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tjber den Streit des osterreichischen Herzogs 
Friedrich II, von Babenberg m it Kaiser Friedrich II.

Vron
Prut'. C o rnel K o z a k .

Gar maiiiiiglache Verdienste uin Kaiser unii Reich erwarben sieli die 
Babenberger seit i lirom liegierungsantritte in Osterreioh, und nur wenige 
untor ilmeii salien sieli ditreli die jeweiligen politiseben Verlmlttiisso be- 
stimint, wenn audi voriibergeliend, eine antikaiserliclie Politik zu treibon. 
Zu dieson wenigen Ausnahmen zalilt wolil audi der letzte Herzog voii 
Osterreioh ans dem Hause Habenberg. Friedrich II., der Streitbare.1,)

Sclion Friedriclis Yater, Herzog Leopold YI. der Glorreielie, war 
iiiclit innner mit der kaisorlidien Politik einverstaiideii, wenn audi der- 
selbo einer der trenesten Anlianger des Kaisers war und ais sol ober im 
Voreine mit dem in Friedriclis Ratkę hocliangesehenen Grofimeister des 
deutsobon Ordens, Hermann von Salza, ani dii. Juli 1230 den Frieden von 
St. Geriiiano zwisdien Kaiser und Papst vermittelte. Uennoch war liie- 
durdi eine endgiltige Liisung des groBen Conflictes keineswegs gegeben 
und aucli eine persiinlidie Zusammenkunft der beiden Hanpter der Cliristen- 
heit in Anagni rermochte iiiclit eine vol lstandige Versblinnng herbeizu- 
fiiliren, so dass der eben zustande gekommene Friede eigentlich nur den 
Charakter einos Waffenstillstandes an sieli trug. Immerhin kam dieses 
Friedenswerk Herzog Leopolds VI. dem Kaiser selir znstatten, indem es 
detnselben sowolil in Italien ais aucli in Deutscliland eine Reilie von 
groBen Erfolgen gewiihrte und die Zuversicbt auf die kunftige Yerwirk- 
liehung seiner hoclilliegenden Pliine steigerte. Dies war aber aucli der 
letzte Freundschaftsdienst, welohen Herzog Leopold dem Kaiser erweisen 
konnte, derm selion fiinf Tage spater d. i. ara 28. Ju li  1230 wurde er — 
obwolil erst 54 Jabre alt ■— gerade zu San Germano vom Tode ereilt.2)

*) I)er Bekanie ,,(ler Streitbare" — bellicosus — erscheint zuerst bei Thomas 
Kbendorffer ap. Pez. SS. Rer. Austr. II. 719. — 51 Meiller, Reg. ller Babenberger ad 1230 
p 147.
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Obwohl mm sein Solin und Nachfolger Friedrich JI., der Streitbare, 
vom Kaiser in einem vom 4. September 1230 datieiten Schreiben1) ais 
Herzog von Osterreich und Steiermark in iiberaus entgegenkommender 
Weise anerkannt und sein „dilectus consanguineus et princeps" genannt 
wurde, so erfubr gerade unter Friedrich das bisherige freundschaftliche 
Verhaltnis zwischen den Babenbergern und den Holienstaufen gar bald 
eine volIstandige Yeranderung, die in der Folgę zu offenem Bruche fiihrte.

Uber die naheren Umstande, welche dem Zerwiirfnisse zwischen 
Kaiser Friedrich II. und Herzog Friedrich von Osterreich zugrunde lagen, 
sind wir durch das bisher bekannt gewordene Quellenmaterial keineswegs 
derart unterriehtet, dass wir diesbeziiglich zu positiven, jeden Zweifel aus- 
schlieflenden Resultaten gelangen konnten.

Im allgemeinen jedoch wird in dieser Frage zunachst das persdnliehe 
Moment in den Vordergrund treten miissen. Beide Fiirsten erscheinen in 
gleiehem Madę energisch und kampflustig, beider Hauptleidenschaft ist 
ungemessener Ehrgeiz. Ihre Bahnen mussten sicb begegnen, sieli unbedingt 
kreuzen, und in diesem Falle war auch der Anlass zum Streite von selbst 
gegeben.

lnsbesondere war Herzog Friedrich ganz im Gegensatze zu seinem 
Vater eine iiberaus beldenmiitbige und unersehiitterliche, aber audi eine 
heftige, eigensinnige, hochfahrende und streitsiichtige Natur. Fast seine 
ganze Regierungszeit verlief unter fortwahrenden Kampfen, und nicht mit 
Unrecht wurde ibm daher von der Nacbwelt der Beiname des „Streitbaren" 
beigelegt.

Schon bald naeh seinem Regierungsantritte sali sieli der jugendliebe 
Herzog genothigt, gegen die sein Gebiet verwiistenden Biihmen zu Felde 
zu ziehen, und fast gleiehzeitig w arf er mit starker Hand den gefahrliehen 
Aufstand seiner von den machtigen Kuenringern gefubrten Ministerialen 
nieder, so dass er durch diese kiihnen W attentliaten gleicli von Anbeginn 
die Fahigkeit zeigte, auch heftigen Stiirmen unerschrocken die Stirne 
zu bieten.

Gerade dieser bartę Kampf hatte ihn aber auch zu ferneren Unter- 
nehmungen gestahlt und mit solchem Selbstbewusstsein und so bohem Yer- 
trauen in die eigene K raft erfiillt, dass er nicht nur seinen machtigen 
Nachbarn, den Bblimen, Ungarn und Baiern, sondern bald auch dem 
Reichsoberhaupte gegeniiber eine drohende Haltung anzunehmen wagte.

Freilich mochten auf seine Stellung zu dem Kaiser auch die Ein- 
Hiisterungen schlecliter Ratbgeber und die iiberaus verlockenden politischen 
Verhaltnisse der damaligen Zeit einen nicht geringen Eintluss geiibt haben.

>) JleiHer, Reg. ad 1230 Nr. 1, p. 148.
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ludem namlich Kaiser Friedrich 11. damals seine Hauptaufmerksam- 
kcit seinem Erbreiche Sicilien nnd den Verhaltnissen in der Lombardei 
zuwandte, tliat er nichts, lim das durch den langjahrigen Thronstreit 
zwischen den Staufen nnd Welfen stark geminderte Ansehen des deutschen 
Kbnigtbums zu lieben nnd die alten kaiserlichen Iiechte in seinem eigenen 
Vaterlande wieder zur vollen Geltung zu bringen. So liefl er denn, nm 
in seinen gegen Italien, das er ais das Hauptland betrachtete, gericbteten 
Unternehmungen durch deutsche Yerwicklungen ja  nicht gestortzu werden, 
die ohnehin im Zuge befindliche Erstarkung und Ausbildung der territo- 
rialen Furstengewalt nicht nur ungehindert fortschreiten, sondern er bc- 
giinstigte und fdrderte noch dieselbe, indem er durch ein solches Yorgehen 
die deutschen Fiirsten sich personlich zu verbinden und auf diese Weise 
zu gefiigigen Werkzeugen seiner italienischen Politik zu machen lioffte.

Von diesem Gesichtspunkte aus wurde zu Worms das Gesetz gegen 
die deutschen Stadte erlassen und im Jahre 1232 auf dem Reiehstage zu 
Verona bestiitigt, jedoch zum Gliicke fiir die stadtische Entwicklung nicht 
buchstablich genau durchgefiihrt.

Hiedurch erklarte Kaiser Friedrich in aller Form, dass cr seine 
Herrsehaft in Deutschland auf die landesfiirstliche Gewalt stiitze. Diese 
wuchs jedoch durch die fortgesetzte Preisgebung der kaiserlichen Reehte 
zu einer so bedenklichen Hohe an, dass gar babi auch der jungę hoch- 
strebende Herzog von Osterreich zur Uberzeugung gelangte, das deutsche 
Fiirstenthum sei stark genug, selbst der Reichsgewalt Trotz zu bieten. 
Und so versuchte er denn auch, die von seinen Ahnen uberkommene 
Landesholieit gegeniiber dem Kaiser iiber die Grenze reichsfiirstlicher 
Macht auszudehnen, sich nacn allen Seiten hin moglichst unabhangig zu 
machen. In diesen seinen Bestrebungen nacli Machtvollkommenheit und 
Unabliiingigkeit fand er eine willkommene Stiitze an dem ehrgeizigen ro
ni isclien Konig Heinrich VII., welcher damals, mit seiner Stellung ais 
Reichsverweser unzufrieden, in allem Ernste bemiiht war, das kaiserliche 
Regiment seines Vaters in Deutschland zu stlirzen und die Ałleinherrschaft 
an sich zu reifien.

Um diesen hochverratherischen Plan durchzufiihren, suchte er durch 
Verleihung ausgedehnter Privilegien und Freiheiten sich zuniichst einen 
starken Anhang unter den ohnehin nacli immer grofierer Landesholieit 
strebenden weltlichen und geistlichen Reichsfursten zu verschaffen, vor 
allem aber lag ihm daran, die machtigen siiddeutschen Fiirsten und unter 
diesen in erster Linie die Herzoge von Baiern und Osterreich in sein In- 
teresse zu ziehen. Da aber der Herzog Otto von Baiern, der zu den 
treuesten Anhangern Kaiser Friedrichs in Deutschland zahlte, nicht zu
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gewinnen war,1) so besehloss er, denselben, freilicli unter einetn anderen 
Yorwande, auf das heftigste zu bekampfen und erlangte zu diesem Zweeke 
dureh Vermittlung des ibm ergebenen Abtes Conrad von St. Gal len aueli 
die Hilfe des Herzoga Friedrich des Streitbaren, welclier obneliin. mit 
dem Baiernlierzog niciit auf allerbestem Fu Be stand. Danut soli aber gar 
nicht gesagt seiii, dass Herzog Friedrich, wie selbst von einigen neueren 
Historikern bebanptet wird, die hochverratherischen Piane seines kdnigliehen 
Schwagers Heinrich gut geheiBen und mit ihm ein formliches Bundnis 
zur Bekampfung des Kaisers gesehlossen balie.2)

Im Gegentheile bestand noch bis zum Jahre 1232 zwisclien den bei- 
den jungen Fiirsten ein sehr gespanntes Yerbaltnis, indem Konig Heinrich 
wegen der von Herzog Friedrich trotz wiederbolter Mahnungen riocli immer 
nicht ausbezahlten Mitgift seiner Sehwester, der rbmischen Kdnigin Mar- 
garethe, ganz otfen die vollstandige Trennung von seiner Getnalilin und 
die Vermahlung mit seiner friiheren Verlobten, der bdhmiscben Prinzessin 
Agnes, anstrebte.

Selbstverstandlicb setzte die kaiserlich gesinnte Partei alle Hebel in 
Bewegung, mn, ganz den Wiinschen des Kaisers entsprechend, die von 
scinem Solnie geplante Ehesclieidung zu bintertreiben. In diesem Simie 
moc lite aueli der erwahnte Abt von St. Gallen, ais Gesandter Heinrichs, 
ani dsterreichischen Hofe gewirkt und die Hilfeleistung des streitbaren 
Babenbergers gegen den aueli ihm gehassigen Baiernlierzog durebge- 
setzt baben.

Andererseits brachte er, wabrscheinlich ais Gegenleistung liiefiir, 
den rbmischen Kbnig Heinrich von seinem Scheidungsplane ab, wenn auch 
die ihm neuerdings zugesicherte Mitgift nicht ausbezahlt w unie.3)

Nahere Daten in dieser Angelegenheit lassen sieli leider nicht an- 
geben, weil uns beglaubigte Nachrichten hioriiber yollstandig felilen. 
Soviel ist indes gewiss, dass der unheilvolle Zwist zwisclien den Schwagern 
beigelegt wurde, und wohl niemand empfand dariiber eine groBere Freude 
ais der Kaiser Friedrich selbst.

Kun lag es im Interesse des Kaisers, einerseits die lieikle Mitgifc- 
angelegenheit zu ordnen, andererseits die Treue seines Sohnes und die 
Zuverlassigkeit der Fiirsten, dereń Mitwirkung fur den bevorstehenden 
italienischen Feldzug ilim sebr wiinschenswert erschien, zu priifen, und

•) Ann. Scheftlar. ap. Peitz, Mon. Germ. SS. XVII. p. 340 ail ann. 1233 (recte 
1232). Huio consilio dux Bawariae, dum consentire noluisset, odium regis incurrit. — 
2) In diesem Sinne ilu Bern sieli unter anderen auch Krones, I. 623 und Schwarz im Pro- 
gramm des Gymn. zu Saaz 1876, p. 7 ft'., wahrend Ficker in seinem trefflichen Buclie 
„Herzog Friedrich II.“ 1884 p. 34—38 gerade das Gegentheil zu beweisen sucht. — 
*) Konrad de Fabaria Mon. Germ. II. p. 181, die wiehtigste (pielle fur diese Thatsachen, 
Vergl. Joh, Victoriensis ap. Biihmer, Font. III. p. 281.
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so schrieb er denn aus diesen Griinden fur den 1, November 1231 den 
Hoftag nach Ravenna aus.1)

Allein weder der romische Kdnig Heinrich VII. noch audi Herzog 
Friedrich Ll. von Osterreich erschien daselbst, und da infolge Verlegung 
der nach Italien fulirenden Alpenpasse durch die Lombarden aucli die 
Mehrzahl der deutschen Fiirsten ausgeblieben w ar,2) so verlegte der 
Kaiser den Reichstag auf das niicliste Friilijalir (1232) nach Aquileja, 
nachdern er noch zu Ravenna, um den Anhang seines Sorines zu erschiittern, 
yielen deutschen Fiirsten bedeutende Vorreclite und Freiheiten urkundlich 
verliehen hatte.3)

Her hierauf au die Fiirsten, insbesondere aber an Heinrich und 
Friedrich ergangenen stricten Aufforderung des Kaisers nach Aquileja, 
wohin man von Heutschland aus ganz sieli er gelangen konnte, zu kommen, 
wagte auch der iibel berathene Solin niclit weiter zu trotzen, sondern 
erschien in der That im April 1232 zu Cividale bei Atjuileja,4) wo er 
den Kaiser scheinbar reumiithig um Verzeihung bat und unverbriichliehe 
Treue gelobte. Jedoch mussten sich schon damals einige der hervorra- 
gendsten Reichsfiirsten fiir ihn verbiirgen mit der VerpHichtung, sich von 
ihm loszusagen und dem Kaiser mit ilirer ganzen Macht beizustehen, wenn 
Heinrich seinen Treueid brechen sollte.") Kaiser Friedrich hingegen be- 
stiitigte den deutschen Fiirsten die ihnen im Jahre 1231 auf dem Reiclis- 
tage zu W onns von seinem Solinę verliehenen Privilegien,6) indem er auf 
diese Weise die Anhiinger Heinrichs ilirer Yerbindiichkeiten zu entpJlichten 
und dieselben ganz fiir sich zu gewinnen holfte.

Nun wurde behufs endgiltiger Austragung des Streites wegen der 
noch immer riickstandigen M itgift auch der osterreichische Herzog 
Friedrich wie friiher nach Verona so jetzt zu dem Hoftage nach Aquileja 
neuerdings entboten.

Aber ailch diesmal befand er sich nicht unter den erschienenen Fiirsten, 
so dass wir schon im Jahre 1232 die ersten Anzeichen einer gewissen 
Spannung zwischen Kaiser und Herzog annehmen miissen. Allerdings 
konnte wolil sein Fernbleiben von den erwahnten Reichstagen durch den 
Umstand ais gerechtfertigt angesehen werden, dass seine Lauder auch nach 
Niederwerfung des Aufstandes vom Jahre 1231 noch nicht vollstiindig

.*) Biihmer, Regesta im per i i ad umi. 1231 Nr. tlili p. 149. — -) Huillard-Breholles, 
llistor. Diplom. Frid. 11. T. iV. p. 270—308. — '■>) Polimer, Reg. Imp. ad ann. 1231 und 
1252 p. 149-151. — l) Ann. Hcheftlar. ad a. 1232 ap. Patz 31. G. 88. XVII. p. 320: Ko 
anno Heinricus rex quamvis inyitus apud Aguilegiam imperat.ori occurrit. Vergl. Biihmer, 
Reg. lmp. Nr. 751 ad 1232 p. 152. — 5) Huillard-Breholles, liist, dinl. Frid. II. IV. p. 
325. -  “) Biihmer, Reg. Imp. ad 1232 Nr. 724. p. 152 -153.
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beruhigt waren,1) andererseits mochte er sieli auf (las fridericianische 
Prm legium  vom 17. September 1156 gestiitzt haben, welclies den Herzog 
von Osterreich ausdriicklicb nur zum Besuehe der Hoftage in Baiern ver- 
pflichtete.2)

Gewiss ist es, dass das wiederholte Niehtersebeinen des Herzogs den 
Kaiser Friedrich heftig erziirnen musste, wie er (lenn aueh spiiter in sei- 
nem Manileste vorn Jahre 1236 diesen fortgesetzten Ungehorsam des Her
zogs zn einem Anklagepunkt gegen denselben maelite.3)

Da jedooh dem Kaiser selion mit Riicksicbt aut' die politiselien Ver- 
baltnisse in Deutseliland und Italien sehr viel daran lag, den osterreichi- 
sclien Herzog auf seiner Seite zu erhalten,4) so entschloss er sieli, den
selben auf seinem eigenen Grand und Boden aufzusuchen. Dadurch sollte 
ihm aber auch jeder stichhaltige Entschuldigungsgrund entzogen werden.

Daher begab sieli der Kaiser, von mehreren Fursten begleitet, selion 
anfangs Mai (1232) nach Portenau in Friaul, naehdem er zuvor auch den 
Herzog dahin zu kommen aufgefordert hatte.6)

W ollte nun Friedrich der Streitbare, der sich bis dahin bereits zweimal 
geweigert hatte, der an ihn ergangenen Einladung Folgę zu leisten, nicht 
ais ein widerspenstiger YasalL behandelt werden, so musste er sich wohl 
oder libel zum Besuehe des Hoftages in Portenau entschlieCen und das 
umsomehr, ais ihm durch die Reise nach Osterreich jeder triftige Grund 
einer Weigerung seines Erscheinens benommen war. Und so finden wir 
ihn denn auch ain 19. Mai 1232 zu Portenau an der Seite des Kaisers.6) 
Uber die daselbst zwischen Kaiser und Herzog gepHogenen Unterhand- 
lungen sind wir nur sehr unvollkommen unterrichtet, da uns diesbezuglich 
nur einige Andeutungen in dem sogenannten kaiserlichen Klageschreiben 
vorliegen, welclies in Form eines offenen Briefes im Jahre 1236 an den 
Konig Wenzel 1. von Bolimen beliufs weiterer Yerlautbarung gerichtet 
war.7) Aus diesem Schreiben gelit nun hervor, dass der Kaiser den oster-

’) Vergl. Huill.-Breholl. IV., p. 292—293. Es ist mbglich, dass der am Wiener 
Hofe ott und gern gesehene Abt Walther von Jlelk, dessen Anwesenheit in Bayenna 
urkundlich festgestellt ist, die Mission hatte, das Ausbleiben des ilerzogs zu entschul- 
digen. — 2) Die betreffende Stelle des Priyilegiums in Schober’s Quellenbueh I. p. 16S 
und bei Huill.-Breholl. VI. p. 292 lautet: Dux vero Austriae de dueato sito aliud servi- 
t.ium non debet iraperio, nisi i|nod ad curias, quas imperator praelixerit in Bawaria, 
evocatus veniat. — 3) Trotzdem wird im kaiserlichen Manifeste (bei IIuillard-Breholles, 
IV. p. 853) das Ausbleiben des Herzogs in Aguileja nur seiueni jugendlichen Leichtsinn 
zugeschrieben: „vocatus venire pueriliter reousavit.“ — *) Huilland-Breholles, IV. p. 
853: u t co non recederemus inviso. — 5) IIuillard-Breholles, IV., p. 853 : Misimus pro 
eodem, u t.  . ad terrani suam pro nobis accedere non yitaret. — 8) Meiller. Keg. ad 1232 
p. 150 Nr. 10. Es ist gewiss kein Grund, mit Winkelmann (Gesch. Kais. Eried. 11. Bd.
1, p. 413) anzunelimen, dass in Portenau auch eine Zusammenkunft Priedrichs m it sei- 
nem Schwager Heinrich VII. statrgetimden habe, da letzterer urn diese Zeit in Augsburg 
sich befand. Vergl. Huill.-Breholl. IV. 5(18 und A. Eicker p. 33. — ') Bei IIuillard- 
Breholles IV. p. 853 ff. und Peter de Vinea Ep. III. ep. 5 p. 379 ff.
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reichischen Herzog sehr freundlich etnpfangen hat Und ihn durch allerlei 
Aufmerksamkeiten fiir sich zu gewinnen suchte, zumal dessen Freund- 
scliaft fiir ihn jetzt von umso groCerer politiseher Notkwendigkeit war, ais 
er gerade in dem unbotmaBigen Babenberger die machtigste kiinftige 
Stiitze seines unzuverlassigen Sobnes erblicken musste.

J a  noch melir, der Kaiser verspracb sogar dem Ilerzoge 8000 Mark 
Silber (circa l/4 Mili. fi.) vorzustreeken, damit er die Forderungen seines 
koniglicben Schwagers begleiche und so den alten Zwist, unter welcbem 
seine Scbwester Margaretka wobl am meisten lift, aus der W elt scbaffen 
konne.1)

Inwieferne es dem Kaiser gelungen ist. sich den Herzog Friedrich 
geneigt zu maehen, liisst sich an der Hand der vorbandenen historischen 
Quellen nicbt sicber angeben.

Soviel ist jedocb gewiss, dass die Zusammenkunft in Portenau von sehr 
kurzer Dauer war, denn sowobl der Kaiser ais aucb der Herzog seheinen 
bereits am 20. Mai (1232) den Ort ihrer Begegnung verlassen zu liaben, 
indem der erstere sich nach Apulien begab, wahrend der letztere in sein 
Herzogthum zuriickkehrte.2)

Immerbin diirfte zu Portenau ein leidliches Verbaltnis zwiscben 
Kaiser und Herzog angebahnt worden sein, da ja  sonst Kaiser Friedrich 
gewiss irgend welche feindseligen Schritte gegen den Babenberger unter- 
nommen baben wiirde.

Nun wissen wir bereits, dass Herzog Friedrich seinem Schwager 
Heinrich eine entspreckende Unterstutzung gegen Otto von Baiern zu- 
gesagt hatte. Um eben dem gegen ihn geplanten Angrifte. zuvorzukom- 
men, fiel er im Friihjahre 1233 mit einem starken Heere in das osterrei- 
chische (febiet ein, das er einen Monat lang pliindernd und verwiistend 
durchzog.3) Obwohl der Babenberger diesmal den Baiern keinen energi- 
schen Widerstand entgegengesetzt hatte, zog sich Herzog Otto trotz seiner 
Erfolge zuriick, da er sich fiir den bevorstekenden Kampf mit dem romi- 
schen Konige Heinrich YII. vorbereiten musste.

Gleiehzeitig brachte er eine formlicke Coalition der Feinde Oster- 
reiehs zustande, welche den Zweck hatte, den Babenberger zu beschaftigen

’) Huillard-Breholles IV., p. 853: Tantam insuper sibi gratiam facientes, quod so- 
pienda lite, quam fllius noster contra eum attentabat, octo millia marcharum promisinuis 
exbibenda. — 2) Godef. Coloniensis ad ann. 1232 in Bóhmefs Fontes II., p. 364: Circa 
ascensionem (um Christi Himmelfahit, also am 20. Mai) imperator in Apuliam regreditur 
noyali itinere. Yergl. Bohmer, Regesta Frid. p. 154 Nr. 740. Dass andererseits Herzog 
Friedrich im -Sommer 1232 sieli in Niederosterreich aufhielt, beweisen mehrere Schenkungs- 
urkunden, welche derselbe um diese Zeit fiir die Kloster Melk, Lambach und Maria-Zell 
ausgefertigt hatte. (Yergl. Meiller, Reg. der Babenlager ad 1232). — ») Ann. Salisb. ad 
ann. 1233 ap. Pertz, M. Germ. S3. IX., p. 758: Dux Bawariae cum exercitu flnes ducis 
Austriae devastavit.
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und ihn auf diese Weise an der Tbeilnahme am Kampfe zu Grunsten seinea 
mit ilim bereits vollstandig ausgesobnten Schwagers zu verbindern.

So kam es (lenn, dass Herzog Friedrich der Streitbare in den nachsten 
Jabren mit der Bekampfung der Bokrnen, Ungarn nnd Baiern vollauf zu 
tbun batte1) und von diesen so sehr in Athem gebalten wurde, dass ihm 
wohl keine Zeit iibrig bleiben konnte, die hochverratherischen Umt.riebe 
des romiscben Konigs Heinrich VII. zu unterstiitzen. Uberhaupt kann, 
wie schon friiher erwalint wurde, von einern fbrmlicben Biindnisse der 
beiden Fursten, dessen Spitze gegen den Kaiser gerichtet gewesen ware, 
nicht die Hede sein. Diese oftmals wiederkebrende Verdachtigung des 
Herzogs wurde nur duroli die spatere Auflehnung 1 desselben gegen den 
Kaiser hervorgerufen. Audi der erwahnte Brief des Kaisers an Konig 
Wenzel von Bohmen, in welchem alle erdenklichen Freveltbaten des Baben- 
bergers aufgezablt werden, spricht, wie Ficker dies mit Recbt hervorhebt, 
nur an einer einzigen und das sehr unklaren Stelle2) von der Parteinabme 
des Herzogs. fur den kaiserlicben Sohn.

Wenn aucb leider keine gleichzeitige Quelle vorbanden ist, welcbe 
den Herzog von dem ihm zur Last gelegten Vergeken volistandig frei- 
sprecben konnte, so spricht ebenso wenig irgend eine dafiir, weshalb die 
Beschuldigungen des Herzogs im kaiserlicben Manifeste sehr vorsicbtig 
aufzunebmen sind.

Auch spricht schon der Umstand fiir unseren Herzog, dass derselbe 
gleicli den iibrigen getreuen Ileichsfiirsten dem aus Italien zur Bekampfung 
seines rebellischen Sohnes heranziehenden Kaiser entgegeneilte und ihn 
ehrfurchsvoll begriiCte.

Inzwischen gelang es dem romiscben Konig Heinrich VII. siegreich 
in Baiern vorzudringen,s) den Herzog Otto zu demuthigen und zum Frie- 
den zu zwingen.

Der gliickliche Ausgang des Kampfes mit Baiern ermuthigte ihn 
aber aucb, otfen gegen seinen Vater aufzutreten, indem er auf dem Hof- 
tage zu Frankfurt (1234) *) viele Fursten durch Verleihung wicbtiger 
Privilcgien auf seine Seite zu ziehen wusste. Aucb mit den lombardisclien 
Stiidten liefi er sieli durch Vermittlung des ihm treu ergebenen Reichs- 
marschalls Anselm von Justingen in ein engeres Biindnis ein.6)

*) Annal. S. Iiudb Salisb. ad 233 (ap. Pertz, M. G. SS. IX., p. 758): Dux Austriae 
magnum exeicitum contra rcgem Boliemiae collegit et Moraviam intravit; et secundo alium 
exercitum adversus regem Ungariae collegit; ferner ad ann. 1234 lieifit es ebendaselbst: 
ltex Ungariae cum multo exercitu fłnes Austriae intravit. — 2) Huillard-Breholles, IV., 
p. 856 : Insidiae, quas in captione dudum filii nostri Henrici in itinere manifeste propo- 
suit. Vergl. Ficker p. 36 — 3) Bolimer, Beg. Iuip ad 1233 p. 245 Nr. 307: Rex Hein- 
licus cum victorioso exercitu devicit ducem Bawasiae. Ann Zwifalt. ap. Hess p. 225. — 
*) Bolimer, Reg. ad 1234 p. 246; Chroń. Elf. ad 1234 ap. Bolimer Fontes, II., 391; fluill - 
Breh. IV., 629 -  639. — *) Huill.-Breholles, IV. p. 696.
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Herzog Friedrich hieit sich jedocli diesen Ereignissen fenie, ja er 
scheint wahrend dieser Zeit Wien iiberhaupt nicht verlassen zu haben. 
Wcnigstons meldet uns keine einzige Quelle, dass er damals irgend eine 
A ction gegen seine alten Feinde unternomraen hatte, mit denen er zu jener 
Zeit bereits ausgesohnt war.

Dies gelit aueli aus dem Umstande liervor, dass anlśisslich der am
I. Mai 1234 zu Stadlau bei Wien uberaus prunkvoll gefeierten Verinah- 
lung seiner Seliwester Constanze mit dem Markgrafen Heinrich von 
Meissen1) unter anderen Fiirstlichkeiten a uch die Konige von Ungarn und 
Bohmen ais Gaste am Hpfe des llcrzogs erschienen waren. Leider hieit 
die Aussohnung Friedricha mit seiuen friiheren Gegnern nur sehr kurze 
Zeit an, denn schon im folgenden Jahre brachen die Feindseligkeiten 
lieftiger denn je wieder aus.

Inzwiscben wurde auch der Kaiser von den hoohverratherisehen 
Pliinen seines Soli.1 es auf das bestimmteste unterrichtet. Auf dem Hof-
t.age zu Boppard (1234) erkliirt sich Heinrich VII. ofFen fur die Trennung 
der Reiclie Deutschland und Italieu und riistote bahl darauf zum Kriege 
gegen den Kaiser.2)

Unter diesen Verhaltnissen blieb dem Kaiser Friedrich, der schon 
gegen Ende Janner 1235 den deutscben Fiirsten seine baldige Ankunft 
in Deutschland in Aussicht gestellt hatte,8) wohl nichts anderes iibrig, 
ais in eigener Person seinem Sohne entgegenzutreten und Ruhe und Ord- 
nung in dem bereits stark zerriitteten Reiclie wieder herzustellen. Der 
Kaiser, damals vom Papste eifrigst unterstiitzt, erreichte bei den Fiirsten 
al 1 es, was er wiinschte.

Zunachst lag ilim daran, da schon infolge der seitens des Rapstes
angedrohten Exrommunication die ineisten Fiirsten sich von dem jungen
Konig zuriickgezogen hatten, nunmehr dureh sein personliehes Ersoheinen
in Deutschland auch die ielzten Stiitzen Heinriuhs auf seine Seite zu»
ziehen und auf diese Weise denselben tur iinmer unschlidlich zu machen. 
Bereits im April 1235 tra f  der Kaiser auf dem Seewege in Aquileja ein 
und begab sich von da iiber Pontafel und ViIłach naeh Neumarkl in 
Steiermark, wo auch Herzog Friedrich zur Begriillung des Reichsober- 
hauptes sich eingefunden hatte.4)

*) Ann. Mellieenses ad ann. 1235 (ricbtiger 1234) ap. Pertz, ,M. G. SS. p. 508 : 
Marchio de Meissen Ileinricus sororem dncis Austriae dux.it in uxorem. — 2) Bohmer, 
Reg Heinr VII. ad 1234 p. 250—255 Nr. 353. Vergl. Chroń. Erf. ap. Bohmer Font
II. p. 394. — 3) Huilland-Breholles, IV. p. 944 und Reg. Wormat ap. Bohmer, Font II, 
p. 244 — *) Godefr. Colon, ad 123o ap. Bohmer, Font. II. p. 367 und Meiller, Reg. 
Frid. II. Nr. 29, p. 155. Zn Neumarkt eben erscheint der Herzog ais Zeuge der vom 
Kaiser Friedrich fur das Kloster Admont. ausgestellten Urkunde. Vergl. auch Hormayr. 
Taschenbuch p. 239, Ficker p. 39 und Schwarz, wissenschaftliche Abhandlung p. 22 im 
Gym.-Programm von Saaz 1876.
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Allerdings schliefit sieli Friedrich der Streitbare im Gegensatze zu 
den anderen Fiirsten erst in seinen Landen dem Kaiser an, und das wahr- 
scheinlich aus dem Grunde, weil er sieli aucli jetzt genau an den W ortlaut 
des fridericianischenPrivilegiums gehalten zu liaben scheint'.

Bald darauf sollte sieli aucli das Schieksal des ungehorsamen Kaiser- 
solmes erfiillen. Yon den meisten seiner Anhanger im Sticbe gelassen, 
blieb ihm nichts anderes librig, ais sieli dem Kaiser zu unterwerfen und 
dessen Gnade zu erflehen. Zwar erlangte er aucli in der Tliat zu Worms 
(1235) die Yerzeihung des Yaters,1) doch wurde er bald, ais er die Burg 
Trifels nicht herausgeben und aucli sonst a'uf die Bedingungen des Kaisers 
niclit eingelien wollte, abgesetzt und gefangen genommen.2) Ein misslun- 
gener Fluchtversuch versclilimmerte. nur seine Lagę, indem er von den 
Getreuen des Kaisers zu ewiger Gefangenseliaft nach Apulien abgefiibrt 
wurde,8) wo er im Jalire 1242 aucli starb. (12. Februar.)

„Der vaterliohe Scbmerz", sebrieb damals Kaiser Friedrich II., „uber 
den Tod meines erstgeborenen Solines Heinrich iiberwiegt das Urtbeil des 
strengen Riehters und treibt eine Tbranenflut aus dem Innersten hervor, 
welclie das Andenken erlittener Beleidigungen und der Ernst der Gerech- 
tigkeit bisber zuriickbielt11.4)

Kacb der Demiithigung seines Solines verfolgte der Kaiser ais das 
nachste Ziel seines Aufenthaltes in Deutscbland die Wiederliersteilung 
des Friedens in allen Keiebstbeilen und die Ordnung der Rechtsverhalt- 
nisse und sebrieb zu diesem Bebufe fiir den 15. August (1235) den Keiebstag 
nacb Mainz aus.5) Hier sollte aucb die Aussobnung Friedricbs des Streit- 
baren mit den Konigen von Ungarn und Bohmen, mit denen der Baben- 
berger wieder im offenen Streite lag, angebabnt werden. Nun war aber 
der Herzog unter den obwaltenden politiseben Verbaltnissen zu einem 
Ausgleicbe mit seinen Nachbarn niclit so leiebt zu bewegen.6) Sclion bei 
der Zusammenkunft in Neumarkt liei3 Herzog Friedrich eine bocbgradige 
Verstimmung merken, ais der Kaiser auf seine Bitte, ibm 2000 Mark 
Silber zur Bekriegung seiner Feinde, der Kor.ige von Ungarn und Bohmen,7) 
vorzustrecken, nicht eingelien wollte.

*) Godefr. Colon, ad ann. 1235 ap. Bohmer, Fontes II., p 367. — *) Chroń. Erphord. 
ad 1235 ap. Bohmer, Font. II. 395; ibidem Chroń. Godefr. Colon. p. 3(17. — 3) Ganz 
entschieden hat Schirrmacher (Kaiser Friedrich II. Bd. III. p. 5) Unrecht, wenn er an- 
nimmt, dass der iisterreichische Herzog seinen Schwager Heinrich liabe befreien wollen, ais 
derselbe in die Gefangenseliaft gefiihrt wurde. Queilenmassig lasst sich dies nicht fest- 
stellen; abgesehen davon, ware ein solcher Schritt hochst unklug gewesen, da ja  damals 
Heinricn seinen ganzen Anhang verloren hat und hiedurch somit gar kei»e Śtiitze ge- 
funden haben wiirde. — *) Petri de Vinea Kpistolae, IV., 1 — 5) Bohmer, Reg. Im]), p. 
131 Jlr. 801. — «) Chronicon Erphordiense, ap Bohmer, Font II. p. 395 ad ann. 1235. — 
!) Chroń. Erphordiense (ap. Bohmer, Font. II. p 395) ad ann. 1235 und Huillard-Breholles, 
IV. p. 854.
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Inwieferne seine Geldforderung uberhaupt berechtigt war, lasst sich 
nicbt feststellen. Entschieden unrichtig ware es jedocb, dieselbe mit der 
zu Portenau beliufs Losung der M itgiftfrage dem Herzog in Aussicht ge- 
stellten Summę von 8000 Mark in ^usammenhang zu bringen. Vielmehr 
ist anzunehmen, dass der Kaiser schon desbalb sieli ablebnend verbielt, 
weil er vor allem die Erhaltung des Friedens wiinsehte, andererseits nieht 
gewillt war, die Macbt des ohnehin nacb groflerer Unabhangigkeit stre- 
benden Herzogs durch etwaige neue Erwerbungen von Grenzgebieten zu 
einer fur die Krone selbst bedenklichen GrbBe anwachsen zu lassen. Wenn 
nun Herzog Friedrich in seinem Grolle iiber die Yerweigerung der er- 
wahnten Geldaushilfe in vielleicht etwas heftiger Weise jeden Fermitt- 
lungsversueh des Kaisers zuriiekwies, so trug ibm dieser, der ja  den ju- 
gendlicheu Ungestiim seines Charakters genau kannte, dies anfangs keines- 
wegs naeh.1) I)ies geht schon daraus hervor, dass er den Herzog in einer 
zu Weis ausgestellten Urkunde 2) — wie schon eingangs erwahnt wurde — 
noch seinen geliebten Fursten „dilećtus princeps noser“ nennt.

Nun wird aber spater in dem an den Konig von Bohmen gerichteten 
Anklagebriefe ausdriickłich bemerkt,3) der Herzog liabe naeh der Zuriick- 
weisung seiner Forderung dem Kaiser formlich den Gehorsam gekiindigt 
und auf diese Weise den yolligen Bruch herbeigefiihrt. Jedoeh ist der 
dem osterreichischen Herzog vom Kaiser gemachte Yorwurf schon aus dem 
Grunde nicht gerechtfertigt, da der Babenberger bisher keinen feindseligen 
Schritt gegen das Reichsoberhaupt unternommen hatte und somit der 
Conflict mit dem Kaiser erst allmahlich sich entwickelte. Es wird wohl 
aueh dieser Vorwurf ais eine der mafilosen Ubertreibungen und absicht- 
lichen Beschuldigungen aufzufassen sein, von denen ja erwiesenermaflen 
fast der ganze kaiserliche Brief formlich strotzt.

Kaum hatte der Kaiser naeh jenen fruchtlosen Verhandlungen zu 
Neumarkt den osterreichischen Boden verlassen und sich naeh Heutsch- 
land begeben, um seinen rebelliscben Solin zu stiirzen und die ihin liiebei 
behilfiichen Fursten zu belohnen, ais Herzog Friedrich trotz ernster kai- 
serlicher Abmahnung, dem Rufę der missvergniigten Magnaten Folgę 
leistend, mit Aufbietung aller Krafte den Krieg gegen Ungarn eroffnete. 
Es war dies gewiss ein hochst uniiberlegter, nur von tollkiihnem Ehrgeiz 
und falschen Rathgebern herbeigefiihrter Schritt, den der jugendliche 
Herzog jetzt unternahm, da er sich wohl sagen musste, dass er bei einer 
solchen Unternehmung nicht nur auf keine Unterstiitzung seitens des

’) Manifest des Kaisers bei Huill.-Brćh., IV. 854 : Non tamen propter lioe mot. 
nos fuimus, sed patienter iuvenilem eius dissimulavimus levitatem. — 2) Bohnier, Reg- 
Imp. II. p. 161 Nr, 795. — 3) Huill.-Breholl., IV. p. 854: Idem . . . dixit se nobis nun 
quam in antea serviturum.
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Kaisers rechnen durfe, sondern durch seinen offenen Ungehorsam sich ge- 
radezu die kaiserliche Ungnade zuziehen miisse. Ja  er gerietli durch 
diesen unniitzen Kampf, in welchem er obendrein nocli eine empfindliche 
Niederlage erlitt und seine Lander einer argen Pliinderung und Ycrwustung 
durch die siegreielien Ungarn preisgeben musste, nun selbst in eine desto 
bedenklichere Lagę, ais fast gleichzeitig audi die stets sehlagfertigen 
Bohmen von Norden her in Osterreich einfielen und das gauze Land bis 
an die Donau herab furchtbar yerheerten.1)

Die Folgę dieser unglueklichen Kiimpfe war nun zuniiehst die, dass 
der Herzog durch schwere Geldsummen von den Ungarn den Frieden er- 
kaufen musste.2) Aber auch seine eigenen Lander wurden durch die furcht- 
baren Yerheerungen tlieils infolge des .Krieges, theils infolge einer grossen 
Ueberschwemmung des Donaugebietes scliwer heimgesucht, und eine heftige 
Erbitterung bemachtigte sich der durch diese Ereignisse ausserordentlich 
geschadigten Unterthanen gegen ihren Landesherrn, der in seinem mass- 
losen Ehrgeiz und seiner unbesonnenen Streitlust a ll’ dieses UngKick ver- 
sehuldet hatte. Andererseits war durch die grosse, ihm von den Ungarn 
auferlegte Kriegsentschadigung der Staatsschatz fast ganz erschopft, und 
der Herzog sah sich daher genothigt, zu ausserordentlichen Maflregeln 
zu greifen, um sich die nothwendigen Geldmittel zu einer eventuellen 
Wiederaufnahme des Kampfes zu verschatfen.

Obwolil seine Unterthanen durch die bisherigen Kriege vol 1 ig er
schopft waren, wurden Adel, Clerus und Yolk bart bestenert und die in 
den Klostern aufgestapelten Schatze mit Gewalt weggefiihrt. So schuf 
er sich in seinen eigenen Unterthanen erbitterte Gegner, welche mit hef- 
tigen Beschwerden iiber ihren Landesherrn an den damals in Mainz wci- 
lenden Kaiser herantraten !) und Abhilfe gegen dessen Gewaltthatigkeiten 
verlangten. Aber auch die zahlreiehen Ministerialen und Dienstleute, 
welche auf den Besitzungen auswartiger Kirehenfursten in seinem Lande 
ansaUig waren, verfuhr er in willkiirlicher und gewaltthatiger Weise, 
indem er dieselben zur Entrichtnng aller Abgaben nothigte, welche sie 
ihren eigenen Grundherren schuldig w aren.4) Durch ein derartiges Vor- 
gehen machte er sich aber die betreffenden geistlichen Fursten, wie die 
Bischofe von Banan, Freising, Regensburg und Bamberg zu grimmigen

l) Contin. Sancrucensis, apud Pertz, M. G. SS. IX. ad 1235 p. 638. Vergl. Chroń- 
Erphordiense, ap. Bohmer, Pont. II. p. 395 ad 1235. — 2) Gont. Śancruc. 11. ad 1235, 
ap. Pertz, Mon. Germ. SS. IX. p. 638; Ann. S. Rmlb. Salisb. (M. G. SS. IX. p. 786; ad 
1234 (statt 1235); Ann. Mellicenses, (M. G. SS. IX. p. 508) ad ann. 1236 (statt 1235) — 
*) Kaiserliches Manifest bei Huill.-Breboll. IV. p. 854: Delatae sunt^etiam  ąuerelae 
multiplices coram nobis pro parte hominum terrae suae, quod justitiam e t judicium de 
terra sua proscripserit. — 4) Huill.-Brćholles, IV. p. 854.
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Eeinden, welche nun ebenfalls klagbar gegen ihn auftraten und den Schutz 
des'Kaisers anriefen.

Ferner liefi er, wabrscheinlich wegen einer leichteren und billigeren 
Verproviantierung.seiner Truppen, die Grenze gegen Salzburg und Baiern 
sperren und machte somit al!e Ausfuhr von Getreide und Wein nach 
jenen Landem unmoglich. Selbst gegen seine eigene gewiss nach grosserem 
Einfluas atrebende M utter Theodora soli er nach dem kaiserlichen Klage- 
schreiben *) gewaltthiitig vorgegangen sein, indem er, obzwar nur infolge 
Jer tinanziellen Noth, sie ihres Privateigentlmms beraubte und ihre per- 
sonliche Freiheit bedrohte, So dass sie zunachst nach Bohmen fliehen und 
hierauf am Hofe des Kaisers Schutz suchen musste. Es muss wohl zu- 
gegeben werden, dass eine Zeit lang infolge eines zu energischen Auf- 
tretens der Herzogin gegen die uniiberlegten Entschliisse und tollkiihnen 
Unternehmungen Friedrichs eine gewisse Spannung zwischen M utter und 
Sohn geherrscht haben mochte. Dennoch zeigt in den letzten Lebensjahren 
des Herzoga das Yerhaltnis zu seiner Mutter, welche auf dem Kalilen- 
berger Schloss ihren W itwensitz genommen bat, von so vieler Riicksicht und 
Herzlichkeit, dass ihr die schmerzliche Kunde von dem jahen Tode ihres 
zartlich geliebten Sohnes schon am achten Tage nach der Scklacht an der 
Leitha das Herz brach.

Das Kiihnste jedocb, was in dem offenen Sendschreiben des Kaisers 
gegen Herzog Friedrich vorgebracht werden konnte, war unstreitig die 
Beschuldigung, derselbe liabe dem Kaiser sogar nach dem Leben getrachtet 
und sei zu diesem Zwecke mit dem Assassinenfursten — dem Alten vom 
Berge — in Verbindung getreten.2)

An diesen und ahnlichen Beschuldigungen, Anklagen und Yorwiirfen, 
welche bereits in alterer und neuerer Zeit entkraftet wurden, leistet der 
kaiserliche Geheimschreiber Peter de Vinea, ais Verfasser des Sendscbrei- 
bens geradezu Staunenswerthes. Mit diesem an Ubertreibungen und Ent-

*) Huillard-Breholles, IV. p. 85G 857: Nobilem dominam matrem suis bonis om
nibus spoliatam de terra sua turpiter effugayit. Vergl. Ann. Mellic. (M. G. SS. IX. p. 
638) ad ann. 1235. — 2) Huillard-Breholles, IV. p. 806: Misit nuncios suos ad seniorem 
Montanae, qui dicitur Assissinus, promittens ei pecuniam infinitam, ut nostram lederet 
majestatem. Es muss Wunder nelimen, dass manche Gesehichtssehreiber von Ruf wie 
Schirrmacher III. p. 5 und Winkelmann II. p. 47 alie diese im kaiserlichen Manifeste 
enthaltenen mafilosen Bescbubligungen ohne jedes Bedenken ais bare Mlinze acceptiert 
haben. Dieses zur allgemeinen Verbtfentlicliung bestiuimte Sendschreiben, das ais 
fórmlicbe Klage- und Rechtfertigungsschrift aufzufassen ist, wurde nach A. Fickers 
Vermntbung (p. 47) unmittelbar nach der Achtung Friedrichs im Juni 1236 yerfasst und 
sollte also zur nilberen Begriindung der kaiserlichen Sentenz dienen. Docli konnte die 
Abfassung dieses Sendsclireibens aucb unmittelbar vor der Achtung des Herzogs erfolgt 
sein, also noch im Monate Mai-(1236), welche Ansicht aucb von Huillard-Breholles (IV. 
p. 852) vertreten wird. Dagagen sehen Meiiler und Bdhmer dieses Schreiben, obwohl 
niebt mit Recht, ais Fillschung an und nahmen es desbalb aucb in ihre Regesten 
nicht auf.
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stellungen iiberaus reichen Aetenstucke, welches den letzten Babenberger 
geradezu ais ein Ungeheuer zu brandmarken sucht, soli eben die bald 
darauf erfolgte Achtung desselben erschopfend gerechtfertigt werden.

Dagegen steht es urkundlich fest, dass Herzog Friedrich dem ge- 
achteten Reicbsmarscball Anselm von Justingen, dem treuesten Rathgeber 
des gestiirzten romischen Konigs, am osterreichischen Hofe Schutz und 
Zuliucht gewahrte,1) was den Zorn des Kaisers in bedenklichem Mafie 
erregen musste.

Nun wurde, wie im kaiserlichen Manifeste ausdriicklich bemerkt 
wird, zu dem fur den 15. August 1235 beliufs Ordnung der Rechtsver- 
haltnisse in Deutschland nach Mainz einberufenen Reichstage2) audi 
Herzog Friedrich von Osterreich in gleicher Weise wie die iibrigen Fiirsten 
eingeladen. Hier sollten die inzwischen gegen den Herzog eingelaufenen 
Klagen ausgetragen und, wenn moglich, auch eine Aussohnung mit dem 
Babenberger angebahnt werden. Has Zerwiirfnis mit ihm konnte dem 
Kaiser gewiss nicht erwunscht sein, besonders wenn man bald bedenkt, 
dass ihm sehr viel daran lag, die deutschen Fiirsten zu einer Heerfahrt 
gegen die widerspenstigen lombardischen Stadte zu bewegen.

Der Herzog nahm jedoch eine trotzige Haltung an und erschien 
weder hier noch auch auf den nachsten zwei Reichstagen3) zu Augsburg 
(October 1235) und Hagenau (Janner 1236). Wenn ihn das Fernbleiben 
voin erstgenannten Reichstage insoferne entschuldigen konnte, ais er 
gerade damals mit dem Konige von Ungarn in offenem Kampfe lag, so 
musste unbedingt die seinerseits fortgesetzte Yerweigerung des schuldigen 
Gehorsams trotz wiederholter Einladung, zu den zwei letztgenannten 
Hoftagen zu kommen, den Kaiser derart gegen ihn aufgebracht liaben, 
dass ein vollstandiger Bruch unvermeidlich war.

Herzog Friedrich, eine durchaus streit- und herrschsuchtige Natur, 
pochte eben zu sehr auf seine Macht und meinte, dass die Zeit schon jetzt 
gekommen ware, wo die einzelnen Landesfiirsten iiber die kaiserliche Ge- 
walt triumphieren konnten. E r iiberschatzte jedoch seine Krafte und 
sollte daher in der Folgę seine Selbsttauschung bitter bereuen.

Immerhin haben wir in dem ubermuthigen Auftreten Friedrichs des 
Streitbaren gegen den Kaiser, wie auch etwas spater in Bohmens unzu- 
verlassiger und perfider Politik der freien Hand die ersten drohenden 
Symptome der vollig veranderten Gestaltung der deutschen Reichsverfassung

>) Ann. Zwifalt. ad ann. 1235 ap. Pertz. M. G. SS. IX. 59 und M«U.ler Reg. 
Priedr. II. Nr. 40, 55, 72, 93, 90, 110, 115, 131, 134 und 130. — !) Bohmer, Reg. Imp. 
p. 102 Nr. 801. — s) Huill.-Breholl. IV , p. 855—850: Jleinde quia apud Augustam ad 
curiam venire noluit. Vergl. Cont. Saucruc. (Pertz M. G. SS. IX. p. G3£) ad ann. 1230 
und Ann. S. Rudb. Salisb. ad 1235 (M. G. SS. IX. Bd. p. 786).
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źu erblieken, wenn aucli ilen Restrebungen der Eiirsten nacli Erweiterung 
ihrcr landesfiirstliehen Reclite nocli durcbaus liicht eine bewusste Opposi- 
tion gegen die Kaiseridee, iiberhaupt kein tieferes Motiv zugrunde liegt, 
ills"der reine Eigennutz, d. i. die Suclit, sieli mbglichst zu bereichern, 
zu vergrossern und zu befestigen.

Nim stellte sieli der Kaiser trotz aller Unbotmafligkeit des dsterrei- 
ebischen Herzogs nocli keineswegs auf den Standpunkt des strengen, un- 
versbhnliclien Richtera; denn nocli im Jalire 12ot3, nm welehe Zeit der 
Kaiser Friedrich zu Augsburg Truppen fiir den italienischen Feldzug 
sammelte, wiirde derselbe dem streitbaren Babenberger alles genie ver- 
zielien haben, wenn er sieli zu einer entsprechenden Genugthuung liatte 
verstehen wollen. Allein alle Vermittlungsversuche scheiterten an dem 
unbeugsamen, Starrsinn des nacli moglichster Unabliangigkeit strebenden 
Herzogs, und so blieb denn Friedrich II. wolil niclits anderes librig, ais 
gegen ilin mit Gewait einzuschreiten, obwohl der Zeitpunkt liiezu mit 
Rlicksicht auf den bevorstehenden Kampf in der Lombardei niclit gerade 
gliicklich gewahlt erschien. Denn unmoglich konnte der Kaiser gegen 
die Lombarden ziehen, wenn er in seinem Riicken einen so gefahrlichen 
Gegner, wie es Friedrich der Streitbare war, ungedemiitbigt zuriickliefi. 
Und so entlud sieli denn nocli in Augsburg das Gewitter. welches bereits 
seit geraumer Zeit sieli am politischen Horizonte zusammengezogen liatte, 
iiber dem Haupte des unbotmabigen Babenbergers, indem der Kaiser im 
.inni 1236 sieli endlieh entschloss, iiber ilin die Reichsacht zu verhangen 
und ilin seiner Lauder fur verlustig zu erkliiren. ł) Diese Sentenz erscheint 
im Schlusspassus der durchaus tendeiizios gehaltenen kaiserlichen An- 
klagcschrift2) folgendermalJen begriindet: „Da min die Boswilligkeit dieses 
Mannes so grób ist, dass sie eine Verzeihung niclit mehr yerdient, haben 
wir auf die wiederholten Beschwerden der Fiirsten, auf die Hilferufe aller 
Einwohner seines Landes, welehe vor Gott und uns Klage fiihren, und 
in Erwiigung der Beleidigungen und Kriinkungen, welehe unsere Person 
und das Reich durch ilin erfahren, es fiir nothwendig eraelitet, zu seiner 
eigenen Besserung und zurW ahrung des Reehtes gegen ihn einzuschreiten, 
damit er sieli nieht weise diinke, sondern ans Erfalirung lenie, wie mail 
(dott fiireliten und unserer Person, sowie dem Reiehe gegeniiber auf jede 
Weise Elirfurcht bezeugen miisse.“

l) Cont. Sancruc. II. ad ann. 123t> ap. Pertz SS. IX. p. G38; ferner Hermani Altahensis 
Annal. ad ann. 1236 ap. Biihmei', Fontes II. p. 503 : Edieta Frid. imperatoris . . . eon- 
tempsit., donec ab ipso Frid. per sententias principum in cuvia Augustae celebrata proscri- 
bitnr et principatuum suonim honore privatur. — '-) Bei Huillard-Breholles, IV. |>. 857 ; 
Vergl. A. Ficker p 50-51. In iihnlichem Sinne iiuóert sieli auch Cont. Sancruc. ad 1236 
p. 638. In diesem Manifeste werilen dem Herzog Untliaten und Frevel aller Art ab- 
sichtlich zur Last, gelegt, nm die Gremiither Aller gegen ilin einzunelimen und seine 
Stellung zugleich zu erschUttern.

3
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Mit der so vollzogenen Achtung Friedricha war aber auch der ver- 
liangnisvolle Kampf zwischen dem Kaiser und seinem ubermiithigen 
Yasallen in aller Form eroffnet. Da jedooh der Kaiser durcli die Ver- 
hiiltnisse in Italien yerhindert war, personlich an einem Feldzuge gegen 
den osterreichischen Herzog theilzunehmen, so ubertrug er die Vollstreekung 
der Reichsaclit den ausgesprochenen Feinden des Babenbergers, und zwar 
dem Kbnig Wenzel von Bohmen, dem Herzog Otto von Baiern, dem 
Markgraien Otto von Brandenburg, sowie den Bischofen von Passau, 
Regensburg und Bamberg, also gerade jenen Kirchenfursten, welcbe in 
den osterreichischen Landem begiitert w aren .1) Ja, der Kaiser gieng noch 
einen Sclm tt weiter und scliloss am 27. Juni 123(5 zu Augsburg mit den 
genannlen Reichsfiirsten ein fbrmliches Trutz- und Schutzbiindniss, indem 
er zugleieh denselben das feste Yersprechen gab, mit dem geachteten 
Herzog olme ihre Zustimmnng wedór einen Waffcnstillstand nocli einen 
Frieden zu sehliefien, sondern vielmelir ihnen gegen i Im und dessen An- 
Langer kraftig beizustehen und den etwaigen Verlust zu ersetzen. 2) Der 
Herzog befand sich also jetzt in einer selir gefahrlichen Lagę, wusste 
sieli aber sehliefilich durch seine ungewohnliche Thatkraft und seinen 
personlichen Mutli ans derselben herauszuhelfen. F rse tz te  namlich sogleieli 
in seinen Landem alle Hebel in Bewegung. urn seinen zahlreiehen Gcgnern 
energisehen W iderstand zu leisten, und tra t dalier zunachst behufs Fullung 
seiner durch die vorhergehe-nden Kriege bereits geleerten Kassen mit liolien 
Geldforderungen an Adel, Clerus und Volk lieran. *) Allein gerade diese 
Mahregel entzog ihm die Sympathie seiner Unterthanen, die nun von 
ihrem argestammten H enn abfielen.

Kaum war der Kaiser mit seinem Heere am 24. Ju li 1236 zur Be- 
kampfung des lombardischen Stadtebundes nacli Italien abmarschiert, 4) 
ais auch schon der Krieg gegen den Babenberger in vollem Gange war. 
Nocli in Augsburg, wo die meisten dem Hei’zoge feindlich gesinnten 
Reichsfiirsten anwesend waren, wurde der Operationsplan entworfen, nacli 
welchem von vier Seiten ber die Besetzung der osterreichischen Lauder 
erfolgen sol 1 te, um die Macht des verhassten Babenbergers mit einem 
Małe zu yerniehten. Und in der Tliat riickten im Spiitsommer 1236 vier

’) Huillard-Bieliolles IV. p. 883; ferner BBhmer Fontes II. 3(59 dodeli'. Colon, ad 
ann. 123G ; ibidem p. 504, Herm. Altah. ad 1236; Hertz, M. G. 88. IX. p. 508 Ann. 
Mellic. ad 1237 (recte 1226), ibid. p. 639 Gont. Sanornc. II. ad ann. 1236. — 2) Huillard- 
Breholles, IV. p. 883. Vergl. Wiener Jahrbucher 40, 137. — Der Markgraf Otto von Bran
denburg nabm jedocli an der Vol!strecknng der Acht, keinen Antlieil; er lieli sieli wolil 
nur deshalb unter die Strafvollstrecker aulnebmen, um dem lastigen Zuge nacli Italien 
ausweichen zu kbnnen. — s) Contin. Sancruc. II. ad 1236, p. 638: Insuper in toto jirin- 
eipatu suo recepit de nno quoque manso 60 denarios Kin Denar oder Hfennig reprttsen- 
tierte damals einen Mlinzwert von circa 15 Hellern. — 4) Bobiner, Kegesta Inflperii p. 
169 Nr. 860.
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Heere fast gleichzeitig in Osterreioh and Steiermark ein, indem der Konig 
Wenzel von Bohnien in Niederosterreich eindrang, der Herzog Otto vou 
Baiern und der Bischof Riidiger von Passau mit ihren Truppen Ober- 
bsterreich besetzten, wiilirend der kriegeriselie Biscliof Ekbert von Bamberg, 
dem .sieli aueli sein Brnder, der Patriareli Berthold von Arjuileja, anscliloss, 
in Steiermark einfiel. ') Sie batten wohl alle ein ninso leieliteres Spiel, 
ais, wie sclion friiher bemerkt wurde, infolge der vom Herzog Friedrich deere- 
tierten holien Kriegsauflageu die meisten seiner Yasallen sieli gegen ibn 
erboben und aueh beinabe alle Stadte, selbst Wien nieht ausgenommen, 
von i hm abtielen, so dass der Krieg im Linde selbst sclion eine geramne 
Zeit getobt liatte, bevor noch die aufieren Feinde erschienen waren. I 11- 
dessen verzagte der streitbare und uberaus muthige Babenberger n iclit; 
iii aller Eile raffte er ein ziemlieb starkes Heer zusammen, mit welebem 
er, wenn aueb das flachę Land preisgebend, gnte Waffenplatze wie die 
Burg Starbemberg. die Stadt Modling, vor allem aber die stark befest.igte 
Neustadt besetzte, 8) dereń tapfere Burger dureb ibre unersohiitterliche 
Treue gegen ibren Landesfiirsten sieb stets ausgezeicbnet baben. Nur 
wenige Adelige, darunter der Landmarsehall Bertbold von Trenu, der 
steierisohe Truehsess Bertbold von Emerberg, Graf Albrecht von Bogen. 
Gundaker von Starbemberg, Albert von Nussberg, Dietrich und Ortolf 
von Wolkorsdorf, Ulrich von Kienberg, Cliolo von Erauenbofen und einige 
andere, und von den Stadten ausser W iener-Neustadt nur Linz blieben 
i lirem Landesberrn tren*) und nabinen mit ihm den Kam pf gegen die 
Lieicbstruppen anf. Nachdem min aueli die berzoglielie Kesidenzstadt Wien 
dem bdbmiscben und baieriseben Heere die Thore gebffnet batte, zog sieli 
Herzog Friedrich nacb Modling und von da nacb W iener-Neustadt zuriick. 
von wo aus er mit einem wahren Lowenmuthe sieb gegen seine macbtigen 
Feinde vertheidigte, so dass es keinem von ibnen gelang, ibn aus dieser 
gewnltigen Festung z u verdrangen. Mit Reebt sagt jedocb der dster- 
reiebisebe PI u tarę h Honnayr 5J von Wiener-Neustadt, dass es „niclit so

’) Contin, Sancruc. II. ad 1236 (M.. G. SS. IX. p. 639); Annal. Scheftlar. ad ami. 
1236 (M. G. SS XVII. p. 341); Huillard-Breliolles IV. p. 889, Brief des Kaisers Friedrich 
an Gebliard von Arnstein, in welchem er nusdrtlcklich sagt: Noveri3 et scire facias uni- 
versos, i[iiod licet ipiatuoi' exercitus ordinayerinius in Austriam transmittentes. •— a) Con
ti n. Sancruc. II. ad 123G p. 638: Postea . . . Wienenses etaliae civitates, praeter Novam 
Civitatem, et ministeriales in utrocjue principatu cepernnt se opponere ei. — ł) Cliron. 
Godefr. Colon, ad 1236 ap. Bolimer Fontes II. p. 369. — Cont. Praedio. Vindoli (ap. Pertz, 
M. G. IX. p 727) ad ann. 1237. Das vom llerzoge besetzte feste Schloss Starhemberg 
im oberen Piestingthale ist wohl zu unterscheiden von der gleichnamigen Burg in Ober- 
Bsterreicli, die nicht ihm gehdrte. Vergl, Aleiller, Beg. ad Friedrich II. Nr. 55. — 
■*) Meiller, Begesten p. 157 Nr. 40. Alle diese Ministerialen werden in einer zu Wiener- 
Neustadt ara 11. November 1236 vom Herzoge dem Abte W alther von Melk ausgestellteu 
Urkunde ais Zeugen genaunt. Auch der ais Anhiłnger des romisekeu Kbnigs Heinrich 
geiichtete Anselm von Just.ingen befand sieb damals am berzoglichen Hofe zu Wiener- 
Neustadt. — 5) Hormayr, Taschenbuch fur yatorliindische Geschichte I. p. 258.
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sehr durch seine Walie und Mauern, ais vielmehr durch die jederzeit 
dem Herrsoherhause gegeniiber bewahrte Anhanglichkeit und Troue seiner 
Bewohner allen feindlichen Einfallen trotzte."

Aber auch im allgemeinen richtete das ganze Coalitionsłieei' gegon 
unseren Friedrich nickt viel aus, wenn aucli sein Land furchtbar ver- 
wiistet und ausgeplundert wurde. W ar es doch nur das Land eines der 
Reichsacht verf‘allenen Fiirsten, dessen Untertfhanen das- damalige „Recht“ 
auch ais vogelfrei gelten 1 ieC. Der Herzog von Baiern und der Bischof 
von Passau vermochten Linz nicht einznnehmen, ') und da auch Konig 
Wenzel von Bohmen nach den bisherigen hartnackigen Kampfen sieli zu 
schwacli fiihlte, um grbllere Erfolge ais Yerheerung und Brandschatzung 
des feindlichen Gebietes zu erzielen, so iibergab er im Einvernehmen mit 
dem Baiernherzog Otto II. das von ihnen eroberte Wien und die Ver- 
waltung des Landes an den inzwischen vom Kaiser gewonnenen und min 
herbeigeeilten Burggrafen Konrad von Niirnberg, 2) worauf die beiden 
Fiirsten gegen Ende August 1236 Osterreich verlieBen und in ilire Lauder 
zuriickkehrten. 3) Nuu sammelte der iibrigens uiifiiliige Burggraf vou 
Niirnberg die noch verfiigbaren Streitkriifte und unternahm im Bundę 
mit den Bischofen von Passau uml Freising einen Angriff auf die letzten 
Bollwerke des Herzogs. Allein in der Gegend von Wiener-Neustadt wurden 
die Yerbiindeten, welclie sieli inzwischen auch mit dem aus Steiermark 
heranziehenden Patriarchen von Aq ni leja vereinigt liatten, voin Herzoge 
Friedrich und dem Grafen Albert von Bogen ganz unvermuthet iiber- 
fallen und trotz ihrer bedeutenden Ubermaclft so vollstiindig besiegt, dass 
sich ihre Streitkriifte in wilder F lucht aufiosten. Bei dieser Gelegenheit 
wurden auch die Bischofe von Passau und Freising zu Gefangenen gemacht. *)

So bat der Kaiser, indem er im Jahre 1236 zwei grosse Kriege zu 
gleicher Zeit fiihrte, infolge der Zersplitterung seiner Kriifte weder in 
Oberitalien noch in Osterreich einen entscheidenden Erfolg erzielt. Z war 
waren die Herzogthiimer Osterreich und Steiermark in des Kaisers Gewalt, 
allein Herzog Friedrich liielt sich noch immer unbezwungen in Wiener-

’) Ann. S. Rudb. Salisb. ad ann. 1236 (Pertz, M. G. SS. IX. p. 786): Dux Bawar i ae et 
episcopus Pataviensis obsederunt civitatem Linze, et infecto negotio recesserunt. — 
2) Contim Sancruc. II. ad ann. 1236 ap. Pertz, M. G. SS. IX. p. 639: Hi terram et ci- 
vitatem Wiennensem burgrayio de Nurenberch commendaverunt. — 3) Krben, Reg. I. 
p. 419. — 4) Ann. S. Rudb. Salisb. ad 1236 p. 736; Ann. Mellic. ad 1237 (recte 1236) 
p. 508 und Cont. Sancruc. II. ad 1236 p. 639: Insecutus est. eos dux cum comite de 
Bogen et fugavit eos cepitque duos episcopos, Pataviensem et Frisiensem. Vergl. auch 
Ann. Scheftlar ad 1236 (M. G. SS. XVII. p. 341) Spiitere Quellen, wie Cont. Praedic. 
Vindob. ad 1238 (M. G. SS. IX., p. 727) und Herm. Altah. Ann ap. Bohmer, Fontes II. 
p. 504 setzen gewiss mit Unreclit die Schlacht im Wiener-Neustlldter Steinfelde und 
auch die Gefangennelimung der beiden Bischofe gar in das Jahr 1238, und diespn un- 
richtigen Angaben folgte auch Schwarz in seiner Programmabhandiung II. Saaz, 
1877 p. 9.
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Neustadt. L>em Kaiser war aber damit wenig gedient, denn es scheint, 
dass er naeb'erfolgter Aehtung des Babenbergers vom Bestreben geleitet 
war, nur zu dem Zwecke die yollstaudige Unterwerfung und Vertreibung 
desselben durch die Reichstruppen bewerkstelligen zu lassen, um die beiden 
schonen Herzogtbiimer fiir das Reich, bezieliungsweise fur sein Haus einzu- 
ziehen. Desbalb verfolgte er aucli wahrend seines kurzeń Aufentbaltes in 
Italien mit der griifiten Aufmerksamkeit die Vorgange in Osterreich. Ais er 
nun die Naehricht von der schmahlichen Niederlage des Reiebsheeres bei 
Wiener-Neustadt erhalten liatte, entscbloss er sich bebufs vollstandiger 
Demuthigung des Herzogs Oberitalien, wo er sich einiger Erfolge ruhrnen 
konnte,1) zu verlassen und mit einem Theile seines Heeres in Eilmarschen 
iiber Acjuileja und Karnten zunachst naeli Steiermark zu ziehen.2) Im 
Monate December 1236 befan! sieli, Friedrich II. bereits in Graz, wo er 
das Weihnaohtsfest feierte.8) Einen ganzen Monat hielt sieli derselbe in 
Steiermark auf, um den Adel und Clerus des Landes fiir sich zu gewinnen 
und die nocli im Besitze des Herzogs befindliohen Burgen und Schlbsser 
einzunehmen. Bei dieser Gelegenlieit gerieth aueli die Gemablin des Herzogs, 
Agnes, welche bisher das Schloss Riegersburg tapfer vertheidigt liatte, 
in die Gefangenschaft des Kaisers.4) Nachdem dieser die bisher nocli unbe- 
siegten Getreuen des Babenbergers unterworfen und einige Kloster mit 
Schutzbriefen und Brivilegien ausgestattet liatte, brach Kaiser Friedrich 
endlich naeli Wien auf, wo er in Begleitung vieler weltlicher und geist- 
licher Fiirsten in den ersten Tagen des Monates Janner 1237 eintraf.fj 
In- AVien wurde der Kaiser bei seinem Einzuge von den Burgern und 
Ministerialen iiberaus festlich empfangen, und hier sammelten sieli auch 
um ihn im Yerlaufe der Monate Janner und Februar (1237) naeli und 
naeli die iieiworragendsten deutschen Fiirsten, wie die Herzoge Otto von 
Baiern und Bernhard von Karnten, der Landgraf Heinrich von Thiiringen, 
der Burggraf Konrad von Niirnberg, ferner die Erzbischbfe von Mainz, 
Trier und Salzburg, der Patriarch Berthold von Atjuileja und die Bischbfe 
Ekbert von Bamberg und Siegfried von Regensburg u. a.(i) Dagegen er-

•) Huillard-Breholles, IV. p. 003 ud 923. — 2) (Jontin. Garstensis ad 1237 (recte 
1236) ap. Pertz, M. G. SS. IX. p. 596; ibid. Ann. Salisb. ad 1236 p. 786; Chroń. Godefridi 
Ooloniensis ad 1236, ap. Bohater Fontes II. p. 370 und Contin. Sancruc ap. Pertz, !\I. 
G. SS. IX. p. 639. — 8) Bohmer, Reg. Imper. ad 1236, 25. Dec. p. 170 Nr. 864. — Ann. 
S. Rudberti Salisb. ad 1237, p. 786: Imperator nativitatem Domini apud Greze in Marchia 
celebravit. — 4) Contin. Sancruc. I I  (M. G. SS. IX) ad 1236 p. 639: Imperator . . . in- 
travit Styriam et subiugavit castra valde munita . . .  et uxorem ducis abstulit. — 
») Herman. Altah ad ann. 1237 ap. Bbltmer Font. II. p. 504. AuBer melireren im Jitnner 
1237 vom Kaiser ausgestellten, jedoch nicht naher datierten Urkunden spricht dallir be- 
sonders eine am 24, Janner ausgefertigte, in welcher er die sehon frUher vom Herzog 
Leopold VI. dem Kloster Aldersbacli ertheilte Mauthfreiheit fiir Wein uud Debensmittel 
bestatigt; vide Bbnmer Iteg. Frid. Nr. 865 p. 170. — ») Alle diese fiirstliehen Personen 
erscheinen ais Zeugen in der vont Kaiser dem Kloster Heiligenkreuz ausgestellten Frei- 
heitsurkunde bei Bohmer Reg. Imp. ad Janner 1237 p. 170 Nr. 870.
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scbien Konig Wenzel von Bohmen erst um (lie Mitte des Monates F ebruar1) 
am kaiserlichen Hoflager zu Wien, und etwas spiiter kamen aueh die im 
November 1236 vom Herzog Friedrich gefangen genommenen Bischbfe von 
Passau und Freising, welche wahrseheinlich unter der Bedingung, .sieli 
jeder Feindseligkeit gegen den Herzog zu ent.halten, inzwisehen wieder iii 
Freiheit gesetzt worden waren. Aber aueh zahlreiche Adelige und Prii- 
laten ans Osterreich und Steiermark waren damals am Hole anwesend, 
so dass der Kaiser daraus schliefien konnte, dass die herzoglichen Unter- 
tlianen mit der W illkurherrscliaft ihres Herrn unzufrieden waren und 
daher den Wunseh hegten, unter des Reiehes und des Kaisers unmittel- 
baren Schutz zu kommen. Bischof Heinrich von Seekau hlieb jedooh sei- 
nem Landesherrn treu und hielt sieli ans diesem Grunde vom kaiserlieben 
Hofe ferne.2)

Etwas langer ais drei Monate hielt sich der Kaiser in Wien auf,sj 
und hier war es aueh, wo er gegen Ende Februar (1237) seinen bereits 
auf dem Mąinzer Reiehstage (am 22. August 1235) au Stelle des abge- 
setzten Heinrich zum romischen Kbnige designierten jiingeren Solin Konrad, 
der damals erst neun Jahre zabite, feierlieh ais seinen Naehfolger erklarte 
und ihn von den versammelten Fursten zum deutschen Konig ausrufen 
liefl.4) Dessen Anerkennung seitens der iibrigen Reichsfiirsten wie aućh 
feierliehe Kronung sollte auf dem naelisten bald darauf naeli Speier zu 
bciufenden Reiehstage erfolgen. Ais W ahlfiirsten ersehienen naeli dem 
Wahldecrete5) die Erzbischofe von Mainz, Trier und Salzburg, der Konig 
von Bohmen, die Herzoge von Baiern und Karnten, der Landgraf von 
Thiiringen und die Bisehofe von Bamberg, Regensburg, Passau und Freising.

Der Aufenthalt des Kaisers in Wien war aber aueh vielen Unter- 
thanen des Herzogs zu statten gekommen; besonders wurden die Kldster 
mit Privilegien und Gnadenerweisungen geradezu iiberhauft. Daraus geht 
wohl deutlich genug das Bestreben des Kaisers hervor, zu dem von ihm 
bereits friiher gewonnenen Landesadel nunmehr aueh die Kloster sieli ver- 
pHiehtet zu machen, um auf dieseW eise dem noeh iminer unbezwungeuen 
Babenberger jeden Riiekhalt zu entziehen. So wurden die Abte und Kldster 
von Seitenstetten, Gdttweih, Lambach, St. Florian, Heiligenkreuz und die 
Abtissin von Erla mit ihren jetzigen und kiinftigen Besitzungen in des

‘) Kiinig Wenzel stellte auf seiner Reise naeli Wien eine Urkunde zu Znaim am 
III. Rebruar 1§37 aus; folglich musste er bei der geringen Eutternung des genanuten 
Ortes bald darauf in Wien eingetroffen sein. -  2) Dies geht aus der dem Capitel und 
dem Eropste von Seekau ausgestellten kaiserlieben Urkunde (bei Huillard-Brelmlles, V. 
1—2) hervor. — 3) Contin. Sanoruc. II. ad 1237 p. (1311: Ibique (Wien) per tres menses 
latitantes, comedentes et bibentes. — 4) Chroń. GodefridiColon. ap. Bohmer, Fontes II. ad 1237 
p.370: Filium etiam suum Cunradum adliuc puerum, prius in Austria regem 4f  heutonłae 
designatum, denuo ab ipsis obtinet approbari. — 5) Bei Huillard-Breholles, V., p. 21) und 
Bohmer, Reg. Imp. p. 171 Nr. 879.
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Kaisers und des Reiehes besonderen Schutz genomnien und ibnen ihre 
Rech.te und Gewohnheiten bestatigt.1) Ebenso erhielten viele andere Klaster 
die Bestatigung ilirer vom Herzog Leopold VI. verliehenen Privilegien. 
Audi die Briider und Angelidrigen des deutschen Ordens in Osterreich, 
Steiermark und Krain nahm der Kaiser im Monate Februar 1237 in seinen 
und des Reiehes besonderen Schutz.i) 2) Um sieli endlich auch die Wiener 
fur die Uauer verbindlich zu maclien und dieselben ilirem bisherigen Landes- 
lierrn, dessen Maeht er jetzt, da er ilm an der verwundbarsten Stelle traf, 
fur immer vernichtet zu haben glaubte, ganzlich zu entfremden, erliob er 
im April 1237 die Stadt Wien zur freien Reichsstadt und ertheilte ibren 
Burgera in einer eigens ausgestellten Urkunde, dem sogenannten Majestiits- 
briefe, eine Reibe von ausgedehnten Privilegien und Freibeiten.3) In diesem 
Bocumente, welches in Bezug auf die gegen den Herzog erhobenen An- 
klagen4) so ziemlich an das kaiserliche Manifest vom Jalire 1236 erinnert, 
wird zunaehst vom Kaiser mit besonderer Befriedigung anerkannt, „dass 
die Wiener Burger sieli dem Kaiser und dem Reiclie bereitwillig unter- 
worfen und auf diese Weise sieli der Unterdriiekung und W illkiir entzogen 
haben, mit welelier der fruliere Herzog, abweiehend vom Gerechtigkeits- 
sinne seiner Vorfaliren und uneingedenk der Treue und Ergebenlieit der 
Burger, gegen diese auf jegliche Weise wiithete, indem er, in der Meinung, 
es sei ibm alles gestattet, die Armen bedriickte, die Reiclien beunrnbigte, 
Witwen und Waisen nielit schonte, nacb dem Yermogen eines jeden diir- 
stete und die mannigfaltigsten Todesarten gegen edle und aclitbare Manner 
ausdaehte.“ In BeriLcksiclitigung dieser Umstande nimmt der Kaiser — 
wie es in dem Majestatsbriefe weiter heiflt — die Stadt und dereń Burger 
auf ewige Zeiten und unwiderruflieh unter seine und des Reiehes Herr- 
sehaft und verleilit ihnen selir ansehnliche Rechte und Freibeiten,5) von 
welolion kier nur die allerwichtigsten erwahnt werden sollen.

Zunaehst soli in Wien alljahrlich ein Stadtrieliter durch den Kaiser und 
dessen Naebfolger nothigenfails mit Zuziehung der Biirgerscliaft eingesetzt 
werden; doeh sei derselbe niemals befugt, eine andere Abgabe von den Biirgern 
zu fordem, ais eine solclie, welehe sie ihm aus freien Stiieken geben wollten. 
Ferner sollen den Wiener Biirgern keine Dienstleistungen auferlegt werden, 
von denen sie nielit noeli an demselben Tage vor Sonnenuntergang heim-

i) Bolimer, Reg. Iinp. p 170-171, Nr. 8GG, 807, 868, 809, 871 uml 877. — Vergl.
Huillard-Breholles, V. p. 2—82. — 2) Bolimer, Reg. Imp p. 171, Nr. 878 und Huillard-
Breholles, V. p. 20. -  •) Huillard-Breholles, V. p. 55—59; Bolimer, Reg. Imp. p. 172
Nr. 890 _ Da der Kaiser dieser Freiheitsurkunde die nur in besonders wichtigen Fal len
gebrauchte goldene Siegelkapsel, golilene Bulle genannt, anhangeu lieB, so wird der den 
Wienern ausgestellte Majestatsbrief auch .,goldene Bulle“ genannt — *) Huillard-Bre- 
liolles, V p. 50 und Bolimer, Reg. ImP- ad 1287 p. 172 Nr. 890. — <■) Huillard-Breholles 
V., p, 56—58 incl. und Bohmer, Reg. Imp. p. 172- 173 Nr. 890.
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kehren konnten, Auch wurde der Grtlndsatz ausgesproehen, dass jedei' 
Burger in allen Criminalrechtsfallen mit einziger Ausnahme des Hoch- 
verrathes nur nach den Satzungen und „alten guten Gewohnheiten“ der 
Stadt von seineu Mitbiirgern geriohtet werde.1) Kein Biirger, der sieli 
durch sieben achtbare Zeugen reelitfertigen konne, diirfe zum gerielitlichen 
Zweikampfe gezwungen werden. Endlich bestimmte der Majestatsbrief, 
dass alle jene, welche in Wien ein Jah r lang unangefocliten. ansassig 
waren, jeden Dienstbarkeit ledig, freie Biirger naeli dem Herkommen 
der Stadt sein sollen. Durch diese iiberaus wertvolle Freibeitsurkunde 
ist jedoch Wien noch keineswegs zu einer eigentlichen, d. i. vom Herzog- 
thume ganz losgelosten -freien Reiohsstadt erhoben worden2) ; denn 
abgesehen davon, dass in dem Majestatsbriefe selbst dies nirgends 
ausdriieklich ausgesproehen wird, hebt der Kaiser in mehreren, den 
dsterreicliischen Klostern verlielienen Freiheitsurkunden besonders her- 
vor 3), dass beide Herzogthumer Osterreich und Steiermark, also
auch Wien, durch Gottes Gnade in seinen und des Reiches Besitz ge- 
kommen seien. Da die am kaiserlichen Hofe anwesenden Reichsfiirsten 
gewohnlich ais Zeugen solcher Beurkundungen erscheinen, so ist es woli! 
aufier jedem Zweifel, dass dieselben mit dieser Fassung vollkommen ein- 
verstanden waren und daher sieli einer solehen Starkung des deutschen 
Kbnigthums niclit widersetzt haben. Also niebt nur die Stadt Wien, 
sondern auch das ganze Land wurde vom Kaiser ais Reichseigenthum 
betrachtet, weshalb auch die in der nachsten Zeit ernannten kaiserlichen 
S tatthalter iiber Wien und beide Lander. gesetzt erscheinen. Die Absicht 
des Kaisers, die eroberten osterreichischen Lander dem geachteten Baben- 
berger fur iinmer zu entziehen, t r i t t  noch deutlicher zu Tage, ais er 
etwas spiiter gelegentlich seines Aufenthaltes zu Entis in einem daselbst 
ausgestellten Freiheitsbriefe1), die Ministerialen und Dienstmannen des 
Herzogthums Steiermark auf Bitten derselben und in Anbetracht ihrer 
Treue und Ergebenheit, mit welcher sie das Jocli der Unterdriickung ab- 
geschiittelt und sieli dem Kaiser angesclilossen haben, unter seine und *)

*) Diese Bestimmung hat ihren Ursprung in dem vom Herzog Leopold Vf. 1221 
den Wiener Bttrgern verliehenen Stadtrechte. — 2) Vergl. Bdhmer, Reg. Imp. p. 173 
Nr. 890 nnd Winkelmann, Gesch. Kaiser Friedrichs II. 1865, II. 51 11'. Uebrigens wurde 
dieses reichsstildtische Frivilegium Wiens schon im Jahre 1239 wieder aufgehoben, indem 
der Herzog nach seiner Aussohnung mit dem Kaiser restituiert wurde. Ausdriieklich 
sagt spiiter der K aiser: postijuam eivitatem Wienam de consensu et voluntate nostra 
recuperavit. — 3) Bolimer, Reg. Imp. p. 171 Nr. 874; liier wird im Privilegium fur das 
Kloster Nieder-Altaich ausdriieklich bemerkt: <4uia iidem ducatus Austriae et Styriae 
ad nostrum et iraperii dominium domino favente devenerunt. Ebenso lieillt es in den 
IJrknnden fur das Schottenkloster, tur das Kloster St. Florian u. a . ; vide Bohmer, Reg. 
Nr. 876 und 877 p. 171. — 4) Bolimer, Reg. Imp. ad 1237 p. 174 Nr. 892; Huillard-Bre- 
holles, V. p. 62: Non principi Austriae, . . . qui pro tempore fuit, sed specialiter spe- 
ciali principi eundem ducatum Styriae porrigi promittimus.
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des Reiches unmittelbare Herrsehaft nimmt. ilire alten Freiheiten bestatigt 
und erweitert und ilinen ausdriicklicli yersprichl, ilu* Herzogthum, wenn 
er es dereinst anf ibr Verlangen wieder vergeben sollte, nicht mebr an 
den Herzog von Osterreich, sondern an einen eigenen Fursten zu ver- 
leihen. Dureh diese weitgehemlen Zugestandnisse wollte offenbar der Kaiser 
sieli bei den steierischen Standen in Gunst setzen und an denselben eifrige 
Verfeehter seiner Interessen gewiunen.

Nun gibt Hormayr,1) an, dass Kaiser Friedrich, urn den Herzog aus 
seiner Zufluchtstatte zu vertreiben, auch den Neustadtern alinliche Rechte 
und Privilegien, wie vorher den Wienern, in einer fast gleicli lautenden 
Urkunde verlieh und somit audi die Burger von W iener-Neustadt unter 
seinen kaiserlichen Schutz und des Reiches Gewalt nahin. A ber da der 
Herzog kier noch inuner sieli behauptete, ja sogar den Neustadtern in 
Anerkennung ihrer ausgezeichneten patriotischen Haltung, ilirer muster- 
kaften Treue und Auhangliekkeit an das angestammte Herrseherbaus am 
5. Jani 1239 wicktige Freiheiten ertheilte, 2) da iiberdies die beiden TJr- 
kunden, wie sekon bemerkt wurde, fast identiscb sind, zieben wir daraus 
den Sckluss, dass das Neustadter Privilegium ein Falsificat ist.

Wakrend des dreimonatlicken Aufentkaltes des Kaisers in Osterreich 
wurden zwar zaklreicke Ministerialen, Klbster und Stadte mit umfang- 
reicken Gnadenerweisungen. wie Schutzbriefen und Freiheiten bedacht, 
jedock es gesekah nickts, um dem geiiehteten Babenberger seinen letzten 
festen Stiitzpunkt zu entreifien. Ais hierauf der Kaiser sah, dass der 
seiner Lander beraubte Herzog Friedrich seine unbedingte Unterwerfung 
rock immer nicht anbieten wollte, andererseits die Verkaltnisse in Italien 
desto dringender zum Aufbrucke mahnten, verlieB er in Begleitung der 
iibrigen Reicksfurstcn in der ersten Halfte des Monates April (1237) die 
Stadt Wien 3) und begab sieli zunackst nack Enns, nackdem er zuvor den 
ebenso staatsklugen ais kriegserfakrenen Bisckof Ekbert von Bamberg 
zum S tattkalter in Osterreich und Steiermark eingesetzt und ihn mit 
unbesekrankter Yollmackt ausgestattet h a tte .4) Gleiehzeitig trug er ihm 
aut', alles aufzubieten, um den unbotmafiigen Herzog vollstandig zu unter- 
werfen und ihn aus seinem letzten Bollwerke zu vertreiben. Nack einem

‘J Hormayr, Arcliiy, 1828 p. 313. — 3) Jleiller, Regesten ad ann. 1239 p, 158 
Nr. 45: Pro fide et constantia, quam circa nos habuerunt, quum imperium et fere totus 
mundns nos mann valida inyaserit. - -  3) Bolimer, Reg. Imp. ad 1237 p. 173 Nr. 892. 
— 4) Wenn Hermann Altah ad ann. 1237 ap. Biilimer Pont. II. p. 504 berichtet, dass 
aulJer dem Bisehof von Bamberg aucb die Grafen Henneberg und łlberstein und der 
Burggraf von Nttrnberg ais Statthalter in Osterreich zuriickgelassen wurden, so ist 
dies unrichtig, da andere gauz yeriassliche Quellen, wie Gont. Sancrnc. ad 1237 
p. 639, Contin. Lambac. p. 559 und Ann. S. Rmlb. Salisb. ad 1237 p. 780 (alle bei Pen 
41. G. SS. IX.) nur den Bischnf von Bamberg ais alleinigen Statthalter bezeichnj 
Auch ist es urknndlich festgestellt, plass in jener Zeit diese drei Grafen in der-.; 
gebnng des Kaisers und nicht in Osterreich sieli befanden.
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kurzeń Aufenthalte zu Enns, wo er das erwahnte Privilegium fur Steier
mark ausstellte, begab er sieli in die westlieh gelegenen Reichslande, um 
zunachst die Bestatigung der nocli in Wien erfolgten Walii seines Sohnes 
Konrad zuin romisclien Konig durcli die naeb Speier berufenen Fiirsten 
vornehmen zu lassen, *) dann aber ein gewaltiges Reicbsheer zu sammeln, 
mit welchem er den W iderstand der lombardisclien Stadte fur immer 
brechen wollte. Es geschali min gewiss zum letztenmale, 'dass Kaiser 
Friedrich unter dem Eindrueke des im Kampfe mit dem Babenberger ge- 
wonnenen Erfolges den machtigen Gebieter in Deutscbland offenbarte. 
H ierauf zog er mit einem starken Heere im September 1237 iiber den 
Brenner nacli Italien, 2) .um Deutscbland nie wiederzuseben.

Der gliinzende Sieg Friedriebs iiber die Mailiinder und ibre Bundes- 
genossen bei Cortenuova am 27. November 1237 3) war aucli dessen letzter 
Triumpb im Welscblande. Fortan vollzieht sieli ein vollstandiger Uni- 
sehwung der politiseben Yerbaltnisse zulJngunsten des mit dem tragischen 
Scbicksale seines Hauses ringenden Kaisers. Bis nunzu star.den im Wider- 
spruebe mit der bistoriseben Yergangenbeit Papst und Kirche ais Ver- 
biindete Friedriebs II. den Lombarden gegeniiber, und duroh iiberlegene 
Diplomatie des Kaisers irregeleitet, bekiimpfte die Kirclie gegen ibr 
eigenes Interesse ibre verlassliehsten Bundesgenossen. Der Bund zwiseben 
den beiden boebsten Gewalten, dem Kaiserthnm und dem Papsttbum, dem 
Universalstaate und der TJniversalkircbe des M ittelalters war, da beide 
Tbeile vollig versebiedene Ziele verf'olgten, ein entsehieden unnatUrlicber 
und batte daber aueh keinen dauernden Bestand. Unmoglicb konnte also 
der damalige Papst Gregor IX., wie nun einmal die Dinge nacli dem 
Siege bei Cortenuova fur den Kaiser lagen, eine vollstandige Unterwerfung 
Oberitaliens und Tusciens zugeben, wenn er die Unabhangigkeit des 
Papsttbums niebt einer groCen Gefabr aussetzen wollte. Da er jedocli bei 
der soeben errungenen gewaltigen Macbtstellung des Kaisers ganz offen 
ais Verbiindeter der Lombarden niebt aufzutreten wagte, so entscbloss er 
sieli, vorlaufig im gebeimen eine starkę antikaiserliebe Partei unter den 
deutseben Reicbsfiirsten zu sehaffen, zu welcliem Zweeke er sieli eines 
selir gesebiekten und entschlossenen Mannes, des Passauer Erzdiakons 
Albert Beliaim bediente ł), den er nun ais papstlichen Lega ten an die

*) Bohmer, Reg. Imp. ad 1237 (7. Juni) p. 174. — Chroń. Godefr. Colon, ad 1237 
p. 370: Filium etiam suum Conradum prius in Austria regem Theutoniae designatuin, 
denuo ab ipsis obtinet approbari. — 2) Huill.-Breholl. V. p. 51. — Bbbmer, Reg. Imp. 
P- 176 ad 1237 Nr. 911. — 3) Bohmer, Reg. Imp. ad 1237 (27. Nov.) p. 171. Peter de 
Vinea, Ep. II. 3. — 4) Avent. Excerpte aus den Acten Alberta Behaim beransg. von 
C. Hiifler ir. der Bibl. des lit. Ver. in Stuttgart, ad ann. 1239 p. 4. — Dem mit unum- 
sebrankter Vollmacht ausgestatteten Diakon na Albert Beliaim (eigentlieb Bohemus, d. i. 
der Biibme) gelang es spater aucb in der That, zuerst den Herzog Otto von Baiern, 
hierauf den Konig von Biihmen und zuletzt, wenn aucb nur vorUbergebend, den Herzog
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deutschen Fiirstenhofe entsendete. So wurde durch diesen gewandten Sohach- 
zug des Papstes eine fur den Kaiser Friedrich hocbst ungiinstige politisohe 
Constellation eingeleitet, welche in der Folgę unserem kiihnen, noeh iminer 
in iibenniithigein Trotz verharrenden Babenberger um so raehr zu statten 
koramen solJte, ais er inzwiseben aueb sebr riihraenswerte Erfolge im 
Felde zu verzeiohnen liatte. Kaum liatte namlich der Kaiser den oster- 
reiebiscben Boden verlassen, ais Herzog Friedrich plotzlieh aus seiner 
Feste bervorbreebend, sich mit seiner kleinen aber muthigen Schar auf 
seine Gegner stiirzte und dieselben zur sebmabliehen Fluebt zwang. So 
gelang es ihm, in kurzer Zeit fiinf Castelle in seine Gewalt zu bringen ') 
und scbon am 31. Mai 1237, ais der Kaiser noch in Deutschland weilte, 
in der Stadt Enns zu ersebeinen 2). Ubrigens kam ibm aucb der Zufall 
zu Hilfe, indem bald darauf sein gefahrlichster Gegner, der vom Kaiser 
zum Reiehsverweser bestellte Biscbof Ekbert von Bamberg, bereits am 
5. Juni (1237) — also nach kaum zweimonatlieber Regentsehaft— plotzlicb 
starb 3) und aut' diese Weise die kaiserliche Fartei gerade- in dem ent- 
seheidendsten Zeitpunkte obne Fiibrung blieb. Da der noeb in Speier 
weilende Kaiser gerade damals mit den Zuriistungen zum italieniseben 
Feldzuge auf das eifrigste besehiiftigt war und daher eine ausgiebige 
Unterstiitzung, obne seine Kriegsmacbt zu zersplittern, seinen Farteigan- 
gern nacb Ósterreieh nicbt senden konnte, so iibertrug er den Steirern die 
weitere Fiibrung des Kampfes. Allein diese entledigten sieli nur aufierst 
klaglich der ihnen anvertr.auten Mission, indem sie sebon naeb geringen 
Verlusten in einem gegen Herzog Friedrich aufgenommenen Gefeciite einen 
duebtartigen Riickzug in ibre Heimat antraten 4). So liatte nun der Baben- 
berger eine Zeit lang vollkommen freie Hand und konnte daher in der 
Wiedercroberung seiner Erblłinder bedeutende Fortsebritte machen. Aber 
der Kaiser wollte ilie Erwerbung der bsterreiebiseben Herzogthiimer doeli 
nicbt ganz aufgeben und sandte infolge dessen die Grafen Eberbard von 
Eberstein und Heinrich von Henneberg mit neuen Streitkraften nacb

Friedrich von Ósterreieh fur das Interesse des Papstes zu gewinnen. Uber die fieberhafte 
Agitation Behaims in Deutschland aufiert -sieli aucb der Kaiser in einem Briefe (ddto 
4. Oct. 1240) an den Herzog Otto von Baiern. Vergl. Bohmer, Reg. p. 187 Nr. 098. — 
’) Gont. Saucruc. II. ad 1287. p. 639: Post recessum imperatoris dux in brevi <iuin)jue 
castra vi obtinuit. — 2) Meiller, Reg. p. 157 Nr. 42. Hier stellt der Herzog dem Kloster 
zu Erlach, das er begnadigt, eine Freiheitsurkunde aus. — s) Ann. Schettlar. ad ann. 1237 
ap Pertz, M. O. SS. XVII. p 341. — Herm. Altah ap. Bohmer, Font. II. p. 504. — 
Ann. Salisb. ad 1237 p. 786, — Contim Sancrnc. ad 1237 p. 639. — Cont Lambacensis 
ad 1237 p. 559. — (Alle bei Pertz, M. G. IX.) Wenn Bischof Ekbert in der vom Kaiser im 
August 1237 zu Augsburg ausgestellten Urkunde (Huill. Breh. V. p. 95—98) ais Zeuge 
angeflihrt wird, so ist dies darauf zuruckzufiihren, dass in den mittelalterlichen Urkunden 
oft aucb verstorbene Personen ais Zeugen erscheinen. — 4) Contim Sancrnc. II. ad 1237 
p. 639. — Contim Lambacensis ad 1237 p. 559.
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Ósterreich, urn wenigstens die bisher eroberten Gebiete, besonders aber 
die nunmehrige Reiehsstadt Wien zu vertheidigen *).

Herzog Friedrich lieO sieli a uch von dem neuen Reichsvcrweser 
Eberhard keineswegs einschuchtern und ruckte seinen Feinden bis vor 
Tulln am rechten Donauufer kiihn entgegen, in der festen Absicht, sio an 
dem weiteren Yordringen zu verhindern. Das liier stattgehabte Gefecht 
blieb indes fiir beide Theile chne Entscheidung, worauf G raf Eberhard 
sieli nach dem stark befestigten W ier, das er nun besetzte, zuriickzog 2), 
jedoch anf diese Weise das flachę Land der Gewalf, des Herzogs preisgab. 
La nun Friedrich der Streitbare tlieils dureh Giite, theils durcli Lro- 
hungen viele Ministerialen und Stadte auf seine Seite zu ziehen wusste, 
so stand er gegen Ende des Jahres 1237 bedeutend starker ais zu Beginn 
desselben da und war daher fest entsehlossen, auf der gliicklich betretenen 
Halin der W iederunterwerfung seiner Lander muthig yorwarts zu schreiten. 
Lies war um so eher mogiich, ais im Yerlaufe des Wintera 1237 auf 1238 
der kaiserliche Statthalter G raf Eberstein infolge der im Lande herr- 
schenden Unzuverlassigkeit s) unthatig in Wien weilte, wahrend der Herzog 
ob seines standhaften Ausharrens und seines Waffennihmes allgemein 
gepriesen und bewundert wurde, so dass die Stimmung der Einwohner, 
auf welche der Reiohshauptmann mit Bestimmtheit rechnete, nunmehr zu 
Gunsten des geackteten Landesherrn umschlug und ihm die weiteren 
Operationen gegen seine Feinde wesentlich erleichterte.

Ueber die Erfolge des Babenbergers im Jalire 1238 sind uns keine 
beglaubigten Flachriehten erhalten, jedoch ist es auf Grund spaterer Be- 
richte gewiss, dass in diesem Jahre die Stadt Wien sieli noch immer in 
der Gewalt des kaiserlichen Statthalters befand.

Inzwischen fiihrte — wie schon erwahnt wurde — das Kriegsgliick 
des Kaisers in Italien einen vblligen Umschwung der politischen Ver- 
haltnisse lierbei, welcher aucli fur den Herzog Friedrich von den giin- 
stigsten Folgen begleitet war. Len eifrigen Bemuhungen des Lega ten 
Albert von Behaim gelang es namlicb, zunachst den Herzog von Baiern 
und hierauf aucli den Kdnig Wenzel von Bolimen, die ohnehin mit der 
vom Kaiser geplanten Einziehung der dsterreichischen Lander fiir das 
Reich nicht einverstanden waren, fiir die piipstliche Sache zu gewinnen.4)

*) Anal. Marb. ap. Perta, M. G. SS. XVII. p 178: Deinde (imper.) remisit Kber-
hardum de E b ers te in ............ ad custodiendum civitatem Wiennae. Vergl. Cont. Lamb.
ad 1237 p. 559; Herm. Altab. ad 1237 p. 504 und Contin. Sancruc. ad 1237 p. G39. 
2) Contin. Sancruc. II. ad 1237 ap. Pertz, M. G. SS. IX. p. 639: Cui (Eberstein) dux 
occurrit circa Tulnam cum suis. Cui cum resistere minime valeret, veversurus est lid 
castra sua. — 3) Contin. Sancruc. 11. ad 1237 p. 639: Qui comes in Wienna manens sine 
effectu, quia nuili se committere audebat, propter infidelitatem, quae tunc regnabat in 
terra. — *) Der auffallend kurze Aufenthalt des in seinen Erwartungen getauschten 
bbhmiscben Konigs in Wien (1237) iasst die Absicht des Kaisers deutlich er-
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Da nun Friedrich im offencn Kampfe mit dem Kaiser lag, so war dessen 
Ansubluss an die papstliehe Parte i unter nm so geringeren Schwierigkeiten 
erfolgt, ais man i hm hiefiir das bestimmte Versprechen gab, behufs voll- 
standiger Wiedereroberung seiner Liinder behilflich zu sein. Je tz t musste 
unbedingt alles aufgeboten werden, um den Babenberger mit seinen beiden 
Hauptgegnern, den Fiirsten von Baiern und Bbhmen, -zn versblinen, was 
ebenfalls dureli die diplomatisehe Kunst Alberts von Behaim sehon zu 
Beginn des Jahres 1239 vollstandig gelungen war. Im Monate Marz 
(1239) wurde namlich zu Passau durch Yermittlung des Herzogs Otto von 
Baiern, der sieli sehon zuvor mit dem Herzog Friedrich ausgesbhnt hatte, 
auch mit Wenzel von Bbhmen eine Yerstandigung erzielt, worauf die 
drei benachbarten Fiirsten einen festen Freundschaftsbund', den soge- 
nannten Bassauer Vertrag, abschlosseu.1) Zufolge dieses Abkommens sicherten 
Wenzel und Otto dem Babenberger ihre voll e Unterstutzung zu, wiihrend 
er seinerseits sieli verpflichtete, die Stadt Laa und das Gebiet nordlieh der 
Donau an Bbhmen abzutreten, wie auch seine Niclite und prasumptive 
Erbin Gertrudę mit Wenzels iiltestem Solnie W ladislaw zu verloben.2)

Fast gleichzeitig jedoch war die Spannung zwischen dem Kaiser und 
dem Papste Gregor IX. so grofi geworden, dass ein formlicher Bruch 
unvermeidlieh scliien. Derselbe erfolgte nun auch in der That, ais der 
Papst den entscheidenden Sehritt unternahm und am Palmsonntage d. i. 
ani 20. Marz 1239 trotz alles friedlichen Entgegenkommens seitens des 
Kaisers iiber denselben den grofien Kiichenbann v erbang te ;8) gleichzeitig 
wurden alle Unterthanen Friedrichs von dem Eide der Treue gegen ihn 
entbunden. Die niichste Folgę davon war, dass Deutschland sieli nunmehr 
in zwei Parteien spaltete, welclie einander auf das heftigste befehdeten 
und bekiimpften. Dieser Zwisehenfall kam aber dem Herzog Friedrich 
sehr zustatten, da einerseits die Aufmerksamkeit des Kaisers, der nun 
seine volle Thatigkeit auf Italien coneentrieren musste, von den Ver- 
hiiltnissen in Osterreich abgelenkt wurde, andererseits der Herzog, durch 
viele neue Anhanger gekraftigt, desto eher zu dem bereits liingst er- 
sehnten Ziele gelangen konnte. So war es dem tapferen Babenberger inoglieh, 
in wenigen. Monaten fast die ganze Steiermark wie auch den grbfiten 
Theil von Osterreicli sieli wieder untertlian zn maełien,4) und sehon im

kennen, die iisterreichischen Lauder ungetheilt beim Reiche zu erhalten ; daher konnte 
auch von einer Abtretung bsterreichischen Gebietes an Bbhmen niclit im entferntesten 
die ltede sein. — >) Avent Exe. aus den Act.en Behainds herausg. von C. Hofler p. 4 
ad 1239. — 2) Cont. Sanoruc. II. ad 1240 (statt 1239) ap. Pertz, M. G. SS. IX. p. 639: 
Tandem controversia illa sio terminata est, u t traderetur filia ducis Henrici Gertrndis 
filio regis Boemiae Wladislao in oonjugium. — 3) Bohmer, Reg. Imp. ad ann. 1239 p. 
182. — Herm. Altah. ad ann. 1239 ap. Bblmier, Font. II. p. 595: in die palmarum et 
subseijuente in cena domini et in pascha. — 4) Herman. Altah. Annal ad ann. 1239 p. 
504: Fridericus in brevi tempore totam hereditatis suae terram rehabuit.
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September (1239), da Friedrich in Steiermark weilte, befamlen sieh viele 
angesehene Yertreter des Landesadels, — wie die Kuenring, Lichtenstein, 
Feldsberg u. a. — welche friiher von ihretn Landesherrn abgefallen waren, 
in der Umgebung desselben.1)

Wenn aber anch Herzog Friedrich immer festeren Ftifi anf dem be- 
strittenen Boden seiner Ahnen fasste, woilte dennoch seine eliemalige 
Residenz, das reichsunmittelbare Wien, von einer Riiekkehr unter die 
friihere Herrsehaft niehts wissen und weigerte sieh daher beharrlicb, dem 
Herzoge die Thore zu offnen. I)er unvermeidliche Yerlust der zwei Jahre 
zuvor erhaltenen reiehstadtischen Privilegien, wie nicht minder der 
maehtige Einfluss der compromittierten edlen Geschlechter mochten die 
ohnehin auf die Festigkeit ihrer Stadtmauern pochenden Burger zu dem 
heftigsten W iderstande angespornt haben. Es blieb infolge dessen dem 
erbitterten Herzog wohl niehts itbrig, ais zur formlichen Belagerung 
seiner ungetreuen Hauptstadt zu sehreiten. Ohne erst die Hilfe der beiden 
verbiindeten Fursten abzuwarten, schloss er nun die Stadt Wien enge ein 
und schnitt ihr jede Zufuhr ab, so dass sebon in kurzer Zeit ein recht 
fiihlbarer Mangel an Lebensmitteln sieli einstellte. Bald steigerte sieh die 
Hungersnoth in der Stadt in einem derart erschreckenden Mafie, dass 
selbst die Reiebsten, naehdem alle vorhandenen Pferde aufgezehrt waren 
— wie berichtet wird — mit Hunde- und Katzentleiseh vorlieb nehmen 
mussten.2) Am meisten litten jedoeh unstreitig die Armen unter der Un- 
gunst der Verhaitnisse, und viele starben den Hungertod, dennoeh wollten 
sicdi eine Zeit lang die Belagerten nicht ergeben. Eudlieh brach die bittere 
Noth den harten Tiotz der W iener Burger, welche kurz vor Weihnaehten 
(1239) sieh dem Herzog auf Gnade und Ungnade ergaben.3) Die erste 
Autlehnung der Wiener war hiemit niedergeworfen. Herzog Friedrich 
bielt nun seinen Einzug in Wien, mit Jubel begriifit von den ihm Woht- 
gesinnten, welche bisher nicht wagten, otfen fur ihn Partei zu ergreifen, 
dagegen mit Zittern und Zagen empfangen von allen Jenen, die fiir ihre 
unzweideutig bewiesene Untreue den Zorn des sebwer gekrankten Siegers 
zu fiirehten allen Grund hatten. Doeh das eigene Ungliiek hatte den 
Herzog mikle gestimmt, und so erkielt die gesammte Wiener Biirgerschaft 
s ta tt der wohlverdienten Strafe vollstiindige Verzeilmng ; ja  selbst die •)

•) Urkundenbuch des Landes ob der Enns, III. 72. — -) Contin. Sancrucensis, II. 
ad 1239, ap. Pertz, M. G. SS. IX. p. 639 : Multi bomines in tetra prae famę interierunt,
et a l ią u i ............ caties comedebant. — 3) Contin. Praedic. Vindob. ad 1239, ap. Pertz,
M. G. SS. IX. p. 727: Anno domini 1239 tota Austria cum civifate Wienna reversa est 
ad dominum suum ducem Fridericum Ann. Mellic. ad 1240 (statt 1239) p. 508 nnd Cont. 
Sancruc. II. p. 639. — Wenn nun Schwarz (im Gymn.-Progr. Saaz 1877, p. 13) die liber- 
gabe Wiens in die ersten Tage deś Juni (1239) verlegt, so _ ist dies schon aus dem 
Grunde unrichtig, weil der Herzog nach den Urkuuden bei Meiller, p. 158 ii. nuch am 
26. Nov. in Erdberg vor Wien — dainals noch auCerlialb der Stadtwalle — sieli befand.
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Gefangenen wurden begnadigt und in Freiheit gesetzt. Dieses Beispiel 
hoohster Mafiigung und Groflmuth wirkte aber starker ais alle bislierigen 
Siege ; denn aueb jene wenigen Stadte und Schlosser, welc.be bis dahin 
dieFurcht abgehalten hatte, sich zu ergeben, wetteiferten jetzt, sich ihrem 
Landesberrn zu unterwerfen,1) und bald waren aueb beide Herzogtliiiiner 
unter dem macbtigen Scepter des streitbaren Friedrich wieder vereinigt.

Es liatten sieli somit die Verlialtnisse ganz zu Gunsten des Baben- 
bergers gestaltet, und bald sollte aueb die Aussohnung mit dem Kaiser 
erfolgen; denn durcli bartę Schicksalssehlage belehrt, gelangte Friedrich 
nunmehr zu der Uberzeugung, dass seine friihere Politik eine durchaus 
verfeblte war, dass er nach dem Muster seincr Yorfahren durch Giite und 
Nachgiebigkeit bei dem jeweiligen Reichsoberhaupte melir erreieben konne, 
ais durch schroffes Auftreten, Hartnackigkeit und unbiindigen Trotz. E r 
hatte eingeseben, dass er aueb in seinem Lande nur durch engen An- 
schluss an die Reicbsgewalt mit Erfolg wirken konne. Daber wecbselte 
er aueb seine bisherige Parteistellung und war nun aufricbtig geneigt, 
sich mit dem Kaiser zu versohnen. Ais Vermittler in dieser Angelegenheit 
erscbeint, der in unerschiitterlieher Treue dem Kaiser ei gebene Erzbisebof 
Flberhard von Salzburg, eine. wahre Leuchte in jener triiben Zeit, der 
iiber den Parteileidenscbaften stebend, aueb das Vertrauen des Herzogs 
gewonnen hatte. Den eifrigen Bemiiliungen dieses edlen Kircbenfiirsten 
unter Mitwirkung der Bisehbfe von Passau und F^reisingen, welclie seit 
ilirer Entlassung aus osterreiehischer Kriegsgefangensebaft dem Baben- 
berger stets wohlgesinnt geblieben waren, wie nieht mjnder dem auf- 
richtigen Bestreben des Biscbofes Heiniucb von Seekau, eines Uberaus 
treuen Anbangers Friedrichs, war es naeli vielfachen Unterhandlungen 
endlieh gelungen, den Herzog mindestens im Principe zur Annabme der 
kaiserlichen Friedensantriige zu bestimmen.2) Wenn wir aueb iiber den 
Inlialt derselben nieht niiber inforiniert sind, sokann dennoeb ais ziemi ich 
gewiss angenommen w erden,- dass dem Herzoge der ungescbmalerte Besitz- 
stand, wie er vor der Aebtung war, und die Anerkennung aller seiner 
Reebte und Freibeiten in Aussicbt gestellt wurden. Naebdem also Friedrich 
der Streitbare mit dem Schwerte in der Faust alle seine fruher ver- 
lorenen Landereien wieder erobert hatte, musste der obnebin von dem 
Papste und den Lombarden bart bedrangte Kaiser seine kiibnen Pliine 
in Bezug aut' die osterreiebiseben Herzogtliiiiner ais gescheitert auseben 
und war daber, da er aueb eines starken Armes fiir den Kampf mit 
seinen macbtigen Gegnern bedurfte, gerne bereit, mit dem kriegerischen

*) Wie ans Meiller’s Reg. p. 159, Nr. 4!) zu entnehmen ist,, liaben sieli einige Ade- 
lige und Ministerialen von Steiermark der babenbergischen Herrsohaft am hartnackigsten 
widersetzt. und erscheinen daber erst nacli dem Kalle Wiens auf der Seite des Herzogs. 
— *) Avent. Exr.erpte aus den Acten Alberta von Behaim ap, Hdfler p. 41.



XXXII

Babenberger, dessen ungewbhnlicbeu Muth und seltene Thatkraft er schon 
oft zu bewundern Gelegenbeit batte, Frieden und Freundschaft zu schlieBen.

Dass der Executor der romischen Curie, Albert von Behaim, sieli 
alle erdenkliche Miihe gab, ja  selbst dem Babenberger mit dem Banne 
und Interdicte drohte, um das Zustandekommen einer Versohnung mit dem 
Kaiser zu vereiteln, unterliegt wolil schon aus dem Grunde keinem Zweifel, 
weil es actenmaBig festgestellt ist.1) Trotzdem lieli sieli Friedrich der 
Streitbare durch diese Agitationen in sei,nem Vorsatze niclit irre maclien 
und entschloss sieli, schon im October 1239 insbesondere aut' den Ratli 
der ilirn treu ergebenen Bischofe von Seckau5 Passau und Freisingen Ge- 
sandte an den Kaiser nach Italien zu sehicken,2) um mit demselben wogen 
des Zustandekommens eines dauernden Friedens zu unterhandeln. Die end- 
giltigen Vereinbarungen wurden jedoch erst im November (1239) zu 
Klosterneuburg getroffen, wo sieli die erwabnten drei Bischofe, welclie die 
Saehe des Kaisers vertraten, bei dem Herzoge einfandenJ) Es kann niclit 
unerwahnt gelassen werden, dass auf Grund dieser Abmachungen unter 
anderm auch die vom Herzog in. seiner Noth zugesagte Abtretung des 
nordlichen Donaugebietes an Boh men fur nuli und nichtig erklart werden 
sollte, weil diese Zusage oline Zustimmung des Kaisers erfolgt war. Das 
konnte dem Herzog Friedrich nur selir erwiinscht sein, da er ohnehin 
niclit gewillt war, auch nur den kleinsten Theil seines Landes an Konig 
Wenzel abzutreten, selbst auf die Gefalir hin, dass das frtther verabredete. 
Heirathsproject sieli zerschlagen konnte. Ubrigens wunschtc der Kaiser 
selbst, sieli mit der Nichte des Herzogs zu vermahlen.4)

Unter diesen fiir den Babenberger auflerst giinstigen Verhaltnissen 
erfolgte endlich am Weihnaehtstage des Jahres 1239 nach einem vier- 
jiihrigen unheilvollen Zwiste die vollstandige Versohnung desselben mit 
dem Kaiser Friedrich 5), und eine aufrichtige, fortan ungetriibte Freund
schaft yerband die beiden Fiirsten bis an ihr Ende. Der Kaiser schickte 
denn auch an den bereits wieder in Wien residierenden Herzog *) Gesandte,

*) Avent. Exc. aus Act. Alb. bei Hofier, p. <>—2!>. Vergl. Schirrmacher, Albert von 
Possemiinster p. 44 ff. Vergl. A. Ficker, p. 85 87. — 2) Bohmer-Fieker, Reg. Nr. 2511. 
Vergl. Nr, 2609. — Huill.-Brehołles, V. p. 442. — :i) Meiller, Reg. ad 1239 p. 158, 
Nr. 46. Die genannten Bischofe erscbeinen damals ais Zeugen in der zu Klosterneuburg 
zu Gunsten des Stiftes St. .Peter in Salzburg vom Herzog Friedrich ausgestellten 
Freiheitsurkunde. — 4) Contin. Garst. ap. Pertz, M. G. SS. IX. p. 597: Imperator pro-
hibuit, ne p u e lla ............ filio regis daretur, volens personaliter contraherelmatrimonium)
cum eadem. —• Contin. Sancruc. ad 1240 p. 639. — 5) Ann S, Jiudb. Saiisb. ad 1239 p. 
758: Dux Anstriae ad gratiam imperatoris rediit; Chroń. Erphord. ap. Bohmer Font. II. 
400; ibid. Chroń. Godefr. Colon. p. 370; ibid ibid. Herm. Altah. p. 504 •— 6) Der An-
nahme A. Ficker’s p. 87, dass Wien erst nach der Versohnung des Herzogs init dem 
Kaiser capitulierte, widerspricht die Thatsache, dass der Herzog noch vor der feierlichen 
AussUhnung, also vor dem 25. December zu Wien dem Bisehof Heinrich von Seckau — 
„amico nostro carissimo" — eine Freiheitsurkunde ausstellte. Vergl. Meiller, Reg. p. 159 
Nr. 49 und Bohmer, Reg. p. 384 Nr. 126. — Mehrere osterr. Chroniken setzen die Aus-
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welche ihn im Namen des Reichsoberhauptes in feierlicbster Weise wieder 
in alle seine Reehte einsetzten, von denen er iibrigens sclion friiher durcb 
sein gutes Schwert Besitz ergriffen hatte. Selbstverstandlich wurde jetzt 
aucli das Privilegium( womit, die Reicbsunmittelbarkeit Wiens begriindet 
war, vom Kaiser aufgelioben und Wien wieder zu einer landesfiirstliehen 
Stadt erklart. Vollends t r i t t  das freundschaftliche Verhaltnis zwiscben 
den beiden Fiirsten auf dem' Reiclistage zn Verona (1245) hervor, wo der 
Kaiser nicbt nur alle Hausprivilegien Friedrichs — „Oilecti principis 
et consanguinei nostri“ — bestatigt, sondern aucli gleicbzeitig ihm mehrere 
wichtige Vorrechte yerleiht.1) Ja Kaiser Friedrich liatte damals ernstlicli 
die Absielit, die osterreichiscben Herzogtbiimer zum Kbnigreiche zu er- 
heben; 2) doch zerschlug sich dieser Plan, weil die Niclite des Herzogs, 
Gertrudę, welche sclion friiher mit dem Prinzen Wladislaw von Bohmen 
verlobt war, nicbt einwilligen wollte, den alternden und iiberdies mit dem 
Kircbenbanne belegten Kaiser zu eheliehen.

Wcieli’ hohen W ert andererseits Herzog Friedrich auf das Zustande- 
kommen des Versdhnungsactes legte, beweist der Umstand, dass er zur 
dauernden Erinnerung an dieses erfreuliche Ereignis, welches er in iiberaus 
festlicher Weise begehen lieb, mehrere Urkunden, darunter aueh namentlich 
einen Freiheitsbrief fur den deutsehen Orden gerade ani Weihnachtsfeste (d. i. 
arn 25. Hecember) zu Wien ausstellte, worin er zum Schlusse ausdriicklich 
bemerkte: „bei der feierlichen Versbhnung mit dem Kaiser11.3) Im Jahre 
1240 erhielt Friedrich aucli seine bei der Yertheidigung der Steiermark 
(1236) in kaiserliche Gefangenschaft gerathene Gemahlin Agnes wieder 
zuriick, die ihm von ilirem Oheim, dem Patriarchen Berthold von Aijuileja, 
zugefuhrt wurde.4) Wie sehr der Kaiser dem Babenberger nunmehr ge- 
wogen war, beweist ein besonders schmeichelhaftes Schreiben "), welches 
der Kaiser ais Antwort auf einen zuvor vom Herzog durch eine Gesaudt- 
schaft ubermittelten Ergebenheitsbrief von Italien aus an ihn gerichtet 
hat, worin er unter Anerkennung seines ritteidichen Charakters aus- 
driicklich bemerkt, dass er friiher nur durch iibertriebene llarstellung 
seiner Yergehen und durch boswillige Verleumdungen veranlasst worden 
sei, gegen denselben einzuschreiten. I)och sei er niemals auf sein Verderben 
bedacht gewesen und iiabe daher aucli bei seiner Bestrafung sich nur von 
vaterlicher Liebe, nicht von Hass leiten lassen. Scliliefilich versicliert er

siilmung in das Jah r 1240, jedocli nur deslialb, weil die i'eier desselben ani ersten Tage 
1240, u. i. am 25. Hecember 1239 stattfand. Ais Jabresanlang galten eben im M ittelalter 
die Weibnacliten. — ‘) Meiller, Keg. p. 181, Nr. 147 ad ann. 1245; Hiiill.-breliolles, VI. 
p. 291 und 294. — 2) Meiller, iteg. ad ann. l24o, p. 181 Nr. 148. — 3) Meiller, lieg. 
p. 159 ad ann. 1239 Nr. 50: llatum et actum Wiennae iu natiyitate Domini post com- 
positionein et concordiam inter Dominum nostrum imperatorem et nos sollemruter cele- 
bratam. — Huill.-Breliolles, V. p. 000 ad 1239. — *) Ann. 8. liudb. Salisb. ap, Pertz, 
M. (1. SS. IX. p. 787. — S; Huili.-Brśholi., V. p. 1<X)0 ad 1240.
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ihn seiner tmwahdelbaren Gnade and freundschaftlichen Gcsinrmng. Dieses 
mit dem Anklagebriefe vom Jalire 1236 grell contrastierende Sohreiben 
bezeichnet ans die vollstandige Beilegung des verhangnisvollen Streites 
zwischen Kaiser and Ilerzog. Formell siegte zwar der Kaiser, indem 
Herzog Friedrich sich zur Anerkennnng der kaiserlichen Oberherrlicbkeit 
bequemen musste, thatsachlich aber gewann der Herzog die Oberliand, 
da er duroh eigene K raft and Ausdauer gegen den Willen des Kaisers 
sicb in den Besitz seiner verlorenen Lander setzte and somit den Kaiser 
nbthigt.e, aaf die geplante Erwerbang der babenbergisehen Herzogthnmer 
fiirim m erzu verzichtea. Babi wanien auch die friiheren Gegner Friedriebs, 
namlich der Konig Wenzel von Bohmen and der Herzog Otto von Baiern, 
in ikrer Ergebenlieit fur die romisehe Curie ersebiittert und schlossen sieli 
ebenfalis der kaiserlichen Sache an. Die Oppositionspartei wurde biedurcb 
gesprengt, and der Plan des Legaten Albert von Beliaim, durcli Auf- 
stellung eines Gegenkonigs den inneren Krieg in Deutsebland zu ent- 
ziinden, war wenigstens vorlaufig zuniehte gemaelit.

Dio Anssohnung des osterreichischen Herzogs mit dem Kaiser batte 
aber bald nocb ein blutiges Nacbspiel im Gefolge. Denn da Herzog 
Friedrich infolge der bedingungslosen Wiedereinsetzung in den Besitz 
aller seiner Lander von der im Jalire 1238 vereinbarten Abtretung des 
Landstriebes aaf dem linken Donauufer niclits wissen wollte, liel der 
Konig Wenzel von Bbbmen pliindernd und verwustend in Osterreich 
ein.1) (1240.) Allein scbon nacli einem kurzeń Kampfe scblosk der Konig 
angesicbts der allen ostlichen Grenzlandern seitens der unaufbaltsam vor- 
dringenden Mongolen drobenden Gefahr im Friibjabre 1241 mit dem Baben- 
berger einen billigen Frieden, demzufolge er auf die ibm friiher zuge- 
sicberte Gebietsabtretung verzicbtete and sieli mit der nun erneuerten 
Verlobang der berzoglieben Nicbte Gertrudę mit seinem Sobue Wladislaw 
zufrieden gab . 2)

Fassen wir scblieblicb die aus den gesebilderten Tbatsacben hervor- 
tretenden Ziige Friedriebs des Streitbaren zu einem kurzeń Cbarakterbilde 
desselben zusammen, so ergibt sicb, dass dieser jungę, nimmer rastende 
Fiirst zwar eigensinnig und ubermiitbig, streitsucbtig und kampflustig, 
iiberans ehrgeizig und ruhmgierig, oft gewaltsam — wenn aucb zuiueist 
im Jdblicben Eifer — beiflbliitig und voll beftiger Begierden war, aber 
zugleicb ritterlicłi, kiibn und unersebroeken, pracht- und kuustliebend, 
yersobnlicb und boebberzig, kraftvoll und ausdauernd, dureb kein Miss- *)

*) Contim Sancruo. 11 ad ann. 1240 p. 040. — ■) Ann. Salisb ad ann. 1241 p. 787: 
Rex Boenńae cum duce Austria:: concoidatus, filiarn. fratris ducis, lilio suo despon.savit. 
Die Vermithlung der Herzogin Gertrudę wurde jedoch erst 1246 vollzogen. Der Grund 
dieser Verzogerung diirfte wahrscheinlich in der Bewerbung des Kaisers selbst um die 
Hand Gertrudens zu suchen sein. Vergl. Meiller Reg. Nr. 143 p. 180.
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gesehick zu bengen, ja doppelt herrlich im Ungliicke. Den Klostern und 
Hospitalern, den Armen und Unterdriickten gegeniiber erwies sieli der 
Herzog ais ein freigebiger W ohltbater. Andererseits lasst sieli aber audi 
die Thatsache niebt aus der W elt schaffen, dass er durch seinen unge- 
ziigelten Ubermuth den osterreichischen Landen viel Web’ gebracht 
und tiefe Wunden gesehlagen bat. Seine Feliler liegen in seiner Zeit 
begriindet, aber durch grofl.e Herrscbertugenden, durch weise Staatskunst, 
durch Frommigkeit, Gerecbtigkeitsliebe und bolien heldenmiithigen Sinn 
erhob er sieli tiber seine Zeit. Vor allem war er bemiiht, den Glanz seines 
Hauses zu mebren, die politisebe Bedeutung und staatsrecbtlicbe Stellung 
Osterreicbs mit allen ilirn zu Gebote stebenden Mitteln zu erbohen. Die 
meisten Zeitgenossen sprećben von seinen Heldentbaten und kriegerisehen 
Erfolgen mit Bewunderung, und mit Reclit sagt Hormayr in seinen Denk- 
wiirdigkeiten: „in Friedrich dem Streitbaren, in diesem ziirnenden Acbill 
erloscben die Babenberger im Scbeiteipunkte ihres Gliickes, unverringert, 
pldtzlicb, gewaltsam, durch Zufall, oline Fali."
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I. Lehrpersonale.
a) Yer&nderungcn im Schuljalirc 1895/96.

Ans dem Lelirkorper schieden :
Supplent Anton K ł e m  anlasslich seiner Ernennung zum Supplenten an der hier- 

ortigen k. k. Lehrerbildungsanstalt (Erl. des hocki. k. k. L -Sch.-R. v. 31. August 
1895 Z. 2921).

Supplent Dawid M a d e r, der zufolge Erl. der hocki. k. k. L.-Rg. v. 3. Sept. 1895 
Z. 14585 zum Supplenten an der hierortigen gr.-or. Oberrealsehule ernannt wurde. 

Professor Stephan v. R e p  ta ,  der mit Allerhbckster Entschliefiuug Sr. Majestat des 
Kaisers vom 11. Nov. 18!I5 (M.-Erl. vom 18. Nov. 1895 Z. 27042) zum Director 
des‘gr.-or. Obergymnasiums in Suczawa ernannt wurde.

Professor i. K. Philipp E d u a r d  (in aufierordentlicber Verwendung), der infolge 
scliwerer Erkrankung am 15. Janner die Lebranstalt verlie(5.

In den Lehrkorper traten ein :
tomuald W u r z e r, k. k. Professor am Staatsgymnasium in Radautz, ernannt mit 

dem Erl. des b, k. k. Min. f. 0. u. U. vom 5. Juli 1895 Z. 13195.
Sergius S z p oy n a r  o w s k i, prov. Hauptlebrer an der k. k. Lebrerbildungsanstalt 

in Czernowitz, zum wirklichen Gymnasiallebrer ernannt mit dem Erl. des li.
k. k. Min. f. C. u. U. vom 5. Juli 1895 Z. 12754.

Cornel J a s k u l s k i ,  Gymnasiallebramts-Candidat, zum Supplenten ernannt mit dem 
Erl. des hoclil. k. k. L.-Sch.-R. vom 23. Sept. 1893 Zl. 2873.

Abraham H e u m a n n ,  Eabbinats-Candidat, zum Nebenlehrer fur israel. Religionslehre 
ernannt mit dem Erl. des liocbl. k. k. L.-Sch.-R. vom 21. Nov. 1895 Z. 4183. 

Alexander B u g a, Gymnasiallebramts-Candidat, zum Supplenten ernannt mit dem 
Erl. des hocki. k. k. L.-Sch.-R. vom 12. April 189 i Z. 1258.

Leonidas B o d n a r e s c u l ,  gepriift fur Turnen an Mittelschulen, zum prov. Turn- 
lehrer ernannt mit dem Erl. des hocki. k. k. L-Sch.-R. vom 22. Febr. 1896 Z. 591.

b) Personalstaud am Selilusse des Sclmljalires 1895/96 und Fiielier-
Ycrtheilung.

D irector:
l. Heinrich K l a u s  er ,  k. k Schulrath und Conservator fiir Kunst- und historische 

Denkmale in der Bukowina, Vorstaud des Kaiser Franz Josef-Yereines, lehrte Gescbichte 
und Geographie und pihilosophische Propaedeutik in VIII., 5 Stunden wochentlich.
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P r o f e s s o r e n  und w i r k 1 i c li e Ł e li r c r :
2. Adalbert M i k u l i c z ,  k. k. Professor der VIII. Rangselasse, 01assenvorstand 

der VII. B, Custos der Miinzensammlung, lelirte Gesch. u Geogr. iii II. A, III. C, 
VII. A, VII B, Deutsch in VII. A, VII. B, zusammen 19 St. wocli.

3. Vinoenz F a u s t m a n n ,  k. k. Professor der ViII. Rangselasse und k. k. 
Bezirksselmlinspector, Besitzer der Kriegsmedaille, lelirte Math. in V. B, VII. A, VII. B, 
Physik in IV. C, VII. A, VII. B (seit 1. April 1896: Math. in V. B, VII. B, Pliysik in 
VII. B, zus. 10 St. woch.).

4. Johann B u m b a c u, k. k. Professor der VIII. Rangselasse, Mitglied der 
Prufungscommission fiir allg. Volks- und Biirgerschulen, Gemeinderath,- lelirte rum. 
Spraclie in I. -VIII., zus. 16 St. wocli.

5. Carl Wo l f ,  k. k. Professor der VIII. Rangselasse, Gemeinderatb, Mitglied 
des Stadtschulratkes, Classenvorstand der III. C, lelirte Lat. in III. C, Griechisch in 
III. C, V. B, zus. 16 St. wocli.

6. Juyenal S t e f a n e l l i ,  k. k. Religionsprofessor, Archimandrit, Docent an der 
k. k. Uniyersitat, Mitglied der Prufungscommission fiir allg. Volks- und Biirgerschulen, 
lelirte gr.-or. Religion in rum. Spraclie in I .-V I I I .  und war Exfiortator fiir alle 
Schiller, zus. 18 St. woch.

7. Alfred L e w a n d o w s k i ,  k. k. Professor, lelirte Deutsch in III. A, III. B, 
111 C, IV. C, Gesch. u. Geogr. in III. A, III. B, zus. 18 St. woch.

8. Dr. Josef F r a n k ,  k k. Professor, Custos des naturhistor. Cab., Classen- 
vorstand der V. B, lehrte Math. in II. A, II. B., II. C, Naturg in II. A, II. B, II C, 
V. B, VI., zus. 19 St. wocli.

9. Cornel K o z a k ,  k. k. Professor, Besitzer der Kriegsmedaille, Custos der 
geogr. Lehrmittelsammlung und der Bibl. der Schiilerlade, C lassenvorstand der VI., 
lehrte Geogr. in I. A, I. B, Gesch. u. Geogr. in II C, V. A, V. B , VI., zus. 20 St. wocli.

10. Theodor B u j o r ,  k. k. Professor, Landwehr-Oberlieutenant i. V. d. E., 
Classenvorstand der I. B, lehrte Lat. u. Deutsch in I. B, Grieeh. in V. A, zus. 
17 St. woch.

11. Dr. Alfred P a w l i t s c h e k ,  k. k. Professor, Landwehr-Oberlieutenant i. 
V. d. E., Besitzer der Kriegsmedaille, Classenyorstand der II. A, lehrte Lat. u. Deutsch 
in II. A, Grieeh. in VII. A, zus. 16 St. wiich.

12. Epiphanias von T a r n  o w i e c  k i ,  k. k. Professor, Custos der Schiiler- 
bibliothek und der math. Lehrmittelsammlung, Classenvorstand der IV. B, lehrte Math. 
in I. A, I. B, III. B, IV. B, IV. C, VI., Phys. in IV. B, zus. 21 St. woch.

13. Dr. Anton P o l a s c h e k ,  k. k. Professor, Custos der Programmsammlung 
u. des archaeolog. Cab., Classenyorstand der I. A, Obmann des Vereines „Buk. 
Mittelschule“, lehrte Lat. u. Deutsch in I. A, Grieeh. in VIII., 17 St. woch.

14. Romuald W u r z e r, k. k. Professor, Classenyorstand der V. A, lehrte Lat. 
in V. A, V. B, Grieeh. in VI., zus. 17 St. wocli.

15. Eusebius I w a n o w i c z ,  k. k. Religionsprofessor, Custos der Lehrerbibliothek, 
lehrte gr.-or. Religion in ruth. Spraclie in I.—VIII und war Exhortator fiir alle 
Classen, 18 St. woch.

16. Johann S k o b i e 1 s k i, k. k. Professor, Classenyorstand der IV. A, lelirte 
Lat. u. Grieeh, in IV. A, Lat. in VII. B, V III, zus. 20 St. woch.

17. Norbert S c h w a i g e r ,  k. k Professor, Custos des physikal. Cab. und der
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Spielgerllthesammlung. Classenyorstand der VI I El e h r t e  Math. in IV. A, V. A, VII. A, 
VIII., Pbys. in VII. A, V III, zus. 18 St. wcieli.

18. Leopold S c h w e i g e r ,  k k. Religionsprofessor, Mit.glied des Stadtschul- 
ratlies, lehrte rom.-kath Religion in I. — VIII. und war Exhortator flir alle Classen, 
zus. 18 St. wcieli.

19. I)r Rudolf D e w o l e t z k y ,  k. k. Professor, lehrte (leogr. in I. C, Math. 
ii. I. C, Naturg. in 1 A, I. B, I. O, III. A, III. B, III. C, V. A, zus 20 St. wcieli.

20. Dr. Josef Po r k  m a n n ,  k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Classenyorstand 
der II. B, lehrte Latein in II. B, Deutseh in II. B, VI., VIII., zus. 18 St wcieli.

21. Sergius S z p o y n a r o w s k i, k. k. wirki. Gymnasiallehrer, Mit.glied der 
Priifungscomniission fur allg. Volks- und Biirgerschulen, Lamlwehr-Oberlieutenant 
i. V. d E., Besitzer der Kriegsmedailla, lehrte Griechisch in IV. B, Ruthenisch in 
I.—VIII., zus. 20. St woch.

(Ztir Dienslleislung zugewieseu:)
22. Victor Prelicz, k. k. Professor, Classenyorstand der IV. C, lehrte Deutseh 

in IV. A, Geseh. u. Geogr. in II. B, IV. A, IV. B, IV. C, zus. 19 St wcieli

S u p p 1 e n t  e ii :
23. Dr. Emil S i g a l l ,  gepriift flir classische Philologie ais Haupt-, Deutseh ais 

Nebenfach, Classenyorstand der VII. A, lehrte Lat. in IV. B, VII. A, Griech. in VII. B, 
Deutseh in IV. B, Logik in VII. A, VII. B, zus. 22 St. woch.

24. Johann T i r o n ,  Landwehr-Oberlieutenant i. V. d. E., gepruft fur class. Pliil. 
ais Haupt-, Deutseh ais Nebenfach, Classenyorstand der II. C, lehrte Lat. und Deutseh 
in II. C, Lat. in VI., zus. 18 St. wiich.

25. Franz P a p  a k, gepruft liir class. Pliil. ais Haupt-, Deutseh ais Nebenfach, 
Classenyorstand der III. B, lehrte Lat. und Griech in III. B, Lat. in IV. C, zus. 
17. St. woch.

23. Athanasius L e  w i ń s k  i, gr.-kath. Pfaricooperator, gepittft fur Religionslehre 
an Mittelschulen, Mitglied der Piiifungscommission flir allg. Volks-und Burgerschnlen, 
lehrte gr-kath. Religion in I. VIII. und war Exhortator flir alle gr.-kath. Schiller, 
zus. 18 St. woch.

27. Gregor F i  l i  mo n ,  k. k. Lieutenant i. d. R , Classenyorstand der III. A, 
lehrte Lat. u. Griech. in III. A, Griech. in IV. C, zus. 15 St. woch.

28. Cornel J a s k u l s k i ,  k. k. Lieutenant i. d. R., Classenyorstand der I. C 
lehrte Lat. u. Deutseh in I. C, Deutseh in V. A, V. B, zus. 18 St. wcieli.

29. Alexander B u g a, k. k. Lieutenant i. d. R., lehrte Math. in U l. A, III. C, 
Pliysik in IV. A, IV. C, zus. 12 St. woch.

H i I f s 1 e h r  e r :
30. Josef F r o n i  u s, ev. Pfarrer und Senior, Mitglied des k k Landesschulrathes, 

Mitglied der Priifungscomniission flir allg. Volks- und Biirgerschulen, lehrte evang. 
Religion in I.—VIII in 3 Abtli., zus. ti St. woch.

31. Dr. Josef R o s e n f e l d ,  Landesrabbiner, Mitglied der Prufungsconimission 
fur allg. Volks- und Biirgerschulen, lehrte mos. Relig. in V.—VIII., zus 4 St woch.

32. Abraham H e u m a n n, Rabbinats-Candidat., lehrte mos. Relig. in I.—IV., 
zus. 8 St. woch.
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N e b c n l e h r e r :
38. Epiphanias v. T a r n u w i e c k i  (s o. Nr. 12) lehrte Kalligraphie in I. u. II., 

zus. I  St wocli.
34. Dr. Anton P o l a s c h e k  (s. o. Nr. 13) lehrte Stenographie in 3 Abtli., zus. 

5 St. woch.
35. Johann S k o b i e l s k i  (s. o. Nr. 16) lehrte polnische Spraclie in 2 Abth., 

zus. 4 St. woch.
36. Anton E o m a n o v s k y ,  Professor an der gr.-or. Oberrealschule, lehrte 

franz. Spraclie in 2 Abth. (6 St. woch.) und englische Spraclie (2 St. woch.).
37. Justin P i  h u  l i  a k ,  Professor an der gr.-or. Oberrealschule, lehrte Freihand- 

zeichnen in 2 Abth. (je 2 St.), zus. 4 St. wocli.
38. Isidor W o r o b k i e w i c z, k. k. Professor des Gesanges an der theolog. 

Facultat, lehrte Gesang bei den gr.-or. Schiilern in 2 Abth., zus. 3 St. wocli.
3!). Johann S k o b i e 1 s k i (s. o. Nr. 16) lehrte den ailg. Chorgesang (1 St.) u. 

leitete den gr.-kath. Kirchengesang (1 St.), zus. 2 St. wocli.
40. Otto Ż u k o w s k i ,  Aushilfslehrer an der Ubungsschule der k. k. Lelirer- 

bildungsanstalt, lehrte Gesang bei den kath. und mos. Schiilern in 1 Abth. (2 St.) u. 
leitete den roni.-kath. Kirchengesang (l St.), zus. 3 St. wocli.

41. Franz G r i l l i t s c h ,  Turnlehrer an der k. k. Lelirer- und Lehrerinnen- 
bildungsanstalt, Besitzer des gold. Verdienstkreuzes, ertheilte den Turnunterriclit in
III.—V III, zus. 10 St. wocli.

42. Leonidas B o d n a r e s c u l ,  prov. Turnlehrer, ertheilte den Turnunterriclit 
in I. u. I I ,  zus. 8 St. woch.

43. Naftali G l i i c k s m a n  n, Turnassistent, liait beim Turnunterrichte in I.—VIII., 
zus. 18 St. wocli.

c) Bcurlaubuiigcn.
Eusebius I w a n o w i c  z, k. k. Professor, erhielt krankheitshalber einen lltitgigen 

Urlaub. Erl. des liochl. k. k. L.-Sch.-R. v. 3. Oct. 1895 Z. 3502.
Josef F r o  n i u s, Nebenlehrer f. evang. Rei., erhielt behufs Theilnahnie an der 

Generalsynode in Wien einen 4wbch. Urlaub. Erl. des liochl. k. k. L.-Sch.-R. v. 18 Oct. 
1895 Z. 3727.

Athanasius L e w i ń s k i ,  Supplent f. gr.-kath. Rei., erhielt zum Zwecke der 
Ablegung der Lehranitspriifung von der Direction einen 5tagigen Urlaub. 26 Nov. 1895.

Eusebius Iw  a n o w i c z, k. k. Professor, erhielt krankheitshalber einen 5monatl. 
Urlaub. M.-E. v. 29. Nov. 1895 Z. 26960 (L -Sch.-R.-E. v. 7. Dec 1895 Z. 4395).

Cornel J a s k u l s k i ,  Supplent, erhielt behufs Ablegung der Lehramtsprufung 
von der'Direction einen 7tngigen Urlaub. 17. Jnni 1896.

II. Lehrverfassung.
(Lehrplan fiir die obligaten Lehrgegenstiinde auf Grund der li. Ministerial-Verordnungen 
vom 26. Mai 1884 Z. 10128, 2. Mai 1887 Z. 8752, 14. Januer 1890 Z 370, 30. September 

1891 Z. 1786 und 24. Mai 1892 Z. 11372.) I.

I .  C l a s s e .
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) Fiir die rom.-kath. und b) fiir die gr.-kath. Schiller: 

Die Glaubens- und Sittenlehre. c) Fiir die gr.-or. Schiller: Biblische Gesęhichte.
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L a  t e i n  (8 St.): lłegelmiiRige Formenlehre, einige wichtige Priipositionen und Con- 
jnnctionen. Memorieren inhaltsreicher Satze und kleinerer Erzilhlungen. All- 
wbohentlich eine halbstundige Schularbeit und spiiter auch kleiuere hitusliche 
Ubungen (A: Dr. Polaschek, B : Bujor, C: Jaskulski.)

U e u t s c h  (4 St.): Formenlehre in der durch den lateinisclien Unterricht erforderlichen 
Aufeinanderfolge, Syntax des einfactien Satzes, Elemente des zusammengezogenen 
und zusammengesetzten Satzes. Lecture mit sachlicben und sprachlichen Erklit- 
rungen. Memorieren und Yortragen poetiseher und prosaischer Stiicke. Ubungen 
in der Orthographie im 1. Sem. jede Woelie, im 2. Semester jede zweite Woclie; 
Auf.sii.tze (im 2. Sem.) monatlich zwei, abwechselnd Seliul- und Hausarbeiten. 
(A: Dr. Polaschek, B : B ujor , C : Jaskulski.)

Ił u m ii n i s c h (2 S t.) : Lautlehre, Declination der Substantiva und die regelmiilJige 
Conjugation. Lecture mit sacblicher und sprachlicber Erklitrung. Ubersetzung. 
Memorieren. Nacherziihlen. Ortbographische Ubungen. ( Bumbacu .)

Ił u t h e n i s c h (2 St.): Lautlehre, Orthographie, Declination der Substantiva. Lectiire 
mit sachliohen und spra‘chlichen Erklarungen. Orthogruphische Ubungen. (Szpoy- 
naroioski)

G e o g r a p h i e  (3 St.): Anschauliche Vermittlung der geograpliischen GrundvorsteI- 
lungen. Die Tagesbahnen der Sunnę, in verschiedenen Jalireszeiten. Orientierung 
in der wirklichen Umgebung, ant' der Kartę und am Globus. Beschreibung und 
Erklitrung der Beleuchtungs- und Envarmungsverhitltnisse innerhalb der Heimat 
im Verlaufe eines Jahres, soweit sie unmittelbar von der TageslUnge und der 
Sonnenhohe abhiingen. Hauptformen des Pesten und Fliissigen in ihrer Verthei- 
lung auf der Erde. Lagę der bedeutendsten Staaten und Stiidte bei steter Ubung 
und Ausbildung im Kartenlesen. Versuehe im Zeichnen der einfaehsten geogra- 
phischen Objecte. (A und B : Kozak, C : Dr. Dewoletzky.)

M a t h e m a t i k  (3 S t): 1. Arithmetik: Das dekadische Zahlensystem. Iłbmisclie Zahl- 
zeichen. Die vier Rechnungsarten mit ui.benannten und einnamigen Żabien. Die 
Decimalzahlen, Mali und Gewicht. Das Iłechnen mit mehrfaeh benannten Zahlen. 
Thoilbarkeit der Zahlen, Zerlegung in Brimfactoren. Die einfaehsten Yorlibungen 
mit gemeinen Brlichen, einschlieClieh des Aufsucheus des gemeinschaftlichen 
MaGes und Yielfachen. 2. Geomtr. Anschaunngslehre: Die Grundgebilde, Gerade, 
Kreis, Winkel, Parallele. Die einfaehsten Eigenschaften des Dreieckes. (A und B : 
v. 'Tarnowiec,ki, C : Dr. Dewoletzky i)

N a t u r g e s c h i c h t e  (2 S t.): Thierreich: Siiugethiere und Insecten in entspreehende r 
Auswahl; die 4 letzten Monate: Pflanzenreich. (A, B und C: Dr. Dewoletzky i) II.

I I .  C l a s s e .
l ł e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) Fiir die rom.-kath. und b) fur die gr.-kath. Schliler 

Biblische Geschichte des alten Bundes. c) Fiir die gr.-or. Sehuler: Das Leben 
und Wirken Jesu Ohristi.

L a  t e i n  (8 St,.): Ergilnzung der unregelmilGigen Formenlehre, Pronomina und Nume- 
ralia, die wichtigsten UnregelmiiCigkeiten in Declination, Genus und Conjugation; 
Aco. cum. inf. und Abl abs. Monatlich drei Composit.ionen mit halb- bis drei-
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yiertelstiindiger Arbeitszeit und ein Pensum. (A: Dr. Pawlitschelc, B : Dr. Perle
niu nn, C : Tir on.)

D o u t s c l i  (4 St.): Ber zusammengezogene und zusammengesetzte Satz. Praktisoke 
Ubungen in der Interpunction. Lectiire uaeli dem Lesebuche mit, sacbliclien und 
spraclilicben Erklarungen. Memorieren und Vortragen poetischer und prosaiseber 
St.iicke. Dictate zu orthographischen Zwecken. Monatlich drei scbriftlicbe Arbeiten. 
abwechselnd Sobul- und Ilausaufgaben. (A: Dr. Pawlitschelc, B : Dr. Perkmann  
C: Tir on)

II u m ii n i s c li (2 S t): Adjectiya, Nume.alia und Pronomina. Einiibung der Ortho- 
grapbie. Lectiire mit sachlicher und spraeblieber Erklarung. Memorieren 
und Vortrag poetischer und prosaiseber Stlieke. Alle 14 Tage eine scbriftlicbe’ 
Arbeit. (Bumbacu )

l i  u t  b e n i s c h (2 St.): Pronomina, Adjectiya, Numeralia. Conjugation. Lectiire mit 
sacbliclien und spraclilicben Erkliirungen. Alle drei Woelien eine scbriftlicbe 
Arbeit. (Szpoynarowski.)

G e o g r a p b i e  und G e s c b i c h t e  (4 S t): a) Geograpbie: Asien uml Afrika nacli 
Lago und Umriss in oro-liydrograpbiscber und topograpbiscber Riicksicbt, unter 
Riieksichtnalime anf die klimatiseben Zustiinde Europa : Ubersicht naclt Umriss, 
Relief und Gewiissern Die Lauder Siideuropas und des britiseben Inselreiches; 
Ubuugen im Entwerfen einfacher Kartenskizzen. b) Gescbichte: Altertbum. Aus- 
fiilir 1 iebere Barstellung der Sagen. Bie wichtigsten Personen und Bsgebenbeiten, 
lianptsacblich in der Geschicbte der Griecben und Riimer. IA: M ikulicz, 
B : Prelicz, C : Kozak )

M a t h e m a t i k  (3 St.): 1. Arithmetik: Erweiterte Ubungen iiber Maile und Vielfacbe. 
Zusammenbangende Barstellung und Burcbiibung der Brucbrecbnung. Yerwand- 
lung von Decimalbriiclien in gemeine Briiclie und unigekebrt. Bie Hauptsatze 
iiber Verbaltnisse und Proportionen. Bie einfache Regeldetri mit Anwendung 
der Proportionen und der Scblussrecbnung. Die Procentreclmung uml d'e einfache 
Zinsenrechnung. 2. Geometr. Anscbauungslehre : Strecken-und Winkelsymmetrale, 
Congruenz der Breiecke und Anwendungen. Bie wiebtigsten Eigenscliaften des 
Kieises, der Yierecke und Vielecke. (A, B u  C: Dr. Frank.)

N a t u r  g e s c h i c b t e  (2 St.): 1, Semester: Thierreich: Vogel, Reptilien, Amphibien, 
Fiscbe. 2. Semester: Pflanzenreich. (A, B und C: Dr. Frank.)

IXX. C l a s s e .

R e 1 i g i o n s 1 e li r e (2 St.): a) Fur die rbm.-kath. und b) fur die gr.-kath. Schiller: 
Biblische Geschicbte des r.euen Bundes. c) Ftir die gr.-or. ScbUler: Glaubens- 
und Sittenlebre.

L a t  e i n (6 St.): Lelire von der Congruenz, die Casuslehre, Prapositionen. Lectiire: 
Cornelius Nepos: Miltiades, Tbemistocles, Aristides, Cimon ; Priyatlectiire: Epa- 
minondas, Pelopidas. Mem. Alex. Magu. I., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. 
Alle 14 Tage eine Composition, alle drei Woelien ein Pensum. (A: Fitimon, 
B : Papak, C : Wolf.)
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G r i e e h i s c 1) (5 St.): Die Formenlehre bis zu den Verben anf p.t Von der 2. Hiilfte 
des I. Seniesters angefangen alle 14 Tage eine scbriftliche Arbeit, abwechselnd 
Compositiou und Pensa. (A: Filimon, B: Fapak, C : Wolf.)

D e u t s  cli (3 St.): Systematischer Unterricht in der Formen- und Casuslelire. Lectiire 
mit spraclilichen und sachlichen Krklarungen. Memorieren und Vortragen. Mo- 
natlicli zwei Aufsatze, abwechselnd Schul- und Hausarbeiten. (A, B und C: 
L e w a n d o w s k i . )

B u m  m U n i a c h  12 S t): Das abgekiiizte Pronomen, die unregelmaCigen Verba. Lectiire 
mit sachlicher und sprachlicher Erkiiirung. Memorieren und Vortragen poetischer 

Stricke, Ubersetzungen. Alle zwei Wochen eine scbriftliche Arbeit. (Bumbacu.)
B u t l i  en  i s c h  (2 St.): Erganzung der Flexion des Yerbums, Congruenzlehre. Lectiire 

mit sachlichen und spraclilichen Erkiiirungen. Alle drei Wochen eine scbriftliche 
Arbeit. (Szpoynarowski.)

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c l i t e  (3 St.): a) Geographie: Die in der II. Classe 
nicht behandelten Litnder Europas (mit Ausschluss der osterr.-ung. Monarchie), 
Amerika und Australien, nacli denselben Gesichtspunkten wie in der II Classe, 
insbesondere auch rilcksichtlich der Erklitrung der klimatischen Znstande. Ubungen 
im Entwerfen einfacher Kartęnskizzen. b) Geschiclite : Mittelalter. Die wichtigsten 
Personen und, Begebenheiten, mit besonderer Biicksicht anf die Geschiclite der 
osterr.-ung. Monarchie. (A und B : Lewandowski, C : Milculicz.)

M a t h e m a t  i k  (3 S t.): 1. Aritiim etik: Die vier Grundoperationen mit. ganzen und 
gebrochenen allgemeinen Żabien. Quadrieren und Ausziehen der Quadratwurzel. 
Im Zusaiumenhange mit den geometrischen Bechnungen: Unvollstandige Deci- 
malzalilen, abgekiirztes Multiplicieren und Di vidieren ; Anwendung des letzteren 
beim Ausziehen der Quadratwurzel. 2. Geom. Anschauungslehre: Einfache Fiille 
der Vergleichung. Yerwandlung und Theilung ebener Figuren. Liingen- und 
Flachenmessung. Pythagoraischer Lelirsatz auf Grund der einfachsten Beweise. 
Das W ichtigste iiber die Ahnlichkeit geometrischer Gebilde. (A und C: Bugu, 
B : v. Tarnowiecki.)

N a t u r w i s s e n s c li a f t e n (2 S t.): 1. Semester: Pliysik. Allg. Eigenschaften der 
Korper. Warmelehre. Chemische Grundbegriffe. 2. Semester: Naturgeschichte 
Mineralreich. (A, B und C: Dr. Dewoletzky.)

I " V .  C l a s s e .
B e l i g i o n s l e h r e  (2 S t.): a) Fur die roni -kath. und b) fur die gr.-kath. Schiller: 

Die ErkUlrung der Ceremonien, c) fur die gr.-or. Schiller: Liturgik.
L a  t e  i n (0 St ) :  Grammatik: Eigentblimlichkeiten im Gebrauch der Nomina und Pro- 

nomina, Tempus- und Moduslehre, das Wichtigste von der Prosodie und Mętlik. 
— Lectiire: Caesar, b. G. I. IV. 20-3G, VI. 11—20, VII. 75 -9 0 ; Ovid. (Grysar- 
Ziwsa) Met. 2, Trist 10. Privatlecture: Caesar, b. G. II. und III. Alle 14 Tage 
eine Composition, alle 3 Wochen eiti Pensum. (A: Slwbielski, B: Dr. B i gali, 
C : Fapak.)

G r i e c h i s c h  (4 St.): Die Verba auf pu, die Verba mit verstarktem Prasensstamme 
und die unregelmaCigen Flexionen; das W ichtigste aus der Syntax. Alle 14 Tage
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eine schrittliche Arbeit, abwechselnd Conipositionen und Pensa. (A: S lc o b ie lsk i,  
B : S z p o y n a r o w s k i ,  C : F ilim o n .)

I) e u 't s c h (3 S t.): Syntax des zusammengesetzten Satzes. Periodenlehre. Lectilre mit 
sprachlichen und sachlichen Erklarungen. Grundziige der Prosodie und Metrik. 
Tropen und Fignren. Memorieren und Vortragen. Im Monate zwei Aufsatze, ab
wechselnd Haus-und Schularbeiten. (A: P r e lic z , B: D r . S i g a l l  C: L e w a n d o w sk i.)

li u m a n i  s c  li (2 St.): Wiederbolung der ganzen Formenlebre. Metrik. Lectiire mit 
sacliliclier und sprachlicher Erklilrung. Yortrag poetischer Stiicke. Alle 14 Tage 
eine scliriftliclie Arbeit. (B u m b a c u .)

R u t h e n  i s c l i  (2 St ) :  Wiederbolung und Erganzung der Formenlebre, Casuslebre, 
Prosodie. Lectiire mit sacblicben und sprachlichen Erklarungen. Alle drei Wocben 
eine schriftliche Arbeit. { S z p o y n a r o w s k i )

G e o g r a p h i e  und G e s c b i c h t e  (4 St.): a) Geograpbie (wbchentlich 2 Stunden): 
Physiscbe und politiscbe Geograpbie der osterreicbiscb-ungarischeu Monarcbie, 
mit Ausscbluss des statistiscben Tbeiles ais solclien, jedocb mit eingebenderer 
Beacbtung der Producte der Lauder, der Beschiiftigung, des Verkebrsiebens und 
der Ciilturyerbaltnisse der Vdlker. Ubungen im Entwerfen eiufacber Kartenskizzen. 
b) Gescbicbte: Wocbentlich 2 Stunden. Neuzeit. Die wichtigsten Personel) und 
Begebenbeiten; die Gescbicbte der osterreicbiscb-ungariscben Monarchie biblet 
den Ilauptinbalt des Unterricbtes. (A, B und C: Prelicz.)

M a t h e m a t i k  (3 St.): 1. A ritbm etik: Die Lebre von den Gleicbungen des 1. Grades 
mit einer und mebreren Unbekannten und von solclien leinen Gleicbungen zweiten 
und dritten Grades, welclie bei den geometrischen Rechuungen vorkommen. Im 
Zusammenliange mit den letzteren Cubieren und Auszieben der Cubikwurzel. 
Zusammengesetzte Regeldetri, Gesellscbafts- und Zinseszinsenreehnung. 2. Stereo- 
metriscbe Anschauungslebre: Gegenseitige Lagę von Geraden und Ebenen Die 
korperlicbe Ecke. Hauptarten der Kiirper, Oberdilcben- und Volumberechnung. 
(A: S c l iw a ig e r , B und C: T a rn o ic ie c k i.)

P b y s i k  (3 St.): Magnetisinus, Elektricitiit, Mechanik, Akustik und Optik Astrono- 
miscbe Geograpbie. (A und C: Duga. B: v. Tarnoiciecki.)

" V . C l a s s e .
R e 1 i g i o n s 1 e li r e (2 St ) :  a) Ftir die riim.-kath. Schiller, b) 1'iir die gr.-katb. 

Scbiiler und c) fur die gr.-or. Schiiler: Einleitung iu die Schriften des alten und 
neuen Bundes und die allg. Dogmatik.

L a  t e i n  (6 S t): Lectiire: Livius I., XXI, Ovid. Metam. 4, 5, (>, 13, 15, 20. Privat- 
lectiire: 11; Fast. 1, 2, 3 ,5 ,8 ,12 ,14 ; Trist. 6, 8, 10; ex Ponto. 4. Privatloctiire: 
Livius XXII. Grammatiscb-stilistiscbe Ubungen. Im Semester 5 Schularbeiten, 
darunter eine Ubersetzung aus dem Lateiuischen ins Deutsche. fA und B ' 
W u rzer .)

G r i e  cli i s c l i  (5 S t): Lectiire: Xenophon. Cbrestomithie. An. I. —VII. Iłom. Uias 
I., VI. Privatlecture: Horn. U. II., III., IV. Syntax: Die Lebre vom Numerus, 
Genus, Artikel, Casuslehre. Im Semester 4 Schularbeiten, darunter eine Uber
setzung aus dem Griechiscken ins Deutsche. (A: Bu jo r , B : W o lf.)  .
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D e u t s c h  (3 St.): Grammatik: Wortbildung, Lehnworter, Fremdwdrter, Volksety- 
mologie, Lectiire mit besonderer Riicksicht auf die Charakteristik der episclien, 
lyrischen und rein didaktisclien Dichtungsgattungen. Ausgewiihlte Partien ans 
Wielands Oberon und Klopstoeks Messias. Memorieren und Vortragen. Monatlich 
zwei Aufsatze, abwechselnd Haus- und Schularbeiten. (,A und B : Jaskulski.)

Ru n i a n i  sc h (2 St.): Grundziige der Metrik und Poctik, Lectiire mit den erforder" 
liclien Erliiuterungen der entsprechenden Perioden der Literaturgeschichte. Alle 
4 Woclien eine schriftliche Arbeit. (liumbacu.)

R u t l i e n i s c h  (2 St.): Lectiire altrutb. Texte. Altruth. Declination und Conjngation. 
Literaturgeschichte des -10., 11. und 12. Jahrhunderts. Alle 4 Woclien eine 
schriftliche Arbeit. (Szpoynarowski.)

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e  (3 St.): Geschichte des Alterthums, yornehmlich 
der Griechen und Romer bis zu den punischen Kriegen mit besonderer Hervor- 
liebung der culturhistorischen Momente und mit fortwiihrender Beriicksichtigung 
der Geographie. (A und B: Kozak.)

M a t h e m a t i k  (4 St.): 1. Arithmetik: Die vier Grundoperationen, Briiche, Verhillt- 
nisse und Proportionen und dereń Anwendung, Gleichungen des ersten Grades, 
2. Geometrie: Planimetrie. (A: Schwaiger, B: Faustrnann.)

N a t u r  g e s c h i c h t e  (2 St.): 1. Semester: Mineralogie und die wichtigsten Leliren 
ans der Geologie. 2. Semester: Botanik. (A: Dr. Dewoletzky, B: Dr. Frank.)

■ V I . C l a s s e .
R e l i g i o n s l e h r e  (2 S t.): a) Fur die rom.-kath., h) fur die gr.-kath. Schiiler, 

c) liir die gr.-or. Schiller: Specielle Dogmatik.
L a t e i n  (ti St.): Lectiire: Sali. Jugurtha, Cic or. in Cat. I., Verg. Aen. L, IV. Ecl. 

1. Caes. beli. civ. 11. Privatlectiire: Cic. in Cat. II., III. und IV.; Verg. Aen. 11. 
Wiederholung der Syntax. Stilistische Ubungen. Schularbeiten wie in der V. 
Classe. (Ttron .)

G r i e c h i s c h  (5 S t ): Lectiire: Horn. II., XVI., X V III, XX., YXU , XXIII., XXIV. 
Herodut. V, VI., VII., VIII. nach Hintner, u. z. Nr. I. XXX., XXXVI., XXXVII  , 
X XXIII, XLI., XLIV. Xenoph. Memorab. I, 214. Privatlectiire: Iłom. II. VI., 
VI!. XXI ,  XXI. Grammatik: Die Prapositionen, die Tempus- und Moduslehre. 
Schularbeiten wie in der V. Classe. ( Warz er.)

D e u t s c h  (3 St ) :  Genealogie der germanisclien Sprachen. Ubersicht der deutschen 
Literaturgeschichte von den altesten /e ite n  bis zu den Stiirmern und Drilngern 
mit naherem Eingehen dort, wo Lectiire sieli anschlielit. Auswahl aus demNilte- 
lungenliede und aus W alther von der Vogelweide; Klopstock, Lessing. Lectiire : 
Minna von Barnnelm, Emilia Galotti, Natlian. Memorieren. Aufsatze von 3 zu 
3 Wochen, abwechselnd eine Schul- und eine Jiausarbeit. {Dr. Ferlcmann.)

R u m i l n i s c h  (2 St): Die Literaturgeschichte des 1(1. und 17. Jahrhunderts mit der 
entsprechenden Lectiire. Alle 4 Wochen eine schriftliche Arbeit. (Bumbar.u.)

R u t l i e n i s c h  (2 St.): Lectiire altruth. Texte. Literaturgeschichte des 12.-18. Jahrh. 
Alle 4 Wochen eine schriftliche Arbeit. (Szpoynarow ski)
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G e o g r a p h i e  uiid G e s c h i c h t e  (4 S t.): Schluss der Geschichte des Alterthums, 
Geschichte des Mittelalters. Stete Beriicksichtigung der Culturgeschichte und 
Geographie. (K o z a k . )

M a t h e m a t i k  (3 St.): 1. Arithmetik: Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, ąuadra-
tisclie Gleichungen mit einer Unbekamiten. 2. Geometrie: Stereometrie; ebene 
T ri gonometrie. (T a r n o w i e c k i .)

N a t u r g e s c h i c h t e  (2 S t.): Zoologie. (D r .  F r a n k . )

• V I I .  C l a s s e .
Re 1 i g i o n s 1 e li i e (2 St.): t ) Flir die rom -katli, b) flir die gr-kath. und c) tur dia 

gr.-or. Schiiler: Die Sittenlehre.
L a t e i  n (5 St.): Lectiiie: Cic. pro imp. Pomp. uml pro Arch., de ottic. III 1.—12. 

Verg. Aen. VI., IX., X.; Stiliibungen, Sohularbeiten, wie iu der V. Classe. (A: 
D r .  S i g a l l ,  B : S k o b ie l s k i . )

G r i e e b i s c h (4 St.): Lectiire: Demosth. Ol. III., Phi 1. I., II; Horn. Odyssee V., VI, 
IX. —XII Privatleetiire: Dem. Pliil. I II  Hom. Od. VII., VIII. Wiederholung und 
Ergilnzung der Syntax. Sohularbeiten, wie in der V Classe. (A: D r .  Pawlitschelc, 
B : D r .  S i g a l l . )

De u t s e li (3 S t ): Gescliiclite der deutschen Literatur seit der Epoche des Sturmes 
und Dranges bis zu Schillers Tode Lectiire: Herder, Goethe, Schiller. Lectiire 
und Erkliirung von Goethes Iphigenie und Egmont; Schillers Wallensteins Lager. 
P rivatlectiire: Goethe: Gbtz, Clavigo; Schiller: Riiuber, Maria Stuart. Rede- 
iibungen. Memorieren. Aufsatze wie in der VI. Classe. (A und B: M i k u l i e z )

R u m i l n i s c h  (2 St.): Literaturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts mit entspre- 
chender Lectiire. Alle 4 Woehen eine schriftliclie Arbeit. (Iiu m b a c u .)

R u t h e n i s c h  (2 S t.): Literaturgeschichte des ID. Jahrhunderts mit entsprechender 
Lectiire. Alle 4 Woehen eine schriftliclie Arbeit. ( S z p o y n a r o w s k i . )

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e  (3 S t.): Geschichte der Neuzeit mit besonderer 
IIervorhebung der durcli die religiosen, politischen und wirthschaftliclien Umwiil- 
zungen hervorgerufenen Veriiuderungen im Bildungsgange der Cult.urvblker und 
mit fortwiihrender Beriioksichtigung der Geographie. (A und B : A lik u l ic z . )

M a t h e m a t i k  (3 St.): 1. Arithmetik: Gleichungen zweiten Grades mit mehreren 
Unbekamiten. Einige holiere Gleichungen. Progressionen. Zinseszinsen-u. Renten- 
rechnung. Kettenbriiche. Diophantische Gleichungen. Binomischer Satz. 2 Geo
metrie: Anwendung der Trigonometrie. Analytische Geometrie. (A: S c h w a i g e r ,  
B : F a u s t m a n n . )

P h y  s ile  (3 St.): Einleitung, Mechanik, Witrmelehre, Chemie. (A : S c h w a i g e r ,  B: 
F a u s tm a n n . )

P h i l o s o p h i s e l i e  P r o p a d e u t i k  (2 S t.): Logik. (A und B : D r .  S i g a l l . )

• V I I I .  C l a s s e .

R e l i g l o n s l e h r  e (2 St.): a)  Fur die rbm.-katli., b) fur die gr.-kath. und c) fur die 
gr.-or. Schiiler : Kirchengeschichte.
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L a t e i n  (5 St.): Lecttire: Tacit. Germ. c. 1—27. Alin. I., II., 1—20. Iloraz Odeń I, 
1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 22, 20, 37; II, 2, 3, 10, 13, 18; III, 1, 2, 3, 13, 30; IV, 3, 
Carm. saec. E; od. 2. Henn. I, 1, 3, 0; 11,0. Epist. I, 1 Privatlectiire ; Tac. Ann.
IV. Livius XXII. Granimatisch-stilistisehe tlbungen. Schnlarbeiten wie in dar
V. Olasse. (Skobielslci.)

G r i e c li i s c li (5 St.); Plato: Apologie, die letzten Capitel aus Phaidon und Protagorus 
(bis cap. 20). Sopbocles; Pbiloktet und Horn. Od. 13 und 14. Privatlectlire: Platons 
Kriton, Horn. Od. v, o, ®, /■ Schularbeiten wie in der V. Olasse. (Dr
Folasehek.)

D e u t s c h  (3 St.).; Lecttire: Goethe: Hermann und Dorothea; Schiller: Wilhelm Tell ; 
Lessing: Laokoon und Auswahl ans der hamburgischen Dramaturgie. Grillparzer: 
Sap]iho. Privatlectiire: Goethe: Tasso; Schiller: Don Carlos, Jungfrau von Orleans, 
Kraut von Messina. -  Literaturgeschichte bis zu Goetlics Tod. Uberblick ilber 
die Entwicklung der deutschen Literatur in Osterreicli im XIX. Jalirhundert 
mit besonderer Beriicksichtigung Grillparzers. Redeubungen. Aufsatze wie in der
VI. Olasse. (Dr. Perkmann.)

R u m ii n i s c li ;2 St.): Literaturgeschichte dts 19. Jalirhunderts (Furtsetzung) mit.
cntsprecliender Lecttire. Alle 4 Wochen eine schriftliche Arbeit. (Hambacu.) 

R u t h e n i s c h  (2 St.): Literaturgeschichte des 19 Jalirhunderts (Fortsetzung) mit 
entsprechender Lecttire. Alle 4 Wochen eine schriftliche Arbeit. (Szpognarou-ski.) 

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e  (3 St.): I. Sem. : Geschichte der osterreichiscli- 
ungarischen Monarchie in ibrer weltgeschiclitlichen Stellung; ubersichtliche Dar- 
stellung der bedeutendsten Thatsachen ans der iimeren Entwicklung des Kaiser- 
stiates, 2. Sem. (2 St.).: Osterreichische Vaterlandskunde. (1 S t.): Recapitulation 
der wicht.igcren Partien der griechischen und romischen Geschichte. (K lauser.) 

M a t li e m a t i k (2 St ) :  Wiederholnng der Elementarmathematik mit zahlreichen ein- 
schlagigen Autgaben. (.Schwaiger.)

P li y s i k (3 St ) :  Magnetismus und Elek tri ci tut. Wellenlehre. Akustik, Opt.ik und 
Astronomie. (Schwaiger.)

1* h i 1 o s o p li i s c ii e P r o p a  d e u t i k (2 S t.): Empir. Psycliologie. (Klauser.)

Evangelische Religion.
Der evangelisclie Religionsunterricht wurde den Schulern des Gyninasiums ge- 

meinsam mit den Sclitileni der griecli.-orient. Oberrealsclmle und der k k. Lehrer- 
hildungsanstalt in 3 Abtheilungen mit zusammen 0 Stunden wiichentlieh ertheilt.

I. A b t li e i I u n g (2 S t.) : Lutlier.s Kathechisinus, I.—III. Hauptstiick.
II. A b t h e i l u n g  (2 St.): Kirchengesehichte von der Stiftung der Kirche bis zur 

Reformation.
III A b t  li e i 1 u n g' (2 S t.): Christliche Gl&ubenslehre.

Mosaische Religion.
I)er mosaisciie Religionsunterricht wurde nach dem mit li. L -Sch.-R.-Erl. vom 

13. Februar 1888 7A. 2343 genehmigten Lehrplane in 12 Abtheilungen zu je 1 Stunde 
wiichentlieh ertheilt, u. zw. :
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I. C l a s s e :  (2 Abth.): Urgeschichte der Menschheit, die Patriarchen, Moses bis 
Josua. Hebraiscli. Gewahlte Gebetstiicke.

II. C l a s s e :  (2 Abth.) Von Josua bis zur Tlieilung des Reiches. Hebraiscli: Fort- 
setzung der Gebet.e.

III. C l a s s e :  (2 Abth.) Vou der Tlieilung des Reiches bis zur Geschiehte Judilas 
unter Aiexander dem GroCeu. Hebr : II. Ruch Moses (ausgewithlte Oapitel).

IV. C l a s s e :  (2 Abth.) Die nachbiblische Geschiehte bis incl. Moses Mendelssohn. 
H ebr.: IV. Buch Moses.

V. C l a s s e :  Glaubensartikel, Gottesverehrung, Ritualgesetze, Geschiehte bis .Telmda 
Halevi. Hebr. : V. Buch Moses.

VI. C l a s s e :  Sittenlehre, Geschiehte bis zur Imjuisition in Spaniem Ilebr.: Psalmen 
(ausgew. Cap.).

VII. C l a s s e :  Ausfiihriiche Sittenlehre. Hebr : lesaias (ausgew. Cap.),
VIII. C l a s s e :  Ausfiihriiche Erkenntnislehre, Geschiehte bis auf die neueste Zeit. 

Hebr.: Hiob (ausgew. Cap.).

Unterrichtsspiaclie.
Die Unterrichtssprache ist die deutsche. Die Landessprachen (Rumiinisch und 

Ruthenisch) bilden die Unterrichtssprache in der gr.-or. (Rum. flir rum., Rutli . fur ruth. 
Schiller) und der gr.-kath. (nur Rutli.; Religionslehre sowie lici dem relatiy ubligaten 
rumanischen und rutlienischen Sprachunterricht. Ebenso werdeu die gr.-or. und die 
gr -kath. Exhorten in den betreffenden Sprachen gehalten.

III. Ubersicht
ilber die im Schuljahre 1895/9G gebrauchten Lelirbiicher.

R e l i g i o n s l e h r e :  A) Fiir die r o m . - k a t h .  Schiller, I. Classe: Leinkauf, Katlio- 
lisclie Glaubens- und Sittenlehre. II. Classe: Fischer, Offenbarung, alter Bund.
111. Classe: Fischer, Offenbarung, neuer Bund IV. Classe: L. Hafenrichter, 
Liturgik, V. Classe: Dreher, Lehrbnch der kath. Religion fiir O. G. I. Th. VI. 
Classe: Dasselbe II. Th. VII. Classe: .Dasselbe III. Th. VIII. Classe: Kalt.ner, 
Kirchengeschichte — B) Fiir die gr.-kath. Sehiiler: 1. Classe: Toroński, Christ- 
lich-katholischer Katechismus II. Classe: Toroński, Biblische Geschiehte des 
alten Bundes. I II . Classe: Biblische Geschiehte des neuen Bundes nacli Schuster, 
in ruth. Ubersetzung. IV. Classe: Toroński, Liturgik. V. Classe: Toroński, AU- 
gemeine Dogmatik und Apoiogetik. VI. Classe: Wappler-Pelesz, Specielle Dog- 
matik VII. Classe: Wappler-Piurko, Morallehre. VIII. Classe: Kirchengeschichte 
von Wappler-Stefanowicz.— C) Fiir die g r . o r. Sehiiler a) Rum.  Abth. I. Classe: 
O. Coca, Biblische Gescliischte des alten Bundes. II. Classe : C. Coca, Biblische 
Geschiehte des neuen Bundes. III. Classe: C. Coca, Glaubenslehre. IV. Classe: 
Btefanelli, Liturgik. V. Classe: B. Andrievici, Allgemeine Dogmatik. VI. Classe: 
S. Andrievici, Spec. Dogmatik. VII. Classe: S. Andrieyici, Morallehre. VIII. Classe:
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Coca, Christliche Kirckengeschichte. b) R u t h .  Abth. I. Classe: Sclmster Bi- 
blische Gescbicbte des alten Bundes (ruth. Ubersetzung). II. Classe: Sclmster, 
Biblische Gescbicbte des neuen Bundes. III. Classe : Glaubens- und Sitteniehre, 
im allgemeinen nach Guszalewicz. IV. Classe: Liturgik (nach eigenen Schriften).
V. Classe: Fedorowicz, Allgemeine Dogmatik. VI. Classe: Andrijczuk, Spec. Dog- 
matik. VII. Classe: Fedorowicz, Morallehre. VIII. Classe: Kirchengeschickte 
(nach eigenen Schriften). D) Fiir die e v a n g. Schiller: 1. Abtli.: M. Luthers 
kleiner Katechismus, erki. v. Ernesti. 2. A b th .: Palmer, Der cliristl. Glauben 
und das cliristl. Leben. 3. Abth.: Palmer, Relig. und Gesch. der christl Kirche 
— E) Fiir die m o s. Schiller: I. —IV. Classe: Wolf Dr. G., Geschichte Israels. 
I.—IV. Fuchs, Isr. Gebele. III. und IV. Iiayserling, die funf Bacher Moses. 
V.—VIII. Classe: Hecht, Israels Geschichte. V. und VI. Auerbach, Lehrbuch der 
israel. Religion. VII. und VIII. Philippsolin, israel. Religionslehre.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e :  I. Classe: August Scheindler, LateiniscUe Grammatik; 
Ilaulers Lese- und Ubungsbuch, eingerichtet nach Scbeindlers Grammatik fur die 
I. Classe. — II. Classe: Grammatik wie in der I. Classe; Hauler, Ubungsbuch 
fiir die II. Classe. — III. Classe: Scheindler, Grammatik; Hauler, Ubungsbuch 
fiir die III. Cl.; Schmidt-Gehlen, Memorabilia (Golling). — IV. Classe: Scheindler, 
Grammatik; Steiner-Scheindler, Ubungsbuch fiir die IV. Classe; Caesar, Comm. 
de beli. Gall. ed.Prammer; Ovidii carmina solecta ed Grysar-Ziwsa. — V. Classe: 
Scheindler, Grammatik; Sedelmayer-Scheindler, lat. Ubungsbuch fur O.-G.; Golling, 
Liyius ed. Chrestom; Oyidii carmina selecta, wie in IV. Cl, — VI. Classe: 
Scheindler, Grammatik; Hauler, Lat. Stiliibungen I. Theil; Vergili Aen. etc. ed. 
Kloueek; Sallusti Jugurtha ed. Scheindler; Ciceronis in L. Catilinam orationes
IV. ed. Noki. Caesar beli. civ. ed. Paul. — VII. Classe: Scbultz. Grammatik; 
Hauler, Lat. Stiliibungen, II. Theil; Verg., wie in der V I.; Cic. or. ed. Nolil; 
de otfic. ed. Schiche. — VIII. Classe: Schultz, Grammatik; Hauler, Lat. Stil
iibungen II. T heil; Horatius ed. Huemer; Tacitus ed. Muller.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  III. und IV. Classe: Curtius-Hartel, Grieck. Grammatik; 
Schenkl, Griech. Elementarbuch, 16. Afl. — V. Classe: Curtius-Hartel, Griech. 
Grammatik; Hintner, Griech. Aufgaben; Schenkl, Chrestomathie aus Xenophon ; 
Hom. Uias von Christ. —• VI. Classe : Curtius-Hartel, Grammatik; Hintner, wie 
in der V. Cl.: Homer, Ilias ed. C hrist; llerodot ed. Hintner; Xenophon, wie in 
der V. Cl. — VII Classe: Curtius-Hartel, Grammatik; Hintner, Griech. Aufgaben; 
Homer, Odyssee ed. Christ; Demosth. or. ed. Wotke. — VIII. Classe: Curtius- 
Hartel, Grammatik; Hintner, wie in der VII. Cl.; Plato, Apologie u. Kriton v. 
Christ; Protagoras, ed. Kral. — Sophokles, Philoktetes von Schubert.

D e u t s c h e  S p r a c h e .  I. Classe: Dr. C. Tumlirz, Deutsche Grammatik; Dr. Fr, 
Prosch und Dr. Fr. Wiederkofer, Lesebuch f. U. G., 1. Bd. — II. Classe: Dr. 
C. Tumlirz, Deutsche Grammatik; Lesebuch von Dr. Prosch und Dr. Wieder- 
hofer, II. Bd. — III. Classe: Dr. C. Tumlirz, Deutsche Grammatik ; Lesebuch 
von Dr. Prosch und Dr. Wiederhofer, Ul. Bd. — IV. Classe: Willomitzer, 
Grammatik; Lesebuch von Kummer und Stejskal, IV. Bd. — V. Classe : Kummer 
und Stejskal, Lesebuch, V. Bd. — VI. Classe: Kummer und Stejskal, Lesebuch, 
Ausgabe B, IV. Bd. — VII. Classe: Kummer und Stejskal, Lesebuch, VII. Bd. — 
VIII. Classe: Kummer und Stejskal, Lesebuch, VIII. Bd.
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R u m a n i s c i i e  S p r a ć  be :  1. und II. Classe: Pumnul-tsopeseul, Rum. Grammatik 
I. Bumbacu, Rum. Lesebucb I. Th . — III. Classe: Grammatik, wie in I . ; Pumnul, 
Rum. Lesebucb II. 1. — IV. Classe: Grammatik wie in 1.; Pumnul, Rum. Lese- 
bucli II. 2. — V. und VI. Classe: Grammatik wie in I.; Pumnul, Rum. Lesebucb
III. Th. — VII, Classe: Pumnul, Rum. Lesebucb IV. 1. — VIII. Classe: Pumnul, 
Rum. Lesebucb IV. 2.

R u  t li  en  i sc  b e  S p r a c h e :  I. und II. Classe: Rutb. Lesebucb fur die II. Cl. der 
Mittelscbulen, Lemberg 1825; Smal-Stocki, Rutb. Grammatik. — III. und IV. Classe: 
Partycki, Rutb. Lesebucb fur die IV. Classe der Mittelscbulen; Smal-Stocki, 
Rutb. Gramm. — V. Classe: Luczakowski, Poet. und pros. Musterstiicke, Lemberg 
18!(4. — VI. Classe: Ogonowski, Altrnth. Chrestomathie. — VII. und VIII. Classe: 
A. Barwiński, Lesebucb II. (Lemberg 1893) und III. Theil.

G e o g r a p b i e  u n d  G e s c b i c h  te :  I. Classe: Umlauft, Lehrbuch der Geographie, 
I. Cursus; Xozenn, Atlas. — II. Classe: Umlauft, Geographie, II. Cursus; Mayer, 
Alterthum fur U. G .; Trampler, Atlas (w ie in l) ;  Jausz, Hist. Atlas — III, Classe: 
Umlauft, wie in der II. Cl.; Mayer, Mittelalter fur U. G.; Atlas (wie in I ) ;  
Putzger, hist. Atlas. — IV. Classe: Mayer, Neuzeit; Mayer, Geograpbie der 
osterr.-ungar. Monarchie: Atlanten wie in III. — V. Classe: Loserth, Alterthum 
flir O. G.; Putzger, Histor. Schulatlas, wie in III. — VI. Classe: Loserth, 
Mittelalter fUr O. G.; Atlas wie in II. — VII. Classe: Loserth, Neuzeit fiir
O. G .; Atlas wie in II. — VIII. Classe: Hannak, Vaterlandskunde (obere Stufe); 
Atlas von Trampler.

M a t h e m a t i k :  1. Classe: Hoćevar, Aritbm.; Hoćevar, Geometrie. — II.—IV. Classe: 
Schlam und Schiifiler, VorschuIe der Matbem ; Scbram und Scbufiler, Ubungsstotf 
zur Vorscbule, 2 .-4 . Ileft. — V. VIII. Classe : Wallentin, Lehrbuch der Aritbmetik 
flir die oberen Classen; Aufgabensammlung von demselben Verf.; Moćnik, Geometrie 
fiir die oberen Classen.

N a t u r  g e s c b i c h  t e  und P h y s i k :  I. und II. Classe: Pokorny, Thierreich; Po
korny, Botanik. — III. Classe: Pokorny, Mineralogie. Hbfler-Mais, Nat.urlebre. 
— IV. Classe: Hofler-Maiss, Naturlebre. — V. Classe: Scharitzer, Minerał, und 
Geol.; W ettstein, Leitfaden der Botanik fiir die oberen Classen. — VI. Classe: 
Graber, Zoologie. — VII. und VIII. Classe: Wallentin, Physik fiir die oberen 
Classen der Mittelscbulen.

P b i 1 o s o p b i s c li e P r o p b d e u t i k :  VII. Classe: Hofler, Logik. — VIII. Classe: 
Lindner, Psychologie.

IV. Themen
zn den schrlftlielien Anfsatzen in den oberen Classen. 

a.) I x i  d - e i3 . ts c l i .e x  S p i a c h . e :
V. C l a s s e ,  Abtli. A: 1. Schilderung der 3 Sitnationen: unmittelbar vor dem Auf- 

tret.en des Cbores, wiibrend seines Verweilens in der Orchestra und nach seinem 
Abtreten in den „Kranichen des Ibykus" v. Schiller. (Sch.) — 2. Hoffuung is t
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ein fester Stab und Geduld ein Reisekleid, womit mail durcli Walt und Grab 
wandert in die Ewigkeit. [Lenan.] (H ) — 3. Wer im Zorn handelt, geh tin  Sturm 
unter Segel. (Soli) — 4. Man bat nur, was man ist, Man karm kein Haben
nennen, Was (eden Augenblick Uns Andere rauben konnen. [Lavater.] (H.) — 
5. Schweigen, Dulden, Lachen, Hilt't zu machen Sachen. [Altd. Sprucli a. d. 16 
.Tb.] (Sob.) — (i. Der „Fischor“ v. Goethe und das Lied des Fiscberknaben in 
Sebillers „Tell". [Eine Vergleicliung.] (H.) — -7. Hagens Tod. [Beschreibung 
eines Gemiildes, das diese Seene darstellt] (Sch.) — 8. Oharakteristik Rildegers 
v. Becblarn. (H.) — 9. Inlialtsangabe und Gliederung des Gedichtes „Der Tod 
des Tiberius" v. Geibel. (Sob.) — 10. Zn folgendem Tbema ist dia Gedanken- 
ordnung auszuarbeiten: „Thu’, was Du kanast, and lass das and’re dem, der’s 
kann, Zu jadem ganzen Werk gehort ein ganzer Mann. (H.) — 11. Der Tod, ein 
Bruder des Schlafes. (Seb.) — 12. Inwiefern kann aucli Genligsamkeit zumGlilcke 
des menscblicben Labens beitragen? [Zu beantworten im Hinblick auf Goetbes 
Parabel „Adler und Taube".] (H.) — 13. Warum verlegt Lenau in sainem Ge- 
dicbte „Ber Polenfliichtling" den Schauplatz nach Arabien ? (Seb.) — 14. In 
welcher AVeise soli der Schiller ausserhalb der Selmie fur die Vervollkommnung 
seiner Bildung sorgen ? (H.) — 15. Der Fruhling, ein Bild der Auferstehung. 
(Seb.) 16. Oharakteristik Pbilos. [Nącli dem 4. Ges. des „Messias" v. Klopstock.] 
(H.) — 17. Welchen Nutzen gewilhrt, uns das Spazierengehen ? (Seb.) — 18. a) 
Was die Sebickung sebickt, ertrage ! Wer ausharret, wird gekrbnt. [Zu zeigen 
an den Scbicksalen Hiions und Amandas in Wielands „Oberron".] (H.) b) Welche 
Rolle litumt Wieland im „Oberron" dem Zufall ein? (H ) — 19. Sonntagsruhe. 
[Im Anscblusse an Uhlands „Scbiifers Sonntagslied".] (Seb.) — 20. Beurtheilung 
des Spricbworles : „Ende gut, alles g u t“. (Sob.)

V. C 1 a s s e, Abth. B: 1. Die Seefabrt, ein Bild des menscblicben Lebens. (Sob.) —
2. Die Macht der Eumeniden im Gedichte „Die Kranicbe des Ibykus“ v. Schiller. 
(H.) — 3. Sollen dicli die Dolilen niebt umscbrei’n, Musst nicht Knopf auf dem 
Kircbtburm sein. (Sch.). — 4. Zerbricb den Eopf dir niebt zu sehr, Zerbricli 
den Willen, das ist mehr! [Claudius.) (H.) — 5 Fragen, Lernen, Leliren, Bringt 
manchen zu Ehren. [Altd. Sprucli a. d. 16 Jb ] (Seb.) — 6. Heines „Lorelei" 
und Eicbendorffs „Der stille Grund“. [Eine Yergleichung.] (II.) — 7. Hagen, der 
Morder Siegfrieds, an dessen Bahre. [Beschreibung eines Gemiildes, das diese 
Scene darstellt.] (Sch ) — 8. Charakterschilderung Hagens. (H.) — 9. Inhalts- 
angabe und Gliederung des Gedichtes „Ave Caesar, morituri to salutant" von 
Gerok. (Sch.) — 10. Zu folgendem Tbema ist die Gedankenordnung auszuarbeiten : 
Gleicb einer Herberg’ ist die Welt, in der am Abend ein Reiter kehret ein, am 
Morgen weiter trabend. [Riickert.] (H.) — 11. Der Sehlaf, ein wahrer Segen
Gottes. (Sob.) — 12. Das wahre Gllick des menscblicben Lebens nach den Worten 
Irins in Kleists gleicbnamiger Idylle. (H.) — 13. Durcb welche Umstande liisst 
uns Chamisso in seinem Gedichte „Salas von Gomez" die Lagę des Greises 
furcbtbar und mitleidenswert erscbeineu? (Soli.) — 14. Welche Yergniiguugen 
sind dem stndierenden Jlingling zu empfehlen? (H.) — 15. Der Friibling, ein 
Bild der Jugeiul. (Seb ) — 16. a) Der Mensch, der sebonste von allen Gedanken 
Gottes. b) Charakterschilderung Pbilos. [Nach dem 4. Ges. des „Messias" von 
Klopstock.] (H.) — 17. Das Reisen, ein wicbtigesBildungsmittel desMenschen. (Sch.)
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18. a) lliion, das Urbild einer eclit ritterlichen Erscheinung. b) Wolin besteht 
der culturhistorische Hintergrund in Wielands „Oberon11? (H.) — 19. Der an- 
brecliende Abend im Walde. (Im Anschlusse an Goetlies „Nachtlied11. (Scli.) — 
20. Wie in V. A.

VI. C l a s s e :  1. Iter per exempla efiicax. (H.) — 2. Der Schlał, ein Wohlthater der
Menscheu. (Scli.) — 3. Charakteristik des Morns in Schillers Biirgschaft. (II.) — 
4. Wer den Kern liaben will, muss die Nuss knacken. (Sch.) -- 5. Charakteristik 
Jugurt.lias. (II.) — C. Die Zunge das nutzlichste oder sclHidlichste Glied des 
Menschen. (Sch.) — 7. Charakteristik des Hektor und Achilles nach Ilias XXII- 
(H.) — 8. Klopstocks Charakter und Geistesrichtung nach den durchgenommenen 
lyrischen Dichtungen. (Sch.) — 9. Der Menscli im Kampfe mit der Natur. (H .)—
10. In dir ein edler Sclave ist, Dem du die Freilieit sclmldig bist. (Sch.) —
11. Worin zeigt sich Tellheims Edelmuth? (II.) — 12. Der Gang der Handlung 
in. Lessings „Minna von Barnhelm. (Sch.) — 13. Wodurch begriindet Lessing den 
Tod der Emilia Galotti ? (II.) — 14. Inwieferne sind die Worte des Klosterbruders: 
„Nathan, Nathan, Ihr seid ein Christ . . . ein beCerer Christ war nie“ gerecht- 

fertigt? (Sch.)
VII. C l a s s e ,  Abth. A: 1. Inwiefern ist es fiir die Menschen heilsam, dass sie Kinder

der Sorge sind? (Sch) — 2. Kenntnisse sind der beste Reichthum. (II.) —
3. Wie wurde die Kunst der Griechen durch ihre Religion und ilire Staats- 
verfassungen gefórdert? Nach Herder. (Sch.) 4. AVie derH err, so der Knecht. 
Nach Goetlies Gotz von Berlichingen. (H.) — 5. Worin liegt, nach Goethe das 
Gbttliche der Menschennatur und seine Beschrankung ? (Sch.) — 6. Inhalt und 
Grundgedanke von Goetlies „Wanderer". (H.) — 7. Durch welche Mittel der Rede 
w irkt M. Antonius in Shakespeare's „Julius Cilsar“ auf das Volk ? (Sch.) —
8. Wie bat Goethe in seiner lphigenie die Vorfabel zur Forderung der dramatischen 
Handlung verwendet? (II.) — 9. That lphigenie recłit, das Leben ilires Bruders 
und seines Freundes aufs Spiel zu setzen? (Sch.) — 10. Die Bedeutung der 
Regierung Maria Theresias ftir die Lauder- der osterreicliisch-ungarischeii Mon
archie. (H.) — 11. Die Bedeutung einer guten Scliaubuhne. Nach Schiller. (Sch.) —
12. Leben und Charakter des ersten Jilgers in Schillers „Wallenstein. (II.) —
13. Die Wirkungen des Ackerbaues. Nach Schillers Gedicht: „Das eleusische 
Fest". (Sch.) — 14. Wie ist der ungltickliche Verlauf der Gartenscene in Schillers 
„Maria Stuart" aus dem Charakter der beiden Koniginnen zu erklaren? (II.)

VII. C l a s s e ,  Abth. B: 1. Der Menscli bedarf des Menschen. (H.) — 2. Auf welche 
Weise liaben sich die R itter um das deutsche Vaterland verdient gemacht? (Sch.) — 
3. Wie gelangt Odoardo allmahlich zu dem Ent.schlusse, Emilia durch den Tod 
vor den Nachstellungon des Prinzen zu bewahren? (H.) — 4. a) Der gescliichtliche 
Hintergrund in Goetlies Gotz von Berlichingen b) Gotz und Weislingen, ais 
Freunde und Gegner. (Sch.) — 5. Wie unterscheidet Herder zwischen Natur- 
und Kunstpoesie ? (H.) — 6. Erlaute.rung und Gliederang von Goethes „Seefahrt". 
(Sch.) — 7. Stadt undVolk vonVenedig. Nach Goethes italienischer Reise. (II.) — 
8. Welche Gegensiltze iu Charakteranlage und Lebensauttassung zeigen Orestes 
und Pylades in Goetlies Iphihenie auf Tauris? (Sch.) — 9. lphigenie und ihre 
Berather. (H.) — 10. Inwiefern trug  die Regierung Leopolds 1. zur Befestigung 
des osterreichischen Staatsgedankens bei? (Sch.) — Tl. In welchem Verhaltnisse
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steht Goethos Egmont zur Geschichte ? (H.) — lii. Der Brotgelehrte uml der 
Foi'scher. Naeh Schillers akademischer Antrittsrede. (Sch.) — 13 Gliederung und 
Erklarung des Prologs zu Schillers „Wallenstein11. (H.) --- 14. Die Entwicklungs- 
stufen der menscliliohen Cultur. Nacli Schillers „Spaziergang“. (Sch.)

VIII. C l a s s e :  1. Das Herz nnd nicht die Meinung ehrt den Mann. (Sch.) — 2. Die 
wesentlichen Eigenschaften nnd W irkungen des Dramas. [Nach Lessing.] (H.) - 
3 Charakterist.ik der Germanen. [Nach Taeitus.] (Sch.) — 4. Wodurch entstelit 
und wie zeigt sich Hermanns Liehe zu Dorothea? (H.) — 5. In welchem Simie 
vertheidigt der Pfarrer die Neugierde und den Leichtsinn in Herm. u. Dor.
I. 8h f. ? (Sch.) — (i. Athen-Rom-Jerusalem. (H.) — 7. Zwei Gemillde aus Schillers 
„Glocke". (Sch.) — 8. Aufbau und Einheit der Handlung in „Wilhelm Tell." (,Sch.) —
9. Iphigeniens Seelenkampf verglichen mit dem der Jungfrau von Orleans. (H.) —
10. Ehre ist des Mannes Herz, — Demuth flihrt uns himmelwarts, — Strenge, 
die sich selbst bezwingt, —  Schafft im Leben, was gelingt, — Treu umfasst sie 
alle drei, — Lieb’ und Frieden noch dabei. [Fr. v. Schlegel.] (Sch.) — 11. Kleines 
ist die Wiege des Grofien. (H.) — 12. tiber den W ert der Phantasie. (Maturitats- 
arbeit.) — 13. Worin unterscbeidet sich der Charakter Melittas von dem der 
Sappho in Grillparzers Sappho? (Sch.)

To) I n .  m m a n i s c l i s r  S p r a ,c ih .e  :
V. C l a s s e :  1. Rucuriele ce ni le aduce toamna. — 2. Despre colindele poporului

roman. — 3. Despre epitetele datę sciin^ei istorice de Cicero si Tucidide. —
4. Despre expedi[iunea turcilor incontra Vienei in anul 1(583. — 5. Este adev8ratit 
disa lui Seneca: „cumcS, romanul unde a invins acolo a si tra it?“ — (5. Folosul 
pftdurilor. — 7. Despre preferu ją climatului moderat fa(d cu cele-lalte climate. •—
8. Pentruce s’au intemeiat cele mai mul te sate si orase In apropiarea apelor? —
9. Se ni piistrilm sanJtatea, citci ea este temelia fericirii pamentene. — 10. tn- 
semnatatea soarelui pentru planetul nostru.

VI. C l a s s e :  1. Cine soamSna prim3,veara si asuda lucrand veara, are ce aduna
toamna. — 2. Cum a ajuns aprodul Purice la numele familiar Movila? — 3. Prin 
care faptit a devinit Starhemberg vestit in istoria patriei? — 4. Este necro- 
logul lui Stefan cel Marę autentic seau ba? — 5. Despre iusemn&tatea culturala 
a studiulni istoric. — fi. Despre relele urmari ce le-a avut epoca fanario[ilor 
asupra culturei si literaturei romane. — 7. Prim8,veara incoana tinere^elor. •— 
8. Pentruce trebue se ascultdm si se stim&m noi pre cei mai bfitrani? •— 9. Care 
ocupatiune a fost inceputul culturei si civilisa|iunii moderne? — 10. Folosul 
studiulni geografie.

VII. C l a s s e :  1. Fil ce-i bine si nu te teme de nime. — 2. Ce urmari pentru studiul
limbelor clasice a avut ocuparea Constantinopolei prin turci?  — 3. Cari apucStnri 
ale poporului nostru (roman) ni amintesc ancil si ast&di rdpirea Sabinencelor 
prin Romani? -  4. Expeditiunea lui Alesandru cel Marę in contra Schi^ilor. —
5. Despre inerestinarea Bulgarilor. — 6. Cum ii bunademinea[a, hsa-i si multamita. —
7. Cari bunt motivele ce au dat nascere fabulei ingeliere si care este scopul ei? —
8. Mesura si eumpbtatea sus^in sanatatea. — 9. Care a fost scopul expedi|iunilor 
cruciate si ajunsu-l-au ele seau ba? — 10. Este crestinismul favorabil poesiei?
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VIII. C l a s s e :  1. Insemnatatea apei pentru organisme. — 2. Averea face avere, 
seracia nasce ser&cie. — 3. Influenta si puterea cult,uraI3 a c3.rf.ilor. — 4. Care 
a fost ^nsa coatem limbei slavone (lin bisericele romanc? — 5. Despre inte- 
nieiarea Dinastiei Habsburgice in Austria. — 6. Scrisu-au Romanii si rorcanesce 
iii epoca slavon3? — 7. Oaredin ce timp se d3teze element 1 romfin inCrimea? — 
8. Era mitologia p3.ga.n3. favorabi!3 poesiei seau ba? — 9. Intru-cat au fost 
Grecii antici inve(3torii Romanilor. — 10. Cine se scoa!3 deminea(3 ajunge 
departe. — 11. Tema de maturitate.

c )  Xtl r i a . t l h . e n i s c ł i . e r  S p r  s i e l i  e  :

V. C l a s s e :  1. Oropo^ i iiiKO-ta. — 2. .lic b occhh . — 3. >Kht« acM.iT. — 4. III, o ^o-
Bi/\y€Mo ca a „Hieni o imany Iropełuw" npo crapopycicy Nimifcnriio ? — 5.
odpaa CMepra. — 6. IIkhii xocoii npmiociiTb hum Brrep ? — 7. Hh*i 3Minn b npnpo^T 
aBiigaiOTŁ naM necny ? — 8. liny Mopa.ibiiy nayny mIcthtb .icron/pi IIIko-
.iHneHKa „BoraTMH MapKo“ ? — 9. 111,0 iiocTeiir, to dy^eni aónpaTw. — 10. Ppoini 
floópiiw cjiyra, a.ie 3.inii lian.

VI. C l a s s e :  1. Konn.11> K.ien.ie, noicn Teinie. — 2. Ilepmi icdhoi na Pyc.n (Ilic.ia npo
hht;ihhx ycryuiB HecTopoBoT .iTtoiihch). — 3. Ho Bce ao.ioTO, n;o ca ó.nngHTL. — 
4. Xi/\ ra^OK b iiepiuiix TpLox ycTynax „C.iOBa o nowiny IropeBii»i“. — 5. Bo/pi, npii- 
jrre.ib i 11e11p1niTe.iL uo.ioBina. — (5. Hk a’o6paHca€ ca neic.io u anoicpinduiuM 'mopi 
„Xo}KAeni<i Boropo^nu,! 110 Mykamw ? — 7. Bepo.uo^, KopabeJin nycmiu’. — 8. Cepe^no- 
Bi*iHi iior.ia^H «j»iaio.ibociani na bo ĵt (Ha lii^c/raai „3epąa.ia Boroc.ioBiuu CTaBpo- 
BOii,Koro). — 9. I^biuTica a h iią ih . — 10. I(ThnicTb aacy.

VII. C l a s s e :  1. Hkhmh cpe ĉTBUMH odopominiMH na/\TVin.ia upupo/pi absipaTa ? — 2. Xa-
paKrepncTHKa HaTajimi b oirepeTT KoT.iflpeiicKoro „Hara.ma IIo.iTaBKaM. - -  3. Po6y- 
nicTb e nanneBuTinnoK) oxopoHOK> Bi  ̂ HyHCflH. — 4. IIk Bi/\óynaioTb ca aapymirm 
b KBiTUHHiii noBicTH „Mapyca“ ? — 5. KopHCTH no,ąopo>Knn uimnx. — 6. 3 mict 
i iioacneHc PpeoinanHoT iipmcasKif „Mipomnmcu. — 7. 3ua'iine Mapniana UlaiiiiceBiina 
^.ia ra.ingKOi Pycw — 8. Ilonam i uh ie rb anana ^eoi^pa-i-iaHoro. — 9. IIJo apodn.io 
PpeiciB 3HąaHHM y Bcecbnimiii icTopnT Hapo/p)M ? — 10. U ni iiaiipaMH aaMimi b iioc- 
THUHin TBopaocTH Tapaca IIleitHeiiKa ?

VIII. C l a s s e :  1. ^3Bia b piaciiHX Bî H0cnnax ,ąo jkutb .im^cicoro. — 2. xIoMy ne bci 
nnĄii ciioBmiiOTL ca ? — 3. Ilpupo^a b c.iyjKÓi 'maoBina. — 4 . C011 ôbpô Tc.M aoao- 
Biica. — 5. 3HaHe HanaTnme dorarcTBo. — 6. /^oaa Kpeiiai^na (Ha ni^craBi Hapo/pioro 
onoBi/piHH Majuca BoBana ,,KoaaliKaw). — 7. xIoaoBiK co6i caM nanoiabiiiHH Bopir. — 
8. BaacHicTb iciopnT aiTepaTypn. — 9. KoTpi nneaTeaT poaiioanHaiorb nony ^ooy 
pycKoi aiTeparypii i aice Tx aHaaine? — 10. 3acayrn n,Tcapa HociM>a II. onoao nyab- 
Typnoro ui^neceHa pycnoro napo^a.

V. Freie Gegenstande.
1. P o l n i s c h e  S p r a c h e  in 2 Abth. (je 2 S t): I. Abth.: Die Formenlelire und 

daa W ichtigste aus der Syntax. Lesen und Memorieren aus Wypisy 1. Bd.
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Correctes Nacherziihlen der gelesenen Stiicke. Schriftliche Ubersetzungen. —
II. Abth.: Syntaktische Eigenthttmlichkeiten nacli der Gramraatik von Dr. A- 
Małecki mit schriftlicben Ubungen. Lesen, Naclierzahlen nnd Memorierm aus 
Wypisy II. Bd. Literaturgescliichte in Umrissen und Biographien. Łectttre: 
„Dziady11 v. Mickiewicz.

2. F r a n z b s i s c h e  S p r a c h e, I. Cursus (3 St. wocli.): Au der Hand zusammen* 
hltngenden Sprachstoffes wurde die Ausspraclie mit besonderer Beriicksichtigung 
der Sprechtakte eingeiibt. Die Elemeiite der Formenlebre mit den wicbtigsten 
Regeln der Syntax wurden analytisch liehandelt. In den miindlichen Sprecli- 
iibungen wurde das liauptgewicht auf die Aneignung entspreclienden Wort- 
schatzes gelegt. In jedem Semester 2 Schularbeiten. — II. Curs (3 St. wocli.): 
Unregelmilssiges Verb. Die schwierigeren Tlieile der Syntax. Elemente der 
Phraseologie. Dictate und Stilliibungen. In jedem Semester 2 Schularbeiten.

3. E n g l i s c h e  S p r a c h e  (2 St. wocb.): Einiibung der Ausspraclie und derFormen- 
lelire. Die wicbtigsten Regeln der Syntax. Schriftliche und mtindlicbe Uber
setzungen, Sprecbubungen. 2 Schularbeiten im Semester.

4. F r e i l u n d z e i c h n e n  in 2 Abth. (je 2 St. wocli.): 1. Abth. (Anfttnger) : 
Zeichnen der geraden und krummen Linien, Zeichnen von Winkeln und geome- 
trischen Figuren, Entwerfen leichter geometrischer Ornamente und bei den fahi- 
geren Schulern Zeichnen complicierter ornamentaler Formen und menschlicher 
Gesichtstheile in Contur und Halbschatten. — 2. Abth. (fttr vorgebildete Schiller): 
Auffassen, Entwerfen und Ausfiihren von Ornamenten, Studien von menschlichen 
Kopftheilen in verschiedenem Malistabe, vorziiglich nacli Modelien. Das poly- 
clirome Flacliornament.

5. S t e n o g r a p h i e  in 2 Abth.: I. Abth. (je 2 St. =  4 St.): Wortbildung, Wort- 
kiirzung und die GrundzUge aus der Satzkiirzung nacli dem Lehrbuche von 
Kuhnelt, mit fortwahrenden Lese- uud Schreibubungen. — 11. Abth. (1 S t.): 
Fortsetzung der Satzkiirzung und logische Kurzung nacli KUhnelts Lesebuch 
mit besonderer Riicksicht aut' die tlbung.

(i. G e s a n g  er) AUgemeiner Gesang: I. Abth. (2 St.): Knabenstimmen: Noten- 
und Schlusselkcnntniss ; Zeitdauer der Noten und Pausen; chromatisclie Zeichen. 
Uber Rhythinus und Takt; rhytlimische Formen, Taktarten. Durtonarten. Uber 
das Tempo und seine Bezeichnung. Dynamische Yortragszeiehen. Ein- und zwei- 
stimmige Lieder aus Fr. Mairs und aus Kothes LiederstrauC. — II. Abth. (1 S t.): 
AUgemeiner Chorgesang. Fur Yorgeschrittene: Vierstimmige Lieder aus Kothes 
Sammlung, 2. Bd.

b) Fur r o m. - k a t  h. Sehtiler beider Abt.heilungen : K i r c h e n g e s a n g  
11 Stnnde wochentlich).

c) Fttr g r. - or .  Schiller: I. Abth. (2 S t.) : Allgemeine Musiklehre. Treff- 
tibungen auf den einzelnen Intervallen der diatonischen Tonleiter. Vocalisen und 
Solfeggien. Singen ein- und zweistimmiger Lieder. — II. Abth. (1 S t.): Fort
setzung der Treffiibungen, drei- und vierstimmiger Gesang. Vortragslehre wie
aucli das richtige Singen guter K i r c li e n 1 i e d e r.

%
J) Fttr g r. - k a t  h. Schiller: K i r c h e n g e s a n g  (wochentlich 1 St.).
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7. T u  m e n  in 19 Riegen (in zus. 18 St.). Der Turnunterricht wurde gemati den 
mit den li. Ministerial-Verordnungen vom 20. September 1875 Z. 14258 und 15. 
April 1879 Zl. 5607 yerlautbarten Instructionen ertheilt und umfasste Ordnungs- 
iibungen, Freiiibungen, Gerathubungen und Turnspiele. Bei allen TurnUbungen 
Beriicksichtigung des listhetischen Moments, strenge Forderung praciser Dar- 
stellung bebufs Sieheruug einer giinstige.n Einflussnahme des Tuniens auf eine 
stetig Ibrtsckreitende harmoniscbe KSrperentwicklung.

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
A. liiblioihek.

a) L e h r e r b i b 1 i o t  li e k.

1. Durch Selienkung:
Vom holi. k. k. U n t  e r r  i c h t  s m i n i s t  e r i u m : Prager Studien, V.
Von der kais. A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s e h a f t e n  i n W i e n : Jlenk- 

schriften der mathem.-naturw. Classe, 61. Bd. — Sitzungsberichte der philos.-hist. 
Classe, 131., 132., 133. Band. — Archiy fur bsterr. Gesebichte: 812, 82, S22. — Fontes 
rerum austriacarnm, XLVIII. Bd., 1. Hillfte.

Monatshefte f'iir Mathematik und Pliysik. — Topograpbie der Bukowina von 
Dr. Dan. Werenka. — Mittheilungea des statistisclien Landesamtes der Bukowina. — 
Stowasser, Latem.-Deutsches Worterbuch.

2. Durch Kauf :
a) Z e i t  s c h r  i f t  e n : Verordnungsblatt flir den Dienstbereicli des k. k. Min. 

f. (J. u. U., 2 Exempl. — Zeitschrift f. d. osterr. Gymn. — Zeitsebrift f. d. Realschul- 
wesen. — Zeitsebrift f. d. Gymnasialwesen y. Muller. — Neue Jahrbucher f. Phitolog. 
u. Pildag. von Fleckeisen und Masius. — Zeitsebrift f. d. deutscli. Unterr. yon Lyon. — 
Historiscbe Zeitsebrift von Sybel. — Zeitschrift f. Sohulgeogr. — Zeitsebrift f. matliem. 
und naturw. Unterriebt von Hoffmann. — Naturwissenschaftl. Rundschau v. Sklarek. — 
Zeitsebrift f. phys. und ebem. Unterriebt von Poske. — Lehrproben und Lehrgange 
yon Frick und Meier. — Ósterreichische Mittelscbule. — Osterreichische Blatter fur 
Stenographie. — Stimmen aus Maria-Laach. — Arebiya societatii seiintiftce si literare 
din Jasi. — Archiy f. slaviscbe Pbilolog. — Zeitsebrift f. Pbilos. und- Pildag. von 
Fliigel und Rein. — Archiy f. systemat. Pbilos., yfredigiert yon Natorp (Neue Folgę 
der pbilos. Monatshefte). — Deutsche Rundschau VII. — Globus LXVIII.

b) W e r k e :  W eisungen zur Fubrung des Schulaintes, 2. Auli. — Rappold, 
Gymnasialpadagogiscber Wegweiser. — Verbandlungen der Directorenyersammlungen, 
44.—48. Band. — Fricks, Physikaliscbe Technik, II. Bd. — Vademecum fiir Candidat.en 
des Mittelschullehramt.es, 3. Tbeil. — Platonis Dialogi, 5 Bandę (Vol IV. u. II.) — 
Sopboclis Oedipus Coloncus. — Xenopbontis historia Graeoa. — Sopboclis Tracbinae. — 
Demosthenis orationes. — Mayer, Gesebichte der ostefr.-ung. Monarchie. — Roscher, 
Lexicon der griecb und rom. Mytbologie (Fortsetz.) Mittbeilungen des kais. deutseben



archaeoiogischen Instit.utes (ttiimische und Athenische Abth. Korts.)* — Goethe-Jahrbuch, 
(Forta). - Schriften der Goethe-Gesellschaft. — Kurschner, deutsche NationaWiteratur 
(Forta.). •- Grinun. Deutsches WUrterbuch (Forta ). — Leimbach, die deutschen Dichter 
(Forta.). — Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. — Wildermann, Jahrbuch der Natur- 
wissenschaften, 11. Bd. — Jahresberichte Iiber daa liohere Schulwesen von Rethwisch. 
Vigouroux, die Bibel und die neueren Entdeckungen in Paliistina. — Hergenrot.ter 
Photius — Balmes J., Protestantismus und Katholicismus in ihren Beziehungen zur 
europltischen Civilisation.

Caesar beli. civ., ed. Dinter. — Cicero, de officiis, ed. Muller. — Cic. de finib. bon- 
et, mai., ed. Klotz. — Cic. de nat. deor. — Cic. Cato, Lael. parad., ed. Muller. — Cic. 
seripta pars alt. vol. I., ed. Muller. — Horaz, ed. L. Milller, edit. min. — Livius ed. 
WeiCenborn-Miiller. ■— Sallust, Cat. u. ług. — Tacitus, ed. Halm. vol I. (Annal). — 
Tacitus, ed. Halin vol. II. (Hiat. etc). — Vergil Aen., ed. Ribbeck. — Georges, lat.- 
deutsehes WUrterbuch. — Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik. — Cic. ed. Muller 
II. lid., vol. 2 und i!.

Demosthenes, Bd. I, pars. 2. — Demosth. Bd. II. pars. 1. — Herod. vol. 1. und 
II. — Hom. II. ed. Dindorf, pars II. — Hom. Od., ed. Dindorf — Platon ed. Hermann. 
Nr. 1, 8; Vol. 11, IV, Nr. 2, 7, 10. — Sophocl. ed. Dindorf, Pliiloct. Antig. Electr. 
Owi. Col. Trach. Aias.

Nenoph. K yrop, ed. Hug: Anab., ed. Hug ; histor. Graeca, ed. Keller; seripta 
minera, ed. Dindorf.

Dr. E. Loew, BlUtenbiolog. Floristik. — Fischer-Benzon, Altdeutsche Gartenflora. — 
A. v. Zittel, Paleozoologie. — Ostwalds Klassiker der exacten Wissenscliaften : Nr. 1, 
Erhaltung der Kr aft v. Helmkoltz; Nr. ii, Abbandl. z. At.omtheorie von Dalton und 
Walloston; Nr. (i, Anwendung der Wellenlehre auf die Lelire vom Kreislauf v. E. H. 
Weber; Nr. 42, Abbandl. z. Volumgesetz gasformiger Verbind. von A. v. Humboldt 
mul .1. F. Gay-Dussac; Nr. <!<!, Die Anfiinge des nat.Url. Systems der chem. Elemente 
v. Dribereiner-Pettenkofer.

liberweg, Grundriss der Gescb. d. Pbilos. — Hoetfding, Etbik. — Ziegler, 
Sit.tlicbes Sein und Werden.

7Khtc i C.iouo, uicTHiiic .UTepaiypu. — i-JaiiHCKH HayKOBoro TonapucTBa iMean 
UIcimeiiKa.

A.'Koberstein, Grundriss d. Gescb. der deutseb. Lit. — Blatz, Neuhochdentsehe 
Grammatik. — Linnig, Bilder zur Gescb. d. deutseb. Sprache. — Baumgart., Handbucb 
der Poetik. — Schrader, Der Bilderscbmuck der deutseb Spraebe. — Wustmann, Die 
spricbwortl. Redensarten. — Ileinemann, Goethe. Prof. E. lw a  n o  w i e ź .

b) P r  o g r a m  r a s a m m l  u n g :
Dureh Tauseb wuebsen an inlilndiscben und reichsdeutschen Programmen (die 

Lectionskataloge der dentseben Universitat.en mit eingesehlossen) G27 Nummern zu. 
Gesammt.stand: 1(1.147 Nummern. Prof. Dr. A. P o l a s c h e k .

c) S c h i i l e r b i b l i o t  li o k  :

1. Dureh Sclienkiing:
Vom b. L a n d e s s e h u 1 r a t  b e: Dr. O. I. Nussbaum, Am Pruth. Patriotische 

Klauge aus der Bukowina. (4 Exem pl) — Dr. O. I. Nussbaum, Festblatt der illustr.
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Zeitschrift, im Buchwald. (10 Esempl.) — Formanek Jaromir, Gescniehte des k. k. 
Infanterie-Regiments Nr. 41.

Vom Herm Professor Dr. Rudolf D e w o 1 e 1z k y: Otto Franz, Deutsche 1 lich ter 
und Wissensliirsten im 1S. nnd 10. Jahrhundert.

Vom Herm Professor Sergius S z p o y n a r o w s k i : Mensch G., Elischa Kent 
Kane, der Nordpolfahrer. — Stiiber Karl, Der Tag im Grahen und andere Erziihlungen.

Von der T e m p s k y  ' s c  h e n  V e r 1 a g  s h a u d 1 u n g: Zingcrle Anton, T. 
Eivii ah urhe coudita lihri I, II, XXI, XXII.  — Dr. Reich H. W., Des Quintns Curtius 
Rufus Gcschichte.

Vom Herrn stad. jur. 15 a r a n s k i  Anton : Graesers Schulausgaben ; G. K Lessing, 
Laokoon. — W. v Goethe, Egmnnt. Tonjnato Tasso. Hermann nnd Dorothea. -  F. v. 
Schiller, Die Jungfrau vnn Orleans. Wal lenstein. Die Braut von Messina. Wilhelm Tell.

Vom Herrn st.ud. jur. K r i l m e r  Mosce: Grillparzer, Des Meeres und der Liehe 
Weilem

Vom Schiller der VIII. Classe T i l l e m a n n  Kalnian : I. 1. Bumbaou, Kiorinja.
Vom Schiller der VI. Classe G r ii n b e r g Jancu: Stenographische Lcschalie,
Voni Schiller der VI. Classe S c h n i r c h  Ignaz; Fogowitz H A , Antinahuel.— 

Verne Julius, Das D.impfhaus. Der Chancellor.
Vom Schiller der VI. Classe T a r n a w s k i  Theophil: Hoffmann Franz, Wen 

Got.t, lieb bat, den ziichtiget er.
Vom Schiiler der V. Classe G r a m a  t o  v i  c i  Demet.er: Poesil germane. Traduse 

1 i ber de C. Morarlu. W. v. Goethe, Hermann ,si Dorothea. Traducjiune de C. Moraiiu
Vom Schiiler der IV. Classe A r v a y  A rthur: Seitart Carl, Leben und Tliatęn 

des hewunderungswiirdigen Ritters Don (juichotte von la Mancha.
Vom Schiiler der IV. Classe G o l d l u s t  Marcel: Verne Julius, Schwarz-Indien.
Vom Schiiler der IV. Classe K o h u  Emil: Leberecht Tobias, Handwerk bat 

goldnen Boden.
Vom Schiiler der IV. Classe S c h n e e w e i s s  Nansen: Ludwig S., Schloss 

Heimburg.
Vom Schiiler der IV. Classe S e i d e r  Jacob: Griisers Schulausgaben ; Die deutsche 

Heldensage.
Vom Schiiler der IV. Classe S o n i e  w i e k i  Mnximilian: Enslin Carl, Licht- 

bilder aus dem Kindesleben. Hoffmann Franz, Peter Simpel. — Griisers Schulausg.: 
W. v. Goethe. Hermann und Dorothea — Hoffmann Franz, Deutscher Jugendlreund.

Vom Schiiler der 11. Classe O a r u u s  Claudius: Stbckcl H., Zum Meer.
Vorn Schiiler der II. Classe F i n k e l s t e i n  Philipp: Keil Robert, Im fernen Orient.
Vom Schiiler der II. Classe P e l z e l  Carl: Cooper, der Wildtiiter.
Vom Schiller der I. Classe Vianor R itter von B e j a n :  Goebel Ferdinand, 

Marchen aus Tausend und einer Naclit. — Kinder-Gartenlaube, Band XI.
Vom Schiiler der 1. Classe B r u n n w a s s e r Eduard : Wl. Czaplicki, Bohaterska 

rodzina.
Vom Schiiler der I. Classe G r u d  e r  Julius: Goebel Ferdinand, Gullivers Roisen 

und Ahenteuer bpi den Zwergen und Riesen.

2. Dureh Kani:
Die osterr.-nng. Monarchio in Wort und Bild (Fortset-zungi. — Baron Richard, 

Was der Menscli siiet, das wird er auch ernten. Gesoliwister — Leid und Freud’. —



23

Freytag Gustav, Die Technik des Dramas. — Graesers Schulausgaben., Homers Ilias 
(2 Esempl.). W. Shakespeare, Hamlet, Prinz voti Diinemark. (2Exempl.). — Gymnasial* 
bitdiot.hek: Troi ca und die Troas. Die Entwicklung der Tragiidie bei den Grieclien. 
Der romische Triumpb. Itliaka. Alexander der Grofie. Has Fortleben liomerischer Ge- 
stalten in Goetbes Dichtung. Kurze Gesohichte der altgriechischen Colonisation. — 
Dr. Hoffmann F., Aus der Culturgeschichte Europas. — Hiilder, Ciassiker Ausgaben: 
Schiller, Wallenstein (5 Exempl.). — I)r. Horn W. O , Der Orkan auf Cuba, Das Erd- 
beben von Lissabon. Von den zwei SayoyardenbUblein. Wie einer ein Walltischfilnger 
wurde. Von einem, der das Gliick gesuclit. Auf dem.Mississippi. Der Schitfsjunge und 
sein Lebensgang. Zwei Ausbruche des Vesuvs. Eine Meuterei im stiilen Meere. Durcb 
die Wiiste. Otto der III. — Dr. Kaindl R. F., Kurze Laudeskunde der Bukowina. 
(2 Exempl.). — Komers samintliche Werke (4 Bandę). — Kuhn Franz, Spiegelbilder : 
Treue Anbanglicbkeit. Jakob, der kleine Farmer. Die Scbwestern. Ein edler Solin. — 
Longfellow II., Der Sang von Hiawatha. — Ludoltf M., Sein letzter Wille. — Muller 
K. A., Oberon, der Elfenkonig. — Natorp O., Gepriift und bewiibrt. — Dr. Nissen II., 
Ponipeji. — Dr. Noe Heinrich, Der W ildgartner von Heiligenblut, Die Falirt der 
Sibylle Primus und Samus. — Osthoff H., Schriftsprache und Volksmundart. — Pichler 
Boise, tjber den Rhein! Am Pulie der Achalm. Die Deutsclien in Rom. Der Uberfall 
im Odenwald. Miirchen. — Rosch W.. Uber das Wesen und die Gesohichte der Sprachen.
— Sammlung Goschen: G. E. Lessing, Laokoon. Mina von Barnhelm. Fabeln. Philotas 
und die Poesie des siebenjahrigen Krieges. Emilia Galotti. — Dr. Homnel, Geschichte 
des alten Morgenlandes. Dr. M. Hbrnes, Urgeschichte der Menschheit. Dr. Borinski 
Carl, Deutsche Poetik. Dr. O. Lyon. Deutsche Grammatik und Geschichte der deutsclien 
Sprache. Kiopstocks Odeń. — Sehoninghs Ausgaben Deutscher Ciassiker: G. E. 
Lessing, Mina von Barnhelm. Hamburgische Dramaturgie. Laokoon. — F. v. Schiller: 
Wilhelm Tell. Die Braut von Messina. Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans. — 
W. von Ooethe : Hermann und Dorothea Gotz von Berlichingen. Ipliigenie auf Tauris. 
Toriiuato Tasso. — W. v. Goethe and F. von Schiller, Ausgewahlt.e Balladen. — I. G. 
v. Herder, Der Gid. — 11. v. Kleist, Prinz Friedrich von Homburg. — Smiles Samuel: 
Die Pflicht, Leben und Arbeit. Die Sparsamkeit. — Stoli II. W. Phyllidas nnd Charite.
-  Dr. C. Tumlirz, Die Lehre von den Tropen und Figuren. (8 Exempl.). — Wacker- 
tiagel Wilhelm, Pompeji. — Wolf I. W., Die deutsche Gotterlehre. — liió.iioTeica /i-ih 
pyc.KOH Ma.in.uoKi!. Tomu, XII. XIII.

Zn den 2411 Bunden des Yorjahres kamen 159 Bandę hinzu, so dass der ge- 
genwiirtige Stand der Scliulcrbibliothek 25GO Bando aufweist. Im Schuljahre 1895/915 
landen im ganzen 5178 Biicherentlehnungen statt.

Prof. Ep. v. T a n i o w i e c k  i.

]$. P l iy s ik a l is c l ie s  C a b in c t .
Durcli Kani':

2 Oroop’sche Rohren. 1 Gestell liiezu. 1 Tragbrett. Kalinmplat.incyonUr.
Der grbfite Theil der Dotation wurde znr Einfuhrung des Stralienstromes und 

zur elektrisclien Installation des IJnterrichtssaales zurHckbehalten.
Nach Ansscheidung von 72 Inyentarnummern, welche unbrauclihar geworden 

Waren, (L.-S.-R.-E. 17. Janner 1896, Zl. 180) yerblieben GC4 Nummern. — Hiezu Neuan- 
schatfungen 3 Nnmmern, zusammen 007 Nummern. Prof. Norb. S c h w a i g e r .
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C. Naturhistorisches Cabinet.
1. Durcli Schenkung:

Rine kleine Schmetterlingssammlung vom Schiller (lor VI. CI. W i l c z y ń s k i .  
Josef, ein Wieści und eine Schleiereule vom Schiller der V. Cl. B H i I 1 w i g Oswald.

2. Durcli Kauf:
SpiritusprRparate von der zoologisclien Station in Xpapci und zwar: Rhizostoma 

pulmo, Beroe ovata, Salpa africana (aggregata und solitaria), .Cyuthia microcosmus, 
Antedon rosacea, Teredo nayalis, Pecten Jacobaeus, Boligo yulgaris, Octopns yulgaris. 

3 Stiick Gestelle fttr Priiparatenglilser.

Stand der Saniiiilinig ani Elidę des Sclmljalires 1895/90:
I. Z o o l o g i s c l i e  S a m m l u n g .

S tand  am F.nde
S tand  im J . 1S94 95. Zuw achs im J . 1895 9tl. dos J a h re s  1895 96.

Wirbeltbiere . . . .................... 254 .................... 2 . . . . . 25(>
Andere Thiere . . ....................  1320 .................... 9 . . . . . 1329
Sonst.ige zoologisclie Gegenstiinde 1 3 2 .................... 0 . . . . 132
M o d e lle .................... ....................  1 4 .................... 0 . . . . 14
Abbildungen . . . .................... 101 . . . . . 0 . . . . . 101

TI. B o t a n i s c h e  S a m m l u n g
Herbariumblatter .................... 1054 .................... 0 . . . . . 1054
Sonst.ige botanische Gegenstiinde 4 4 .................... 0 , . , . 44
M o d e lle .................... ....................  2 0 .................... 0 . . . . 20
Abbildungen . . ....................  3 2 ..................... 0 . . . . 92

III. M i n e r a I o g i s c li e S a m m 1 u " kr
NatursCucke . . . .................... 1453 . : . . . 0 . . . . . 1453
Krystallmodelle . . .................... 251 . . 0 . . . . . 251
Abbildungen . . . ....................  2 4 .................... 0 . . . . 24

Prof. Dr. 1 P r a ii

1). Historisch-gfogrnphisehc Sanmiluiig.
Im Schuljahre 1895 90 wurden folgende Behrmittel angeschattb: 1 Haardt, Po- 

Jitische Wandkarte von Europa. 2. Berghaus, Pbysikalisclie Wandkarte von Europa.
3. Bamberg, Sclinlwandkarte der iistlichen uml westlicben Halbkugel. 4. Kiepert, 
Politische Wandkarte von Mit.teleuropa. 5. Holle, Wandkarte der Planigloben und 
b. Baur, Wandkarte yon Osterreicli-Ungarn.

Gegenwilrtiger Stand der Sammlung:
<i) 70 Bilder fur den Gescliichtsunterricbt und 2t> Bilder filr den geographischen 

Unterricht.
b) 32 gesc.liiclitlicbe und 40 geograpbiscbe Wandkarten.
c) 3 Globen und 3 Reliefdarstellungen. Pro!. Corn. K o z a  k.



E. ArcMologisches Gabinet.
Neiiniiselin fTungen:

i. Rottmanns ,,Griechisclie Landscbaften11 : Athen mit der Akropolis u. Marathon 
(Cahinetphotogrnphien).

'2. 34 G l a s p h o t u g r a p h i e n  tur das S k i o p t i k o n von E. Lange in 
Munelien-GIadbach: Kiistenpartie aus Attika I. u. II. ; Olwald in A ttik a ; lilick dnrch 
das lladriansthor nach dem Zeustempel u. Hymettos; Tlieater von Epidauros; Dionysos- 
theater in Athen, Philopappoahiigel u. Agina; Reconstruction der Akropolis; Akropolis 
von S\V.; Plan der Propyiaeu ; Niketempel, plialeriselie Bucht, Munychia ; lilick auf
u. durch die Propylami von O. ; SudHiigel der Propylaen ; Parthenon yon N W .; Osl- 
front,; Westfront; ośli. Tiieil des Parthenon von N.; Erechtheion von NO.; SO. ; O ; 
Nordlialle, des Krechth. von NW. ; von O.; Korehalle; Reconstruction des Erechth.; 
Parthenon u. Erechth. von N W .; aus der Giehelgruppe : sog. Theseus; die Tliau- 
schwestern; Niketorso; Pierdekopt; sog Demeter u. Korę; Reiter vom Nordfries; 
'forso (vgl. Overbecl<, PI. I I4. 11)6 f.); 2 rftatuen von der Akropolis, sog. Tanteu ; Atliene 
Parthenos vom Warwakion ; Kopf der Athene Partlienos (Berlin).

3. B i l  d e r :  Piloty, Thusnelda im Triumphzuge des (lermanicus; F. Hoppn, 
Bilder znr Mythologie u. Geschichte der Griechen u. Romer (5 Lieferuugen a 6 Bilder); 
S e e m a n u s  W andbilder: Meisterwerke der bildenden Kunst in 100 Wandhildern 
(4 Lieferungen a 10 Bilder); Abbildung der von Hauptmann in Teplitz bezogenen 
GefklHbrmen.

4. M o d e l l e  von W. Hensell (Diesterwog in Frankfurt a/M.): Rbmisches Ilaus ; 
romische K atapulte; atifrechter W ehstuhl; Spinnapparat; Homerische Thiire; Diptychon 
u. Stilus ; Buchrolle.

Gcschenke;
a)  31 Glaspliotographien fur das Skioptikon von Dr. S. L e d e r  er, k. k. 

Professor in Radautz : Lisel Capri N .; Rom, via Appia gegen die .Stadt zu ; Hercu- 
laneum (Ausgrabungsstiitte) sauimt Resina ; Pompei : Wandgemalde ; Amphitheater ; 
Hans des trag. Dichters ; Backhaus ; Haus des Pansa yon der Stratie aus; luneres; 
Han* des Goni. Rnlus; des AL Lueretius; Billine des groBen Theaters, Gladiatoren- 
kaserne u. lamlscliaftl llmgebung ; Forum : Blick vom Juppitertempel aus ; Blick auf den 
Juppitertempel; Juno Lanuyina (Vatican); Opfer des Kaisers Marc Aurel (Relief im 
(Jonseryatorenpalast); Isispriesterin (Gapitol. Mus.); sog. Penelope (Vatican); Atliene 
Parthenos vom Warwakion (Nationalmus. in Athen); Venetoruin,oppidum (Kartehen zu 
Cks. h. G.) ; Moses von Michel Angelo ; Holzrelief (im Besitze des Dir. Mandyczewski 
in Czernowitz); Ansieht von Sereth ; Kloster Snczawitza; Marktplatz von Radautz 
('2 Ansichten); Volkstypen aus der Bukowina (2 Ansichten); — Venus (Gapitol Mus., 
Ruckausiclit.); Mediceisehe Venus; Die Tribuna in Florenz.

b) lł r ii li i s t o r i sc h e s : Steinbeii, Geschenk des Schulraths u Gynm.-Dir. 
11. K 1 a u se r.

Aufisrdem stellte der Gustos aus seinen Sammlungen Pliotographien, Anticaglien, 
Inscliriftenabklatsche, Miinzen, Piknę, Zeichnungen u. Bilder je nach Bedarf filr den 
Unterricht bei.



Stand der Sammlung' ani Selilusse des Sdiuljahres 1895/96:
«) W a n d ta fe ln ........................................ 3 Stiick
b) Glasphotographieu fiir d. Skioptikon 105 »
c) Aufgezogeno Photographien . . . 132 W
dj G ip s tig u re n ........................................ 5 »
e) G efliC e ................................................. 19 1’
f )  R e iie fs .................................................. 1 „
g) G ew iinder............................................. 7 »
h) M odelie.................................................. 7 JJ
i) Prtthistorisches .............................. i n
k) Bilder, Lichtdrucke e t c .................... 65 ?i

345 Stiick.
Fur die Schiller der 2 obersten Ciassen wurden in auBerordentlichen Stunden 

Vortrage iiber die Topographie von Roni und Athen, iiber das grieeliiscb-romische 
Haus und iiber dio antike Gewamlung mit Hilfe des Skioptikons gehalten. Aufierdem 
wurden ilinen die im arcliiiol. Cabinette vorliandenen Modelie vorgefiiiirt und erkliirt.

Prof. Dr. A. P o 1 a s c li e k.

F. Ilunzciisammlung.
Zur Vermehrung der Sammlung t.rugeu folgende Spender bei: Herr Stadtarzt 

Dr. Flinker 46 meist seltene und gut erhaltene Mtinzen, darunter 11) aus Silber; die 
h. k. k. Landesregierung: 2 Ssterr. Scheidemtinzen a 20 kr.; ferner folgende Schiiler: 
Aus der I. A : Baczyński 2 St., Brunwasser 1, Clain 1, Czechowski 1, Diinitrowicz 3, 
Ehrlich 2, Eisenberg 5, Eisinger 2, Gaber 1, Gruder Hugo 11, Gruder Jul. 15, Hamburg 5, 
Herschmann 1 ; aus der 11. A : Alpern 18, Amlrochoviciu 1, Bihary 2, Bekul 5, Dzierszek 3, 
Jlzossan 1, Eisenberg 2, Engler 5, Gans 1; aus der II. C: Schlecker 1, Socoleau 1, 
Wasylkiewicz 3, Zurkanowicz 1; aus der III. C:  Rosner 2, Załoziecki 5; aus der IV. A : 
Barber 2, Bardach 5, Bendas 1, Czeikel 2, Gerbel 1, Goldlust 6 und 2 Banknoten, 
Isopescul 1, M atassar5; aus der V. B: Bauer 5, Steinhaus I; aus der VI.: Tarnawski I ; 
aus der VII. A: Artymowicz 16, Frankfurter 3, Kamiński 8; aus der VII. B: Piet
kiewicz 1, Stroh 1, Zachar 1.

Gegenwartiger Stand der Sammlung: 538 Mtinzen und Medaillen, 588 Doubletten, 
7 Banknoten. Prof. A. M i k u 1 i c z.

(x. Mafhcmatische Łchrmittcl.
Angeschafft wurden: Vier Zirkel mit Messingbeschlag. -  Sechs Dreiecke mit 

Handgritfen. — Drei Transporteure mit Handgriffen.
Prof Ep. v. T a r u o w i e c k i.

II. Łchrmittcl fur das Zcichncn.
Im Schuljahre 1895/96 nichts angeschalft.

I. Łchrmittcl fUr den Gcsang.
Im Schuljahre 1895/96 nichts angeschafft.

K. Łchrmittcl fur das Tumen.
Nichts angeschafft.
Stand am Schlusse des Schuljahres: 43 Nummern.
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VII. Unterstiitzung der Schiller.
A. StijMMitlicn.

£  N am c 
A d e s  S t i p e n d i s t e n
o ; 

l i  !

o>aj cto

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zald 
des

Verleihungsdecretes

Jahrlieher
Betrag

11. kr.

1 Tiiuber Theodor. l .  c Beamtenvereins-Sti-
pendium

Zuscbr. derEinsenbalm- 
betriebs-Direction in Sta- 
nislau v. 7. Oet. 181*5, 

Z. 37946.
100 —

2| (Jsato Eduard 11 a Staatsbalinstipeifdium
Zuscbr. der General- 

direct. d. Staatsbalinen 
v. 27. Spt.1895.ZI. 135934

200
"

3 Koropatnicki De- 
m eter. . . 11. b

Kaiser FranzJosel- 
Yereins-Stipendium

Zuscbr. d. Kaiser-Franz- 
Josef-Vereins v. 21. Nov. 

1895, Z. 119.
50 - -

4j Bromier Alfred . l i l a Wie sub Nr.  3 Wie sub Nr. 3. £0 - -

51 Czownicki Albert III. a SobieskFsohes Sti- 
pendium

Polnische Lesehalle: 15. 
Marz 1895. 50 -

6 Frank Stephan . III a Geiallsstrafgelder-
ilberscliUsse-Stipen.

Fin.-Min.-Erl. v. 5. Mai 
1895, Z. 16997. 100 —

7 IIopp Waldemar . 111. b Wie sub Nr. 3. Wie sub Nr. 3 50

8! Klym Pantelemon III. b Wie sub Nr 3. Wie sub Nr 3 50 -

•* Woloschenko Ste- 
1 plum . . . . III. c

Eleasar Sosnowic/,’, 
sches Stipendium

Gr.-or. Consistorium : 28. 
Marz 1895, Z. 873. 50 40

101 Zernnn Eusebius | III o Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3. 50 —

11 Art}'mówicz Adr. IV. a Joli. v. Artymowicz- 
selies Stipendium

Erl. d Landesausschusses 
in Eemberg V. 19. Nov. 

1895, Z. 65308.
45 —

12 Danczul Władimir IV. a 1’ e t e r W o j n a rs k i' s e 11 e s 
Stipendium

Erl. d. Landesregierung 
v. 11. Nov. 1894, Z. 20036 42 —

13] Kinzbrnnner Dav. IV. b Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3. 50 -

14i Schitler Srul Moses IV. c Marcus Zucker’sches 
Stipendium

L.-A.-K. 27. Marz 1895, 
Z. 1397. 68 88

15 Sotropa Georg . IV. o Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3. 50

16| Lebonton Alois . j1 V. a Wie sub Nr. ti Finanz-Iuspectorat v. 26. 
Nov. 1895, Z. 13419. 100 —



28

5̂

mOX

N am e
des S tip e n d is te n

C
la

ss
e

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdecretes

Jilbrlicber
Betrag

tl. ; kr.

17 Manescul Isidor . V. a Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3 50 —

18 Matzura Ferdin. . V. a Kaiser Franz-Josef- 
JubiliŁumsstipendium Wie sub Nr. 3. 80 —

lit Onofreczek Fe ni. V. a Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3. 50 —
1

20' Steinhaus Alfred V. b Wie sub Nr. 14 L.-A.-E. 26. Nov. 1895, 
Z. 4851. 68 ■ 88

21 Wiszniewski Joli. V. b Wie sub Nr. 0 Kin.-Min.-Kri. 24. Oct. 
1895. Z. 45333. 150

22 Dospil Krauz . . VI. Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3. 50

22 Kara Juliann . VI .los. Kiinig’sches St i- 
pendium

L.-Sck.-R.E. 24. Nov 
1894, Z 3622. 56 70

21 Knittel Krauz VI. Wie sub Nr. 23
L.-Scli.-R.-K. 25. Oct. 1895, 

Z. 3549. 50 70

25 Mayer Otto . . VI. Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3. 50 ■—

26 Oreleeki Nicolaus VI Gr.-or. Religionslonds- 
Stipendium

L.-Prasid.-E. 6. Nov 1895, 
Z 19949. 80 -

27 Artyniowicz Age. VII. a Job. v. Artymowicz- 
sehes Stipendium

L.-A.-E. Lemberg 19. Nov. 
1895, Z. 65308. 45 ....

28 Goldenberg Ema
nuel . . . . VII. a Wie sub Nr. 14

L.-A.-E. 27. Marz 1895, 
Z. 1397. 68 88

29 Grauer Israel VII. a Kaiser Franz-Josef- 
Stipendium

Gemeinde Sadagóra: 22. 
Febr. 1892, Z. 267. 50 —

30 Katz Schmiel Efr. VII a Jaeob Rosenzweig- 
sches Stipendium

L. Kosenzweig: 10. Xov. 
1890. 50 -

:n Skuiski A ugust. VII. b Wie sub Nr. 3. Wie sub Nr. 3. 50 —

22 v. Barbier The- 
oktist . . . . VIII.

Agnes v. Popovici- 
sches Stipendium

Rum. Societiit: 3. Febr. 
1892, Z. 15. 50 —

:i:t SohessanValerian . VIII. Wie sub Nr. 3 Wie sub Nr. 3. 50 —

Tillemann Kalman VIII. Wie sub Nr. 3. Wie sub Nr. 3. 50 —

:t5 Waehlowski Ca- 
mill . . . . VIII.

Kaiser Franz-Josef- 
Jubilaumsstipendium Wie sub Nr. 3. 80 —

36 Wolosclienko De- 
meter . . . . VIII.

Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

L.-R.-E. 16. Nuv. 1889, 
Z. 14588. 80 —



Ii. Localcs Uiitcrstutzungswcseii.
1. Kaiscr Franx-Josef- Verein zur Unierslutzung durfłiger Schiller nm

k. k. Gi/ninasium.

A) Stanunyerindgen des Kaiser Fraiiss-Josef-YWeines am 31. Deccinber 1895.

Post-ir.

i

•i

5

6 

7

i 8i)
Ki
11

12

13

14
15

Eine auf den Namen des Vereines yineulierte bukowiner Propi- 
nations-Schuldverschreibnng Nr. 355 im Nominalwerte von
5000 li., Zinsenbetrag balbjabrig 125 l i ...................................

Secbs ebenso yineulierte bukowiner Propinations-Schuldverscbrei- 
bungen a 10J0 H. (Nr. (164, 931, 1087, 1354, 1842, 1966) im 
Nominalwerte von 6000 fi, Zinsenbetrag balbjabrig 15011. . 

Zwei ebenso yineulierte bukowiner Propinations-Scbuldyerscbrei- 
bnngen ii 50'* ii. (Nr. 1138 und 863 im Nominalwerte von
1000 tl . Zinsenbetrag balbjabrig 25 fi.........................................

Eine bukowiner Propinations- Scbuldverschreibung Nr 5420 im 
Nominalwerte von 100 fi, Zinsenbetrag balbjabrig 2 fl 50 kr. 

Eine aut' den Namen des Vereines yineulierte 5°/0ige Staatsscbuld- 
yersebreibung im Nominalwerte von 1650 fl., ddto. Wien 1. Ee- 
bruar 18r3, Nr. 82302, Zinsenbetrag balbjabrig 34 fl. 65 kr. 

Eiu ebenso vinculiert.es Los vom Jalire 1854 per 250 fl. O.-JI. Serie- 
Nr. 2086. Gewinn-Nr. 28, Zinsenbetrag ganzjabrig 8 fl. 40 kr. 

Ein ebenso yinculiertes lais vom Jalire 1860 per 50() tl. 6. W., 
Serie-Nr. 3799, Gewinn Nr. 17, Zinsenbetrag lialbjilhrig 10 tl.

Ein Clary-Los per 40 fl. C.-JI. Nr. 33063 ........................................
Ein Paltły-Los per 40 fl. (J.-M. Nr. 15617........................................
Ein Rudolfs-Stiftnngs-Los per 10 fl., Serie 135, Nr. 21 . . .  .
Drei StUck osterr. Notenrente a 100 fl. (Nr. 200353, 327634,

55104), Zinsenbetrag balbjabrig 6 fl. 30 kr...............................
Zwei auf den Namen des Yereines yineulierte 4°/oige Schuldver- 

' sebreibungen des Herzogthums Bukowina a 2000 Kronen,
Nr. 3106 und 3107, Zinsenbetrag balbjabrig 10 tl..................

Ein Stiiek 4°/0ige Schuldverschreibung des Herzogtbuins Buko
wina Nr. 107 per 1000 K ro n e n ............................................. .

Ein bukowiner Sparcassebuch (Nr. 41755) lautend auf . . . . 
Ein bukowiner Sparcassebucb (Nr. 5312tl) lautend auf . . . .

Summę . . .

" Osterr. W. 1 

I II. i kr.

50tKt _

6000 -

tooo; — I 
100! _  i

1650; —

262 50

500i — 
42 -
42, -  I 
10 ; —  !

300 —

2000 — ‘

5lHI - i
• 72; 45 1 
820: 35

18299! 30

li) Einnalimeii und Au.sgaben. 
a) Einnahmeii:

Cassarest vom Jalire 1894......................................................................
Subyention der lubi. bukowiner Sparcasse........................................
Subvention des bohen bukowiner Landtages . . ....................
Spende der Kran J. T ..............................................................................
Erlos fur die ausgeloste Propinations-Scbuldyerschreibung Nr. 201

auf 500 fl. lau tend ...........................................................................
J l i tg lie d e rb e itra g e ............................................. ...................................
Zinsen der W e r tp a p ie re .......................................................................

Im ganzen . . .

, Osterr. W. 
jj fl. ! kr

I 21 1 86
! 300 , —
.! 75 -
jl 6 -

500 —
ij 230 —
i, 817 ; 80

1950 66



li) Allsgabcii :

1 14 Stipendien a 50 H. und 2 Kaiser Franz Josef-Regieruugs-Jubi- 
laumsstipendien a 80 U.................................................................... 860

2 1 Stiick bukowiner Landesanlehen Nr. 107 im Nominalwerte von 
1000 Kronen . . . .  ............................................................

3 la  der Sparcasse angelegt..................................................................... 463 95

4 Haudunterstiltzungen fur unbemittelte Schiiler ......................... 35

5 Jledicamente tur unbemittelte S cb iile r ......................... ..... i 83

6 400 Stiick Badekarten ii 15 kr. fiir unbemittelte Scbiiler . . 60 —

7 Entlohnung des Dieners fur die Einhebung der Mitgliederbeitrage 20 80

8 Q uittungsstem pel.................................................................................... 1 32

9 Drucklegung des Jahresbericlites pro 1895 .................................... 3 50

10 lteg ieauslagen ............................................. ............................................. 3 05

1 m ganzen , . • ' 1945
l1

94
.

:
c) Bilanz :

Bei einor Einnabiue von ....................................................................... 1950 66

und einer Ausgabe vou. . . .  .................................................. 1915 91

ergibt sieli ein Cassarest von . . . 4 72

Die vorsteliende Rechnung wurde vou den Recliiiungsrevisoreii, den Herren Dr. Jolnum 
l l o r n b a u m  und Naftol i T i t t i n g e r ,  am 4. Marz 1896 gepriift und flir riclitig befumlen

C) Stand des Stammeapitals.
Dasselbe bestand am .‘31. Deceniber 1891 ans Wert papie ren im

Nominalwerte von.....................................................................................................17.10(1 II. 50 kr.
und zwei Sparcassebuchern lautend a u f .......................................................  .‘391; „ 12 ,,

im gan/.en . 17,79.8 II. 62 kr.

Am dl. Deceniber 1895 bestand das Stammcapital aus Werl-
pa pieron im Nominalwerte v o n .................................................................  17.406 II. 50 kr.
und zwei Sparcassebiichern lautend au f.......................................................  892 „ 80 „

im ganzen . . 18.299 11. 30 kr.

Es st.ellt sieli somit das Ge.sanimtverm6gen aui dl. Deceniber 
1895 folgendermassen dar:

a) Stammcapital in Wert.papieren und Sparcassebiieheln . . 18.299 tl. 30 kr.
b) B a rg e ld ................................................................................................ 4 „ 72 ,,

im gan/.en . . 18.304 fi 02 kr.



D) Verzeichriis der Ehrenmitglieder, Grunder und beitragemlen Mit.glieder 
des Kaiser Franz-Josef-Yereines im Jahre 1895.

a) Ehrenmitglieder :
Herr K 1 a u s e r Heinrich, k. k. Schulrath.

„ K o c h a n o w s k i  Anton Kitter von Stawczan, Biirgermeister. 
,, W o 1 f' Stefan, k. k. Schulrath.

b) Grunder:
Hochwiirden Herr C a l i t i e s c u  Myron, Archimandrit.
Herr Anton K o c h a n o w s k i  Kitter von Stawczan, Biirgermeister. 
Hochwiirden Herr Basil von R e p  t a ,  Archimandrit und General vicar.

1.a.
3.
4.
5. 
(i
7.
8. 
;». 

10. 
u . 
12.
13.
14.
15. 
Ili.
17.
18. 
11). 
20. 

21. 
22. 

23]
24.
25.
26.
27.
28. 
29. 
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

c) MitgHeder:
Herr

ipezn

Badian Wilhelm, B a n ip u ie r ..................................................
Barber Jakob, R ealitiitenbesitzer........................................
Branik Johann, k. k. Gymnasialprofessor a. D . . .
Briill Richard, Oberinspector des k. k. Bahnbetriebsamtes
Brunstein A. M., K aufm ann..................................................
Bujor Theodor, k. k. Gymnasialprofessor ....................
Czuntuleak Arthemins, k. k. Oberpostverwalter . .
Czarnecki Michael, R itter von, k. k. Landesgerichtsrath 
Dr. Dewoletzky Rudolf, k. k. Gymnasialprofessor . . .
Dr. Dornbanm Johann, A d v o c a t ........................................
Dr. Frank Josef, k. k. G ym nasia lp ro fesso r....................
Fiirth Felix, Freiherr von, S tad tra th ...................................
Dr. Goldenber'g Max, A d v o c a t.............................................
Uoldenberg Sigmnnd, G u ts b e s i tz e r ...................................
Grigorcea Modest, Ritter von, Grossgrundbesitzer in Kai 
Hormuzaki Nicolaus, Freiherr von, Grossgrundbesitzer . 
Iwanowicz Kusebius. k. k. Gymnasialprofessor . . . .  
Klauser Heinrich, k. k Schulrath und Gymnasiahlirector 
Kochanowski Anton Ritter von Stawczan, Biirgermeister
Dr. Kohn Julins, k. k. F inanzcom m issar.........................
Eangenlian Friedrich, K a u fm a n n ........................................
Mayer Otto, Professor an der k. k. Staatsgewerbeschule 
Mor Gabriel, Edler von, k. k. Gymnasiahlirector in Radautz . 
Neunteufel Franz, k. k. Professor an der Staatsgewerbeschule
Ohanowicz Gregor, R itter von, Grossgrundbesitzer....................
Dr. Philipowicz Władimir, P r im a r a r z t .........................................
Popovici Busebius, k. k. o. 6. TJniyersitiitsprofessor . . . .
Popowicz Emil, k. k. B ezirksschulinspector..............................
Popper Heinrich, Reichsrathsabgeordneter...................................
Dr. Ptibram Richard, k. k. UniversitH,tsprofessor....................
Dr. Reiss Eduard, Advocat und Vicebiirgermeister . . . .
Rosenzweig Leo, R e n t ie r .................................................................
Dr. Rott Josef, Advocat. und Landeshauptmann-Stellvertreter . 
Schwaiger Norbert, k. k. Gymnasialprofessor. . . . . . .
Skobielski Johann. k. k. Gymnasialprofessor..............................
Sobel Wolf, Gntspiichter in Berhom eth........................................
Steinhaus Adolf, Volksscliullehrer..................................................
Dr. Strze]biel;i Adolf, A d v o ca t.......................................................
Tarnowiecki Epiphanias, von, k. k. Gymnasialprofessor . . .
Thenen Hirscli, Grossgrundbesitzer in B e r l a t .........................
Tittinger David, R e n t ie r .................................................................
Tittinger Naftali, R entier.................................................................

4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
5 
5
5 
4 
4

10
4
1
4
4
4
6 
4
4 
1
5 

10
4

10
4
4
4
5 
4 
4
4

10
5 
5
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Jahresbetr.
‘ ti." kr.

43. Hen Dr. Tumlirz Karl, k. k. L andesscbu linspecto r.............................. 5
44. Dr. Wachtel Jacob, A dvocat................................................................. 5 _
45. Wassilko Basil, Hitter von, G u tsb e s itz e r .............................. 6 i _
4!i. Wisłocki Josef, k. k. Hegiprungsratli und Domanendiraofor 4
47. Wolt Stefan, k. k. Sehulratli und Gymirtsiuldirector a. 1). . . t
48. ,, Wolf KaiJ, k. k. Gynuuisiiil p r o f e s s o r ........................................ 4 —
49. W tirli Cbristopli, k. k. Selinlrath und Gymnasialdirector in Linz 1 ! _
50. Dr. Załoziecki Władimir, k. k. S au ititts ra th ................................... 4
51. ?) S. Zeutner s S b h n e ................................................................................ 4 —

Y ere iiisau sseh u s .s :

Der Vereinsausschuss bestand im Jalire 199(5 ans tblgenden Mitgiiedei n : 
t. Herr Schulrath Heinrich K I a n s  e r , k. k. Gymnasialdirector, Vorstand.
2. „ Hit,ter A. v. K o c li a n o w s k i, Biirgermeister, Vorstand-Stellvertreter.
3. „ K. v. T a r n o w i e  c k i, k. k Professor, Solni filii lir er.
1. „ Dr. J. P r a ń  k, k. k. Professor, Cassiur
5. „ M. (J a I i ii e s c u, Arcliimandrit.
•i. „ W. B a d i a n ,  Bampiier.
7. r Dr. E. K o i s s, Advooat und Viceburgermeister.
8. „ Norb. 8 c li w a i g « r, k. k. Professor.
9. „ St. W o 1 f, k. k. Selinlrath.

Ais Rechnungsreyisorcn fungierten die Herren : Dr. .1. D o i n b a u m ,  Advocat, 
nnd N. T i t t i n g e r ,  Bamjuier.

II. Schiilerladc.
Vei walter: Director Selinlrath Ib. K ia  u s er ,  Prof. Dr. J. F r a n k  (Cassier) und Prof.

C. K o z a k  (Bibliothekar).

1. Cassabericht Uber das Schul.jahr 1890/96.

A) E i n n a li m e n :
Cassarest vom Schuljabrc 1894/95 . . . .
Spende des Herm Prof. Dr. J. F r a n k

„ „ „ „ Leopold S c li w e i g e r
„ „ „ Josef J a k o w e t z
, „ „ E b e r m a n n .....................................

Uberschuss einer Sammliing . . . . . .
„ der P r i i f u n g s t a x e n ....................................

Ergebnis der stafcuteiiniRtligeii Sannnlung im 1. Semester

186 11. 6(1 kr
. 30 „ — »
• 22 „ C>6 n
• 20 „ — }}
• 2 „ — „
• i , 90
• n Im
' 192 „ 81 n
. 184 „ 67
. 641 fi. 17 krGesamniteinnahme

Eu den im Voranstehendeti ausgewiesenen Beitragen, die sieli durcli die im 1. und
2. Semester eingeleiteten Sammlungen ergaben. steuerten die einzelnen Olassen be i:



G 1 a s s e
Im 1. Semester 

fl. ~ kr. |

Im 2. Semester 

fl. | kr. |

Ganzjahr. Beitrag 

II. , kr.

1. a .................... 11 44 8 76 20 20
1. b .................... 9 — 6 65 15 65
i. c .................... 8 80 5 — 13 80

11. a . . . . . 13 80 J 10 73 24 03
II. 1 ) .................... 9 ho 9 65 19 45
11. c .................... 12 90 14 ~ 26 90

III. a .................... 11 25 p 12 23 23 48
Iii. b .................... 2 55 ; 7 85 10 40
111. c .................... 10 02 1 ii frO ' 19 52
I V. a .................... 5 20 6 — 11 20
IV. b .................... 16 60 , 15 15 31 75
IV. c .................... ‘> 90 1 4 75 8 65
V. a .................... 5 80 7 60 13 40
V. b . . . . 15 10 J i 12 20 27 30

VI.............................. 14 55 15 10 30 25
VII a .................... 5 40 10 30 15 70
VII b .................... 15 50 15 70 31 20

VIII.............................. 21 70 j| 12 90 ! 34 60

ji 192 •si ; 184 67 377 48

Die Namen der beitragenden Schiller siml nachstehende :
J. C l a s s e  A:  Baczyński Franz 10 kr., Bazylewicz 50 kr., Beck 2 H., Bejan

Isidor 2 fl., Bejan Yianor 70 kr., Bercowicz 1 fi. 50 kr., Brnnnwasser 8 kr., Bujor 25 kr.,
Daskaliuk 88 kr., Dimitrowicz 90 kr., Ehrlich 1 fi., Eisenberg 51 kr., Estlinger 20 kr., 
Fedorowicz 45 kr., Frenkel 20 kr., Finkelstein 80 kr., Gruder Hugo 75 kr., Gruder
.lulius 75 kr., Griinfeld 50 kr., Hamburg 20 kr., Hamburger 20 kr., ifeck 1 fi. 50 k r ,
Hersehmann Dawid 20 kr., Isecescu 1 fi. 82 kr., Mayer 1 fi. 50 kr., Polaschek 1 f i , 
Voiutchi CO kr., Gerbel 10 kr.

I. C l a s s e  B: Kapri 8 11., Kafcz 80 kr., Kindler 1 fi., Kozariszczuk 20 kr.. 
Lateiner 50 kr., Kupni 10 kr., Luttinger 50 kr., Mehrer 15 ki-., Mitrnfanowicz 15 kr., 
Munteau 20 kr., Orensteiu 4 li., Orzelski 45 kr., Ostapowicz 50 kr., Popescul 1 fi., 
Popiel 10 kr., Rossin 1 fl , Rubel 2 fi.

I. C l a s s e  C: Frank 1 fi., Herrmann 20 kr., Rubinstein CO kr., Schildel 45 kr., 
Robinsolm 10 kr., Schifter 1 fi., Scala 50 kr., Silberbusch 20 kr., Socolean 50 kr., 
Straucher .'!() kr., Tattelbaum 20 kr., Tiluber 80 kr., Terkel 85 kr., Stephanowiez 50 kr., 
Vaismann 1 fi., Wachtel 1 11., Weizner 40 kr., Wiese 80 kr., Wessely 2 fl., Zelnik 40 kr., 
Zimmermann 2 fl.

II. C l a s s e  A: Alpern 25 kr., Andrńchowicz 1 fl., Berariu 85 kr., Berger 50 kr., 
Blum 50 kr., Bohosiewicz 2 fl., Braun 1 fl., Buchbinder 1 fl., Bujnęli 55 kr., Carausi 
85 kr.. Chajes 75 kr., Constant.imwici 25 kr., Csńto 25 kr., I)’Kri dcl 40 kr., Pzierzek 
40 kr., Dzosan 60 kr., Eisenberg 40 kr., Elias 43 kr., Engler Moses 35 kr., Erler 2 fl., 
Fenner 40 kr., Finkelstein 1 fl., Fischbacli 90 kr., Focsinianu 1 fl. 50 kr., GlUckstern



20 kr,, Groldblatt 15 kr., Goldenberg 1 fl. 50 kr., Goldstern 2 fl., Gottfried 1 fi., Grauer 
80 kr., Haber Josef 25 kr., Haber Carl 25 kr., Harnik 75 kr.

II. C l a s s o  II: Hasan 1 fl., Hi 11 wig 75 kr., Hinghofer Fritz 1 fl., Hinghofer 
Walter 1 fl., I l iu |u l5 k r .,  Iwasiuk 1 fl., .Takob 4 11. 50 kr., Juchniewicz 1 fl., Kasprzycki 
10 kr., Kierkorowicz 15 kr., Kniscli 1 fl., Koropatnicki 20 kr , Kupczanko ‘10 kr., 
Eandau 1 fl., Lendenfeld 1 fl., Linker 20 kr., Bukasiewicz 20 kr., Leibil 30 kr., 
Luttinger 2 fl., Lut.wak 30 kr., Maykowski 10 kr., Meisler 10 kr., Moschkowtt.z 1 fl., 
Negrusz Eugen 70 kr., Negrusz Marian 40 kr.

II. C 1 a s s e C : Mayer 1 fl., Panowski 30 kr., Pelzel 35 kr., Procopovici 1 fl , 
Radyk 30 kr., Reiner 40 kr., Reiss 2 fl., Rosenbaum 40 kr., Rnff 25 kr., Ilusnak 10 kr., 
Salmeier 20 kr., Sauciuk 50 kr., Scliajowicz 40 kr., Schapira 45 kr., Sehlecker 50 kr., 
Schneider 40 kr., Schweitzer 40 kr , Schwitz 35 kr., Singer 30 kr., Socoleanu 50 kr., 
Sokal 1 fl., Sternklar 50 kr., Szerbanowicz 20 kr., Triohter 1 11., Trompeteur 00 kr., 
Ulrich 2(1.. Viteneo 20 kr., Yoiutchi 80 kr., Wasylkiewicz 15 kr., Wiglit.zky 1 fl. 50 k r , 
Wlad Isidor 25 kr., Wlad Stanislaus GO kr , Woloszczuk 50 kr., Wolski 45 k r , Wurm- 
brand 50 kr., Wysocki 2 fl.. Załoziecki 3 fl. GO kr., Zothe 25 kr.. Zurkanowicz 40 kr.

III. ( H a s s ę  A: Agopsowicz 50 kr., Amster 1 fl., Arzt 70 kr., Axentowicz GO kr., 
Balakan 10 kr., Halicki 53 k r .  Blum Emanuel 50 kr., Blum Israel 50 kr., Bohosiewioz 
70 kr., Braun 50 kr., Brenner 75 kr., Brucker 50 kr , Czarnecki 1 fl. 50 kr., Czar- 
niawski 1 H , Dembicki 75 kr., I)erer 20 kr., Fefermann 40 kr., Febr 20 kr., Fisclibr 
25 kr., Fonrnier 50 kr., Frank 50 kr., Frentidlich 2 fl, Fulmnann Abraham 30 kr., 
Goldlnst. 1 fl., Gottlieb 60 kr., Rohrlich 55 kr., Seleslci 2 fl., Simionowiez 15 kr., Stadler 
30 k r , Stronczyński 13'/., kr., Sturm 25 kr., Tirtinger 3 II.

III. C l a s s e  B:  Dzosan 50 k r ,  Gierowski 30 kr., Grigorowicz ‘JO kr., IIopp 
10 kr., Hornstein 50 kr. Iliutiu 20 kr., Katz Srul 10 kr., Kinsbruner M. 15 kr., Klein- 
wilchter 1 fl., King 1 fl., Klym 10 kr., Leibschiitz 50 kr., Eitviniucu 20 k r , Eorscli 50 kr , 
Majorstik 50 kr., Małecki 50 kr., Markus 1 fl., Silbermann 25 kr., TalskyCOkr., Yolcinschi 
50 kr., Wenzek 1 fl.

III. C l a s s e  C: Kiesler 2 fl., Neunteufel Alfred 50 kr., OhrlUnder I fl., Pans 
20 kr., Pompę 1 fl., Popper August 1 fl., Popper Hugo 1 11., Quirsfeld 2 11., Sachter 
50 kr., Schart 75 kr , Schikler 20 k , Schubert 1 fl., Yechsler 25 kr., Wender 1 fl., 
Weresch 10 kr,, Werth 1 fl, 2 kr., Wessely 2 fl, Woloszczuk 50 kr., Załoziecki 3 11., 
Frank I 11.

IV. C l a s s e  A:  Art.ymowicz 30 k r ,  Badian Albert 1 fl., Badian Awner 50 kr. 
Barber 2 fl., Bari eon 2 11., Becker 50 kr., Briill 1 (1., Goldlnst 2 fl., Isopescnl 1 fl., 
Kiesler 50 kr., Matassar 30 kr., Ogonowski 10 kr.

IV. C l a s s e  B: Hafner 20 kr., Hakmann 15 kr., Hauslieb 40 kr , Herasimowicz 
80 kr., Herrmann 50 kr., Herschmann 1 fl., Hoinic 30 kr., Idzikowski 10 kr., Jasienicki 
1 41., Kassner 20 kr., Katz l)avid 10 kr., Katz Marcus 10 kr., Kessler 40 kr., Kinz- 
brunner 60 kr., Kornbluh 3fl.. Kremnitzer 70 kr., Lile 10 kr., Ornstein 10 kr., Orenstein 
G fl., Podolier 20 kr., Radewicz 20 kr., Rudnicki 00 Kr., Scalał. 20 kr., Schiller 30 kr., 
Schessan 20 kr., Sladeczek 40 kr., Schwarz 80 kr., Smereczyński 20 kr., Sokal 55 kr , 
Soniewicki 6 fl., Stadler 50 kr., Stern 50 kr., Szuszkowski 10 kr., Totoescul 10 k r , 
Trommer 15 kr., Turzański 1 11., Tychowski 40 kr., Weidenfeld GO kr., Wein 50 kr., 
Weiss 50 kr., Zibales 1 11. 50 kr.
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IV. ( H a s s ę  C: Kolin Samuel 1 fi., Lerchenfeld 20 kr., Manescul 2 ti., Rubel 
5 .lu\, Schiffer 55 kr., Schneeweiss 50 kr., Schnirch 2 fl., Seider 50 kr., Sobel 20 ki’., 
Ternbach 20 kr.. Tli lir 1 fi.

V. ( l l a s . s e  A:  Andryiczuk 40 kr., Baczyński 10 kr , Bakuliński 20 kr., Barbier 
25 k r ,  Blum 45 kr , But z 15 kr., Chaskalowicz 30 kr., Chobrszynski 20 kr., Choloney 
45 kr., Drtliiicki 10 kr., Fbner 10 kr., Ekstein 55 kr., Eischer 15 kr., Fleisclier 1 fl. 
50 kr., Fuhrmann 10 k r ,  Funkenstein 50 k r ,  Geller 20 k r ,  Gramatowicz 15 kr., 
Grecul 50 kr., Grigorowiez 1 11., Gross 15 kr., Haller 10 kr., Iliutu 45 kr., Jaworski 
10 k r , Józefowicz 15 kr., Katz 10 kr., Kieryłow 10 kr., Kolm 1 11., K ottlar 40 kr., 
Kowalink 10 kr., Kranz 10 kr., Kronich 15 kr., Kukla 10 kr., Bebouton 5 kr., Manescul 
10 k r, Matzura 40 k r , Minkusz 10 k r , Morarin 1 11 , Neugeburen 40 k r , Neumann 
35 kr., Xieliitovici 50 kr., Onofreczek 15 kr., V. Cl. I! David 1 11. 50 kr., Demant
00 kr., Gierowski 1 ti., Gottlieb 1 fl., Hauer 40 kr., Heclit 1 U., llillw ig 1 11., Hiidl 
20 kr., Mikulicz l fl., Oehl 1 ti., Bopper 1 fl., Rottenburg 1 fl., Sandru 40 kr. ,  
Schilffer 70 kr., Sckattner 70 kr., Silberbuscli Gabriel 80 kr,, Sełtyński 80 kr., Sommer, 
50 kr., Spirmann 1 fl. 30 kr., Steinhaus 0 0 'kr., Steller 211, Stei nberg 10 kr., Sternklar 
80 kr., St.orfer 20 kr., Szymonowicz 40 kr., Teudeloff 1 11., Tomowiez 40 kr., Torn 40 kr., 
Tumlirz 2 11., Wegliński 40 kr., Weihraucli 40 kr., Weininger 40 kr., Wiszniewski 
50 kr., Zappler 1 fl. 50 kr., Forgaci 30 kr.

VI. C l as  s p : Badian 2 fl . ,  Baltinester 1 11, Becker 30 kr., Blaukopf 10 kr. 
Covler 80 kr., Czerwenka 1 fl., Dospil 10 kr., Fara 20 kr. Flinker lii., Geringer 40 kr., 
Gujan 1 11. 50 kr., Gittnberg 1 fl., Haczek 1 fl. 50 kr.. JTerscn 1 fl., Ilinghofer 1 ti., 
Iwanowicz 40 kr., Józefowicz 00 kr., Kinzbrunner 51. 30 kj- , Kinzbrnnner B. 30 kr., 
Kirschbauin 15 kr., Knittel 40 kr., Landau 1 11., Mayer 50 kr., Mebrer 55 kr., Ohr- 
liinder 40 kr., Orelecki 20 kr., .Pietkiewicz 80 kr., Pluhat GO kr., Romaszkan 2 fl. 
50 kr., Rottenstreicli 40 kr., Schajowicz 25 kr., Schneider 40 kr., Schnircli 211. 50 kr., 
Seraka 40 k r , Sommer 10 kr., Stroh 50 kr., Sznchiewicz 50 k r , Tarnawski 1 fl., 
Terkel 55 kr., Terlecki 35 kr., Thaler 50 k r ,  Tokaryk 70 kr., Verenca 20 kr., 
Wilczyński 3) kr., Zullik 10 kr.

VII. C l a s s e  A:  Adler 50 kr., Artymowicz l i i ,  Badian 50 kr., Bendas A!axis 
50 kr., Bendas Alfons 50 kr , Brenner 20 kr., Bursztyn 1 11.. Ciołek 40 kr., Diamaut
1 fi., Fischer 50 kr., Frankfurt r 50 kr., Gregor 2fl., Grieshaber 80 kr., Grigorcea 3 fl., 
Giiinberg 20 kr., Hargesheimer 40 kr., Iliutu 30 kr , tmber 20 kr., Kamiński 1 fl., 
Nikorowicz 20 kr., Rosner 1 fl.

VII. C l a s s e  B: Finkelstełn G li, Kimmelmann 2 fl., Liiwenschu-s 2 tl , 
Pietkiewicz 4 fl 50 kr., Popowicz £0 kr., Preminger 30 k r ,  Presser 30 kr., Rappaport 
80 kr , Sealat 1 11., Schiffer 40 kr., Skurski 35 kr., Stadler 1 fl. 30 kr., Stroh 1 11, 
Szoltesz 70 kr , Teller 25 kr., T ittinger G tl., Weich 2 fl., Weichert 50 kr., Zachar 
1 11. 50 kr.

VIII. C l a s s e :  Antonowicz 50 kr., Barber 2 11, Barbier 2 fl., Bardach 30 kr., 
Brnnstein 20 kr., Ohlebik 2 fl., Czerny 50 kr., Derer 80 kr., Eltes 1 fl., Filiewicz 1 fl., 
Gohlenberg 211., Gottesmann 20 kr., Griinfeld 1 fl. 20 kr., Katz 50 kr., Kirilowicz 50 kr., 
KleinwUchter 1 fl , Kobylański GO kr., K ratter 1 fl., Bangenhan 3 fl., Maderer 1 fl., 
Lauer 50 kr., Malikiewiez 1 fl 50 kr., Markussohn 1 fl. 50 k r ,  Metsch 2 fl., Pallasch 
1 11., Pieker 1 fl. 50 kr , Raczyński 2 (I , Rosenberg 30 kr., Sealat 50 kr , Schessan 
50 kr., Schiffer 2 fl.
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B) A n s g a b e  ri.
1. Unterstiit.zungen in 77 F i i l l e n .............................................  3(52 (i. _ kr
2. Ankanf von 73 Lehrbiieliern f. d. Bibliothek der Schiilerlade . 64 „ 37 „
3. 43 Biichereinbande . . ................................................................ ]2 25
4 1 Riicherschrank tiir die Bibliothek . . . 25 —
5. R e g i e a u s l a g e n ...................................................... ......... . . - _ „ 88 „

Gesammtausgabe . . 4t55 11. — kr.

C) H i 1 a n z:
Bei einer Einnahme von . . . . . . . . . .  641 tl. 17 kr
und bei einer Ausgabe von ............................................................................. 405 „ — „

yerbleibt der Betrag von . . 176 li. 17 kr.
ais actiyer Cassarest, welclier geraafi § 3 der Sl.atat.eu filr den Beginn des nachsten 
Schuljahres fur Unterstiitzuiigcn referirt wird.

2. Biielierstand der Schiilerlade.
Ara Sehlusse des Schuljahres 1894/95 zahlte die Bibliothek der

Schiilerlade ..........................................................................................  974 Bandę.
])avon wurden ais defect oder unbrauehbar ansgesohieden 155

Es yerblieben somit . . 792 Bandę-. ■
Dazu kamen im Laufe des Schuljahres 1895/96 dureli Schenkung:

a) Von der Vcrlagsbandlung F. Tempsky in Prag . . . .  30 Bandę.,
b) Von der Verlagshandlung Gerold und Solin in Wien . . 18 „
r) Von der Yerlagshandlung Alfred Hblder in Wien . . .  7 „
d) Von der Yerlagshandlung Karl Grhser in AYien . . .  6 „
e) Vora rntli. Verein „Buska S z k o ł a " ...........................  10 „
/ j  Voni Schulratb Klauser und den Professoren Wolf und Kozak 4 „
g) Von den Schiilern der A n s t a l t .....................................  19 „

Ferner wurden durch Kauf e rw o rb e n .............................................  73 „
Es zahlt denni,ach die Biichersamralung der Schillerlade gcgenwUrtig . 959 Bandę-

Im yerflossenen Schuljahre wurden 246 Schiller mit 682 Biichern betheilt.

111. Soustaje Untcrstiitzungcn.

Das hocliw. gr.-or. Consistorium iibermittelte den Betrag von 250 fl. zur Ver- 
tlieilung nnter arme Scbiiler gr.-or. Confession.

D en  e d l e n S p e n d e r n  s e i li i e m i t d e r  e r g  eb e n s t  e I) a n k g e s a g t.
Mit Anerkennung und Dank yerdient auch beiyorgehoben zu werden, dass 

melirere jugendfrenndlicbe Aerzte kranke unbemittelte Scbiiler unentgeltlich bebandelten, 
und dass diesen zugleich von der Apotheke des Herm Dr. Josef B a r b e r  die Medi- 
camente unentgeltlich yerabreicht wurden.
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VIII. Maturitatsprufung.
1. Im  S c h u lja h re  1894,95.

Zur Prufnng haben sich g e m e lc le t ......................... 37 offentl. Schiiler, 15 Externisten.
Vor und wRhrend der Prilfung traten zuriłck . . 1 „ .  7 11

Von den Geprtiften w urdeu:
, . i mit Auszeichnung r e i i .........................aprobiert [ . .. ,1 ) einiach reii .............................................

4 _
30 5? 11 5)

, . i auf ein J a k r .............................................
reprobiert; , . m 1 ) aut immer oder ohne lermin . . . .

2 „ „ o
„ ,  2

11

Hierunter befinden sich bei der gęsta tteten 
Wiederholungspriifung ans einem einzelnen Lehr-
f a c h e ................................................................................. 3 11 :i 11

Aprobierte; r e i f .................................................. 2 11 ;i „
Reprobierte: ant ein J a h r .............................. 1 ■>? n »

Yerzeichnis der im Sommer- und Herbsttermine 1895 aprobierten
Abiturientem

X O/ 3 'ćSo>
M A M Ę

Geburtsort l i  P , w w c Priifungs- GewUblterp o-
© ■ and Vaterland S *-O ^ g P B Ergebnis Be ruf
a ; <V a j "

i Badian Hugo . . . Czernowitz, Bukowina 18 8 reif Handelshoch-
schule

2 Barber Bruno . . H 11 18 8 Medicin
3 Briill Karl . . . . 11 11 19 9 ' n Reclite
4 Eisner Barucli . . Korolówka, Galizien 20 8

11 11

5 Goldhaufen Chaim . Czernowitz, Bukow ina 18 8 n n
6 Grlitz Ignaz . . . Bucniow, Galizien * 19 8 ,
7 Gutmann Jakob . . Czernowitz, Bukowina 19 8 reif mit 

Anszeicb. ii
8 Hausierer Josef . Kimpolung, 21 10 reif r>
9 Hirscb Marcus . . Braila, Rumanien 19 <1

11 Medicin
10! Illasiewicz Orest Werenczanka, Buk. 19 8 reit mit 

Auszeich. Recbte
11 Kramer Moses . . . Dżurow, Galizien 23 8 reif Medicin
12
13

Lindes Guido 
R. Mayer v. Marnegg

Czernowitz, Bukowina 18 8 n Rechte

MilitarOthmaf . . . . Wien, Niederosterreicb 18 8 r>
14 Mendrochowicz Cli. . Stryj, Galizien 21 8 » Rechte
15 R. v. Obanowicz K. Wysoka, Russland 18 8 11 11

16

17!

R. v. Onciul Adrian Czernowitz, Bukowina 
Waschkoutz a. Cz ,

18 8 n 11

Pawelczak Nestor . Bukowina 19 8 n r
18; Piątkiewiez Stanisl. Kolomea, Galizien i 19 9 n i?
19 j Frocopoyici Arcadius Radautz, Bukowina 19 9 Bodencultur
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£ X i X cć ‘“3
x Geburtsort ce Ł tr. ^ Prufungs- Gewahlter

X A M E
und Yaterland

2 X
.x x ę Ergebnis Benit'

i
"3

- ę* f-

20 Ramler Abraliam Cz e r n o w i t z, B u k o w i n a 18 S reif Medicin
21 Rapaport Naftali . Miliaileni. Runiaiiien 19 9 W
22 Reininger Jakob Jassy, 18 « Technik
21! Samneli Heinricli Czernowitz, Bukowina 18 8 rei t mit 

Auszeicli. Reehte
24 Schajowicz Naftali . Sadagura, „ 19 8 reif
25 Schiirf Herseli . . Seletin. „ 21 8 reif mit 

Auszeicli.
26 Scbottenfeld Israel . Czernowitz, „ 18 !) reif Medicin
27 Skraba Philaret . . Slobodzia-Koniarest.ie,

Bukowina 18 9 łl Tlieologie
28 Sokal Josef . . . Czernowitz, Bukowina 18 9 « Coiiservatoriuin
29 Terlecki Thaddaus . Poborloutz, „ 18 8 JJ Medicin
30 Timkowicz Valerian Budeiiitz, „ 19 9 Tlieologie
31 Yerenca Hilarion Horecza. ,, 18 s r r
32 Weinberger Bernli. . Horodenka, Galizien 22 10 » Reehte
33 Weiner Eisig . . . Schipoth, Bukowina 19 8 r
34 Zentner Jnlius . Czernowitz, „ 18 8 )ł Medicin

2. Im ScłL-u-ljalize 1S95'S6.

Im Sonunertermin 1890 meldeteii sieli znv MitimtatsprHfiing sammtliclie 48 Schiller 
der VIII. Classe, iiberdies 7 Externisten. Dieselben unterzogen sich alle der schrift-lichen 
Priifnng vom 4. bis 9. Mai 1896.

Themen fur tlie scliriftliehe Maturitatspriifnng.

U b e r s e t z u n g  i n s L a  t e i n i s  cl i  e:

Aus Dr. Chr. Ostermauns lat. Ubungsbncb 4. Abtli 8. 121: Der Tyranii Dionysius 
und der Dichter Philoxenus.

U b e r s e t z u n g a u s  dem  L a t e i n i  s c h e n :

Tacitus. Aun. 1. XI. c. 16 f.

F  b e r  s e t  z u n g  a u s  d e  m CI r i e e li i s c- h e n :

Demosth. sspl vyr.-j.z~Mz § 12 — 14 s:ż tiórwy /.yryyjjzzu.

D e u t s c h e r  A n f s a t z :

1'ber den Wert der Phantdsie.
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J; u m U n i s c li e r A n f s a t z :
Devisa Mouarehului nostru este: „Vinbus nnitis“. Ce inyetatura cuprinde ea 

pentru popoarele austro-ungare ? (Der Wahlspruch rinseres Monarchen is t : „Yiribus 
unitis“. Welche Lelue ist in demselben fur die iisterr.-nngar. Volker enthalten?)

E u t h e n i s c h e r  A u f s a t z :
'Io.ioiuk sac.iyrye .innie o ctLibko hm nonawaHe, o ckkiłko 0.iaropo,iHi ti i.p-Y, .V1 H 

.KOTj)ux ain /Kiie i yjiHpae. (Der Menseb verdient nur insoferne an Achtung, ais die 
Ideen edel siad, fur die er lebt und stirbt.)

I. x y  =  fi.
M a t li e m a t i k :

2 (x +  1) x + 1
ó y 4 . a =  -  o. _

2. Jemand bat durch 10 Jabre 2500 fi zu zablen. Katili wie viel Jaliren kann 
er die ganze Summę von ‘25000 fl. aufeinmal bezahlen, wenn 4*/2°/0 gereehnet werden, 
und die 2500 fi ani Emie eines jeden Jakieś gezahlt werden sollen?

3. Das Yolnmen eines gleicliseitigen Kegels sei V =  100*"» : wie groB ist das 
Yolninen und die Oberfiache der jenem Kegel umsehriebenen dreiseitigen Pyrami de ?

4. An der Kllipse : 4 x y +  25 y  2 =  100 sollen in den Punkten M, (4 , y ,  s*  0) 
und M 2 (3, y ,  l _  0) Tangenten gezeichnet werden, wie lange ist die Sehne durch 
die Herubrungspunkte und wie groll der Abstand des Purchschnittspunktes der Tan
genten von diesel Sehne V

IX. Wichtigere Erlasse der vorgesetzten hołien
Behórden.

1. Kri. des hochl. k. k. L.-Sch.-K. vom 14. August 1805, Z. 2608. Nonnale, 
woniach die gr.-or. Schiller im Sinne der Zuschrift des liocliw. gr.-or. Consistorimns 
vom 11. Koyeniber 1878, Z. 372(1 nur zweimal im Jabre zur h. Beiclite und Comnmnion 
zu gehen haben.

2. Kri. des h. Min f 0. u I' vom 31. August 1805, Z. 20074 (L.-Sch.-R. vom
10. September 1895, Z. 3130) bestimmt, dass ein Candidat, welclier bei der schriftl. 
Maturitatsjiriifung tiber Aufforderung des inspicierenden Organes ein Elaborat nich t 
abliefert, als_von der Priifung znrUckge.treten zu betracbten und zu heban deln ist. 
Liegen von einem soicben Candidaten bereits .4 niclit geniigende Elaborate vor, so ist 
er fttr reprobiert zu erkliiren.

3. Kri. des li. Min. f. C. u. U. vom 15. October 1805, Z. 1800 (L.-Sch.-R. vom
5. Kovember 1895, Z. 3943), durch welclien der Tarnunterriclit ani Staatsgymnasium 
in Czernowitz vom Scliuljahre 1890/97 angefangen obligat erklart wird.

4. Kri. des hochl. k. k. L.-Sch.-R. vom 8. December 1895, Z 4407 ordnet an, dass 
Schulgeldbefreiungsgesuche, in denen das Mittellosigkeitszeugnis niclit. genau aus- 
gefttllt ist, a limine zuruckzuweisen sind.
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5. Eil. des h. Min. t'. C. n. U. vom 16. Decem ber 1895, Z. 60011 gibt strenge- 
Weisungen inbetrert der Aufnahmspriifungen fur die I. (,'lasse. Der Erl. des bocbl: 
Ł.-Sch.-R. vom 29. December 1895, Z. 4520 fordert ir.sbesondere v«n den Priiflingen 
die Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Satze schriftlich wie miindlich,. 
genaue Kenntnis der Orthograpbie und im scbriftlichen Rechnen genaue Beriiek- 
sichtigung der Textaufgabe.

(i. Erl. des lioclii. k. k. L.-Sch -R. vom 18. Februar 1896, Z. 6150 enthalt die 
Vorschrift fiir das Entlehnen von Biichern aus der k. k. Hofbibliotbek.

7. Erl. des h. k. k . Min. f. C. u. U. vom 15. Februar 1896, Z. 6839 (L.-Sch.-R. 
vum 2. Marz 1896, Z. 795) ordnet an, dass vom 1. September 1896 angefangen dem. 
Director eine Hilfskratt znr Besorgung der administrativen und Kanzleigeschafte 
beigegeben werde.

8. Erl. des bocbl. k. k. I; -Sch.-R. vom 14. Marz 1896, Z. 1017, mit welclieni auf 
die im Verordnungsblatte erscbienene Yerordnung, betrertend die Zulassung von Frauen 
zur Maturitatspriifung, aufmerksam gemaeht wird

9. Erl. des bocbl. k. k. L.-Scb.-R. vom 11. Marz 1896, Z. 755 ordnet an, dass 
Scbiiler, von osterr. Anstalten mit anderer TJnterricbtsspracbe. welcbe sieli zur Aufnalnne 
melden, ohne Aufnabmspriifung aufzunebmen sind.

10. Erl. des bochl. k. k. L.-Sch.-R. vom 29. Marz 1896, Z. 1260 ordnet die 
schriftlicbe Maturitatspriifung fiir die Zeit vom 4. bis 9. Mai, und der Erl. vom,
11. Mai 1896, Z. 1751 die mUndlicbe Friifung fiir die Zeit vom 60-Juni bis 8. Juli an.

11. Erl. des li. k. k. Min. f. C. u. U. vom 20. Marz 1896, Z. 1358 gibt die
Allerhocbste Entschlieliung bekannt, betrertend die Creierung von Reisestipendien fiir ,
Lebrer der Naturgescbicbte und Geographie.

12. Erl. des bocbl. k. k. L.-Scb.-R. vom 10. Mai 1896, Z. 1716, mit welcbem
der Lebrkijrper aufgefordert wird, Yorschlage zur Forderung der Lehrerbibliotheken
zu machen.

X. Chronik.
Die Aufnabme der neu und wieder eintretenden Scbiiler, ferner die Aufnahms-, 

Wiederbolungs- und Macbtragspriifungen fanden am 1., 2. utid 6. September 1895 statt.
Am 6. September wohnten die Scbiiler dem Eiiiftiiungsgottesdienste bei, woraut 

die Disciplinargesetze und die Stundenplane verlesen wurden.
Am 4. September begann der regelmafiige Unterricbt. Sofort nacli Beginn des 

Unterricbtes wurden den Scbtilern die Yorschriften, betrertend die Scbulgeldzablung, 
die Verpflicbtung, bei ansteckenden Kranklieiten die Anzeige zu erstatten, endliclr 
die yorschriften, betrertend die Jugendspiele und die Freifticher bekannt gegeben.

Am 3. October fand anlaClicb des Namensfestes Seiner Majestat des Kaisers im 
Festsaale der Lebranstalt eine Vorfeier statt. An diesem patriotischen Acte betliei- 
ligten sieli sammtlicbe Scbiiler und der Lebrkorper.

Am 4, October feierte das Gymnasium das Namensfest Seiner Majestat.
Am 3. October musste Prof. I w a n  o w i c z krankheitsbalber beurlaubt werderr 

and tra t sein Lebramt erst am 1. Mai 1896 wieder an.
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Am 2G. October wurde der administratiye Schulreferent Herr t)r, Eduard 
M a g u  e r  tur seiue Verdienste um das Mittelscliulwesen der Bukowina von dem 
Vereine „Bukowiner Mittelschule11 /.um Ehreumitgliede gewahlt. Derselbe wurde ais 
Statthaltereirath uacli Linz yersetzt; an seiner Stelle ilbernaiim der Herr Landes- 
Regierungsrath Dr. Wilhelm Freiherr von S c h w i n d das Referat.

Am 11. November wurde der Professor Stephan vou R e p  t a  von Seiner Majestat 
dem Kamer zum Director des gr.-or. Gymnasiums in Suczawa ernanut und yerliell mit 
Ende Noyember (lie Anstalt, an welcher er mit Eifer und Erfolg gewirkt hat.

Am 10. Noyember feierte die Lehranstalt in iiblicher Weise das Namcnsfest 
Ilirer Majestat der Kaiseriu.

Am 15 Jiinner 1806 erkrankte Prof. Eduard P h i l i p p  und musste, um sieli 
gehorig erholen zu kbnnen, seine Lehrstelle am liierortigen Gymnasium niederlegen. 
AuCer den genannten Lehreru waren noeh mehrere andere wiederbolt durcli Krankheit 
an der Ertlieilung des Unterrichtes gehindert.

Doeli das Czernowitzer Gymnasium litt uielit nur iufolge der Erkrankungen der 
Professoren, sondern audi die Seliiiler waren besonders wabrend des Spatherbstes durcli 
Krankheiten (Intiueuza, Scharlacb) hiiufig am Schulbesucbe gehindert.

Die yielen Erdarbeiten in der Stadt (Caualisation. Wasserleitung u. s. w.) und 
der dadurck yerursachte Staub miigen mit zu den ungunstigen Gesundheitsyerliiiltnissen 
beigetragen haben.

Am 30. Jiinner wurde das 1. Semester gescblossen; am 3. Eebruar begann das 
11. Semester.

Im Munate Marz inspicierte der hocliw. Herr Domherr S t  li m i d t ais erzbi- 
schofiiclrer Commissar den rom.-katb. Religionsunterricbt.

Am 23. Miirz wurde Prof. Yincenz E a u s t  m a n u von Seiner Excellenz dem 
llerru Minister fur Cultus und Unterriebt zum Bezirksschulinspector fiir den Schul- 
bezirk Czernowitz ernanut und bebielt nur 10 Unterrichtsstunden am Gymnasium.

Am 3. Mai betbeiligte sieli das Gymnasium an dem Emptange des kochw. 
neuernaunten gr.-or. Erzbischofes und Metropoliten Arkadie C z u p e r k o w i c z .

Am 10. Mai verset,zte die Nachricbt von dem Ableben Seiner kais. Hoheit des 
durchlauchtigsten Herm Erzberzoges K a r l  L u d w i g  die Yolker Osterreichs in die 
tiefste Trauer.

Die Gymnasialjugend und der Lebrkdrper nahmen an allen Trauerkundge- 
bungen tbeil.

Wiibrend des Schuljahres erbielten die Professoren V. E a u s t m a n n ,  Dr. J. 
E r a n k, C. " K o z a k  und Dr. P o l a s c b e k  fiir aulJerordentliche Dienstleistungen 
belobende Anerkennungen des bochl. k. k. Landesschuirathes.

Am 3. Juni wurde Prof. V. E a u s t m a n n  von Seiner Majestat dem Kaiser 
zum Director des neucreierten Staatsuntergymnasiums in Czernowitz ernannt, und so 
yeriiisst donn audi dieser vielverdiente, ausgezeichnete Scliulmann mit Schluss des 
laufenden Schuljahres die Anstalt.

Am 30. Juni begann die miiudliche Maturitiitsprutuug und dauerte bis zum 
5. Juli.

Wabrend des Schuljahres wurden die kath. Schiiler dreimal, die gr.-or. Schiller 
zweimal zur heil. Beichte und Communion getiibrt.

Am 15. Juli schlieCt das Scbuljabr mit der Yertheilung der Zeugnisse.
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XI. Fórderung der kórperlichen Ausbildung und 
Gesundheitszustand der Schtiler.

Der Fórderung der kórperlichen Ansbildung der Schiller wnrde aucli im Schul- 
jahre 1895/96 die grosste Anfmerksamkeit gewidmet. Hiebei war besonders der Um- 
stand forderlieh, dass das Gymnasiuni nim einen eigenen prilchtigen und zweckmilfiig 
eingerichteten Turnsaal besitzt, der vom kttnftigen Schuljahre angefangen, da das 
Tnrnen fur alle Schtiler obligat ist, von noch griifierer Bedeutung sein wird.

Zunachst wnrde auf die Fórderung der Reinliclikeit und anf das Eislaufen volle 
Riicksicht genommeu.

Badekarten wurdon in der Zeit vom 25. September 1895 bis 27. Mai 1896 JOCO 
yerwendet. Darunter waren 485 vom Badeliausbesitzer Herrn A g o p s o w i c z  bewilligte 
Freikarten, wofiir ihm tiefgetuhlter Dank abgestattet wird, und 419 Badekarten, zu 
dereń Anschaffung vom lohl. Ausschusse des Kaiser Franz-Josef-Vereines 60 H. und 
von den JugendspielbeitriŁgen 2 fl. 85 kr. bewiiligt wurden. so dass in 901 Ful len 
urnie Schtiler unentgeltlich baden konnten.

Bttder wurden von den Schiilern in naclistehender Anzahl genommeu : I. Classe 
A : 35, 1. B: 110, 1. C 69, II. A: 53, II. B: 90, U. C: 105, III. A:  33, III. B: 85,
III. C: 86, IV. A: 42, IV. B: 78, IV. C: 51, V. A: 29, V. B: 26, VI.: 61, VII. A: 20, 
VII. B: 20, V III: 4.

Die Ausgabe und Verrechnung der Badekarten, die Fiihrung des Verzeichnisses 
der Badenden behufs Controle in sanitarer Hinsicht, sowie die Uberwachung des Bade-. 
hausbesuches besorgte aucli in diesem Jahre Prof. Dr. J. F r a n k .

Die Theilnahme der Schtiler am Eislaufen war eine selir rege. Der lohl. EislauU 
verein gewithrte aucli heuer den Schiilern ermilssigte Eislaufkarten zu 3 fi. und stellte 
den Vereins-Eisplatz an Sonn- und Feiertagen den Schiilern unentgeltlich zur Verfugnng.

Die Jugendspiele wurden selir eifrig gepflegt. Das Jugendspiel-Comit.e liielt 
lin ter dem Vorsitze des Direetors jeden Monat eine Sit.zung ab, in welcher die wahrend 
des Monats vozunehmenden Jugendspiele bestimmt und sonstige Anordnungen ge- 
troffen werden.

Gespielt wurde unter der Aufsicht der Professoren Dr. F r a n k ,  S c h w a i g o r ,
v. T a r n o w i e c k i ,  Dr. D e w o 1 e t z k y, Dr. P e r k m a n n, K o z a  k, T i r o n und 
des Turnlehrers G r i l l i t s c h  regelmassig jeden Mittwoch und Sanistag voh 
5 - 7  IJhr.

Ais Spielwarte fungierten und erwarben sieli den wohlverdienten Dank der 
Anst.alt folgende Schtiler :

IV. C l a s s e :  Gutmann Salomon, Hanslich Herscli, Herasimowicz Gregor, Herr- 
mann Karl, Herschmann Herscli, Lerchenfeld Fh-oim, Serotiuk Theophil, Stern Israel, 
Unczowski Karl, Zibalis Israel.

V. C l a s s e :  Butz Joliann, Demant Isidor, Dostał Alois, Eckstein Mannes, 
Fischer Jakob, Goldberg Dórku, Gross Pesach, Haller Gerschen, Kottenburg Eduard, 
Schiifter Moses, Silberbuseh Chaim, Sołtiński Stanislans, Sternklar Juda, Storfer Samuel, 
Teudelotl' Emil, Tomowicz Otto, Toru Paul, Tunilirz Leo, Weininger Moses.

VI. C l a s s e :  Hinghofer Hermann.
Classenweise- Ausfliige wurden unter Leitung der Classenvorstande und Lelirer 

der Naturgeschichte mehrere unternommen.
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U b e r s i c h t s t a b e l l e
iiber die Theilnelimer an den Jngendspielen, den Ausfliigen etc. und ttber den Gesund- 

heitszustand der Schiller im Jalue 1895/96.

Z a h 1 (1 e r Zahlder
Zabl der an Infectionskrank- 

keiten Erkrankten

C 1 a s 8 e Theilnehtner
an .39 a u in den Fe- 

rien auf dem
. S

1 1

dNC01 C o ! d U-a r, j 2
Jugend-
spielen

Aus
fliigen

r7r.
W

"an  \
T-ande

Wohnenden
C3 :

C
id :

£3
—

"o j
Ul | s

>>Eh

1 a 32 24 14 12 28 7 2 7 i — 1 — i —

I. b . 30 25 12 15 « 28 5 6 10 i - i 1
i ■

I c . 34 24 16 12 34 10 5 0 — 3 ! 2 —

II. a . 30 22 18 21 35 5 - 1 , - 1 -- ; -

II. b . 28 18 20 21 30 12, 7 1 1 I — —

II. c 26 18 15 11 23 6 1 — - 2 - -

III. a 23 8 22 14 23 10 3 4 I' — 1 - - —

III. b . 22 8 22 28 32 10, 2 1 1 1 2 —

III. c . 30 20 Jf 23 23 5 5 - 1 - 1 — ■ —

IV. a . 15 7 13 12 17 7 1 1 i — — — —

IV. b . 20 8 Vó j 15|l 23 2 1 2 !i — — 2 —

IV c . 10 5 15 5i 17 6 4 6 — — j — —

V. a . 11 4 25 17 19 101 3 2 |j - — — —

V. b . 25 7 22 19 26 4 — 5 — ; — —

VI. 6 2 27 22 21) 8 i 4 ,! - — ; — i

VII. a . — 2 20 ! 18 Z.) 5 2 4 1 ~ — -

VII. b . — - 181 3 u 3 — 1 — — ! — —

VIII. — — 20 22 24 11 2 5 — — — —

342 202 327 290 445 125 45 59 3
ii

10
1

7 i
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XIII. Verzeichnis der óffentl. Schuler am Schlusse
des II. Semesters.

Adelsberger Eduard. 
Baczinski Johann. 
Baczyński Franz.
Halko Władimir. 
Bazilewicz Odo.
Beck Anton.
Bejan Isidor, Ritter von. 
Bejan Vianor, R itter von. 
Bercovici Haim.
Berger Hubert. Josef. 
Birnholz Mordko. 
Biskupski Stanislaus. 
Brunnwasser Elias vel 

Eduard.
Budzura Adam.

Hirschmiiller Wenzel. 
Hrimaly Ottokar Ad. 
Hucuł Michael.
Kapri Stefan, Baron.
Katz Eduard.
Kerekjarto Ewald Ed. 
Kindler Friedrich.
Klatir Samuel.
Koch Emil Ed.
Kommer Leo vel Oskar. 
Kostecki Basil.' 
Kozarisczuk Władimir. 
Krupka Adalbert O. 
Lateiner Siegfried. 
Lenobel (Fickor) Pinchas. 
Lewandowski Oonstantin. 
Lewicki Alexauder.

Frank August, 
fieller Elias. 
Herrman Elische. 
Robinsohn Moriz.

I. Classe A.
Bnjor Basilius.
Czechowski Theodor. 
Daskaliuk Orestes. 
Dimitrowicz Alexander. 
Druckman Hersoh.
Ehrlich Adolf.
Eisenberg Wilhelm. 
Eisinger Samuel.
Epstein Riven vel Rudolf. 
Estlinger Giir.ther, von. 
Fassler Hirsch.
Fedorowicz Władimir. 
Frenkel Moses.
Gaber Jakob.
Gottesman Beri.

I. Classe B.
Lojewski Michael.
Lorber Edmund.
Łupu Nicolaus. 
Luttinger(Goldenstein)Oh. 
Maftijewicz Jakob.
Mehrer Berthold.
Melzer Feibel.
Menezel vel Schor Rachm. 
Minticz Eugen.
Miski Andreas. 
Mitrofanovici Stefan. 
Miiller Philipp Jos. 
Muntean Dionys. 
Mykityla Anton.
Negrusz Guido A. 
Nurnherg Moritz. 
Olenczuk Elias.

I. Classe C.
Rubinstein Bruno.
Riiber Israel.
Ruckenstein Cliaim vel 

Jiidel.

Gottlieb Łeiser. 
Gruder Hugo.
Gruder Julins. 
Griinfeld Bernhard. 
Hahon Cornel. 
Hamburg Simon. 
Hamburger Leon. 
Heck Otto. 
Herschmann David 
Herschmann Łeiser. 
Issecescu Oonstantin. 
Łubowicz Nicolaus. 
Mayer Arthur. 
Polaschek Erich. 
Yoiutchi Orestes.

Orenstein Josef A. 
Orzelski Michael IŁ 
Ostapowicz Nicolaus. 
Paszkowski Julian.
Pauk Carl.
Pauluk Georg.
Petrascu Arcadius, von. 
Pietrasz Josef.
Pitei Aurelian.
Popescul Orest.
Popiel Leo.
Popoviciuc Władimir. 
Preminger Marcus. 
Rarogiewicz Alkert E. 
Rattner Berlon.
Rossin Richard.
Rubel Isidor vel Israel.

Salter Jankel. 
Sandmanu Osias. 
Sandru Stephan. 
Schudel Carl.
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Schaffer Selig.
Schechner Abraham. 
Scherzer Benjamin. 
Schifter Jakob.
Sehlamp Reinhold. 
Schumanski Elias. 
Sczerbanowicz Nicolaus. 
Seidner Eisik.
Semaka Emilian. 
Silberbusch Chaskel. 
Simon Samuel.
Skala Alfred.
Socoleann Alexander. 
Stefanowicz Stephan. 
Straucber Eduard.

Alpern Gabriel. 
v. AndroehovicIu Demeter. 
Balan Nikolaus.
Balan Yalerian.
Basaraba Nikolaus.
Bekul Jobann.
Berariu Stefan.
Berger Abraham.
Ilibary Napoleon Karl. 
Bilobram Julius.
Blum Benjamin. 
Bohosiewicz Romuald. 
Braun Paul.
Buchbinder Loiser. 
Buiucli .lakob.
Carau^I Claudius.
Chajes Leon.

Hasan Herach.
Nass Philipp.
Hillwig Ralf 
Hingbofęr Friedrich. 
Hinghofer Walter. 
Hoinic Georg.
Hornstein Salomon. 
Hudema Nastor 
lliutu Otto. 
llliuk Orest.
Iwasiuk Karl Wilhelm. 
Jacob Wilhelm.

Suchy Theodor. 
Szczerbanowicz Władimir. 
Tannenzapf Hermann. 
Taszczuk Demeter. 
Tattelbaum Max.
Tauber Jossel Ber.
Tituber Theodor.
Terkel Israel Schmiel. 
Totojescul Dionys. 
Toustink Georg.
Tudan Eusebius.
Yaisman Otto.
Volcinscbi .Miron.
Wacher Leib.
Wacblowski Adalbert.

II. Classe A.
Ciobotariu Nikolaus. 
Const.antinoviei Bazar. 
Csato Eduard.
J tauber Israel.
D. Endel Emil.
Dubs Samuel.
Dutka Nikolaus.
Dzierzek Franz Theobald. 
Dzosan Jobann.
Eipert Peter.
Eisenberg Markus.
Jdlias Karl Gustav. 
Engler Moses.
Erler Jakob.
Falek Dawid.
Fenner Abraham.

II. Classe B.
Janosz Theodor. 
Juchniewicz Josef. 
Kaffeesieder David. 
Kalinowicz Władimir. 
Kancznker Jakob. 
Kasprzycki Karl. 
Kierkorowicz Eugen. 
Knisch Heinrich Valerian 

Alesander.
Korn Josef.
Ko. opatnicki Demeter. 
Kottlar Heinrich

Wachlowski Pius.
Wacht,el Leon.
Wagner Moses.
Waldinann Cluinina. 
Weizner Samuel.
Werth Rachmiel vel Emil. 
Wessely Igo, Hitter von. 
Wicentowicz Josef 
Wiese Josef 
Wilczyński Alfred. 
W ittner Oskar. 
Wynnyczuk Theodor. 
Ze.lgin Bronislans.
Zelnik Eriedricb. 
Zimmermann Josef.

Finkelstein Philipp 
Fischbach Israei. 
Foesinianu Hermann 
Friedmann Moses.
Gans Abraham.
Genek Basil.
Gluckstern Osias,
Gojan Leon, Rit.ter v. 
Goldblatt Meier. 
Goldenberg Paul. 
Goldstern Naftula Herz 
Gottfried Sanie.
Grauer Moses.
Haber Josef.
Haber Karl. 
llarnik Salomon.

Kraft Markus Jecbil 
Kralcalia Constautiu. 
Kriseh K arl.
Kalla Max.
Kulki Sani Leib. 
Kupczanko Nikolaus. 
Lakusta Andreas. 
Landau Ludwig. 
v. Lendenfeld Hans. 
Lichtendorf Aron Leib. 
Linker Gerson Sacharje. 
Łnkasiewicz Josef
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Luttinger Edmund 
Lutwak Littman Moses. 
Manastyrski Basil. 
Manowarda Siegmund, 

liitter vou.
Maykowski Roman

Mayer Hans.
Neumann Jakob. 
i’anovsky Rudolf.
Pelzel Karl.
Procopovici Alexius. 
Radyk Isidor.
Reiner Markus.
Reiss Josef.
Rentschner Bruno. 
Rosenbaum Mechel.
Ruff Baruch.
Rusnak Nikolaus. 
Salmeier Ludwig.
Sauciuc Theotil 
Sauerąuell August. 
Schajowicz Dawid Ber. 
Schapiia Markus.

Agopsowicz Miecislaus. 
Anister Heinrich. 
Andriczuk Constantin 
Arzt •Salomon.
Axentowiez Persian Aug. 
Baczyński Josef.
Bakfon Adolf.
Balakan Dawid.
Balicki Nicolaus.
Beri Bernhard.
Berliner Max.
Bezpalko Josef.
Blum Emanuel.
Blum Israel.
Bohosiewicz Adolf. 
Brenner Alfred.
Brucker Emilian. 
Cehanczuk Epiphanias.

Amirowicz Kajetan. 
Dzosan Oskas.
Gierowski Alexius.

Meisler Samuel vel Emil. 
Migula Plato 
Minkusz Nikolaus.
Miron Josef.
Moschkowicz Osias 
Nanassy Nikolaus,

II. Classe C.
Schlecker Siissia. 
Schneider Ludwig. 
Schweitzer Valerian. 
Schwitz Samuel. 
Sczerbanowicz Jobami. 
Sidorovici Constantin. 
Singer Schulim.
Smulski Eduard. 
Socoleanu Radu.
Sokal Marzell.
Sternklar Moses. 
Tanasijczuk Victor. 
Taunenzapf Leon.
Toker Maier.
Trichter Chaim. 
Trompeteur Adalbert.

III. Classe A.
Chaskalowicz Chaskel. 
Cliussil Leih.
Czarnecki Bronisław, von 
Czarniawski Theophil. 
Czownicki Adalbert. 
Dembicki Georg.
Derer Władimir.
Pedorko Max.
Eeferman Buhi.
Febr Emanuel.
Fischer Johann.
Fournier Erwin.
Frank Stepban. 
Freundlich Emanuel. 
Fucbs Beri.
Fuhrmann Abraham. 
Fubrmann Alfred.

III. Classe B.
Grigori Nicolaus. 
Grigorowicz Barbu. 
Gutherz Carl.

Negrusz Eugen. 
Negrusz Marian. 
Neiger Alexander. 
Ohrenstein Abraham. 
Ohlgiisser Mechel Ber 
Leibil Pinkas Anzel.

Ulrich Rudolf.
Vitenco Basil.
Yoiutschi Johann. 
Wasylkiewicz Julian. 
W iglitzky Eberhard. 
Wlad Isidor.
Wkul Stanislaus, von 
Woloszczuk Vinzenz 
Wolski Alexander, 
Wurmbrand Rudolf. 
Wysocki Johann. 
Zaloziecki Władimir Serg. 
Ziganiuk Basil 
Zoppa Eugen.
Zothe Johann. 
Zurkanowicz Isidor.

Gingold Mottel. 
Glasner Abraham. 
Goldlust Wilhelm. 
Got.tlieb Dawid. 
Gott.lieb Elische 
Gottlieb Juda. 
Granirer Salomon. 
Eohrlich Salomon. 
Seleski Georg. 
Simionowicz Euseb. 
Sokal Mechel.
Stadler Fischel. 
Straub Franz. 
Stronczyński Anton. 
Sturm Josef. 
Szkurhan Alexander. 
Tittinger Bruno.

Hammel Jakob. 
Handel David. 
Hecht Abraham.
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Hlenski Nicolaus.
Hopp Waldemar. 
Hornstein Rudolf. 
Hovanet Nicolaus. 
Januszewski Franz. 
Januszewski Max.
Jazłów Ludwig.
Iliutu Georg.
Isopenko Alexander.
Katz Rubin.
Katz Samuel.
Katz Srul.
Kinsbrunner Chaim. 
Kinsbrunner Meier.

Kiesler Richard.
KrUmer Leo.
Kula Eduard.
Lewin Isak.
Majkowski Georg.
Milch Albert Michel. 
Miiller Ferdinand. 
Neumann recte Berger 

l)avid.
Neunteufel Alfred. 
Neunteufel Alois. 
OhlgUfier Chaim Schlara. 
Ohrlander Heinrich Max. 
Ostrowski lgnaz.
Raus Demetrius.
Ricker Moses.

Alberbacli Chaskel.
Ann Chaim.
Artymowicz Adrian. 
Arvay Arthur.
Auslander Srul.
Badian Albert.
Badian Awner.
Balko Dionys.
Barber Gustay.
Bardach Hersch.
Barleon Victor.
Becker Bruno 
Bendes Otto.
Berger Salomon.
Bobin Wenzel.
Braha Theofil.

Kitzul Alexius. 
Kleinwachter Ludwig. 
Kłem Demeter.
Klug Alfred.
Klym Rantelimon. 
Kolaska Johann.
Kozak Athanasius. 
Kucharski Alois.
Kunz Heinrich. 
Langberg Josef. 
Leibschiitz Rudolf. 
Leschczer Dayid. 
Leśniak Emil.
Lityiniuc Amulius.

III. Classe C.
Rihuliak Władimir. 
Rochmarski 1 sidor. 
Pompę Wilhelm. 
Popcscul Johann 
Ropper August.
Ropper Hugo.
Ouirsfeld Alfred. 
Rakocze Isidor, vou. 
Reicher Efroim.
Reiner Mordko.
Rozner Mendel.
Bubel Mendel.
Sachter Jakob. 
Sandmann Jakob. 
Schajowicz Salomon. 
Schilrf Samuel.

IV. Classe A.
Brandes Elias. 
Bratkowski Stauislaus. 
Briill Julius.
Biicher Adolf.
Buchholz Moses.
Carage Emil.
Czeikel Israel.
Danczul Władimir. 
Dawidowicz Nicolaus. 
Hembicki Adam. 
Diamant Meier.
Fassler Leiser. 
Friedmann David. 
Fronius Karl. 
Garfunkel Moses. 
Geiger Aron.

Lojewski Felix. 
Lorsch Felix. 
Majortsik Rudolf. 
Małecki Alexander. 
Markus Josef.
Misiri Bogdan. 
Silbermann Albert. 
Talsky Franz. 
Volcinschi Yalerian. 
Wasilowicz Gabriel. 
Weinbach Emanuel. 
Weininger Feiwel. 
Wencek Zeno.

Schikler Leiser.
Schubert Josef.
Sekot Johann.
Simclie Josef.
Yecsler Natban.
Wender Marceli.
Weresch Ladislauś. 
Werth Isidor.
Wessely Zdenko, R. v. 
Woloszczuk Franz Rudolf 
Woloschenko Steplmn. 
Zallek Hersch.
Załoziecki Alexius 
Zemna Eusehius. 
Żukowski Stauislaus. 
Frank Rudolf.

Gerbel Adolf.
Goldlust Marceli.
Gottlieb Mendel. 
Guttmaun Salomon, 
lsopescul Emanuel. 
Janosch Theofil.
Kiesler Emil. 
Kinsbrunner Ire Leib. 
Kinsbrunner Mendel. 
Łubowicz Johann. 
Matasar Johann. 
Ogonowski Nicolai. 
Tattelbaum Heinrich.



IV. Classe B
GoUesmann Josef 
Iiafner Josef.
Hakmann Theodor. 
Hauslich Hersch. 
Herasimowiez Gregor. 
Herrniami Karl.
Ilerschmann Hersch. 
lloinic Isidor.
Idzikowski Stanisiaus. 
Jasienicki Johann Mich., v. 
.luster Israel.
Just-er Moise.
Kasner Salomon.
Katz J)avid.
Katz Marcus.
Katz Moses.

(Jherwat Krauz.
Hilberger Herthold.
Kolm Samuel 
Lastowiecki Alexius. 
Lerchenfeld Proim. 
Magas Paul.
Manescul Otto, R itter v. 
Mendrak Adam.
Meyer Heinrich. 
Nekeforuk Johann. 
Prokopowicz Yictor. 
Redinger Peibisch. 
Rosenblatt Chaini.

Andriyczuk Johann. 
Ariczuk Basil.
Baczyński Theophil. 
Bakuliński Loghin. 
Barbier Titus, R itter v. 
Blum David Moses.
Butz Johann. 
Chaskalowicz Isak. 
Chobrzyński Roman. 
Choloney Friedrich. 
Holnicki Athanasius. 
Ebuer Hermann 
Kkstein Manes.

Kessler Julius. 
Kinzbrunner David Her. 
Klein Meier Leib. 
Kornbluh Leibiscli. 
Kremnitzer Meier. 
Leichner Aba.
Lile Dayid.
Orenstein Oskar.
Ornstein Abraham. 
Podolier Isak.
Radewicz Demeter,
Roman Anton.
Rudnicki Leon.
Scalat Modest.
Schwarz Heinrich. 
Sladeczek Oskar.

IV. Classe C.
Rubel Hersch.
Schitrf Mesebulem 
Schiller Srul.
SchneeweiC Nussom. 
Schnirch Rudolf.
Schorr Osias.
Scriba Eusebius.
Seicher Jacob.
Seidmann Karl.
Serotiuk Theotil.
Singer Menusche. 
Skowroński Stanisiaus. 
Skraba Modest.

V. Classe A.
Fischer Jakob.
Fleiscber Pbilipp. 
Fuhrmann Moses. 
Funkenstein Maximiliau. 
Geller Schama.
Gojan Maximilian, R. v. 
Goldberg Dorku. 
Gramatowicz Demeter. 
Grecnl Aristoteles, R. v. 
Grigorowicz Stefan.
Gross Pessach Leib. 
Haller Gerschon.
Iliutu Theodosius.

Smereczyński Władimir. 
Sokal Naftali. 
Soniewicki Maxiuiilian. 
Stadler Pinkas.
Stern Israel.
Strejac Basil. 
Szuszkowski Eugen. 
Theodorczuk Stanisiaus. 
Totoeskul Alexander. 
Trommer Hermann. 
Turzański Emil, von. 
Tychowski Eugen. 
Weidenfeld Wolf.
Wein Samuel.
Weiss Bruno.
Zibalis Israel.

Sobel Feiwel.
Sotropa Georg. 
Stratyczuk Emanuel. 
Ternbach Jacob.
Thiir Nachmann. 
Trichter David. 
Unczowski Karl. 
Zankowski Eugen,

Jaworski Josef. 
Józefowicz Anton.
Katz David 
Kiery łów Anton.
Kolin Carl.
Kottlar Isidor.
Kowaliuk Anton. 
Kozariszczuk Eusebie. 
Krauz Isak.
Kronisch Abraham. 
Kuhla Schmiel Hersch. 
Langer Michel. 
Lebonton Alois.
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Manescu! Isidor. 
Matzura Ferdinand. 
Minkusz Alfred

I) avid Josel'.
Demaut Isidor.
J) ostal Alois.
Forgaci Adrian. 
Gierowski Roman. 
Got.tlieb Albert. 
Hauer Moses.
Hecht Abraham. 
Hillwig Willielm. 
Hodl Rudolf.
Mikulicz Alfred. 
Morgliensfcern Simon. 
Oehl Rudolf.
Ropper Jakoli.

Badian Josef.
Baltinester Lazar.
Becker Ferdinatid.
Bejan Krmil, Ritter von. 
Blaukopf Moriz.
Covler Markus. 
Czerwenka Waldemar 
Uospil Franz.
Fara Jobami.
Fiinker Leibisch. 
Geringer Rubin.
Gojan Demeter, R itter v. 
Griinberg Jancu.
Kaczek Otto.
Herscu Łupu.
Herzberg Herscli. 
Hingliofer Hermann. 
Iskuleskul Constantin. 
Iwan owi cz Cornel 
Jaroszyński Eusebius

Adler Itzchob. 
Artymowicz Agenor. 
Badian Max.
Bendas Alexis.

Morariu Victor. 
Neugeboren David. 
Neumann Isak Chaskel.

V. Classe B.
Rottenburg Eduard. 
Sandru Constantin. 
Schiiffer Moses. 
Schattner Herscli. 
Schiitzer Abraham. 
Silberbusch Cliaini. 
Silberbusch Gabriel. 
Suityński Stanislaus. 
Sommer Feiwisch. 
Spirnian Gerson 
Steinhaus Alfred 
Steller Juliann. 
Sternberg Mordche.

VI. Classe.
Józefowicz Cajetan. 
Kinsbrumier Mendel. 
Kinzbrunner Beri. 
lCirschbaum Feiwel. 
Knittel Franz.
Kohut Leon.
Lakusta Michael. 
Landau Wilhelm. 
Mayer Otto.
Melirer Ludwig. 
Mihaleskul Victor. 
Nosiewicz Eudoxius. 
Olirlander Abraham. 
Orelecki Nicolaus. 
Piątkiewicz Kasimir. 
Pluliat Johann. 
Porubski Franz. 
Romaszkan Josef. 
Rottenstreicb Feibisch. 
Sauerąuell Rafael.

VII. Classe A.
Bendas Alfons. 
Bilobram Martin. 
Brenner Jakob. 
Brodfeid Manes.

Nichitovici Theophil. 
Onofreczek Ferdinand.

Sternklar Juda. 
Storfer Samuel. 
Szymonowicz Adolf. 
Tarnowiecki Emilian 
Teudeloff Emil. 
Tomowicz Otto 
Toru Paul.
Tumlirz Leo. 
Weihrauch Schmiel. 
Weininger Moses. 
Węgliński Julius. 
Wiszniowski Johann. 
Zappler Samuel.

Sbiera Alexander, 
Schajowicz Gerson. 
Schmetterling Markus. 
Schneider Eind. 
Schnirch Ignaz.
Skraba Aurelian. 
Sommer Abraham. 
Szuchiewicz Paul. 
Tarnawski Theophil. 
Terkel Abraham. 
Terlecki Clemens. 
Teutul Peter.
Thaler Moses 
Tokaryk Leon. 
Verenka Valerian 
Welt Abraham. 
Wilczyński Josef. 
Zallik Nathan. 
Zurkanowicz Hilarion.

Brunnwasser Ignaz 
Bucksch Edgar. 
Bursztyn Heinrich. 
Ciołek Adolf.
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Czaczkes Hermann. 
David Abraham. 
Diamant Max. 
Faustmann Theodor. 
Fischer Herbert. 
Frankfurter. Carl. 
Goldenberg Emanuel. 
Grauer Israel 
Gregor Adalbert. 
Grieshaher Michel.

Finkelstein Max. 
Griinhaus Salomon. 
Kimmelmann Manuel. 
Lbwensclinss Beri. 
1’iątkiewicz Thaddiius. 
Popowicz Alexander. 
Preminger Marcus. 
Presser Leibisch.

Antonowicz Kasi mir. 
Barber Max.
Barbier Theoktist, von. 
Bardach Mendel.
Beiner Jnlius.
Better Leopold. 
Brunstein Salomon. 
Ohlebik Josef.
Czerny Adolf.
Derer Gustay.
Dohomila Michael 
Kltes Mendel.
Filiewicz Georg 
Glaser Chaim .losef. 
Goldenberg Michael. 
Gottesmann Majer.

Grigorcea Georg, R. v, 
Gronich Schulem. 
Grlinberg Eisig. 
Hankiewicz Johann. 
Hargesheimer August. 
Hauslich Abraham. 
Hiifling Hermann. 
Hostiuc Constantin. 
Iliutz Władimir.
Imber llersch.

VII. Classe B.
Rapa port Josef.
Scalat Stephan.
Sehifer Mordko. 
Schiffer Moriz.
Schwa rz Julius 
Skurski August. 
Sriltesz Karl.
Stadler Jakob.

VIII. Classe.
Griinfeld Alexamler. 
Hirschl Beril 
Hruszkiewicz Paul. 
Kapralik Elias.
Katz Ludwig. 
Kinsbrunner Schloimo. 
Kobylański Władimir. 
K ratter l)avid. 
Langenhan Philipp. 
Lauer Emanuel. 
Maderer Benjamin. 
Malikiewicz Franz. 
Mandelbaum Marcus. 
Marcussohn Nusem. 
Mecz Hersch.
Pallasch Julius.

Kamiński Roman. 
Katz Paul.
Katz Schmiel Efroim. 
Kotzek Joliann.
Kruh Samuel.
Lowner Leon. 
Nikorowicz Władimir. 
Rosner Moriz.
Skraba Andronik. 
Tutt.mann Isidor.

Strob Elias. 
Strolimejer Franz. 
Tellem Heini. 
Tittinger Hugo. 
Weieh Leon. 
Weicliert Jakob. 
Zacluir Kasi mir.

Peters Josef Stefan. 
Picher Simon.
Raczyński Bronislans, R.v. 
Rosenberg Barach.
Scalat Octayian.
Schattner Feivel.
Schessan Valerian. 
Schiffer Bernhard.
Schlafer Noa.
Seinfeld Salomon. 
Sokołowski Victor. 
Tillemann Kalman. 
Wactilowski Camillo. 
Waehlowski Cornel. 
Wiccntowicz Franz. 
Woloschenko Demefer.

XIV. Kundmachung, betreffend die Aufnahme der
Schtiler.

Die Aufnahme der Schiller in die I. Classe erfolgt am 16. und 17. .Juli (I. Termin) 
und 1., 2., B. September (II. Termin). Die Aufnahmswerber liaben sieli an diesen Tagen 
vormittags zwischen 8 und 10 Uhl* in B e g l e i t u n g  i h r e r  E l  t e r n  oder dereń 
h e v o 1 1 m u c h t  i g t  e n Stellvertreter in der Directionskanzlei zu melden und e i n e n 
1 e g a I e n T a u f -  o d e r  G e h n r t s s  c he  i n ,  der das yoliendete oder im laufenden
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Kalenderjahre zhr Vollendung gelangende żehnte Lebensjahr nachweist und talls sie 
eine bffentliche Volksschule besucbt liaben, die S c lin  1 n a c h r i c  h t e n  beizubringen. 
In den S c b u l l i  a c b r  i eh t e n  muss der Unterrichtserfolg in der Unterrichtssprache 
mit einer einzigen Notę classificiert erscbeinen, aucli muss aut’ denselben der Zweck 
der Ausfolgnng ersicbtlicb gemacbt sein. Bei der Einsclireibung liaben die Eltern, 
und zwar n u r  d i e s e ,  die Mu t t  e r s p r a c h e  ilires Kindes anzugeben, da sieli 
nacli dieser der Besucli der rumanischen und rutbeniseben Spraclie regelt. Die Angabe 
der Eltern wird fur die Eolge ais b i n d e n d  angesehen.

An den oben genannten Tagen wird vorniittags von 10 U b r an die scbriftliebe 
und nacbmittags von 3 U h r an die miindliche Priifung vorgenommen werden.

Bei der Aufnabmsprtifuiig wird in der Religionslebre jenes Mali von Wissen, 
welcbes in den ersten vier Classen der Volksscbule erworben werden kann, in der deutseben 
Spracbe Fertigkeit im Lesen und Scbreiben der deutseben und lateinisclien Scbrift, 
Kenutnis der Elemente aus der Eornieniebre, F e r t i g k e i t  i m A n a 1 y si  e r  e u ein- 
facber bekleideter Siltze, Bekanntscbaft mit den llegeln der O r t b o g r a p b i e  und 
ricbtige Anwendung derselben beim Dictami oschieiben, im Recbnen Ubung in den vier 
Reebnungsarten mit g a n z e n Zalilen verlangt.

Zufolge bob. Min.-Erl. vom 2, Januar 1880, Z. 85 ist eine W i e d e r b o i u n  g 
der A u f n a b m s p r ii f u n g fur die I . Classe, sei es an ein und derselben oder an 
einer anderen Lehranstalt, mit der Recbtswirkung flir das unmittelbar folgende Schnl- 
jalir u n z u 1 it s s i g.

Jeder neu eiutretende Schiller bat die Aufnaliiustaxe von 2 H. 10 kr., 1 fk Lehr- 
mittelbeitrag und 50 kr. Spielbeitrag zu entriebten.

Zu Begiun des Scbuljahres 1806/07 werden die Wiederbolungs- und Naebtrags- 
priifungen, sowie die Aufnahmspriifungcn in die bdlieren Classen am 1., 2, und 3. Sep- 
tember von 8—12 Ubr vormittags und von 3—5 Uhr nacbmittags abgebalten* werden. 
Die Ordnung dieser Piiifuugen wird durch eine Kuudimicliiiug ani scbwar/.en Brette 
bekannt gegeben werden.

SehUler, die bereits im Vorjabre der Anstalt angeborten, liaben sieli bei der Ein- 
schreibung in den biefiir bestimmten Classenzimmeru zu melden, biebei das letzte Se- 
mestralzeugnis vorzuweisen, den Lebrmittelbeitrag von 1 tl und den Spielbeitrag von 
50 kr. zu entriebten.

Alle Scbiiler liaben ihren Classenvorstaiiden 2 vollstandig ausgefiillte N a t i o -  
n a l i e n ,  in denen aucli die freien Gegenstiinde zu verzeicbnen sind, die sie in dem 
neuen Scbuljahre besueben wollen, zu iibergeben, das Nationale muss die [JnterSchrift 
des Yateis oder verantwortlicben Aufsebers tragen.

Die Anmeldung und Aufnahme der Privatisten erfolgt in derselben Weise und zu 
derselben Zeit wie die der btfentliclien Scbiiler; bei auswilrtigen Privatisten kann die 
Meldung aucli scbriftlich erfolgen.

Das Schulgeld (20 11. balbjabrig) ist von den bttentliclien Scbiilern im Laufe der 
e r s t e n  s e e b s  VV o cli e n  jedes Semesters, von den btfentliclien Scbiilern der 
I. C l a s s e ,  denen die Stundung desselben niebt bewilligt wird, im I. Semester spii- 
testens im Laufe der ersten d r e i  M o n  a t e  nacli Beginn des Sclmljabres im vorbinein 
zu entriebten. Die Privatisten liaben das Schulgeld unmittelbar vor Beginn der Priifung 
zu zablen.

C z o r n o w i t z ,  am 14. .Tuli 1896.

H einrich Klauser,
k. k. Sclmlratb und Gymnasiablirector.


