Ijebensgesehiehte desu von K. Andriewiez (roni.), b) Seliuster, Kiblisehe 
(Iesebiehte (rutli.). — III. (lasse: 1. Kom. katb. Kiblisehe (lesehiebte des neiien Kun- 
des von Seliuinaeher; 2. gr. katb. Kiblisehe (leschiehte von (<ybvk; 2>. gr. or. a) Sam. 
Andriewiez, Liturgik (rom.), b) Popiel, Liturgik (rutli.). IV. ( lasse: I. Kom. katb- 
Frenzel, Liturgik; 2. gr. kalli. Popiel, Liturgik; K. gr. or. a) Sam. Andriewiez Kate- 
ebismus (rom.), b) ( luszalewiez, Kateehismus (rutli.). - V. ('lasse: 1. Kom. katb. Martin, 
Lelirbuch I.; 2. gr. katb. ('vbvk, allgcmeine Dogmatik; K. gr. or. a) Sam. Andriewiez, 
allgemeine Dogmatik (roni.), b) Fedorowicz, allgeineine Dogmatik r̂utli.). VI. ( lasse: 
I. Kom. katb. Martin, Lelirbuch II. ; 2. gr. katb. Cybyk, besondere Dogmatik; K. gr, or. 
a) Sam. Andriewiez, spec. Dogmatik (rom.), b) Fedorowicz, spec. Dogmatik (rutli.). 
YIL ('lasse: 1. Kom. katb. Martin, Lelirbuch II.; 2. gr. katb. Morał von Martin- 
('vbyk; o. gr. or. Sani. Andriewiez, Morał. VIII. (.lasse,: 1. Kom. katb. Kobitscli,
Kirebengesehiehte; 2. gr. katb. Cybyk, Kireliengesebielite; 2>. gr. or. Kirehengeseliielite 
naeli cigenen Sehriften (roni. und rutli.).

L a te i n i s e li e S p r a e b e :  I. und II. ('lasse: Ford. Schultz, Flementar-< irammatik und 
Uebungslnieh. III. (lasse: Schultz, (irammatik; Kózek, lebungsbueli, 1. Ileft; 
A. Schwarz, lateinisches Lesebuch. i V. ( 'lasso : Sebultz, (irammatik; Kózek, Mebungs- 
bueh, 2. Ileft, Caes. b. g .; Kózek, Chrestoinathie. Y. ( lasse: Sebultz, ( irammatik; 
Livius, ed. (irysar, I. Theil; ()vid. ed. (irysar; Kózek, l ■ebungsbuch II. Theil.
VI. Classe: Sebultz, lateinisehe (irammatik; Sali. dug. ed. Linker; Siiplle, II. Tiieil;



Virg. ed. Hoffmann, Cio. (Jat, I. ed. Klotz. — VII. Classe: Grammatik von Sehultz; 
Cic. or., Cat. und pro Arcliia; Virg. Aen. ed. Hoffmann; Siipflc II. Theil. VIII.  
Classe: Grammatik von Sehultz, Hor. ed Grysar; Tac. Agricola, Siipfle, II. Theil.

r i e e Ii i ? c h e Sp r a c h e :  III. und IV. Classe: 1. Curtius, griechische Grammatik;
2. Schenkl, griecli. Uebungsbuch. — V. Classe: Curtius, griech. Grammatik; Sehenkl. 
( hrestomathie; Iłom. JI. von Hochegger, I. Theil. VI. Classe: Curtius, Grammatik; 
Iłom. .11. von Hochegger, TT. Theil; Ilerod. von Wilhelm. — VII. Classe: Curtius 
Grammatik; Iłom. Od. von Pauly; Demosth. von Pauly. — VIII. Classe: Curtius, 
Grammatik; Piat. Phaedon, Sopli. Ąjas.

eu t s e Ii e Sp r a c h e :  I. Classe: Willomitzer, deutsche Grammatik; Egger, U. G. Lese- 
bucli I. — II. Classe: Willomitzer, deutsche Grammatik; Lesebuch von Egger II.
III. ( ■lasse: Schiller, deutsche Grammatik. Egger, Lesebuch III.— IV. Classe: Schiller, 
deutsche Grammatik; Egger, Lesebuch IV. — V. Classe: Egger, Lesebuch I.
VI. Classe: Egger, Lesebuch II., 1. — VII. Classe: Egger, Lesebuch II., 2. — 
VIII. Classe: Egger, Lesebuch II., 2.

o m ii u i s c h e Sp r a c h e :  I. und II. Classe: 1. Pumnul, roni. Grammatik; 2. Pumnul,
Lesebuch I. — III. Classe: 1. Grammatik, wie in I.; 2. Pumnul, rom. Lesebuch II., 1.

IV. Classe: Grammatik, wie in L ; 2. Pumnul, rom. Lesebuch II., 2 . — V. und VI. 
('lasse: ‘ Pumnul, Lesebuch III. — VII.  Classe: Pumnul, Lesebuch IV., 1. — \ III. 
('lasse: Pumnul, Lesebuch IV., 2.

u t h e n i s c h e  Sp r a c h e :  I.— IV. Classe: 1. Osadca, ruth. Grammatik; 2. Kutii. Lese
buch fur U. G. II. — V. und VI. Classe: Altruthenisehe Chrestomathie von Dr. Ogo
nowski. - VII. und VIII. Classe: Lesebuch von Toronski.

(“o gr a  ph i e und G e s e h i e h t e :  I. Classe: Dr. Supan, Grundziige der Geographie.
II. Classe: Supan, Geographie; Hannak, Altertmn. — III. Classe: Supan, Geogra.phie , 
Hannah, Mittelalter. — IV. (lasse: Hannak, Neuzeit; Hannak, Vaterlandskundc.
Y. ('lasse: Loserth, Gesehiehte I. — VI. Classe: Loserth, II. Theil. — VII. Classe: 
Loserth, III. Theil. — VIII. Classe: Hannak, Vaterlandskunde.

;i t h c ni a t i k:  I. und II. Classe: 1. Mocnik, Arithmetik I.; 2. Mocnik, Geometrie I.
III. und IV. Classe: Mocnik, Arithmetik II.; 2. Mocnik, Geometrie II. V. VIII.  
Classe: Mocnik, Algebra und Geometrie.

atu  r g e s c h i c h t e  und P h y s i k :  I. Classe: Pokorny, Thierreieh. — II. Classe: Po
korny, Thierreich; Pokorny, Botanik. III. ('lasse: Pokorny, Mineralogie; Naturlchre 
von Wassmuth. — IV. Classe: Naturlchre von Wassmuth. — V. Classe: I lochstetter, 
Mineralogie; Pokorny und Kosieky, Botanik. — VI. Classe: Zoologie von Woldrich.
VII. und NIN. Classe, Physik von Dr. Wallentin.

h i I o s o p h i s e h e P r o p ii d e u t i k : VII.Classe: Drb.il, Logik. — VIII. Classe: Lindner, 
Psych (dogic.
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IV. Lehrmittel.
L  o h r  o r -  u n  <1 S c  h  i i  1 e  r  1) i 1) 1 i o t  h c k .

Zuwachs tlurch Geschenke.

V o m  hohcn k. k. Untorriclitsministerium.

Oof-terr. botanisclie Zeitschrift 34. Jahrgang. — Alittlieilungen der k. #k. geograpliiselien 
(Jesellschaft in Wicn, 27. Band.

V o n  dor k. Akadem io der Wissenseluiften.

Sitzungsbericlite der pbilos. liistor. Olassc : 102, 103. und 101 Band. - Sitzungsbericlite 
der mathern. natnrw. ('lasse, I. Abtli.: 80. Band, o. 4. nnd 5. lleft; 87. Band; SS. Band, 
1. Ileft. II. Abtli. — Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften: pliilos. liistor. 
( lasse: 33. Band; matliem. natnrw. Classe: 45., 40. nnd 47. Band. — Archiy liii- osterr. 
Geschiohte : 05. Band, 1. llalfte. — Fontes rerum Austriacarum, 43. Band. Almanach 
der k. Akademie der Wissenschaften : 33. Jahrgang.

V o m  Herrn UnivTersitatsprofessor Dr. Su pan.

Keise naeh Abessinien, den (lala-Landern, Ost-Sudan nnd ('bartinn in den Jabren 1<S01 
nnd 1S02, von Al. Tli. von Ilenglin.  — Keisen in Siidwest-Afrika bis zum See Ugami in 
den Jaliren 1850 bis 1854, von Cliarles J. A n d e r s s o n .  1. Band. — Italienisehes* See- 
bneb, von 11. AsT o e. — „Ans des LTzeit“ : Bilder ans der SchOpfungsgeschiebte von Dr. 
Zittel .  —  Smyrna, von Dr. C. v. S cli erze r. — Syrien und seine Bedeutung fur den 
WelthandeJ, von J. Z w i e d i n e k  v. S ii d e n li o r s t. — Die Geologie der Gcgcnwart, von 
B. v. Cotta;  3. Auli. — Goetlies Faust, erlautert von II D i i n t z e r ;  1. und 2. Tlieil. -  
„Kings mu die .Jungi‘rau“ . Touristenbliitter ans dem Berner Oberland und Oberwallis von
F. Z i t t e l .  — Lelirbucii der Geographie 1‘iir holiere Unterrichtsanstalten, von Dr. II. A. 
D a n i e l ,  45. Auli. — jjund und Leute der britisclien Inseln. Von J. G. Kolii.  1., 2. und
3. Band. — Die geographische Frforschung des Afrikanischen Continentes von den iiltesten 
Zeiten bis auf unsere Tage. Von Pb. P a u 1 i t s c li k e. — G. Fr. K o l b ,  Ilandbuch der ver- 
gleiebenden Statistik, 7. Auli. — B r a c li c i 1 i, Statistische Skizze der osterr. ungar. Mon- 
arciiie nebst Lieehtenstein 1874; 4. Auli. — Oscar Pe s e l i e l ,  neue Probleme der yerglei- 
eiienden Frdkundc. Kurzer Leitladen zur Orientirung im Gebiete de’ neiieren Kartograj»bie 
und (ieograpbie, Iierausgegeben von der Bucliliandlung S c h wo r e l l a A  l l ei ck,  Wicn; 2. Auli.

V om  H errn Professor V . Faustniiinn.

r u s i u s, gr. deutsches Worterbueb zu Homer.

Y o m  H erm  Proie.s.sor ,1. Biiinhacu.

Die Principien der neuen roinanisclien Ortbograpbie, von łonu J. Bi i mbae .
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Vom Herm Professor A. Mikulicz.
Tlirones Jnbelfestu. Von X. 8 cli m id. —  Pliilosopliisolie Monatshefto, von 

U o r s; m a n n, ii. Pand. — Deutscli-franzósiselies Wbrterbucli.

Vora Herrn Samson Bodnarcsou.
I >in scrierile lui Samson Bodnarescu. Cernauti 1884.

Von der romanisohen Societiit.
('alendariii pe anul bisectu 1884.

Von der Verlagshandlung Bermann & Altmann in Wien.
I)eutsehes Lesebueh fur die II. Classe der Gymnasien, von A. N e u m a n n nnd

0. (» e h 1 e n ; 8. Auli. — Dr. Ro t h e, das Thierreich.

Von der Buehhandlung Tempsky in Prag.
S e d 1 m a y e r, P. Ovidii Nasonis carmina selecta. — S c li i e b e, M. Tulili Gieeronis 

Galo Major et Laelius. — W  e i d n e r, Corn. Nepotis vitae. — G. An dresen,  (V>rn. Nepotis 
yitae. — S <• b e i n d l e r, C. Sallustii Grispi BeJlum Oatilinae. — S c h u b e r t ,  Sophoelis 
Ocdipiis rex, Antigone und Eleetra; N o h 1, Gic. or. pro Koscio Amerino.— A. Z i n g e r l c ,
P. Ovidii Nasomis carmina, Vol. II. Metamorphoses.

Von der Hof-Buchhandlnnsr A. Hdlder.O
Lateinische Grammatik, von K. S c h m i d t ,  6. Auli. Deutsebes Lesebueh fur die

1. Classe der bsterr. Mittelschulen, von Ta L a m p e k

Yon der Buclidruokerei des H(;rrn li. Kckhardt.
( 'zernowitzer Zeitung pro 1884.

Yon der Er/bisehdfliehen Buelidruekerci in Czernowitz.
Bukowinaer Piidagogisclie Blatter, XII.  Jahrgang.

Durcli Ankauf.

D i e  L e l i r e r b i b l i o t l i e k .

„Hermes44. Vej‘gleieliende Wortkunde der lat. und griecli. Spraelie, von K. Kr be. — 
Joannis Ludovici Vivis Valcntini satellitium animi. Denuo edidit Jacobus W y  cli g r a m.  — 
„Kom44. Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Yerfall des Weltreiclies der Romer, von Dr. W. 
W ii g n c r, 4. An(l.

Geseliielite der Wissenseliaften in Dentschland Neuere Zeit. 19. Band: Geschicbte der 
elassiselien Philologie. — Lat. Kentenzen- und Sprieliwdrterseliatz, von Dr. 11. 11 em pel .  — 
.)unggrammatisehe Streifziige im Gebiete der Syntax von Dr. II. Z i e m e r. — Pliilologisclie 
Wocliensclirift, von 1 f i r s e h f e I d e r, II. und III. Jahrgang. — 11 a r t e 1 und S e Ii e n k 1,
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Wiener Studien, VI. Jalirgang. — Bursian,  Jahresbericht uber die Fort soli ritte der elassiselien 
Altertlmmswissenschaft, X. un<l XI. Jalirgang. - W. H. K o s cli er, ausfiihrliches Lexicon 
der griecli. und roni. Mytliologie. — A. Ban mei ster,  DenkmiUer des elassiselien Allertliuins. 
Dr. Joli. C l as sen,  Beobachtungen Liber den Homerischen Sprachgcbrauch. IIerodot’s 
VII. Buch, erkliirt von A b i c h t und S t e i n. — Moiner’s Ilias, iibersetzt von W  i e d a s e li.
— Drei Tragodien des Sophocles (JEleetra, Konig Oedipus, Antigone) mit Kuripides Satyrspiel 

(der Cyklop), von A W i l b r a n d t .  — Sophoclis tragoediae, von C. Erfurdt ,  7 Bandę.
Dr. TC. Kocl i ,  griecli. Schulgrammatik anf Grund der TCrgebnissc der yergleieli enden 

Sprachforsclmng. — Homeri Iliadis carmina sejnncta, discreta, emendata, prolegomdnis et 
apparatu critico instructa, edidit Guilelmus C h r i s t .  Pars prior. 1884. — Dr. Hans Flach,  
Geschichte der griecli. Lynk. — Entwickelimgsgescllichte der Absichtssiitze, von I)r. Philipp 
W e b e r ,  I. Abth. von Homer bis zur attischen Prosa. — I)r. TC. A. »S a a l f ę  Id, die Laut- 
gesetze der griecli. Lelinworter im Latein nebst Hanptkriterien der TCntlelinimg. — A. Boltz> 
die Hellenischen Tanfnamen der Gegenwart.

H. Di i n t z e r ,  Goethes Werke, illnstrirtvon ersten dentscben Kiinstlern. — II. Ban be, 
LenaiPs Werke, illustrirte Prachtausgabe. — Dentsches Worterbucli, von Jacob nnd Wilhelm 
G r i m m ,  VI. 12 und VII. 4. — I)r. A. M o b u s, Stofle zu deutschen Stilubungen, 2. Anfl.
— Schrift und Sprache. Kegel u ng der deutschen Orthographie von J. M. Sc; li rei ber. — Die 
Poesie. Ihr Wesen und ihre Formen mit Grundziigen der vergleichenden Literaturgeschiehte. 
Von Moriz C a r r i e r e ,  2. Auli. —  Mittelhochdeutsclie Grammatik von Dr. C. W e i n li o Id.

Fr. L i n n i g ,  deutsche Mythen-Miirchen. — Fr. K o r n e r ,  deutsche Spraeh- und Stil- 
lehre fiir Mittel- und Ilandelssehulen. — II. Kur z ,  Gesehiclite der neuesten deiitsclien Lite
ratur von 1830 bis auf die Gegenwart. — „Gefliigelte Worte“. Der ( 'itatonsehatz des deutschen 
Volkes. Von Georg I> ii cli ma nn .  7. Autł. — Deutsche Kevue Liber das gesammte nationale 
Leben der Gegenwart, von R. F l e i s c h e r ,  VIII. Jalirgang. - Goethes Leben von Ileinr. 
D i i n t z e r .  2. Anfl. — TCtymologisch.es Worterbucli der deutschen Sprache, von F. K 1 u g c.

Kmanuel G e i b e l s  gesammelte Werke. — Dr. A. Li cli ten li e ld, Hermann und Dorothea 
von Wolfgang von Goethe. — Ferd. Freiligratlds gesammelte Diehtungen. R. I lalgtsc h ka, 
Zeitungsdcutsch. — 11. N i t s c h  ma n n ,  der polnische Parnass,~4 Auli. — Dr. TCr. Alin,  
franzosisehes Lesebueh, 17. Anfl. Dr. I l e l l w a l d ,  die TCrde und ilire Vdlker. 3. Auli. — 
Dr. C. R u t h a r d t ,  Chronik der Weltgeschichte, von den iiltesten Zeiten bis zur Gegenwart. 
— Be c k  e r’s Weltgeschichte. Neu bearbeitet von Willi. J\I ii Ile  r. — Corvrn,  1781) 1848.

Geschichte der grossen franzosischen Revolution und ihrer Folgen. — M. Hermann,  Oester- 
reich-Ungarn im 11). Jahrhundert. —  II. N e e 1 m e y e r - V u k a s s o w i t s c h, die verei- 
nigten Staatcn von Amerika. - A. v. S e h w e i g e r - L e r c h e n f e 1 d. Von Ocean zu Ocean. 
TCine Schildernng des Weltmeeres und seines Lebens. -  Orto v. L e i x u e r. „Unser Jalir- 
hundert. TCin Gesammtbild der wichtigsten TCrscheinungen auf dem Gebiete der Geschichte, 
Kunst, Wissenschaft und Industrie der Neuzeit.

Das Jalir 1383 und der folgende grosse Tiirkenkrieg bis zum Frieden von Karlowitz
131)1), von O. K 1 o p p. — Zur zweiten Sacularfeier des 12. September 1383 von O. K 1 o p p.
Weltgeschichte. Von L. v. Rankę,  3. Auli. — Geschichte des deutschen VoIkes seit dem
Ausgange des Mittelalters; von Joli. J a n s s e n, 8. Auli. — Deutschland im 18. Jahrhundert.
Von Dr. C. B i e d e r m a n n ,  2. And. •— Verhandlungen des dsterr. Reiclistages nacli der 
stenographischen Aufnahme, Jalirgang 1848. -  Geschichte meines Lebens. Von A. M e i s s 
ner,  1. Band. —  Die Orientrcise des K r o n p r i n z e n  R u d o l f .  Die Quellen der Ale- 
xanderhistoriker, von Dr. B. F r a n k e l .  — Deutsche Rundschau fiir Geographie und 8ta- 
tistik, von Dr. Fr. U m l a u f t ,  VI. Jalirgang. -  Pi c ,  Ueber die Abstimmung der Romanem
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S y d o w, Wandatlas, Europa. — K ie  per t, Graecia antiijua. — „Unter Habsburgs Banner“ , 
I Ieldenbueh von ('. W  ci n g ii r t n c r. — Dr .Joli. S c li c r r, allgerueine (leschichtc der Lite
ratur, (i. Auli. — Dr. E. Ba r d e y ,  metliodiscli geordnete Aiifgahensanimlung, mclir ais 8000 
Aufgaben enthaltend, 11. AuH. — Y e g a’s logarithmiseh-trigonomctrisches Handlmdli, (>4. Auli. 
— Yorlesungen u ber mathematisehe Pliysik, von Dr. G. K i r c h h o f f ,  3. Auli. — Dr. Otto 
I le, die Wimder der Sternenwelt, 3. Aufl. — Jan Mayen und die osterreichisehe arktische 
Beobachtiingsstation, von W  o li 1 g e m u t li und C li a v a n n e. — Kosmos. Zeitsebrift fur 
Kntwickelungslelire und einlieitlielie Weltanschauung. Yon Dr. B. V e 11 e r. VII.  Jahrgang,
13. Band. — Dr. Yincenz K n a u e r ,  Geschiehte der Philosophie mit besonderer Beriieksieh- 
tigung der Neuzeit, 2. Auli. — Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss und 
der Methoden wissensehaftliclier Forsełiung von Willi. W  u n d t.

Geschiehte der Padagogik in Biographien, Uebersichten und Proben ans piidagogischen 
Hauptwerken, von K. N i e d e r g e s i i s s ,  2. Aufl. — „Gymnasialpadagogiscber Wegweiser“ . 
Yon J. Rap po ld. — Pb. B run ner :  „Selmie der Yorbereitung zur Aufnalimsprufung flir 
das Gymnasium und die Realschule“ . — Padagogisclics llandbucb fur Selmie und Hans. Yon 
Dr. S e h m i d, 2. Aufl. — G. Dli l i g :  „Die Stundenplane fur G^mnasien, Real-Gymnasien 
und lateinlose Real.sehulen in den bedeutendsten Staaten Deutsehlandsu.

Die Leibesiibungen. Eine Darstellung des Werdens und Wesens der Turnkunst in ihrer 
piidagogischen und eulturhistorischen Bedeutung von Dr. Pr. A. La n g e .  — Anleitung zur 
ha-theihjng des Turnunterriehtes, von Dr. phil. M. K io  s s, 2. Aufl. — Turnbuch fur Sehulen 
ais Anleitung fur den Turnunterricht, von A. S p i e s s.

Sagen und Miirehen der Siidslaven, von Dr. Pr. K r a u s s. — „Larda“ . Roman ans 
dcm alten Aegypte;i von Georg 10 bers.  — Deutsche Hand- und llausbiJiliothck : Collection 
S p c m a n n .  — Sammlung gemeinverstandlieher wissensehaftliclier Vortrage, herausgegeben 
yon Rud. V i r c h o w und Pr. v. 11 o 11 z e n d o r f f, 11. Serie. — „Das Wissen der Gegen- 
wart“ . Deutsche l niyersal-Bibliothek fiir Gebildete. „Menschliche Tragikomodie“ . Gesam- 
melte Studien, Skizzen und Bildcr von Joli. Sc l i e r r ,  1— 5.

S c h e l l e r  und Z w i er z i n a. „Der praktisehe Stenograph“ . 3. und 4. Jahrgang. — 
Lehr- und Lesebuch der GabelsbergePschen Stenographie. Yon Pr. S c h e l l e r .  — Yerord- 
nungsblatt fiir den Dienstbereich des Ministeriums fiir C. und U. pro 1884. Deutsche 
Kunst-Zeitung, von Dr. Max S c h a s 1 e r, Jahrgang 1870. Magazin fiir die Literatur des 
Auslandcs, von Josef L e h m a n n .  75. bis 83. Band. — Nord und Siid. Eine deutsche 
Monatsschrift. Yon P. Li ndan.  0., 15. und Ki. Band. — Zeitsebrift fiir die osterr. Gynin - 
sień 1884. Zeitsebrift fiir das Realschulwesen, von Dr. J. Kolbe,  IX. Jahrgang. — Allge- 
meine Bibliographie fiir Deutsehland 1883.

Die Schiilerbibliothek.
H i li 1, kiith. Kirchenlicder. — G r y s  ar, P. Ovidi! Nasonis carmiua selecta. Wolier,  

lalcin. Lesebuch aus Livius. -  l i a s e d o  w, Schulsyntas der mustergiltigen latein. Prosa. 
S c h m i d t ,  kurzgefasste latein. Stilistik. — Mei ssner ,  latein. Synonymik nebst einem Anti- 
barbarus. — „Mentor". Yergleiehende Wortkunde der latein. und franz. Spraehe, vou Carl 
Kr be und I’. Y e r n i e r .

S c li e n k 1, grieeli. Elementarbueb. G 6 b e 1, Platon^ Apologie des Soerates und 
Criton. — Kc h n e id e w i n, Iloinerisches Vocabularium. — Wagner ,  ITellas. Siebel is,  
grieeli. Formenlebre. — F r o b w e i n ,  Hauptregeln der grieeh. Syntax. — L i n d n e r ,  grieeli-
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Syntax. Dr. C. S e y f f e r t ,  die griecli. unregelmassigen Verba. — Dr. Carl F r a n k e’s 
griecli. Formenlelire von Bamberg. —  Seyf fert ,  llauptregeln der griecli. Syntax. Kruger,  
kleinere griecli. Sprachlchrc, 11. And. von Pbkcl. — Platonis Euthydemus und Protagoras von 
H e r m a n n .  — E g g e r ,  deutsches Lesebuch fur die IV. Clas.se; F g g e r ,  dcutsches Lelir- 
und Lesebuch, II. 1.

G o e t h e’s Werke. — S c h i l l e r s  Dramen. — L e s s i n g ’s Werke. W i e 1 a n d’s 
Oberon. T eg ner,  die Frithjofs-Sage. — E c k a r d t ,  Anleitung dicbterische Meistcr- 
worke auf eine geist- und herzbildende Wei.se zu lehren. — S to  li n, Lelirbuch der deutsclien 
Poetik. — G i s c li i g, kurzgefasste franzósisehe Grammatik, I. Cursus.

K o z e n n ,  geogr. Scliulatlas. I l a n n a k ,  osterr. Vaterlandskunde fiir die untcren 
Classen. — U m l a u f t ,  Wanderungen durch die osterr. ung. Monarchie. — V i 1 1 i e u s, 
aritlnn. Aufgaben fur Untergymnasien, I. Thcil. W a l len  t i n, Naturlehre fiir die unteren 
Classen. — K r i s t ,  Anfangsgriinde der Naturlehre. — W o 1 d r i c li, Leitfaden der Zoologie. 
—■ li i I 1, Botanik.

Franz H o f f m a n n’s .Jugendbibliothek, Nr. 10G—200. — II a, uff ,  Lichtenstein. — 
11 ei m ga r ten,  VI. und VII. Jahrgang. — I) i e f f e n b a c h, Kinderschriften, 1— 7. — 
K a i s e r b ii c li 1 e i n in 10 Numinern.

a) Pliysikalisches Gabinet.
a) Angeschatft wurdc: Eine dynamo-clectrisoho Maściline sainrnt NelienbeslandOieilen, 

0 GHildanipen, Stopselrheostat, Stromumsehalter, KnaUgas-Entziindungsajiparat, ein Thenno- 
meter zum Psych roni eter, 2 Pyknometer, mehrere Kohleii- une Zinkeylinder, Thoiizellen, Ele- 
mentengliiser zur Completirung, grdssere Mengen von Chemikalien, ( iasentbindungsllasehen etc. 
Ausserdem wurden im Cahinete mehrere Apparate tlieils neu angelertigt, theils ans vorhan- 
clenen Bestandtheilen zusammengestellt. Von Geraten wurde ein grosser Kasten zur Aiifbe- 
wahrung von Apparaten angescha/H. b) Mi i i  i er Carl und D r c x c l  Ludwig»•, Schiller der
IV. Classe, haben dem (abinete ein E/ectrophor und eine Seebeck’sclie Sirene gesclienkt.

b) Naturlii.storisc.hes Cabinct.
a) Angeschafłl wurden: Zwei Exemplare Bombyeilla garrula, 1 Tringilla eanaria und 

verschiedene Utensilien. b) Durch Sehcnkung kam dem (-abinete zu: 1. Vom ( nirersitiils-
professor Herm Dr. Vitus Gra ber: einige Secthiere; 2. vom Oberlorster Herrn Konopa.sek 
8 ausgestopfte Vogel; 8. vom Schiiler der V. Classe K o m  Robert: Harleskaia; vom 
Sehiiler der V. Classe O es te rrei  tdi er Gustav: Gold auf (pilarz, Ileliotrop, Bandaehat, 
Granat, Alaun, Amethyst; 5. vom Schiiler der III. Classe Oscar Kryspi n und b. vom 
Schiiler der V. Classe Steckel  Wilhelm: einige Stiieke verschiedener Mineralien.



(51

V. Verzeichniss
ilc r wir.lit.igsfcon im Lanfc des S cliu lja lircs  1S S ;> — 84 licrali^chm ^fm n

hohon Erlassm
1. U. M. 20. October 1884, Z. 19205, bctreflend Weisungen bcziiglich der Yerwendung 

p e r i o d i s e li e r Z e i t s c li r i f t, e n ais Lehrbehelfe.

2, 1 . M. 1. September 1884, Z. 10254, womit angeordnet wini, dass der Antrag auf 
weitere Yerwendung von S u p p 1 e ii t e n oline L e h rbefśi h i gu ng nur darni ku stellen 
ist, wenn der beziigliche Bewerbungs-Concurs, in der Wiener Zeitung yerlautbarl, er- 
folglos gehlieben ist.

4. i . M. 0. September 138.4, Z. 1704, betrefiend Weisungen iiber die Concurs-Ausschrei- 
lumg fiir Sch u 1 d i e nors t e 11 e n an Mittelschulen.

1. L. Seh. K. 9. October 1884, Z. 1414, womit die Zeitsehrift: „Der prakt ische Sten o- 
*g r a p lt“ von Schel l er  zur Anschaffung fiir die Seh iilerbi bliothek empfohlen wird.

5. I . M. 27. October 1884, Z. 19544, womit angeordnet wird, dass jene Su pp len len  
fiir die S p r ae h file h er, wclehe hereits durch zwei Sehuljahre in Yerwendung stehen 
inid sieli his żmii Sehlusse des Schiiljahres 1284 84 mit der vorgeschriebenen Leli  r- 
b e r i i h i g u n g  auszuweisen n i e h t  im Stande smd, von einer ferneren Yerwendung 
an den Bukowinaer Mittelschulen a uszuschl  iessen seien.

0). M. M. 21. October 1884, Z. 19587, womit angeordnet wird, dass das Buch: ,,1 1 1 li
st rirt es We i li n ac h ts b u c h fiir .Jung und A 11“ , von Dr. Herm. Weichelt, ais 
zur Leetiire fur die Schuljugend ungeeignet in Schulbibliothekeii n i e h t  aufgenom- 
men werde.

7- V. M. 1. November 1884, Z. 1091, womit angeordnet wird, dass die fiir die Yerdftent- 
lielumg im Amtshlatte der Wiener Zeitung hestimmten Kimdmaehungen in der mdg- 
lichsten Kiirze ahgefasst werden.

8. L. Seh. K. 40. December 1884, Z. 2442, Auftrag, be i der S I ra fa n s ta I t in Stanislau, 
bei welcher Schneider-, Sehuster-, Tischler-,* Schmiede- und Buchbinder-Werkstiitten ein- 
geriehtet sind, diesbezuglieho Arheiten zu bestellen.

‘4. IJ. Al. 22. December 1884, Z. 24581, betrellend den zollfreien Bezug von p s a b- 
g ii s s e n ans dem Auslande.

10. B. Seh. K. 41. Jiinner 1884, Z. 140, womit eroftiiet wird, dass M i t tel s cli u 11 e h re r
oder S u p [> 1 e n t e n nieht imter jene Personen gchdien, die im Simie des ij 20 des
Welirgesetzes im Kalle einer im Sehuljahre statttindenden Mobilisirung aiifihren Dienst- 
posten z u belassen wiiren.

11 K. M. 20. Kebruar 1884, Z. 4147, womit eroftiiet wurde, dass 10 gr. or. Kel i gi ons-
f o n d s - S t i  p e n d i e n  zu 80 II. jiihrlieh fiir die s ii m m 11 i c h e n Bukowinaer
M i t t e l s c h  u l e n  von dem kommenden Sehuljahre angefangen, systemisirt wurden. 
Die Yerleihung diesel* Stipendien bleibt, nacli Begutaehtung der ( 'ompelenzgesucho durch 
den betreflenden Dehrkorper, dem Ilerrn Landespnisidenten yorbehalten.



1'. M. 28. Februar 1884, Z. 2501, woni i t 83 kon. bairische,  ( Jymnasial-Programme 
fur <las Sehuljahr 1882) iibersendet wurden, mil dcm Auftrage, bis Knde Scptember 
d l Tauschexemplare pro 1884 einzusenden.

V. M. 2d. Scptember 1888, Z. 13GG9 und 1. Marz 1884, Z. 2505, womit Oymnasi al -  
P r o g r a m m e  aus 1) e u t s c li 1 a n d fur dns .Jabr 1888 iibersendet wurden, mit dcm 
Auftrage, 811 Program me d. J. ais Tausche.\emplare bis 80. 8eptembcr einzusendcn.

P. M. 10. April 1884, Z. 0050, womit a,uf das Krscheinen des ,,Supplementes zu dem 
( 'entralblatte fur das g e w e r b l i e h e Li n t e r r i e h t s w e s e n in ( )esterreieli“ (vgl. 
Verordnungsblatt S. 108 ex 1882) aufmerksam geinaclit wird.

V. M. 2. Mai 1884, Z. 0047, betreflend die Feststellung einer e i n b ci 11 i ehe n rom.  
O r t h o g r a p h i e an den Bukowinaer Yolks- und Mittelsehulen.

I’ . M. 27. Mai 1884, Z. 8010, womit angeordnet wird, dass die mit dem li. Minist. 
Kri. vom 14. Miirz 1870, Z. 2370, vorgesehriebenen A u f n a h iii s p r ii f ii n g e n fur 
die 1. Classe der Mittelsehulen aucli ferner beizubehalten sind und dass sowol das Kr- 
gebnis dieser Priifungen, ais aucli die Noten der gemiiss dem h. Minist. Kri. vom 
7. April 1878, Z. 5410, beigebracliten Volkssehulzeugnisse der Aufnahme zur Grund- 
lage zu dienen haben, von der Forderung der Bekanntscliaft mit den Regeln der I n- 
t e r p u n e t i o n und ilirer riehtigen Anwendung beim Dictandoschreiben jedoeli abzu- 
sehen ist. Die Lehrkdrper werden ferner ermiielitigt, von der Priifung aus der R e 1 i- 
g i o n diejenigen Schiller zu befreien, dereń Keligionsnote aus dem 4. Sehuljahre der 
Yolksschule nieht geringer ais g u t ist und die mundliclie Priifung aus der F u t e r -  
r i c h t s s p r a c li e und dem R e e h n e n  jedem Schiller zu erlassen, welcher seine 
Reife in diesen Gegenstiinden bei der scliriftlichcn Priifung durcli mindestens „befric- 
digende“ Leistungen und im Yolksschulzeugnisse mindestens durcli die Notę „gut“ 
dargethan bat; dagegen sind vSchiiler n i e h t  zur mundliehen Priifung zuzulassen, soli
dem ais unreif zuriickzuweisen, bei welchen in einem Priifungsgegenstande die Zeugnis- 
note und die Censur aus der scliriftlichcn Priifung entschieden ungiinstig ist.

U. M. 21. Juni 1884, Z. 10030, womit auf das von Sr. kais. Holieil dem durchlauch- 
tigsten Kionprinzen K r z l i e r z o g  R u d o l f  yerfasste und im \Terlage der k. k. Hof- 
und Staatsdruckerei erschiencne Werk : ,,K i n e (!) r i e n t r e i s e‘‘ beliufs Bililiotheks- 
Anschafiung aufmerksam gemaeht wird.

VI. Stipendien und andere Unterstiitzungen.
15 Kaiser-Franz-Josef-Stipendien zu 50 11. jiilirlich, bczogen von den Schiilern: 1. Ale- 

xander T a r n o w i e c  ki (II.); 2. Josef W ą s y  len da (II.); 3. Rud. Buscli (III.);
1. Cornel Jaskulski  (III.); 5. Jobami Prunkul  (III.); 0. Georg Kal cniuk (IY.);  
7. JLonomius A n n i u k  (Y.); 8. Moriz P o d o l i  er (Y.); 0. Juliann S c y k (VI.);  
10. Kad. II o r ej sok (VII.); 11. Hieronymus JIo rdy nsk i (VII.); 12. Josef Husak  
( VII.); 18. Dionysius J e r e m i j c z u k VII.); 14. Ivl. Ja,n u s ze w s k i (\r 111.); 15. 
A ri sti des I j a sto wiec ki (VIII.).

4 Kugen Hackmanifsche Stipendien zu 50 II. jiihrl.,bczogen von : 1. K. I l ackmann (IV.);
2. Orest Bundę w s ki (V.); 3. Georg I) raczy ns ki (VI.); 4. Nie. To mo w i cz (IV.).



3. 2 Baron Joli. MustatzBsche Stipendien zu 50 II. jiihrlicli, bezogen von Benj. B a u e r  
(V.) utul Ale.w K o z a r i s z c z u k (VI.).

4. 1 Benjamin Iliutz^ches Stipendium von 50 fł.jahrlicb, bezogen von Georg .L u t i a (VI II).

5. 1 Eleazar Sosnowicz/sches Stipendium jalirlicher 50 11. 40 kr., bezogen von Elias St e
f a n o w i c z  (IV.).

O. 4 Marcu,s Zucker’sche Stipendieu zu 68 H. 88 kr. jiihrlicli, bezogen von 1. Isid. Eli ren-  
f e l d  (III.); 2. Moses Ehrl ieł i  (II.); Sigm. R u di c li (III.); Oscar St e i nhaus  (V.).

7. 1 Leo und Ignaz Rosenzweigsches Stipendium von 42 fl. jiihrlicli, bezogen von Ire 
M e c z  (IV.).

8. J Stipendieu ans den Finanzubersehiissen im Betrage von 100 11. jiihrlicli, bezogen von :
1. Jobami We nce k (111.); 2. Carl W o l f  (V.); Oasimir U z i ę b l o  (J. c).

0. 1 Kaiser-Franz-Josef Stipendium der Gemeinde Sadagura im Betrage von 5011. jiihrlicli, 
bezogen von Sindel E b n c r  (VII.).

10. 1 Stipendium der Stadt Sniatyn von 100 11. jiihrlicli, bezogen von Basil S z m i 
g i e l s k i  (V.).

11. Vom Kaiser-Franz-Josef-Vereine wurde ausser den sub 1. angefiihrten 15 Stipendieu der 
Bet rag von 267 II. 27 kr. fiir niomentane Unterstutzungen yemusgabt.

Stand des Kaiser-Franz-Josef-Vereines
żur Untcrstfiteung diiiftiger und wiirdigor Schiller des Gyniiiasiuins

mit 81. December 1888.
Das 8 t a m m c a p i  tal,  bestehend ans aiif den Namen des Vereines vinculirten Buko- 

winaer ( Jrundentlastiings-ObligjŁtionen und Staatspapieren, betriigt gegenwiirtig 15.930 11.
Die Einnahme des Jalires 1883 b e t r u g .................................  994 11. 61 kr. in Baarem

dazu der Cassastand vom 31. December 1882 15.930 fh in Effecten u. 393 11. 53 kr. in Baarem

Zusammen 15930 11. in Effecten u. 1388 11. 14 kr. in Baarem
Die Ausgabe des Jalires 1883 betriigt.....................................  1038 H. 24 kr. in Baarem

Somit ist 15.930 H. in Effecten u. 349 H. 90 kr. in Baarem
der Cassastand mit 31. December 1883.

Die BesehaH‘enheit der Ei nnahmen des Jalires 1883 ist folgende:
1. Restbetrag vom Jahre 1882   393 11. o3 kr.
2. Ertrag der Zinsen der Obligationen ...............................................................  730 „ 41 ,,
3. Mitgliederbeilriige............................................................................................ 164 „ 20 „
4. Eine Spende der Bukowinaer Sparcasse................................................ 100 ,, — ,,

Zusammen . . 1388 11. 14 kr.

1 n der A u s g a b s s u m m e ist entbalten :
1. Fiir 15 Vereinsstipendien zu 50 II. der Betrag.......................................  750 fl. - -  kr.
2. Fiir Handunterstiitzungen...............................................................................2(i7 ,, 27 ,,
3. Fiir die R egie.................................................................................................  20 „ 97 ,,

Zusammen . . 1038 11. 24 kr.
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In dem Jalire 1884 sind dem Vereine misserordent-liche Spenden zugekommen :
1. Von Herm Grafen Friedrich v. At tenis in G r a z ........................................................ 25 fl.
2. Von Herrn Oberlandesgerichtsrate Mich. Pi t ey ais Ergelmis veranstalteter

Sammlungen die Betrage 10 h., 20 11., 10 II. und 10 II., zusammen . . . .  50 ,,
8. Von Herrn S. M e y e r h o f f e r ,  Bamjuier in J a s s y ...................................................50 „
4. Yon der Bukowinaer Sparcasse............................................................................................... 100 „
5. Yon Herrn Jury Kulasz, Grundwirt in Sergie-Putilla...................................................15 ,,

Zusammen . . . 240 II.
Fur diese dem Yereine gespendeten Beitriige sprieht der unterzeichnete Beriehterstatter 

den hochherzigen Ilerren Wolthiitern im Na men der hilfsbedurftigen studierenden Jugend 
hiemit den innigsten Dank aus.

Das Gomite des Yereines besteht aus folgenden Mitgliedern :
1. St. Wo l f ,  Vereins-Vorstand.
2. Herr Baron Johann M u s t a t z a, Gutsbesitzer in Sadagura, Yorstands-Stellyertreter.
3. 1 lerr Myron ( ' a 1 i n e s c u, Archimandrit.
4. Herr Eman. D w o r s k i ,  k. k. Gymnasial-Professor, Yercins-Secreliir.
5. Herr Tgnaz Ma y e r ,  Geschaftsmann.
G. 1 lerr Emanuel B o s e  n z w e i g, Kaufmann.
7. Herr Ambros S z a n k o w s k i ,  k. k. Gymnasial-Professor, Yereins-(-assier:
8. Herr Anton T a b a k a  r, Kaufmann und Gutsbesitzer.
!). Herr Carl T o b i a s z e k ,  k. k. Beligions-Professor.

Ais Beehnungs-Bevisoren sind gewahlt: Herr Dr. Josef i' c c li n t1 r, Advocat, und 
I lerr Naflali V i t t i n g e r, Bamjuier.

VII. Maturitatspriifimg.
1. Die nachtriigliche Maturitiitspriifung fur das Sohuljahr 1883 fand ani 28. September,

I. , 2., 3. und 5. Oętober 1883 unter dem Yorsitze des Herrn Landesschul-Insjieetors Dr. Wil
helm Yysl ouzi l  statt. Derselben haben sieli 37 Examinanden unterzogen, von denen 13 die 
Prufung aus je einern Gegenstande wiederholten.

Yon diesen Examinanden erhielt 1 bdentlicher Schiller (A. Ki hi de wie z) ein Zeugnis 
der Beifc mit Auszeichnung, 11 dfleniliche Schiller und G Extermsten, von denen 3 die Prii- 
fung wiederholten, wurden fur reif erkliirt, 3 otlentliche S<*hiiler und 8 Ex(ernisten wurden auf 
ein halbes Jalir, dann 2 ollentliche Scliiiler und 4 Externisten wurden aul 1 Jahr und 1 f>x- 
ternist und eine Externistin wurden fiir iininer reprobirt.

Die Namen der reif erklarten Abiturienten sind folgende: 1. Aron Bardowi  cz;  2. Willi. 
Bayer;  3. Josef Beer;  4. Eustachius Burg;  5. David Gel l er ;  G. Sal. Ger sehl ;  7. Nico- 
laus I l ackmann;  8. Isak Kamel haar ;  1). Moriz Lei der ;  10. Berthold Meyerhol r r ;
II. Johann Popowi cz ;  12. Simeon Posmant i r ;  13. Isidor Run es; 14. Julius Sedel-  
mayer;  15. Bronislaus Soukuj i ;  IG. Yictor Schneck;  17. Abraham Wechsler.

2. Der nach dem Schlusse des 1. Semesters ani 1., 3. und 4. Marz <1. .1. abgehaltenen 
Maturitiitsprufung, dereń schriftlicher TheiP ) vom 18. bis 23. Februar abgehalten wurde, haben

) Die Themen siehe S. 52.



<>r>

sieli 19 Examinanden unterzogen, unter denen 7 offentliche Schiller des liiesigen Gymnasiums, 
welehe sieli der Briifung znm zweiten Małe unterzogen, und 12 Externisteu waren, von denen 
11 die Briifung wiederliolten.

Von diesen Exaniinanden wurden 4 offentliche SdiiBer nnd 7 Externisten flir reif 
erkliirt, 2 Externisten wurden auf ein halhes Jahr und 3 offentliche Schiller und 3 Externisten, 
welehe die Briifung wiederliolten, wurden ohne einen Termin reprobirt.

Die Nainen der reif erklurten 11 Examinanden sind: 1. Willi. By k ;  2. I êo E her
ma, u n ; 3. Elias D i m i tro w i cz ; 4. Naftali Hi rsch;  5. Stefan Moi x ner;  (>. Ciisar Bo
ni e r a n z ; 7. I,azar S e 1 m a n o w i e z ; 8. Eugen S t u p n i e k i ; 9. Eug2n« T  a r n o w i eck i ; 
10. Simeon W y d i n i e w s k i ; 11. 1 srael Z i m m e 1 s.

3. Zu der ani Schlusse des II. Seniesters abgehaltenen Maturitatsprufung haben sieli die 
37 bHentliehen Sehiiler der diesjahrigen und 3 offentliche Schiller der vorjiihrigen VIII. Classe, 
welehe die Briifung wiederliolten, dann 35 Externisten gemeldet, unter denen 23 friihere 
Sehiiler des liiesigen ( fymnasiums, 2 friihere Sehiiler galiziseher Gymnasien, (> hierortige Keal- 
sehul-Abiturienten und 4 sonstige Brivatstu<lierende wareii, die keine Selmie besiû lit hatten. 
Von den Extemisten sind 5 zu der schriftliehen Briifung, welehe vom 3. bis 10. Juni abge- 
halten wurde,*) nielit ersehienen und einer derselben is( wegen Erkrankung von der Fortsetzung 
dersel l>en z urii ekget rete11.

Der niiindlieiien Briifung, welehe vom 12. bis 19. Juli abgehalten wurde, haben sieli 
34 von den diesjahrigen oflentliehen Sehiilern der VIII. (.'lasse, dann die 3 yorjiihrigen Oeta- 
vaner, ferner 3 Kealselml-Abiturienten und 14 andere 10 x tern i sten unterzogen, wahrend 3 oflent- 
lielie Sehiiler, 3 Kealsehul-Abiturienten und 10 Externisten auf (Irund beigebrachter Krankheits- 
zeugnisse die Erlaubnis erhielten, sieli der niiindlichen Briifung im Septeniber-Terniine zu 
unterzielien.

Das Kesultat der Briifung ist folgendes: 7 offentliche Sehiiler erhielten ein Zeugnis der 
Reife mit Auszeiehnung, 23 offentliche Sehiiler d. J., 2 Kealsehul-Abiturienten, 1 vorjiihriger 
Octavaner und 2 Externisten, welehe letzteren beide die Briifung wiederliolten, wurden flir reif 
erkliirt, 1 bffentlicher Sehiiler und 1 Externist wurden auf ein halhes Jahr reprobirt, und 
3 dllentliche Sehiiler, 2 vorjahrige ()ctavaner, 1 Kealseliul-Abiturient und II andere Exter- 
n i sten erliielten die Erlaubnis, die Briifung ans je einem Gegenstande nach den Ferien zu 
wiederholen. Die Wiederholungspriifung betrifft: Latein lei 4, Gesehiehte bei 4, Matheniatik 
bei 5, Bliysik bei 4.

*) Die Thenien siehe S. 52 und 53.
8
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VIII. Statistische Tabellen.
Geistlich Weltlich Zu

sammen

1. L e h r p e r s o n a l e . *

D ircctur............................................................................................. — 1 i

Keligionsleiirer............................................ ...................................... 3 — 3

Wirkliehe Lehrer............................................................................. l 10 11

Supplenlen ................................................................................... 1 14 15

Nebenlehrer........................................................................................ 3 5 8

Probecandidat.................................................................................. 1 1

Zusammen........................... 8 31 39

I.

a b o

II.

a b c

III.

a b c

IV. 

a b

V. 

a b

IV.

a b

IIA
ITT A

Zu
sa

m
m

en

56 74 65 51 46 46 38 33 42 62 56 48 36 33 51 53 44 834
41 67 53 41 41 46 34 29 39 58 48 40 33 33 43 43 37 726

2 1 1 6 — i— 5 5 — 4 — — 1 1 2 — — 28
43 68 54 47 4146 39 34 39 62,48 40 34 34 45 43 37 754

29 36 30 28 20 33 29 20 19 33 32 27 18 22 31 25 22 454
14 31 21 1919 13 101419 28 16 1215 12 14 17 15 289
-  1 3 — 2 — — !— 1 1 — 1 1 — 1 — 11
------- 1 -  2 1 1 2 3

1
2 3 1 6 2 1 5 3 33

3 5 4 2 4 5 7 3 4 9 3 4 3 8 7 7 8 86
23 43 32 20 25 29 13 22 24 35 35 20 22 16 22 20 25 426

5 3 2 4 1 2 71 1 3 3 5 4 4 4 3 4 4 65
5 5 7 5 1 1 1 — 1 — 2 2 1 — 1 1 — 33

5 11 8 10 4 9 6 3 7 11 3 9 3 3 10 9 __ 111

i  i

1 — 2 — 2 5

2. Z a h l  de r  Sc h li 1 er.

Beim Beginn des Schuljahres . .
Am Ende des Schuljahres . . .
Privatisten............................................

Zusammen .

Unter den offentlichen und Privat- 
schiilern sind:

aj Schulgeld zalilende......................
b) ganz befreite.................................
c) halb befreite.................................
d) Stipendisten.................................

3. C l a s s i f i c a t i o n  der Óffent-  
ł i c h en S c h i i l e r :

Yorzugsclassen . . . .
I. Clas.se...........................
II. Classe............................
III. C la sse ......................
Zur Wiederholungsprufung wurden zu-

g e la ssen ............................................
Unclassificirt blieben...........................



a

I.

b c

II.

a b c

III.

a b  c

IV.

a b

V. 

a b

VI. 

a ! b
IIA

III A

Zu
sa

m
m

en

4. C 1 a s s i f i o a t i o n der P r i v a t-
s c h ii 1 e r. i

31 1 !_ -
I. Classo-................................................. 2 li 1 3 1- _ 4 4 __ 4 — ____ _ _ 19
Zur Wiederholungsprufung wurdenzu-

g ela ssen ............................................ - - 1 j
1 — - i 1 1 — — 4

5. M iu t e r s  p r a o h e. 1

D entseli................................................. 25 39 30 22 10 28 22 16,22 31 27 2619 15 25 24 20 401
Kon iiniscli............................................ 9)11 5 91 9 9 4 3 4 10 6 7 8 7 7 5 <; 119
Kutlieuisch............................................ 312 9 7 16 2 6 6 8 11 8 4 4 8, 5 4 6 119

') 9
Polniseh.................................................. 5 li 10 8 (i 5 7 9 5 10 6 3 j 3 4 7 ‘) 5 1118
Bóhmisch.................................................. i 1— - 1 ___ 2
A rm enisch ............................................ - ' ' i — i
Ungarisdi................................................. 1 - 1 i
G riechisch............................................ — — — ~------ — __! __

i
__|_ -  1 - - i

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

Komisch-katbolisch............................ 7 10 12 16 8,13 u 12 9 9 10 8i 5 4 11 10 6 Kil
Griechisch-katholisch...................... i (i, 1 3 8 — i 5 3 4 3 2 2 4 3 1 2 49
Armenisch-katholisc! i . — 2 1 — i i — 1 1 . ..i— ---|__ 1 s
Ciriechiseli-orientalisuh...................... 11,17 13 13 16,12 u 5 9 2012 911 9,11 8 9 196
Evangeliscli............................................ — — --- — 2 i i 1 2 — 2 —- — 1 _ 2 12
Mosaisch................................................. 15 918 1411 17 26 22 1916 17,19 23 18 328

7. Den gr. or. K elig io n su n ter - 1
richt besucb ten

mit rom. Unterricbtsspi ache . . . 9 10 5 10 9 8 5 3 4 13 9 7 9 5 11 5 5 127
mit ruth. Unterrichtespi ache . 2 7; 8 3 7 4 6 2 5 7 3 2 2 4 3 4 69

8. L e b e n s a lt e r .

10 Jahre ...................................... i 2 2 _ _ - ___ _ _ _ 5
U ......................................................... 9 Ki 10 A 3 _ — 10
12 „ ................................................. 15; Ki 15 1213 21 3 3 3 — — ;__ — i — — 101
!•! ......................................................... 3 12 9 1610 9 u 810 4 4 — __ — _ 101
M ......................................................... (i 12 10 lo! 8 6 5 7 5 Ki 7 1! 2 — 1 — _ 95
IB ......................................................... 4 51 5 5 7 (i 12 C>15 1516 16 12 1 5 — 130
Ki ......................................................... 1 1 1 3 7 4 12 9 8' 7 7 9 4 __ 78
17 „ .................................................. — 1 1 1 2 — 4 3 2 10 5 5 <> 6 12 13 71
18 „ .................................................. — 1'— 1 __ 1, 1 7, 4 6 8 11 10 50
19 „ .................................................. 2i 2 (i, 6 4 11 37
‘20 „ ............................................ 2 1 ii i 7 2 5 8 27
21 ......................................................... — L- 1 3 3 4 12
22 i) 2 <;
27 „ I i 1 1 l

| 1 
| 1 1

|
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i.

a b c a

II.

b j e

HI.

a b c

IV.

a b

V.

a b

VI.

a ; ł)
1—i

IIIA

jZ
us

am
m

en

9. V a t c r 1 a u <1.

a) In land:

Bukowina, Czernowitz...................... 17 8021 171721 1514 15 24 IG 1018 7 17 15 9 278
,, vom L a n d o ...................... 1:1 22 10 2117 0 1210 18 22 ] 8 18 12 ii 13 15 15 2G< i

Galizien . ...................................... S i l i l i G 4 8 4 4 0 18 7 8 li 9 10 8 5 125
Nieder-Oesterreich................................. — — — 1 — (i -  1 1 i — ---- — — - - — 10
Boh m e n ................................................. - — - — -  1 — — --- — — — — 1
M iih re n ................................................. - - — — 1 --- 1 - — — .— — — — — — 2
Steiermark . * ............................ 1 — - _ — — — - — - — - — i

1)) Ausland :

Kroatien................................. ..... — __ _ _ — _ 1 - _ __ __ -  1 - _ __ __ i
Siebenbiirgen....................................... - - — j — — _ — - — — 1 — — — - — i
1 n g a r n ................................. ..... 1 — - 1 -1  1 -  1 - 1 — — — — — f)
K om n n ien ............................................ 2 2 8 — 1 5 5 1 1 2 G 3 2 7 O 5 G 54
Russland................................................. I d 1 — 1 1 1 2 — — —  1 — 1 — 2 14
Prcusscn.................................................. — — — 1 — - — — -  | — — 1 — - 2

10. E r g  e 1) n i s d er  v o r j ii h-
r ige n W  i e d o r li o 1 u n g.sp r ii-

f u n g e n.

bestanden................................................. n 8 4 8 9 S s G 8 G 1 7 G i G 7 107
nicht b estan d en ................................. — - 1 — — — — — 1 — — 1 1 — 7
nicht erscliienen.................................

"

- —  2 -  1 1 1 8 „

10. B e s u c h der n i c h t  o b l i g a t e n  L e  h r f ii c he  r.

a) Roiniinische Sprache (fur Nichtromanenj n 2 Abth. 50 Schiller
b) Ruthenische Sprache (fur Nichtruthenen) in 1 Abth. 26 J5
c) Polnisclie Sprache in 2 Abth.............................. . . 74 11
d) Kranzdsische Sprache in 2 Abth........................ . . 65 11
e) Ereihandzeichnen in 2 Abth............................... . . 84 11
f) Geometrisches Zeictinen....................................... . 25 11
g) Stenographie in 2 Abth.......................* . . 85 11
h) (iesang der gr. or. Schiller in 2 Abth. . . 15 »
i) (iesang der katli. Schiller in 2 Abth. . 11
k) Turnen in 9 Abth................................................. . . 350 11
1) Kalligraphie fur Schiller der I. a, 1. b, u. f. . . 147 11

11. Ertrag des Schulgeldes im ganzen Jahre . . 1 1446 11. ki
12. Gesammtbetrag der Stipendien...................... . 2017 „ 02 11
Id. Betrag der Aufnahmstaxen........................... • 464 „ 10 ii
14. lletrag der Lehrmittelbeitriige...................... . 505 „ ii
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IX . Cłironik des Gymnasiums.
1. Das Schuljahr wurde am 1. September begonnen, nachdem vom 25. bis 31. August 

die Wiederholungs-, Nachtrags- und Aufnahmsprufungen vorgenommen worden warcn.

2. Am 12. September wurde ein Dankgottesdienst zur Erinnerung an die Befrciung 
Wiei^s von den Turken im Jahre 1G83 abgehalten.

3. Die a. h. Namensfeste Ihrer k. und k. M a j e s t a t  en des Ka i  s e r s  und der 
Kai ser i n  (am 4. October und li). November) wurden sowol von Seite des kath. ais des gr. or. 
Ritus mit einem solennen Gottesdienste gefeiert.

4. Das I. Semester wurde am 31. Janner geschlossen und das LI. Semester am 
4. Februar begonnen.

5. Vom 25. Juni bis 8. Juli wurden die Versetzungsprufungen abgehalten.

6. Das Schuljahr wurde mit Genehmigung des hohen Ministeriums laut hohen Krlasses 
vom 21). April 1884, Z. 8038 am 11. Juli mit einer gottesdienstlichen Feier von Seite beider 
Ritus geschlossen, worauf die Vertheilung der Zeugnisse erfolgte.

7. Im Laufe des Schuljahres wurden die gr. or. Schiller zweimal, die kath. Schiller aber 
dreimal zur heiligen Reiclit und Coinmunion gefuhrt. Die h. Oster-Exercitien wurden fiir 
beide Ritus vorschriftsmassig abgehalten.

X . Aufnahme der Schiller fur das Schuljahr
1884 85.

Das niichste Schuljahr wird am 1. September mit dem h. Geistamte eroflhet werden, 
Die Aufnahme beginnt am 20. und dauert his 31. August. Vom 25. his 31. August werden 
die Aufnahms-, Wiederholungs- und Nachtragspriifungen vorgenommen werden.

Jeder in dieses Gymnasium neu e i n t r e t e n d e  Seliiiler hat um die Aufnahme 
durch seine KI tern oder dereń Stell vertreter nachzusuchen, nebst dem Studienzengnisse des 
letzten Semesters den Tauf- oder Geburtsschem beizubringen und die Aufnahmstaxe von 2 II. 
10 kr. zu entrichten.

Seliiiler, welche bereits diesem Gymnasium angehorten, haben bei ihrer Wiederanrnel- 
ilinig das l e t z t e  S e m e s t r  a l z e u g n i s  vorzuweisen und den Lehrmittelbeitrag von 1 II. 
zu entrichten.

Seliiiler, welche in die I. Classe eintreten sollen, haben das mit dem li. Minist. Kri. 
vom 7. April 1878, Z. 5416 vorgeschriebene Freąuentations-Zeugnis ans der Volksschule bei- 
zubringen. Ihre Aufnahme ist jedoch von dem giinstigen Krfolge der A uf na li inspriifu ng 
abhiingig, welcher sie unterzogen werden

Die Anforderungen bei dieser Aufnahmsprufung wurden neuestens mit dem h. li. M. 
Erlasse vom 27. Mai 1884, Z. 8019 priicisirt, dessen niiliere Bestimmungen oben S. 62, sub 16 
ersichtlich gemaclit sind.
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Schiller, welche im verfiossenen Schuljahre im Laufe des Semesters die Selmie ver- 
lassen haben, miissen gemiiss dem h. IJ. M. Kri. vom (i. October 1878, Z. 18884, auch wenn 
sie durcli Wicdcrholung der Olasse die Studien fortsetzen wollen, einer Aufnahmsprufuiig aus 
allen obligaten Gegenstiinden sich unterziehen und die vorschriftsmassige Priifungs- und Auf- 
nahmstaxe entrichten.

Das Selmlgeld betragt 10 (I. fur jedes Semester ani U. G. und 12 H. am O. (1. und 
dasselbe ist in dem ersten Monate jedes Semesters zu entrichten.

(J zeru o w i tz, ani 2. August 1884.

St .  Wo l f ,
k. k. Schulrat und Gymnasial-Direetor.
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XI.
der ani Schlnsse des II.

Location
Semesters classilicirł<

I. ( ' l a s s  o A I) t li. A.

1. Friedwal d Samuel. 17. Eorgaeiu Dorimedont. dd.
2. Ci untuleac Joachim. IN. Ebner Meier. d4.
d. Oni (1 stein Olmstoph. 111. Bindermann Jacob. 85.
4. Oregor Georg. ‘20. Dobrowolny Julius. db.
5. Ilalip Theodot. 21. Kerencz Josef.
(>. Keuerstein Neumann. 22. Briiller Ludwig.
7. Bodnareseul Leonidas. 23, ( iottlieb Mortko. /i u
S. Baloseheseul Leon. 24. Fleiseher Jacob. . V »'
J). Oerbel Leonhard. 25. Gans Cha.ske).

10. Badian Heinrich. 20. Braunstein Josef. i
11. Botuselia liski Naver. 27. Byk Akwander. i .

s)
12. Fenerstein Miehael. 28. Doliński Peter.
Id. Florczuk Josef. 29. Grigorowicz Vietor. A
14. Gruber Hermann. ISO. Balasinowicz Eugen. '1.
15. Handel Moses. 31. (irigorowicz Miehael. i).
Ib. Brodzig Josef. ;S2. Gunzer Miehael.

i . ( ' l a s  s o A l i t  li. li.

1. 11 os ti uk Gregor. 25. Menkes Ignaz. 49.
2 Leli kun Gregor. 2G. Rapf Tliadeus. 50.
li. K ae z k o w s k i ( -lwim. 27. Ruff Emil. 51.
4, L i s i n i e c k i < Jedymie. i  28. 1 lyszka Basil. 52.
5. Krawczuk Stefan. 29. Janosob Peter. 53.
(i. Mimz Samuel. 30. Popowicz Jobann. 54.
7. Mateik Elias. 31. Neumann Josef. 55.
8. Malanczuk Stefan. 32. Reicher Salomon. 5G.
9. Jakob David. • >‘> OO. Perlstein Hermann.

10. Reininger Heinrich. 34. Lipecki Adrian. Z u
11. Krcek Ladislaus. 35. Bolis Bernhard. l> i-i
12. Maschek Franz. 3G. Axen towicz Kasimir.
lii. Popescul Georg. 37. Kellner Sumer.
14. 1 aikasiewicz Wladim. 38. Largmann Moses. I.
15. Lazarus Siegfried. 39. Perlstein Max. 2.
IG. I a* w i ck i H i ero n y mus. 40. Paliczka Arthur. 3.'
17. Rieber Pinkas. 41. Kundl Carl. 4.
18. Rieber David. i  42. Kinsbrunner Jakob. 5.
19. Prokopowicz Isidor. 43 Licbtenfeld Eeiwel. G.
20 Luttinger Bernhard. 44. Prodaniuk Anton. .7.
21. Janowicz Dionys. 45. Komoroschan Titus. 8.
22 Largmann Leo. 4G. Orzą Epaminondas. 9.
2.'!. ( )nuleak Alexander. 47. Pawłowski Adam. 10.
24. Paliewicz Georg. 48. Margulies Bernhard. 11.

■n Schiller.

Gutherz Jacob.
I lennami Johann. 
Fokschaner Salomon.
( irossmann Marcus.

r W i o (1 v r li o I u n g s- 
i f n n g w e r <1 o n z u- 

g e l a s s e n :

Feuer Leopold (Lat.).
( iiittinann Wolf (Lat.). 
Bartli Isak (Math.). 
Bemenko Max (Math.). 
Besen Salomon (Math.).

I lornstein I Teinrich. 
Lbwenschuss Zacha ri as. 
Negri isz Mieeislaus. 
Jiigermann Mortko. 
Mandelbaum Jakob. 
Meisler Bruno.
1 * 1 ukasiewicz V i rgi 1.
Beri Moses.

• W i e d e r b o 1 u n g s- 
i f u n g w e r d e n z u-

g e 1 a s s e n :

Jerich David (Lat.). 
Kutz Leo (Lat.).
K i bi de wieź Met h. (K u t h.). 
Klein Salom (Math.). 
v. Klimeseh Otto (Lat.). 
Komoroseluin E. (Lat.). 
Komrower Jacob (Lat.). 
Maruszezak Jol). (Math.). 
Miclielini Ant. (Math.). 
Reiner Josef (Math.). 
v. Rey Const. (Lat.).
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1. Isopescul  Georg.
2. W o r o b k i e w i e z Alex.
o. Samuel y  Max.
4. So bo t k i e w i o z Aug.
5 Wlad Constantin.
6. Storfer Schaje.
7. Sperber Ferdinand.
8. Seidner Moses..
3. Torosiewiez Ga j etan.

10. Terlifaj Anton.
11. Weissstein Rudolf.
12. Ullreich Franz Rudolf.
13. Halpern Max.
14. Silberstein Adolf.
15. Seweskul Johann.
13. Wlad Nicolaus.
17. Yassilowicz Rudolf.
1S. Werdesch de Wlad. E.
13. Silberbusch Leo.
20. Tofan Hilarion.

1. I Hasie wieź Elias.
2. H o c h d o r f Leonhard.
3. Bilinkiewiez Anton.
4. Ratsky Ladislaus.
5. Górecki Eugen.
3. Czepiszka Stefan.
7. Fedorowicz Athanasius.
8. Nemelz Johann.
3. Brendzan Cassian.

10. Baar Marcus.
11. Gaschler Franz.
12. Christel Josef.
13. Gassauer Josef.
14. Adler Leo.
15. Ehrlich Eduard.
13. Kokurowski Marian.

1. R. v. O nci ul Const.
2. K i c b e d e w i c z Ilarion.
3. K u s t y n o w i c z Julian.
4. K a p I o ń s k i Ladislaus.
5. Tarnowiecki Emil.
3). Popowicz Alexander.
7. Wasylenda Josef.
8. Minticz Dionys.
3. Perlmutter Adolf.

10. Lewicki Isidor.
11. Laub Leiser.
12. Tofan Anton.
13. Mileli Jonas.
14. Matkowski Johann.
15. Lieberbauer Adolf.
13. Januszewski Johann.

I . Clas. sc* A  bt  h. C.

21. Zagorodnikow Eugen.
22. Vólker Julian.
23. Wąsowicz Anton.
24. Wittner Carl.
25. Schessan Anton.
26. SchifFer Eugen.
27. Sallmayer Jacob.
28. Rudich Josef.
23. Stier Isidor.
30. Schieber Beri.
31. Turturean Alexander.
32. Runes Jankel.
33. Sziposz Maximilian.
34. Roth Josef.
35. Trommer Salomon.
33. Gajewski Ladislaus.
37. Schóps Isiclor.
38. Uziębło Kasimir.
33. Schikler Peissaeh.
40. Grossmann Kalmann.

II. C lasse  Abth.  A.
17. Brecher Lazar.
18. Grossmann Leo.
13. Hawelik Miecislaus.
20. Bachnicki Stefan.
21. Balasinowicz Jul.
22. Eisenbeisser Franz.
23. Iwanicki Emil.
24. Domański Eugen.
25. Gross Sani.
23. Brunwasser Nathan.
27. Czernuszka Peter.
28. Guttmann isaak.
23. Gottlieb Max.
30. .Jasilkowski Ladislaus.
31. Goldhaufen Max.

II. Classe* Abth.  B.
17. Iwanowiez Yictor.
18. Janosch Eugen.
13. Mahr Leopold.
20. Marek Oswald.
21. Magas Peter.
22. v. Mogilnicki Ignaz.
23. Tattelbaum Moritz.
24. Prokopowicz Eusebius.
25. Okuniewski Władimir.
23. Quis Ferdinand.
27. Largmann Aba.
28. Kafka Stefan.
23. Kafka Severin.
30. Mihalescul Nicolaus.
31. v. Perźul Theophylact.
32. Mironowicz Aurelian.

41. Strassberg Bernhard.
42. Sclierbanowski Eugen.
43. Wolf Wilhelm.
44. Rosenstock Abraham.
45. Wolf Josef.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u- 

g e 1 a s s e n :

1. Gerbel Abrah. (Geogr.).
2. Grossmann Abr. (Lat.).
3. Ilorwatzki Gaj. (Lat.).
4. Sachter Sclnniel (Math.)
5. Seidmann Ber (Geogr.).
3. Seinfeld Moritz (Geogr.).
7. Strobel Franz (Deutsch).
8. Terlecki Mich. (Math.).

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d c u z u-

g e l a s s e n :

1. Ba tinester I Icinr. (Ntg.).
2. Benedikt Josef (Math.).
3. Berezowski Eug. (Ntg.).
4. Blumenfeld Jac. (Lat.).
5. Botezat Eugen (Lat.).
3. Botkowski Sigm. (Lat.).
7. Chałupa Franz (Rei.).
8. EiHer Adolf (Lat.).
1). Grabowiecki Pb (Gesch.).

10. Gramatowicz Fus. (Lat.).

33. Krzysztofowicz Josef.
34. Login Nicolaus.
35. Janosch Nicolaus.
33. Blumenfeld Gabriel.
37. Lukasiewiez Heinrich.

Z u r W i e d e r h o l  u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e  n ż u- 

g e 1 a s s e n.
1. Korny Leonidas (Math.).
2. Krcek Adalbert (Lat.).
3. Naser Nathan (Math.).
4. Strutz Aurelian (Lat.).

W e g e n K ran  k h e i t 
n i c ht c l a s s i f i c i r t :  

Luttinger Hugo.
3
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II. C lasse  Abth.  C.
1. S c li i m e k Rudolf.
2. To ma s z e  z u k Stefan.
3. Pantasi e Gregor.
4. R. v. Zot t a  Eugen.
8. v. T a r n o w i e o k i Cor. 
G. Tlumak Isaak.
7. Tisch Wilhelm,
8. Winter Ludwig.
9. Thaler Jacob.

10. Thaler Hermann.
11. Rosenhek Moritz.
12. Sbiera Remus.
13. Scholz Franz.
14. Seitz Walther.
15. Ehrlich Moses.
IG. Rubinstein Hermann.
17. Stapler Adolf.

1. Demj an Efroiin.
2. Lai zner  Moritz.
3. Duto z a k Basil.
4. B o n d e w s k i Minodor.
5. He l l wi g  Rudolf.
G. H o m i u k a Alexander.
7. Hart  m a u n Emericli.
8. Boliatyretz Cassian.
9. Graubart Eduard.

10. Borosławski Joliann.
11. Heimroth Marian.
12. Fischer Mendel.
13. Eyweling Josef.

1. Prokopowi e  z Rob.
2. K r v s p i n  <)sear.
3. J a s k u l s k i  Franz.
4. Mogilnieki Władimir.
5. Maschek Alois.
G. Grunberg Marcus.
7. Loboda Florian.
8. Lazarus Norbert.
9. Kostmann Marcus.

10. Neumann Richard.
11. Kron Josef.
12. KornblUh Leo.

1. B u s c h  Rudolf.
2. R e i n i n g e r Leopold.
3. S a 11 e r Abraham.
4. S c h w a r z w a l d Herm.
5. Żukowski Johann.

18. Schwarzwald Daniel.
19. Sternberg Rudolf.
20. Renner Josef.
21. Borysławski Johann.
22. Serwischer Nathan.
23. v. Mokrański Johann.
24. Worobkiewicz Johann.
25. Schwalb Rudolf.
2G. Wejdelek Adalbert.
27. Wender Hermann.
28. Misiakiewiez Edmund.
29. Rozinek Adolf.
30. Rudnicki Marian.
31. Zadurowicz Johann.
32. Szydłowski Stanislaus.
33. Seitz Carl.
34. Rosenzweig Friedrich.

III. C lasse  A li tli. A.
14. Adelsberger Alfred.
15. Belir Max.
IG. Igel Moses.
17. Igel Leo.
18. Gottlieb Jacob.
19. Gorczyński Adam.
20. Czeikel Zaeharias.
21. Issacu Josef.
22. Skraba Kallenik.
23. v. Rey Georg.
24. Holder Jacob.
25. Kusik Roman.
2G. Glucksmann Israel.

III. C lasse  Abtli.  B.
13. Krzysztofowicz Gregor.
14. Krzysztofowicz Michael.
15. Kukiełka Emil.
Di. Muller Ladislaus.
17. Kostrakiewicz Franz.
18. Krulich Carl.
19. Kunzelmann Friedrich.
20. Motylewski Adolf.
21. Mandrilla Constantin.
22. Kratter Hermann.
23. Kottlar Norbert.
24. Negrusz Eugen.

III. C la s s e  Al)tli. C.
G. Ścinaka Emanuel.
7. Sedelmayer Ladislaus.
8. SzymonOwicz Sigmund.
9. Stern Carl.

10. Zellermayer 'Nussen.

35. Welehorski Borys.
3G. Sperber Benjamin.
37. Walter Friedrich.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s~ 
p r ii f u n g w e r d e n z u- 

g e l a s s e n :

1. Nedved Franz (Gesch.).
2. Roman Isidor (Matli.).
3. Sehecht Emil (Lat. .
4. Stehan Longin (Lat.).
5. Stiglitz A brali. (Gesch.). 
G. Tomorug Isidor (Lat.).
7. Wassilowicz E. (Math.).
8. Wettreich Sal. (Gesch.).
9. Zagorodnikow W. (Lat ).

27. Ehrenfeld Isidor.
28. Tarnawski Alexander.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r i i f u n g  w e r d e n  zu-  

g e 1 a s s e n :

1. Auslander Adolf (Lat.).
2. Fischer Isid. (Deutsch).
3. Gindrich Eug. (Math.).
4. Hoszowski G. (Lat.).
5. Hymen Romil (Math.). 
G. Romaszkan M. Math.).

25. Diecko Josef.
2G. Patak Robert.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii fu n g w e r d e n z u-

g e 1 a s s e n :

1. Kapralik Sal. (Griecli.).
2. Karatnicki A. (Deutsch).
3. Prunkul Joli. (Griecli.).

11. Menezel Pliilipp.
12. Schwarzwald Sigmund.
13. Lukasiewicz Anton.
14. Stehan Basil.
15. Alter Bert hołd.



10. Rosenzweig Zaoharias.
17. Sehmerer lsak.
18. Stupnieki Sewrin.
19. Serhul Georg.
20. Sternberg Josef.
21. Sinitowicz Alfred.
22. Wickenhauser Dominik.
23. Sclnfter Gerscl len.
24. Storfer Leo.

1. Błażek Eugen.
2. W  o 1 a ii s k i Jaroslaus.
3. L a s t o w i e c k i Eusig.
4. Krei s  Selig.
5. Brot fel d I sidor.
0. Tsopeseul  Constantin.
7. Hae kmann Eugen.
8. Li cli ter Jakob.
9. K a p r a I i k Sigmund.

10. Dobriscli David.
11. Kasprzycki Stefan.
12. Bilinkiewicz Titus.
13. Ventura Georg.
14. llackmann Nicolaus.
15 Tarnowieeki Hippolyt. 
10. Cebanezuk Basil.
17. Hankiewiez Emil.
18. Rosenmann Osias.
19. Bokaneze Themistokles.
20. Iwanowicz Stefan.
21. Erieser Julius.

1. C a p s a Jobami.
2. W e i s s s t e i n I Iarry.
3. M e c z Ire.
4. Klein Anton.
5. Reichenberg Ilillek.
0. Meidler Leo.
7. Rappaport Achill.
8. Storfer Salomon.
9. Weissberg Josef.

10. Negri Alexander.
11 Mandyczewski Georg.
12. Sclieidt Isidor.
13. Seidner Samuel.
14. Tesarz Alexander.
15. Lukasiewicz Anton.
10. Kaleniuk Georg.
17. Mironowicz Eudoxius.
18. Zeller Yitahs.

1. A n n i n k Honorius.
2. K a n n e r Sigmund.
3. L a u 1) Moritz.

25. Rudich Sigmund.
20. Sabbatli Salomon.
27. Wencęk Johan u.
28. Richter Josef.
29. Tomiuk Hippolyt.
30. Schill Yictor.
31. Sehaudy Rudolf.
32. Rusnak Silrester.

IV. C 1 a s s e A b t h. A.
22. Ilostiuk Orest.
23 Goldfrucht Bernhard.
24. Kratz David.
25. Brecher Josef.
20. Kossmann Saul.
27. Homiuka Yirgil.
28. Kissilitza Orestes.
29. Drexel Ludwig.
30. Baraseli Friedrich.
31. Gold Moritz.
32. Mierzwiński Romuald.
33. Diener Franz.
34. Chargaff Hermann.
35. Hessler Wilhelm.
30. Oster Ignatz.
37. Lipschitz Adolf.
38. Kleczeński Bernhard.
39. Rauch Max.
40. Tomowicz Nicolaus.
41. Herzan Josef.
42. Szymonowicz Leopold.

IV.  C l ass  e A b tli. P>.
19. Wysocki Roman.
20. Mironowicz Longin.
21. Muller Carl.
22. Neumann Franz.
23. Scheyer Max.
24. Sternlieb Don.
25. Sternberg Carl.
20. Rosenstock Fischel.
27. Schwarzwald Josef.
28. Katz Jakob.
29. Segalle Raclimil.
30. Rychlik Nicolaus.
31. Waismann Nicolaus. •
32. Wampach Anton.
33. Turzański Martin.
34. Rappaport Osias.
35. Go bel Rudolf.
30. Ratsky Carl.

V. C 1 a s s o A b t h. A.
4. J a k o  w e t z Josef.
5. Blumenfeld Norbert.
0. Deutsch Abraham.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u- 

g e 1 a s s en :
1. Gerbel Max (Physik).
2. Gliński Joli. (Griecli.).
3. Grillitsch Franz (Lat.).
4. Kuszniriuk D. (Griecli.).
5. Sawicki Nic. (Physik).
0. Zawadowski A. (Lat.). 
7. Pirogowski Eugen (Lat.).

43. Kawecki Jobann.
44. Grauer Bernhard.
45. Blum Moses.
40. Kam pa n i Yictor.
47. Tittinger I >eo.

Z n r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u- 

g e 1 a s sen:

1. Abadzer Georg (Pliys. .
2. Andrijczuk Pb. (Griecli.).
3. Biederberg Ludw. (Lat.).
4. Harth Adolf (Lat.).
5. Honicli Osias <Lat.).
0. Iliutz Titus (Physik).
7. Karapetz Alex. (Matli.). 
8: Kopiński Tli. (Physik).
9. Limberger Alfr. (Matli.).

10. Malikiewicz E. (Matli. .
11. Roman Josef (Matli.).

37. Wender lsak.
38. Mayer Jobami.
39. Spenul Alexander.
40. Scherbanowski Const.
41. Turzański Jobami.
42. Reczuski Bronislaus
43. Schifter Kalman.
44. Paulowicz Albin.
45. Silberstein Jakob.

Z u r W i e d erb  o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u-

g e 1 a s s e n :

1. Stefanowicz El. (Griecli.).
2. Weingarten Is. Matli.).
2. Zawadil Jobann (Matli.).

7. Bilinkiewicz Simeon.
8. Winnicki Eugen
9. Eisner Israel.
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10. Balmosch Jol lann.
11. Mathias Friedrich.
12. Dedejczek Severin.
18. Popowicz Ambrosius.
14. Rudeiozuk Basil.
15. Bojczuk Simeon.
18. Fronius Robert.
17. Bursztyn Max.
18. Nussbeck Josef.
19. Mokraiiski Basil.
20. Eisenstein Samuel.
21. Konopasek Ottokar.
22. Fischer Adolf.

1. P o d o 1 i e r Moriz.
2. S t e k e 1 Wilhelm.
3. W a 1 a c h Don.
4. Popescul Modest.
5. Steinhaus Oskar.
8. Bauer Benjamin.
7. Winnicki Anton.
8. Ilandl Alfred.
9. Rosenstrauss Neumann.

10. Wassilko Stefan, Baron.
11. Stiglitz Max.
12. Niszczuk Eugen.
13. Bondewski Tlieophil.

1. K rahl  Max.
2. S a 1 t er Isidor.
3. S c h n e y e r Arnold.
4. G o ld h a c k e r  Judas.
5. G r ii n f e 1 d israel.
8. A u e r b a c h Israel.
7. II n i d e y Yictor.
8. S c h n e y e r  Josef.
9. Celewicz Ambros.

10. Łopuszański Titus.
11. Bilous Panteleinon.
12. Wolff ram Georg.
13. Daniel Ludwig.
14. Eisikowicz Ignaz.

1. v. R e g i  u s Emil.
2. f sopescul  Eusebius.
3. W e i n r e b Moses.
4. W e i s s  Isidor.
5. v. M i k u 1 i Jakob.
8. O s a d e z Nieolaus.
7. S z m i g i e l s k i  Basil.
8. Lipschitz Heinr. Max.
9. Bar. Hormuzaki Alex.,

10. Kamieniecki Kasimir.
11. Ohrlander Ludwig.

23. Pallasch Leo.
24. Kasprzycki Alfred.
25. Drublowicz Heinrich.
28. Fuhrmann Isak.
27. Rosenzweig Moses.
28. Ehrlich Jakob.
29. Kaba Demeter.
30. Jasilkowski Friedrich.
Z u r W  i c d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u- 

g e 1 a s s e n :
1. Fiala Oskar (Matli.).
2. Gelber David (Math.'.

V. C 1 a s 8 e A b t h. P>.
14. Rosili Carl.
15. Oesterreicher Gustav.
18. Koru Robert.
17. Steif Adolf.
18. Żukowski Tlieophil.
19. Ohrenstein Josef.
20. Wolf Carl.
21. Miiueles Markus.
22. Stąpi er David.
23. Hartiugh Carl.
24. Schiitz Leo.
25. Siegler Abraham.
28. Nemetz Wilhelm.

V I. C I a s 8 o A b t b. A.
15. Blaukopf Hermann.
18. Emanuel Carl Josef.
17. Donensaft Elias.
18. Ho raczek Ludwig.
19. Rottenberg Philipp.
20. Merdinger Adolf.
21. Kozariszczuk Alexius.
22. Michalski Eugen.
23. Strutyński Julius.
24. Hlibka Constantin.
25. Beral Leon.
28. Doliński Michael.
27. Weissmann Adolf.
28. Kaczmarowski Sigmund.

VI. Cl ass i i  A bth.  B.
12. Miinzer Rapliael.
13. Scliie Stanislaus.
14. W eisselberger Salomon.
15. Zawadowski Anton.
18. Streżak Georg.
17. Popowicz Constantin.
18. Worobkiewicz Constant.
19. Stern Hersch.
20. Minticz Jakob.
21. Seyk Joba nu.
22. Pappik Adolf.

3. Gribowicz Th. iMath.b
4. Gutherz Elische (Lat.).
5. Laza Gregor iMath.).
8. Lieblein Wolf (Latein .
7. Mokrzycki L. Griech.).
8. Schwalb B. (Griech.).
9. Wolf Ludwig Matli.).

W  e g e n K r a n k h e i t  
n i c h t c l a s s i f i c i r t :

Kossler Isidor.

27. Ebner Beinisch
28. Stengacz Nieolaus.
29. Tarnawski Tlieophil.
30. Welehorski Jason.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g we r d e n z u-

g e l a s s e n :

1. Komoroschan A.(Math.).
2. SzmigelskiArk.(Griech. .
3. Sarafinowicz Jul.( Math ).

Z u r W i e d e r li o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n  z u- 

g e l a s s e n :

1. Bondewski O. (Math.).
2. Draczyński G. (Matli.).
3. Ilalip Stefan (Matli.’.

We gen K rankheit  
n i c h t c l a s s i f i c i r t :

1. Grauer Hermann.
2. Haas Peter.

23. Tillinger David.
24. Wittner Max.
25. Silberbusch Simon.
28. Meissner Jakob.
27. Popescul Cornei.
28. Tesarz Miecislaus.
29. Rosenzweig Moses.
30. Tarnowiecki Władimir.
31. Leichner Israel.
32. Opolski Bronislaus.
33. Sokal Leon.



Z u r W i e d e r l i o 1 u n g s- 3. Reichenberg A. (Gescb. i.
i’ v ii f u n g w e r d e n z n- 4. Weinreb Leiser (Matli.).

g e 1 a s s e n ; 5. Nastasi (Jornel (Geseli. .
i. Mayer Josef Matli.). li. Stapler Leo Maili.).
2 Vysloii7.il Wald. (Maili.).

V  JI. C h i s s c .

1. Feucrst ci n Leiser. 17. Mierzwiński La d i s 1 a u s.
2 M i 11 c 1 ni a n n Abrah. 1S. Beras Moses.
• >. S t e fa n o w i ez Joliann. lii. lOmorug Emil.
4. G an  g .Josef. •20. Serwischer I Ieinricb.
5. K a i n d 1 Rai.mind. 21. Kostiner Kalman.

G ra  1) s c li e i d ( )sias. 22. Ilomiuka Cornel.
7. IFusak Josef. 23 Mandzelewski Franz.
K. Uord s ński JTieronymus. 24.’ I)anilewicz Alexander.
i). Baron Styrcea Jobami. 25. Storfer .Jakob.

10. (Jbajes Hermann. 20. Rares Samuel.
11. Kisielewski Dionys. 27. (irilnreiner Micbael.
12. Gd rycki Josef. 2S. Papst Isidor.
Ki. .Jeremijczuk I )ionys. 20. Serctean Nicolaus.
1 1. Rosenbek Natlian. :ii i. Zajączkówski Anton.
1.7. Baraseh Heinrich. 31. Blaustein Josef.
10. Roman Adolf. 32. Million Wolf.

7. Sperber Salom. ((irieeh.)
8. Zucker Rudolf (Matli.). 
!). Wesely Jobami ((Jescli.).

10. Yallianos Alex. (Matli. i.

Z u r W i e d e r li o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w o r <1 o n z u-

g e  l a s s  e i :

1 E b n e r  S i n d e l  ( P b y s i k ) .
2 G o l d  J u l i u s  ( P b y s i k ) .

3 H a c k m a n n  T y c li.i K Ii y k . ) .

4 M a n s w e n z l  R . ( P liY H ik ).
5 I ł o r e j s e k  r>ad. ( I ’ liv s i l< )
i; H o r n  JOugen (CjtcscIi . ) .
7 J u s t e r  I le i  n r . ( ( i r i e c l i . ) .
8 M iie k  l l e i n r i c ł . ( M a t l i . ) .
i) N c d w e d  A l o i s ( P b y s i k ) .

W e g e n  K r a n k b  e  i t

n c  li t c  1 a s  s i i c i r  l :

1. K r a m e r  O s k a r
2. T a b a k  J u l i u s .

1. M ey e r b o f f e r Willi.
2. 11 a m m e 1 Leib.
3. X e u m a n n Salomon
4. L a n g  Samuel.
5. S e h r a g a Sigmund.
<; Ii u f f Hermann.
7. .J a n usze w s k i Eduard
s. Do bri sch Benjamin.
1). I yastowiecki Aristides.

10. Miinzer Israel.
11. Prokopowicz Endoxius
12. Runes Leib.

VI I I .  C h i s  SC.
13. Negri Artemins.
14. Balicki Anton.
15. Wcieli Leib.
16. Anhaucli David.
17. Luttinger Leib,
18. Soszezyn David.
11). Regenstreif Josef.
20. Lut i a Georg.
21. Wegemann Vietor.
2 . lliutz Christophor.
23. Hiivelka Eerdinand.
24. Flondor .Johann R. v.
25. Lederhendler Jakob.

26. Karcbut Władimir.
27. Blinder Leib.
28. .Jastrzębski Ale.w, R. v 
21). Rottenberg Josef.
30. Denarowski Robert.
31. Dępniak Peter.
32. Jaworowski Basil.
33. Bogdanowicz (Jarl.
34. Fokschaner Useber.
35. Fekhardt Victor.
30. Kozariszezuk .Joliann. 
37. Semaka Eugen.
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