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Die Erziehung im Alterthiim, besonders bei den Hellenen,
und in der Neuzeit.

Wie die Pflanze erst durch iiufiere Einfliisse, durch Licht und Warnie, 
aus dem unscheinbaren Keime zu einer praehtvollen Blume oder zu einem 
machtigen Baume emporgetrieben, und die in ilir iiegenden Keime geweckt 
und zur Entfaltnng gebraclit werden ; so kann auch der Menseb ans sieli 
selbst keine seinen Yeidialtnissen entspreehende Entwickehing nehmen, 
so muss auch er durch auBere Einfliisse, durch seine Umgebung in seinem 
geistigen und leibliehen Leben entwickelt, erzogen werden.

Unter Erziehung werden wir daher jene auflere, absichtliche Ein- 
wirkung auf den Menschen zu verstehen haben, durch welche die in ihm 
iiegenden physischen und geistigen Krafte geweckt und zu jenem Ziele 
entwickelt werden, dem die ganze Menschheit entgegenstrebt, — zur 
Realisierung des Wahren, Schonen und Guten. Da die Erziehung von 
der Umgebung abliangt, so richtet sie sieli nach der Bildungsstufe, auf 
der jedesmal die Menschheit im grofbn Ganzen steht, und deshaib wird 
sie bei verschiedenen Volkern, sowie aucli bei einem und (lemselben zu 
verschiedeneu Zeiten, versehiedeu sein.

Meine Aufgabe ist es min besonders die Yerschiedenheit hervor- 
zuheben, die zwischen der Erziehung in der Bliitezeit des Alterthuins 
bei den Hellenen und der modernen, heutzutage gebraucliliehen, obwaltet. 
Der Sache gemafi zerfallt also mein Stoff in drei verschiedene Theile. 
Ich werde zuerst die Art der Erziehung im Alterthume, besonders bei 
den Hellenen, dann die der Gegenwart hetrachten und sohlieBlich die 
Unterschiede hervorheben und zugleich die Vorziige der einen oder der 
anderen Methode beuitheilen und beleuehten.
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Ehe ich aber zur Sache selbst iibergebe, kann ich mieli nieht enthalten 
nocli eine Bemerkung vorauszuscbicken iiber die Art nieiner Autfassung 
von dem Worte „ Erziehung". Es kann unmoglich im Bereiche meiner 
Besprechung liegen, die Erziehungskunst oder Padagogik zu untersuchen, 
denn icb miisste dann selbst im Alterthume Scheidungen vornehmen, 
und in der Neuzeit wiirden so viele Darstellungen nothwendig sein, ais 
es Pbilosophenschulen gibt. Ich fasse daher mein Theraa nur mit Riick- 
sicbt auf die praktische Seite. Wie man im Alterthume wirklioh die 
Kinder erzog, und wie man sie jetzt vor unseren Augen erziebt, das 
darzustellen betrachte ich ais Objeet meiner Besprechung.

Sehen wir ab vom Oriente, wo wie in Indien der Menseh, erdriiukt 
von der Grofle der ibn umgebenden Natur, unter ihrem iiberwiegenden 
Einflusse zum Quietismus getrieben, in seiner Individualitat zugrunde 
gelit, wo in Persien der freie Wille aufgeht im Willen des Despotem 
und der Menseh nur ein Glied, und zwar ein willenloses Glied der 
Staatsmaschine ist, wenden wir uns weg von Egypten, das in streuge 
Kasten gesehieden starr ara Alten festhalt und das einzelne Individuum 
in den Grenzen der Kastę, die Kastę selbst in den Eorinen des Alther- 
gebraehten an einer freien Entwickelung hinderte, und schauen wir 
hiniiber auf die auflerste Halbinsel im Siidosten Europas, auf den elassischen 
Boden des vielgeliebten Hel las.

Hier bat die Natur nieht jene iiberwiiltigende Eruchtbarkeit, wie 
sie uns der Orient oder Egypten aufweist; im Gegentheile muss der 
Bewohner die Erucht der Erde abringen, und so tritt er in Gegensatz 
zur Natur und wird sich seines Geistes bewusst. Der elassisohe Boden 
Griechenlands ist aber auJlerdem kein Gesammtganzes, auf dem die 
Yolkerziige gleich maebtigen Wogen auftauchen und sieli verschlingen 
konnten, wie dies in Vorderasien der Eall war, sondern Meer und Land 
tragen dazu bei, dass auf einer kleinen Bodenflaehe gro Be Gegensatze 
sieh entwickeln. Das umliegende Meer schneidet tief in die Landschaften 
der Halbinsel und gliedert sie in viele Theile. Das Gebirge verzweigt 
sich in mehrfacher Weise und begrenzt die versuhiedenen Gebiete zu 
abgeschlossenen Cantonen, die isoliert vou den iibrigen ihr individuelles 
Dasein fortleben, durch das Meer aber verbunden ais Theile eines grbfleren 
Ganzen sich fiihlen.

Was das Klima anbelangt, so ist audi dieses gleiehsam dazu gesehaffen 
die Gegensatze zu verstarken, Im nordliehen Griechenland bedeuken den
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Pindus Buohenhaine, und nur maehtige Eiehen rauschten in Dodona den 
Selenen ais Orakel ihres Gottes. Nicht viel sudlicher im getreidereiehen 
Attika weidete sich des Hellenen Auge an dem Griin des Olbaums. 
und die schlanke Palmę mabnt an die Glut des Orientes. Dadurcb dass 
Wasser, Erde und Luft wetteiferten, die hellenische Natur zu indivi- 
dualisieren, haben sie das Bewusstsein eines selbstandigen „Ioh“ in dem 
Grieehen geweckt. Der Hellene fiihlte sieli nicht blofi im Gegensatze 
zur Natur ais ein geistiges Wesen, er fiihlte sieli aucli im Gegensatze 
zu den Barbaren ais Grieclie und im Gegensatze zu seinen anderen 
Landsleuten ais ein freies, sich selbst. bestimmendes, von keinem aufieren 
Einflnsse abhangiges Wesen. Wie aber die Natur Griechenlands das 
Entwiekeln der lndividualitat begiinstigte, so weckte sie aueh den Sinn 
fiir Harmonie in dem Individuum. fTbera 11 begrenzte die ruhige, nur 
selten von Stiirmen heimgesuehte See die Gestade des Eestlandes und 
lud seine Bewohner ein, die Stammesgenossen aufzusuehen bei munteren 
Spieleii und inenschenreichen Markten; uberall wolbte sieli iiber den 
Grieehen „der heitere, unbewblkte Zeus“ ; iiberall enjuickte der lieitere 
Tag, die wannę, stille Naelit. Und trat aucli die Natur in einen Gegen- 
satz zu dem Geiste des Hellenen, so war doeh dieser Gegensatz kein 
feindlicher, sondern er loste sieli in harmonischer Weise zu einer hoheren 
Einheit auf. Das Land war Bergland, aber es hatte keine liohen Kuppen, 
keine furclitbaren Lawineti, keine rauhen und finsteren Kliifte; die Berge 
sind triftenreich und fruehtbar und nur Bollwerke der Freiheit, keine 
Hemmnisse der Cultur. Die Kiistenlander sind zwar ode, von Menschen 
bebaut, werden sie aber zu Kornkammern und lobnen tausendfaeh die 
Miike, die sie gekostet haben.

So fiihlte der Grieche die Natur zwar ais einen ihm gegeniiber 
stebenden Eaetor, docli zog es ilm maebtig zu demselben hin, und sein 
Geist und die Natur gestalteten sich zu der Einheit der asthetischen 
Individualitiit der helleniscben Cultur.

Entspreehend der Naturbescbaifenbeit des Landes war auch die 
Erziebung bei den Hellenen. Liebe zur Ereiheit und Selbstiindigkeit 
ferner Sinn fiir Harmonie und Scbonlieit sind die Hauptziele, denen die 
gauze Erziebungsweise zustrebte. Leider ist es uns nicht vergonnt, den 
bellenisehen Knaben bis in die Kinderstube binein zu begleiten und hier 
sebon manehen Keim gelegt zu seben, der sich spater zur Bliite entfaltete. 
Wir kbnnen erst mit dem reiferen Knabenalter die helleniscbe Erziebung 
verfolgen und gliedern sie in eine pbysische und in eine psyehisehe. Die 
Yollkommenbeit des Leibes und der Seeie, die /.aAoidYalKa, das ist das
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Ziel, das jedem Hellenen vor Angen sehwebte. Das y.a/.;v, das Schone, 
zu erreiclien, lag den Palastren und Gymnnsien ob, wahrend um das 
arfa&6v, das Gute, Musik, Tanz, Poesie und Wissenscbaft besebaftigt waren.

Der menschlicbe Korper ist in seiner barmonischen Entwickelung 
Reprasentant des Sehonen. Selbst die Gdtter ziert des Menschen edle 
Gestalt. Desbalb war es das Hauptstreben der korperlicben Erziehung, 
dem beranreifenden Jiingling Gelegenbeit zu geben, seinen Korper zu 
entwiekeln, die Schonheit in sieli selbst zu reprasentieren. Der Platz hiezu 
waren Gymnasien und Palastren. Dorthin wurde der Jiingling gescbiekt, 
um seine Muskeln zu starken, seine Krafte zu entfalten. Im Laufe musste 
er die Scbnelligkeit und Starkę seiner Eiisse erproben und seine Biust 
starken, im Diskuswerfen kraftigte er seine Handmuskeln, im Sprunge 
steigerte er seine Elasticitat, im Speerwerfen zeigte er seinen Scharf- 
blick, im Ringkampfe batte er Gelegenbeit, seine Gelenkigkeit und 
Geistesgegenwart darzutbun. So entwickelte sieh der Jiingling in allsei- 
tiger Harmonie; jeder Kdrpertheil wurde beriicksicbtigt, damit der ganze 
Korper kraftig und gesund eine wiirdige Bebausung einer sehonen Seele 
wurde. Doch die korperliebe Erziehung war nicbt auf das J iinglingsalter 
besehrankt. Die Muskeln erscblaffen, wenn sie nicht fortwabrend in 
Thiitigkeit erbalten und geiibt werden. Desbalb dauerten die Ubungen 
selbst im Mannesalter fort, und sogar Greise ergotzten sieb am Ballspiele. 
und an leicbten gymnastisehen Ubungen. Ein Sporn fiir Eortsetzung der 
Gymnastik fiir die jungen Manuer waren die Spiele. Was der Jiingling 
auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt erlernt batte, das verwertete er 
ais Mann im Angesichte von ganz Hellas zu Olympia, Delphi, Nemea 
oder am Isthmus. Das Pentatblon war auch bier der Gegenstand des 
Wetteifers, und gliieklich der Sterblicbe, der sieh den besebeidenen 
Siegeskranz erruugen! Diehter, wTie Pindar, verberrlicbten ibn in unsterb- 
liclien Gesiingen, und die besten Bildhaner verew7igten ibn in unver- 
ganglichem Erze.

Der Nutzen dieser korperlicben Erziehung war aber nicbt blofiauf 
den Korper besehrankt, auch die geistigen Anlagen des Hellenen fanden 
liiebei reichlicbe Nabrung. Durch die erlangte Korperstarke gewann 
der Jiingling Selbstvertrauen und Muth. Nicbt zaghaft trat er dem 
Eeinde entgegen, vielmebr der eigenen Kraft bewusst riiekte er kiihn in 
die Schiaeht und sammelte sieli und seinem Volke unverganglielie 
Lorbeeren auf den Schlaehtfeldern seiues heimatlichen und des barba- 
riseben Bodens. Im Umgange mit den Mannern seines Stammes, die den 
gymnastisehen Ubungen beiwobnten, lernte er Mafiigung und Besonnenbeit,
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ttnd da er sieli beobachtet wusste, so erwachte sein Ehrgeiz, sich dieSer 
wiirdig zu bezeigen und ihr ruhmreiches Vorbild naehzuabmen. Vor allem 
aber lernte er im Zusammensein mit der Jugend seines Staates sieli ais 
Glied derselben sehon vom zartesten Alter an zu betraehten und mit 
ihnen Freud und Leid zu theilen. i)ie Vat.erlandsliebe der Hellenen, die 
ihre Grbfie in den Perserkriegen dai'getban liatte, sie fand die beste 
Pflanzstiitte in den Gymnasien, wo sie sebon in die Herzen der Knaben 
sieli einsehlieb, nm nie mebr ans denselben- verdrangt zu werden. Und 
was die Gynmasien im Kleinen Waren, das waren die Spiele im GroBen. 
Hier lernten die Glieder des einen Staates die des anderen kennen, hier 
tausehteu sie ihre gegenseitigen Ansichten aus, hier fiihlten sieh alle 
Staaten ais ein einziges groBes Ganzes, und indem sie die Menge wehrhafter 
und kraftiger Manner sahen, erwachte in allen das Bewusstsein eines 
maehtigen Hellas, das, nicht begrenzt dureh das Meer, sich iiber den 
Arehipelagus an die Gestade Kleinasiens und iiber das jonisehe Meer 
bis an die Kiisten Italiens und Siciliens erstreckte.

Dureh die Korperiibungen lernte endlick der Jiingling seinen Leib 
ais Trager des Schdnen sehatzen. Er entweihte ihn nicht dureh un- 
wiirdige Leidenschaften und erniedrigende Liiste und blieb deshalb im 
Yollbesitze seiner Gesundheit, aus der wieder jene heitere Lebenslust re- 
sultierte, die ein bedeutsamer Zug des hellenisehen Geistes ist. In ewiger 
Jugendliehkeit bewahrte er sein warmes Gefiihl fur das Schone, das an 
ihm in den Palastren erzogen worden, und sein elastischer Geist ergoB sich 
noeli im spiiteren Alter bei frohlichen Symposien in launigen Seherzen 
und witzigen Einfallen.

Hat so sebon die kdrperlic.he Erziehung nebst dem Sehdnen aueb 
das Gute beriicksiohtigt, so that dies hauptsachlich doeh die geistige 
Erziehung. Die Musik und Poesie fassten mehr das Schone ins Auge, 
wakrend Philosophie und Politik ihre Aufmerksamkeit dem Guten zu- 
wandten. Der grieehiscke Jiingling lernte beim Kithardden die Lyra 
schlagen oder die Flotę blasen, und zugleieh bildete er seine Stimme im 
Gesange aus. Was sollte Musik fur den Griechen? Sie sollte die liarmo- 
nische Bildung erganzen. Wakrend Gymnastik den auBeren Kbrper 
starkte, kraftigte Gesang die Stimme und entwiekelte Kelile und Brust. 
Dies war aber nicht Hauptzweek der Musik. Der Grieche, der in allem 
Thun seinen Schonheitssinn hervorkehrte, er konnte das Schone am Tonę 
nicht unbeachtet lassen.

Seine lebliafte Natur zog ihn machtig zur Harmonie der Tonę hin, 
und umgekehrt wirkte der Ton wieder auf ihn zuiiiek. Die Musik, sie



trostete ihn in Łeiden, sie gab seiner Freude Ausdruck, sie bandigte 
seine Leidenscbaffc, sie regelte seine Gefiihle, und wie die Gymnastik das 
Schone ihm durch den Gesichtssinn zufiihrte, so tbat dies die Musik 
durch den Gehdrsinn. Ja selbst dem staatlichen Interesse diente die Musik. 
Derjenige Staat gait ais tiichtig, dessen Kapelle ergreifende Chore 
kannte, und wir kennen die Bedeutsamkeit des Tyrtaeus fiir Sparta. 
der durch seine blossen Gesange den Spartanern den Sieg errungen. 
Ja so sehr war die Musik mit dem Volke verwacbsen, dass sie selbst in 
Philosophenschulen Aufnahme fand. W ir wissen, welelie Bedeutung die- 
selbe in der pythagoreisehen Lehre lmt.

Wahrend aber die Musik blofi auf den Gehorsinn und mittelbar 
auf das Gefiihl einwirkt, wii'kt die Dichtkunst durch ein weit edleres 
Medium, durch den Yerstand. Deshalb war sie eines der wichtigsten 
Erziehungsmittel bei den Bellenen. Der Knabe erhielt zuerst Homer in 
seine Hiinde. An diesem herrlichen Werke lernte er lesen. Seinem anschau- 
enden Geiste war die Erzahlung angemessen, das Epos also vorzuglich 
geeignet, Einfluss auf seine Gefiihls- und Geistesrichtung zu nehmen. 
Eragen wir uns, in welcher Weise wirkte wohl llias und Odyssee auf 
das jugendliche Gemiith ? Die Antwort kann nie dem Stoffe geniigend 
ausfallen. Denn wem gelange es, all die Schonheiten, die uns noeh 
lieutzutage bei der Leutiire dieser groCen Epen ergreifen, zu schildern? 
Das mag kier genugen, dass der Jungiing vor allem zum Bewusstsein 
kam, er sei ein Hellene, ein Glied jenes Volkes, welches Heroen hervor- 
gebracht, die in unsterblichen Gesangen fortleben, dass er die Tugenden 
jener Heroen schatzen und nachahmen lernte, dass er seine Heimat, sein 
Hans liebgewann, und wie Odysseus durch keine Macht sieli von dem- 
selben fernhalten Iiefi, dass er endlich seinen Schonheitssinn an den muster- 
haften Darstellungen bildete und sein sittliebes Gefiihl an den edlen 
Handlungen starkte.

Mit dem zunehmenden Alter entwickelte sich in dem kerangereiften 
Knaben- und im Beginne des Jiinglingsalters das Gefiihlsleben. Nickt 
blofie Anschauungen konnten auf ihn einwirken, — audi der Ausdruck 
der verscbiedenen Gefiihle fand ein Echo in seinem empfangliehen Ge- 
miithe. Die Lyrik ais Ausdruck der verschiedensten Gefiihle fand deshalb 
auch einen Platz unter den Erziehungsmitteln der Jugend. Die ganze 
Stufenleiter der lyrischen Ergiisse vom begeisterten Dithyrambus und 
der religiosen Hymne bis zum erotischen Liede wirkte auf den Jungiing. 
In allen Riehtungen fiihlte er seine iiberschwenglichen Gefiihle durch 
der Diehtung asthetische Harmonie geleitet und geliiutert. Im Epigramm
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beklagte er die groflen Manner, die das Vaterland verloren; docb seine 
Klage war nielit iibermafiig, denti er bortę in Epinikien andere Manner 
riihmen, die den yerstorbenen nachstrebten. Das erotisebe Lied lud ihn 
zn sinnlicliem Genusse; doeli er bortę den Paean erklingen, und eilends 
verlieC er die erscblaffende Sinnlicbkeit, um Tapfeckeit und Yaterlands- 
liebe zu iiben.

Mit der Dichtkunst stand auch im Zusammenbange die Musiklehre. 
Der Rhythmus ist ein musikalisches Element. Das fiihlte der Griecbe, 
und desbalb gesellte er der Poesie die musikalisehe Harmonie bei. Selbst 
im Epos gab es eine Art musikaliscben Yortrages, icb meine das Reci- 
tativ der Rbapsoden, — und dass die Lyrik ęrst im Gesange ihuen ent- 
spreebenden Ausdruck fand, das lasst sieli schon aus der empfanglicben 
Natur des Sudlanders voraussetzen, und zur Bestatigung geniigt die 
Thatsacbe, dass wir aUgemein die streng-lyrische Dichtung Melik (Gesangs- 
kurnle) nennen.

W ie aber alle Erziebungszweige niebt blofi der Entwicklung des 
Scbonen in derJugend dienten, sondern aucb iiber das zarte Alter binaus 
den Hellenen begleiteten, so ist dies aucdi mit Dicbtkunst und Musik der 
Dali. Die Spiele, welcbe die physische Kraft der Einzelnen zur Geltung 
braebten, sie fiibrten aucb die geistigen Potenzen zn edlem Wettstreite 
zusamtnen, und Rbapsoden und Diehter wirkten bildend und veredelnd 
auf die weitbergestrbmten Menscbenmassen. Die Lyrik in Verbindung 
mit der Musik wirkt durcb das W ort auf den Geist, durch den Ton 
auf den Sinn — nnd wenn Sinn und Geist, K opf und Herz dem 
Drange der Gefiihle sieli vereint bingeben, so entsteht eine Riickwirknng 
auf den Kdrper, die sieli in Miene und Bewegungen kundgibt. Die 
Orcbestik also ist der natiirlicbe Ausdruek des Einflusses des bewegten 
Liedes auf den erregbaren, gymnastiseb-gewandten Grieehen. An sieli 
liatte sie wohl weniger Bedeutung, aber in Verbindung mit der Dicbtkunst 
und Musik ersebeint sie uns im Drama. Das ist der Gipfelpunkt der Dicbt
kunst, ein Zusammenfassen aller geistigen Bildungselemente, Epos, Lyrik, 
Gesang, Miene und Bewegung: alles wirkt zu einer barmoniseben Einbeit 
zusammen und erfasst den Zuschauer mit seiner gesammten geistigen 
Welt. Desbalb ist es audi das boebste Erziehungsmittel fur den gereiften 
Jungling, wo er Physiscb-Scbones mit Sittlicb-Scbonem zu dem boebsten 
Begriffe der y.aAoyiysdKa vereint erbliekt.

Die bisber genannten Bildungsmittel beansprueben nocb wenig 
selbstandige Geistestbatigkeit. Der Jungling verlialt sieli mehr passiv, 
receptiy. Eine groCere Activita,t wird veranlasst durcb die rein yerstan-
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eingeweiłit, mul jeder fiihlt das Wohl und Wehe desselben, beeifert 
sieli daher in lebendigem Yaterlandsgefiihle alles von seinem Staate 
fernzuhalten, was seine Ru be gefalnden kounte, alles ibm herbeizu- 
schafłen, was er ais niitzlieh fiir denselben kennen gelernt hat.

Und wie die herangereiften Manner alle Tugenden eines Biirgers 
an sieli zu realisieren suchten und mit Hintansetzung ihres hauslichen 
Berufes anf der apopd ibre ganze Wirksamkeit ent.falteten. so zogen 
sie auch ihre Kinder grofi, damit aucb diese kundig des heimatlichen 
Redites wiirdig das Reeht sprachen, damit sie ais erfahrene Staatsmanner 
das Sehiff ihres Staates king leiteten und ais hervorragende Parteimanner 
mit dem Eeuer der Beredsamkeit die Leidenschaften niederkalten und 
das Wohl des Staates 'vertreten kdnnten. Die Agora war die letzte Bi 1- 
dungsstatte fiir don helleniscben Jiingling. Hier bortę er die tiichtigsten 
Redner die politisehen Verhaltnisse erortern, liier fiihlte er im Umgange 
mit hervorragenden Mannern seines Staates sieli gehoben und angespornt> 
mit gleicher Liebe fiir sein Yaterland zu wirken, hier erkannte er seinen 
Beruf ais Staatsbiirger und lernte die in der Philosophensehule eingeso- 
gene Theorie in die lebendige Praxis umsetzen, hier wurde seine 
Erziebung vollendet. Ausgeriistet mit korperlicher Kraft, mit einem 
Gefiihle, das grofigezogen an den Dichtern seines Vaterlandes fiir alles 
Scbone und Gute ergliihte, eingesohult in die politische Praxis tritt der 
Bellene in seinen Wirkungskreis ais Trager der Kalokagathie, die zu 
realisieren Aufgabe aller Erziehungsmittel gewesen.

Ich hatte somit den ersten Theil meiner Aufgabe erdrtert und die 
Erziebung in Hellas ins Auge gefasst. W ir miisseii uns nun hinweg- 
setzeti iiber grofie Zeitraume, um zu dem zweiten Theile zu gelangen. 
Viele Volker baben seitdem an dem Fortsebritte des mensćhlicheu Geistes 
gearbeitet und verschwanden auch wieder von dem Wirkungskreis ais 
culturhistorisehe Missionare. Nur die Romer behaupteten neben den 
Griechen ihren bervorragenden Platz im Alterthume. W ie diese, so waren 
aueli jene Politiker. I)ocli reicht der staatsmannische Blick des Romers 
weiter ais der des mit seinem heimatlichen Boden so innig verwachsenen 
Griechen. Um aber die politisehen Piane zur Durchfiihrung zu bringen, 
braucbte man tiichtige Krieger und erfahrene Feldlierren. Politische und 
kriegerische Bildung war daher das Hauptmoment in der romiseben 
Erziebung. Doeh getrieben in die einsten Wogen des kriegeriseben 
und politisehen Lebens vernachlassigte der Romer die Entwickelung 
des Sinnes fiir Scbonheit und Harmonie. Das Niitzlicbe ist ibm das 
Sehone, der Staat ersetzt ihm die Natur. Dafiir hat aber der Romer,
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der die Welt sein eigen nannte, das Bediirfnis empfunden, :m Gegen- 
satze zu seinem grofien Streben ein stiiles Heiligthnrn, fur ilin allein 
yorbehalten, sieli zu griinden. Dies war die familie.

Wahrend beim Griechen die hausliehe Erzieliung gaiiz unbeacbtet 
gelassen werden konnte. war sie bei dem Romer ein wesentlicber Tbeil 
seines Bildungsganges, und bier lernte das Kind unter dem Walten der 
Mutter die Tugenden des Kindes, des Jiinglings und des Mannes kennen. 
Da librigens die Romer in der cultarhistorisclien Mission den Grieelien 
bedeutend nacbstanden, und da sie in ihrer spateren Entwiekelung sieli 
groCentlieils den Griecben anschlossen, so sei iiber ihre Erziehungs- 
metbode mit dem Wenigen genug gesagt.

Ein neues Element, ein Gahrungsstoff, der die Menschheit durch- 
sauerte, kam zu derselben mit dem Christentliume. Es ist nicht unser 
Ziel, dessen Einwirkung auf die Erzieliung zu schildern. Wir iibergehen 
seine segnenden Einflusse auf die uneultivierten Germanen- und Slaven- 
stamme, wir wenden uns weg von jenem Wirken, das seine iibermafiige 
Hierarchie zutage legte. Die Zeiten der Scholastik und des Mysticismus, 
die aufstrebende Periode der Reformation, die Griindung der neueren 
Philosophenschulen in Frankreich, England und den Niederlanden und 
schliefilicb in Deutsehland lassen wir an unseren Blicken yorbeigehen, 
und von der Vergangenheit absehend schauen wir um uns und beobachten, 
wie die Erzieliung heutzutage beschaffen ist. Naturlieb kann es nicht 
Aufgabe dieses auf eine kurze Ausdehnung beschrankten Aufsatzes sein, 
aile Erziehungsmethoden, wie sie seit Rousseau in der neuesten Zeit 
aufgetaucht sind, durchzugehen. Vielmehr wollen wir, Umgang nehmend 
von aller Theorie, die praktische Erziehung, wie sie vor sich geht, ins 
Auge fassen. Es wiirde aber unserem Zwecke nicht sehr dienlich sein, 
wenn wir jedes Volk in seiner Erziehungsweise beobachten wollten. Es 
diirfte geniigen, wenn wir, da die deutsche, franzosisehe und englische 
Bildung bei weitem den groBten Antheil an der mensebliehen Cultur 
der Gegenwart hat, diesen drei Volkern unsere Aufmerksamkeit zuwenden, 
zumal ja iiberhaupt ihre Methoden in Ubereinstimmung mit dinander 
den Hohepunkt der Erziehungskunst der Gegenwart repriisentieren.

Die Erziehung beginnt mit der Geburt des Kindes. Allmablich 
muss erst die Thatigkeit der Organe des Kindes geweckt werden. Seine 
Sinne miissen bei dem ersten Erwachen lebliaft bewacht, alles zu Grelle 
von denselben ferngehalten werden. Gelangt das Kind durch Anschauung 
zu Yorstellungen, ist Gehor, Gesicht, Geruch, Geschmack und Tastsinn 
thatig, so ist das Bestreben der Mutter darauf gerichtet, durch die Maebt
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der Gewohnheit, die den Mensehen dureh sein ganzes Leben begleitet. 
mit Zuhilfenabme des Nachahmungstriebes, der im Kinde sieli geltend 
mael.t, seine Vorstellungs- mul Gefiihlswelt zu beeinfiussen. An der 
Sanftmnth und Ruhe der Mutter lernt der Saugling die Geduld, anf 
Befriedigung seiner Wiinsche zu warten. Durcli Eernlialten des Schacllichen 
lasst man im Kinde nie das Bediirfnis naeh solehem entstehen. Ist mit 
dem erweiterten Yorstellungskreise das Denkvermogen erwacht, so iibt 
die Mutter im Spiele die Geistesgaben ihres Kindes. Sie selbst spielt 
mit ihm und fixiert in ihm den Gedanken des eigenen Ich. Sie lasst das 
Kind die Gegenstiinde nicht bloB ansehauen, sie ftihrt seine Hande daliin 
und regt Gesichts- und Tastsinn zugleieh an. Sie lasst das Kind Warnie 
und Kalte empfinden und die Naturgegenstande von nali und fern nnter- 
scheiden und erkennen. Bei dem Bettlein des Kindes singt sie einfaehe 
Weisen und lullt es mit Musik znm Sehlafe. Sein Gelior fiihlt sieli wohl 
afficiert, und der Sinn fLir Harc onie und Musik erwacht. Zugleieh liiemit 
erwacht der Sprachsinn. Das Kind bildet sieli selbst Worte, walirend 
die Mutter bemiiht ist, ihm die gangbare Bezeiehnung an die Stelle 
seiner eigenen Terminologie zu setzen. So schreitet das Kind in seinem 
Korper- und Geistesleben fort. Letzteres wird vorherrscliend mit seinem 
fiinften Lebensjahre. Da beginnt das Kind seine Yoistellungen zusam- 
menzusetzen, Urtheile und Schliisse zu bilden, jetzt erst ist es fśiliig, 
einen und denselben Gegenstand in mebreren ftichtungen aufznfassen. 
Audi sein Gefiihlsleben erwacht zu kriiftiger Thatigkeit; die guten 
Gefiihle, wie Wohlwollen, Hoffuung, Glaube, Liebe, Lleligiositat sind 
bei sorgfaltiger Erziehung geeignet, die schlechten, wie Zorn. Eigensinn, 
Neid u. dgl. niederzuhalten. Mit Riicksicbt auf die Unbestandigkeit des 
Kindes snclit man jetzt auch das Kind zu ernsterer Beschaftigung anzu- 
lialten. Man darf es namlich nie zu lange mit demselbon Gegenstande 
besehaftigen. Im Spiele, u. z. im abwechselnden Spiele lerne es. Es 
spiele mit Sachen, nm die Arbeit zu erlernen, es spiele mit Seines- 
gleiclien, um im Umgange seine SehrofFheit abzustreifen, Ordnutig, An- 
hangiiohkeit und Freundliehkeit za lernen. Durcli Erzahlungen werden 
seine sittliclien Gefiihle beeinflusst und zugleieh sein Anschauungskreis 
erweitert. Im Gesange lerne es seine Heiterkeit und Ereude und sein 
iiberstromendes Herz anssprechen.

Bis hieher ist das Elternhaus zugleieh Sehul- und Erziehungshaus 
des Kindes. Mit dem seebsten oder siebenten Jahre beginnt die Volks- 
schnle ihren Einfluss auf das Kind anszuuben. Bei uns liaben die Volks- 
sohulen die Aufgabe, theils die niedrigste Bildung fiir das Yolk zu
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1 iefern, theila auch fur die Mittelschulen vorzubereiten, und es bedarf nicht 
erst der Erwahnung, dass in diesem Zweige des Unterrichtes die Deutschen 
und die Skandinavier die ersten sind. In Frankreich stebt das Yolks- 
sehulwesen trotz dem Fortsebritte unter Gnizot noch nicht hoch, und 
von England haben wir niehts Giinstigeres zu berichten. Die Parish Schools 
und die Elementar-Schulen der National School Society so wie der Britisli 
and Foreign School Society suehen dem mangelhaften Unterrichte des 
Yolkes, das in den Fabriken sein finsteres Dasein fristet, naeh Kraften 
abzuhelfen. Ein sichtbarcr Fortsehritt lasst sich aber nicbt so bald 
erzielen.

Was diese erste offentliche Erziehungsphase anbelangt, so umfasst 
sie etwa- die Zeit vom 6. bis zum 14. Lebensjahre. DemgemaB muss auch 
die Erziehung in der VolksscliuIe eingerichtet sein. Schon liier beginnt 
die Erziehung des Mensehen zu seinem Berufe. Deshalb sind Knaben 
und Madehen zu trennen, und wahrend die weibliclie Erziehung das 
Schone hervorhebt, muss der Knabe das Verstandige beriicksichtigen. 
Mit dem Festhalten dieser beiden Unterschiede geht jedoch die Volks- 
schule fiir Knaben und Madehen denselben Sehritt. Da das Kind in 
dieser Lebensperiode noch durch Ansehauung lernt, so ist es audi 
Aufgabe der Scliule, ihm solche vor Augen zu fiihren. Zuerst jedoch 
muss die Volksschule das praktisehe Bedurfnis befriedigen. Das Kind 
muss lesen, sehreiben und die Elemente des Rechnens lernen, Nachdem 
dies durch eine moglichst analytische Methode gelungen, durch die das 
Kind vom gegebenen Bekannten zum abstracten Uubekannten fortsehreitet, 
werden seine Vorstellungen erweitert, indem die Schnie die Natur in 
ihren Arten ihm vorzeigt, gesehiehtlićhe Biographien und kurze Erzah- 
lungen von ausgezeichneter Individualitat ihn lesen lasst. Die religiosen 
Begriffe werden ihm auf moglichst leiehte Weise durch Erzahlung von 
Beispielen — namentlich aus der Bibel — beigebracht und jedesmal 
das Concrete zur Erklarung des Abstracten herbeigezogen.

Insoferne namentlich in dieser Periode der Grand zu aller kiinftigen 
Bildung gelegt wird, muss auch das Medium, durch welches die Bildung 
ihren Ausdruck findot, die Sprache, Gegenstand der vorzuglichsten Be- 
achtung sein. Daber ist die Sprachlehre ein Hauptgegenstand der 
Volksschule.

Doch auch hier darf nicht vom Einfachen zum Zusammengesetzten 
fortgeschritten werden, sondern das Kind muss aus dem gegebenen Zusam
mengesetzten sich analytisch selbst die einfachen Begriffe bilden. Da das 
Kind in diesem Lebensalter yorzugsweise receptiv sich verhalt, so wiirde
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es leicht dureb Uberhaufung abgesckreckt werden; es muss daher neben 
der Selmie das Spiel in einer den Geist anregenden, den Korper starkenden 
Form einbergehen. Turnen, Ballspiele, Schlittscbublaufen u. dgl. einerseits, 
allerhand Tandeleien in Nacbabmung der Handwerker andererseits geben 
das Mittel an die Hand, diesem Zweeke zu eutspreeben. Ist die Volks- 
scbule zugleieh der Abschluss fur die Bildung eines Tbeiles der Menschheit, 
so ist audi ihr Streben dahin geriebtet, mogliebst yollstandig dem Kinde 
die Aufienwelt aufzuschliefien. Das Kind muss sieh Kenntnis yon der 
Geograpbie yerschaffen, es lernt die Elemerite der Naturgeschichte und 
der Naturlehre, alles dieses nattirlieh stets dureb Aufsteigen vom Be- 
kannten znm Unbekannten, von der Ersebeinung zum Gesetz.

Die Sebule bringt endlieh nocb einen niebt zli unterschatzenden 
Nutzen. Dureb Zusammensein mit Seinesgleiohen lernt das Kind die 
Gefiible der Freundsohaft, aber aueb des Ehrgeizes, — beide ein Be- 
durfnis fur die Kinderwelt. Zugleieh untergeordnet dem Lebrer und dem 
Gesetze lernt es seinen Willen unter einen hoberen beugen, Geborsam 
iiben und wird so angeleitet, ein tiichtiges Staatsglied zu sein.

Nacb der Volkssclmle folgt die Mittelscbule. In Frankreich sind 
es die Communal-Lyceen, in England die College Sehools, welebe die 
Mittelscbule reprasentieren. Es finden sieb niebt blofi die Madchen von 
der mannlichen Jugend, sondern aucb die sogenannten Humanisten von 
den Realisten getrennt. In England und Frankreieb bestebt diese 
Trennung innerhalb derselben Sebule, in Deutscbland und Ósterreicb 
sir.d getrennte Scbulen erriebtet. Fiir die kumanistische Bildung sorgen 
Gymnasien, fiir die realistisehe Burger-, Real- und Gewerbeschulen. 
Getrennt sind die Toebterscbulen, Madchen-Dyceen und Madcben-Gymna- 
sien, die den Unterricht der weiblichen Jugend fortsetzen.

Die Metbode wird in allen diesen Schulen eine dem physiseken 
Entwiekel ungsgange entspreebende sein, aus der analytischen wird man 
allmablieh aucb zu der syntbetiseben fortsebreiten konnen. Riicksicbtlicb 
der Gegenstaąde wird der Zweck der Erziehung die Walii beeinflussen. 
Das Miidcben, dessen Yerstand nicht jener Scbarfe bedarf wie des Knaben, 
wird zunachst dureb Anscbauen viel zu lernen haben. Das Was des Lernens 
muss in der Tbcbterscbule sieb dem wesentlichen Moment im weiblichen 
Leben — dem Schbnheitsgefiible anpassen. Zeicbnen, Sticken, Hakeln, 
Flecbten weeken im weiblichen Gemiithe den Sinn fiir EbenmaB und 
Farbenbarmonie. Das Anscbauen sekoner und yollendeter Kunstwerke 
aus der Malerei und Sculptur bringe die Regeln fiir das Solidne auf eine 
fasslicbe Art in ihnen zur Anscbauung. Die Poesie „wecke der dunkeln
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Gefuhle Gewalt, die im Herzen verborgen ihr schliefen11, doch nieht zu 
einer Leidenschaft, sondern zu der schonen 131 Ute einer w am  fuhlemlen 
Jungfrau. Dazu tritt die Musik. Das Madehen lernt Klavier, und kier 
haucbt sie ihre Gefuhle in Sangesform kin, liiulert und reinigt sie und kildet 
sick so zu i krem Berufe, durek sick das Schone zu repriisentieren. Noeli 
ein ernsterer Bernf liegt ikr aber ob, sie ist bestimmt, einst Erziekerin ihrer 
Kinder zu werden. Deskalb muss sie mit der Natur des Kindes in leik- 
lieher und geistiger Beziehung vertraut sein und auck*mit der Metkode, 
naek weleker Kinder zu erzieken sind. Daher wird Antkropologie und 
Padagogik den Scklussstein der weiblichen Bildung akgeben.

Die Erziekung der mannliohen Jugend in der Mittelsekule findet 
an derselben eine Reike von Vorstellungen und Begriffen vor, die zum 
selbstandigen Naekdenken hinfuhren. Durek dieses eigene Denkon, das 
von den praktisehen Lebensansekanungen nieht geleitet wird, entstekt 
das eigentkiimlicke Vorwiegen von Idealen des jugendlieken Strebens. 
Liebe, Wakrheit, Freikeit — das sind die Worte, welcke des keranrei- 
fenden Jiinglings Herz entfłammen. Die Mittelsekule darf diese Ideale 
dem Jungling nieht rauben, sondern sie kat statt der Phantasiegebilde 
eine reale Welt in seinem Geiste aufzubauen, den Scklussstein in der 
Erziekung zu legen. Dies thut sie, indem sie die vorwiegend mit Beob- 
aehtungsvermbgen Begabten durek die Realsekule und die Gewerbesckule 
zum praktisehen Leben kinfiihrt, den vorwiegend dem Denk- und Gefiihls- 
leken Hingegebenen durek das Gymnasium zum Gelehrten oder St.aats- 
manne erzieht.

Betraekten wir zuniiekst die Realsckulen und die Gewerbesekulen 
und ihre Bildungsmittel. Zunachst sind es die Naturwissensekaften und die 
neueren Spracken, die kier in den Yordergrund treten. ZvA7ar wird in 
Erankreich und England, ja selbst in einzelnen deutseken Realsckulen 
aucli das Latein herbeigezogen ; dock ist seine Stelle eigenthek kei der 
kumanistischen Erziekung. Die Gegenstande der Realschulen sind nebst 
den erwahnten auck der Unterrickt in der Muttersprache, Zeicknen, 
Matkematik, Gesckiekte und Geograpkie. In der Gewerbesckule tritt noeli 
Baukunde und Chemie hinzu. Der Jungling erlernt nieht nur die Gesetze 
seiner Spraeke, sondern er muss sick gewandt und schnell sckriftlick und 
mundliek in ikr ausdriicken lernen. Die Matkematik ist „kockste Musterform 
der Klarkeit, der Griindlickkeit, der Strenge und der Ansckaulickkeit 
in der wissensckaftliehen Construction." Deskalb ist sie bei den Realsckulen 
selir wiektig und wird mitVorliebe in allen Classen ketrieben. Gesckiekte 
und Geograpkie werden mit Bevorzngung der letzteren insoweit gelekrt,
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dass der kiinftige Burger die politischen Vei’haltnisse erfassen kann und 
insbesondere die neuere Geschichte ihm gegenwartig ist. Vor allem aber 
beschaftigt sich die Realschule mit Fremdsprachen, d. h. jenen Sprachen, 
die im Verkebre baufig gebrauclit werden, und die den Verstand durch 
die Versetzung in ein ihr unbekanntes, doeli durch Regeln beschranktes 
Gebiet scharfer und elastisch maclien, — und mit Naturwissensckaften. 
Diese geben dem Beobachtungsgeiste des Jiinglings Nahrung. Er lernt 
durch sie die Natur in ihrer Grofie und Schonheit kennen, er durchblickt 
die Gesetze, nach denen die Natur waltet, er zerlegt die Naturgegen- 
stande in ihre Grundstoffe und kann selbst neue Korper bilden.

So^entwickelt die Realschule und die Gewerbeschule den Geist des 
Jiinglings vorzugsweise nach der praktischen Richtung.

Eine andere, melir idealistische Tendenz hat die Bildung des Gym- 
nasiums. Hier wird die Muttersprache nicht blofi des praktischen Bediirf- 
nisses halber gelehrt. Hier werden auch die groBen Geister, die in der 
Literatur ihre reichen Schatze niedergelegt haben, ausgebeutet. Das 
Schbne, das Erhabene, wie es aus den Werken der Dj.chter spricht, wird 
in die zarte Brust des Jiinglings eingepflanzt. Im Gymnasium wird Ge
schichte nicht dazu gelehrt, um namentlich in der Gegenwart sich auszu- 
kennen. Nein, die Geschichte ist hier Entwickelungsgang des menschlichen 
Geistes, und jede Phase, jede Epoche ist von Bedeutung und darf nicht aufier- 
achtgelassen werden. Vorzugsweise sind es aber die alten Sprachen, „die der 
jugendlichen Seele wie ein geistiges Bad eine profane Taufe, Ton und Tinctur 
geben fur Geschmack und Wissenschaft". Hegels Gedanken sind zu schbn, 
ais dass ich an ihre Stelle etwas anderes setzen konnte. „Wenn das erste 
Paradies das Paradies der Menschennatur war, so ist dies das zweite, das 
hbhere, das Paradies des Menschengeistes, der in seiner schoneren Natiirlich- 
keit, Freiheit, Tiefe und Heiterkeit wie die Braut aus ihrer Kammer hervor- 
tritt. Die erste milde Pracht eines Aufganges im Morgenlande ist durch 
die Herrlichkeit der Form umschrieben und zur Schonheit gemildert; 
seine Tiefe li.egt in unbefangener Klarheit offen, seine Heiterkeit kennt 
nicht die Hartę des Schicksals.11 Diesen Geist, den Hegel so begeistert 
schildert, fiihrt das Gymnasium den Schiilern zu, und wie aus unsichtbaren 
Quellen strdmt dem Jungling alles Schbne und Edle dieses groBen Geistes 
zu. Er lernt hier Begeisterung fiirs Yaterland, Mannheit und Muth, Freiheit 
und Tugend. An den groBen Mannern des Alterthums schwingt sich sein 
empfangliches Gemiith empor und saugt von ihren Lippen die Gefiihle fiirs 
Schbne und Gute. Das Epos erschlieBt ihm eine Heldenwelt, die in idealer 
Yollendung ihn zu sich emporzieht. Das Drama zeigt ihm di^ Conflicte der
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Gefuhle und lautert und reinigt seine Leidenschaften. Selbst vón prak- 
tischer Bedeutung ist die Lectiire der alten Classiker. Die grofieri Redner 
Griechenlands und Roms lehren den Jungling zugleich die Kunst, fiir das 
W ohl seiner Mitburger oder des ganzen Staates zu sprechen und die 
Menge zu entziinden. Und schliefllich fiihrt das Gymnasium an der Hand 
Platona seinen Zogling in die Philosophie ein und schlieCt hiemit seine 
Erziebung ab. Seine Erfahrungen in der inneren und auCeren W elt sind 
zahlreich geworden und konnen ihm ais Leitfaden beirn selbststiindigen 
Gange dienen. Er bat selbst denken, selbst arbeiten, selbst bandeln gelernt. 
Die Hochschule empfangt einen nach allen Ricbtungen entwiekelten Men- 
schen, und die Wissenschaft ais solchebietet sicb ihm zu freier Wabi dar.

W ir haben nun die Art der Erziebung bei den Griechen und im 
Alterthume, sowie auch in der Gegenwart betrachtet. Es liegt uns jetzt 
ob zu untersucben, welehe Unterschiede zwiscben beiden obwalten, und 
welcbe Vorziige und Scbattenseiten aufder einen und anderen sichtbar werden.

Der Grieehe bat den Menschen nacb seiner asthetisehen Ricbtung 
ausgebildet. Er hat ihn das Schone, wie es sich in Kunst und Wissen
scbaft darstellt, angelehrt und selbst die Tugend ist das Sittlich- 
Schone fur ihn. Der Grieehe ist in seiner Erziehung Idealist, und 
trefflich wird von Schmid die Erziehung bei den Grieeben ais das 
Jiinglingsalter -der Padagogik betrachtet. Gleichwie der Jungling zu 
dem Bewusstsein seiner Individualitat gelangt, so ist auch der Zweck 
griechischer Erziebung Entwickelung der lndividualitat. Gleichwie der 
Jungling ohne Kenntnis der praktisehen Erfahrungen rein seinen 
Gefiiblen fiir das Schone und Gute folgt, so hat auch der Grieehe nicht 
mit Bewusstsein, sondern in einem richtigen, durch seine Umgebung ver- 
anlassten Gefiihle, die Kalokagatbie mit Bevorzugung des *aXóv, des 
Schonen, zu seinem Endziele sich gestellt. Und wie den Jungling das 
Streben nach Selbstiindigkeit und Unabhangigkeit vor allem auszeichnet, 
so hat der Grieehe die sklavischen Fesseln, die in dem Oriente das 
Individuum niederhalten, gesprengt und Freiheit des Einzelnen sich 
zur leitenden Regel in seiner Erziehung auserkoren. Da waren keine 
hemmenden Kasten, die das Leben ersterben machten, da wahlte sich 
jeder frei seinen Beruf, frei gab sich das Volk seine Gesetze, frei suchte 
es sich die Manner aus, denen es gehorchen wollte, denen es śein Ver- 
trauen schenkte. Entwickelung der Individualitat, Weckung des Sinnes 
fiir Schonheit und Harmonie, bewusstloses Yereinen des Schonen und 
Guten im menschlichen Leben und endlich Emancipation von den orien- 
talischen Fesseln zur geistigen und politischen Freiheit, — das sind
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die Vorziige der grieehisehen Erziehung. Diese Verdienste bleiben dem 
grieehisehen Volke unbenommen, und noeb jetzt geniefieu wir mit 
Wonne jene Resultate, die diese Erzielningsmetbode in dem Einzelnen 
hervorgerufen hat. Doch auch Scbattenseiten sind der grieehisehen Er' 
ziehung keineswegs fern. Die Erziehung soli den ganzen Menschen, alle 
seine Anlagen erfassen. Und das that die grieckiscbe Erziehung nicht. 
Das asthetiscke Element iiberwog in jeder Beziekung. Dass es beim 
Padotriben in der Palastra und beim Kitkaristen ausschliefilicb zur 
Geltung kam, ist naturlich; dass es aber selbst beim Grammatisten 
und Philosophen vorherrsehte, das lasst sieli aus den Werken der Griechen 
selbst so wie aus ihrer Lebensweise erkliiren. Die Heiterkeit des gliick- 
lichen Sudlanders hielt ihn fern von erńster wissenschaftlicher Thatigkeit, 
in Eesten und Spielen floss ihm das Leben hin, selbst die Gotter frbhnten 
seinen Leidensehaften, und um zum alten Bilde zuriickzubehren, dem 
Junglinge gleich, der sein Leben mit Freuden genieBt, iiberlud sich auch 
der Grieehe nieht mit deutseker Griindlichkeit und philistrosen Griibeleien. 
Daher vermissen wir bei den Griechen die Entwickelung des wissen- 
schaftlieken Geistes, und wenn man uns auch jene grofien Werke der 
Hellenen entgegenhielte, die noch jetzt unser JCrstaunen erregen, so 
miisseu wir doch behaupten, dass die Grofle der Talente und nicht die 
anerzogene Tiichtigkeit des Geistes sie im Augenblicke geschaffen, so 
dass die Erziehung keinen wesentlichen Antheil an ihnen łiatte. Dieses 
Vernachlassigen ernsterer Studien ist demnach ein Mangel in der Er
ziehung, die alle Kriifte des Menschen zu entwickeln hat. Aber auch 
das Gemiith fand nicht jene Beriicksichtigung, die dasselbe bei der Er
ziehung verdient. Schon das Zuriiektreten des Weibes in der hellenischen 
Weltkann uns belehren, dass „das Milde und Zarte, das mit dem Strengen 
und Harten gepaart erst einen guten Klang gibt“ , der hellenischen Er
ziehung abgieng. Das Familienleben fehlte, die Erziehung war eine 
Staatserziehung. Jener Duft, den das Familienleben und das Wirken 
einer Mutter iiber das kindliehe Gemiith ausgieBt, und den dieses noch 
im spatesten Alter beibehalt, er iibte seine wohlthatige Wirkung nicht 
aus auf die hellenische Jugend. Darin gieng selbst der praktische Romer 
dem feingebildeten Hellenen voraus. Deshalb finden wir bei diesem trotz 
aller GrćiBe und Schonheit seines Charakters so ^ e n ig  edle Beweise 
von den Tugenden des P’amilienlebens. Das iiuBere Wirken nimmt den 
Hellenen ganz in Ansprueh, und so weit trat die Familie zurtick, dass 
Plato durch Einfuhrung der Weibergemeinschaft in seiner Republik die 
Familie ganz und gar aufhehen wollte. W ir kdnnen deshalb behaupten,
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dass Gemiith und Geist bei der vorzugsweise asthetischen Richtung 
verkiirzt wurden. Der hellenischen Erziehung giengauch noeh ferner die 
Vernunftsgemafiheit ab. Es gab keineNorm fiir dieselbe. Man erzog mehr 
naeh dem Takte und vertraute der Receptivitat des za Erziehenden. 
Zwar finden wir bei Plato und Aristoteles eine naeh den Gesetzen der 
Vernunft entworfene Padagogik; doch griff dieselbe im Leben nicht durch. 
Der angeborene leichte Sinn des Hellenen verliefl sicb auf seine natiir- 
liche Anlage und fand in der eigenen Natur dfe Regeln heraus, ohne 
dass er sicb derselben bewusst war. Endlieh war die Erziehung der 
Hellenen blofi auf das bellenische Leben besehrankt. In exclusivem Stolze 
nennt er alle Nieht-Hellenen Barbaren. Der jungę Grieche wurde daher 
zu einem Grieehen, nicht zu einem Menschen ausgebildet. Hiedurch wurde 
das Gebiet der Erziehung, die auf die ganze Menschheit sieli zu beziehen 
bat, besehrankt. Das Geprage derselben war ein individualistisches und 
keineswegs dem Begriffe der Erziehung entsprechende3.

DieMangel, die naeh dem Vorangehenden in nicht geringer Anzahl 
dem hellenischen Erziehungssystem anhiengen, suchtdie moderne Erziehung 
zu beseitigen. Inwiefern ihr das gelingt, und wie sie iiberhaupt dazu 
kam, diese Mangel zu fiihlen, das wollen wir nun betrachten.

Das Christentlaum hat in seiner erhabenen Lehre den Menschen 
aus dem individuellen Leben herausgerissen und das humaue Prineip an 
sein Banner geschrieben. Der Mensch ist nicht blofi Glied cines Volkes, 
eines Stammes, er ist in erster Linie Mensch. Nicht Israel ist das bevor- 
zugte Volk Gottes, nicht blofi das cultivierte Volk hat Anspruch auf 
Beriicksichtigung, — die ganze Menschheit ist Gegenstand seiner Beachtung. 
So hat das Christenthum, ich mochte sagen, quantitativ seinen Wirkungs- 
kreis erweitert. Die mannigfaltigen Volkerbewegungen im Mittelalter 
gestatteten nur einen allmahlichen Aufschwung der Cultur. Vom 16. 
Jahrhunderte angefangen verbreitete sicb aber das Prineip der freien 
Eorschung iiber die Culturwelt. Hierauf schloss Locke und seine Nach- 
folger dem Menschen selbst seine innere Welt, sein Wesen auf, und die 
Psychologie wirkte wieder zuriieb auf die Padagogik. Endlieh vertraten 
die franzosischen Encyclopadisten das Entwickeln der Natur im Theore- 
tische i, wahrend die franzosische Revolution praktisch durch Erklarung 
der Menschenrechte dieselbe zur Geltung brachte. A uf diesen fufiend 
haben die deutschen Philosophen Kant, Fichte, Schelling, Hegel und 
Herbart ihr Gebaude der Vernunftwissenschaft aufgebaut und, durch sie 
genahrt, trat mit Pestalozzi und den neueren Piidagogen die verniinftige, 
humane Erziehung zutage.
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Schon in den Einfliissen, die auf die gegenwartige Erziehung ein- 
wirkten, .lassen sich unterseheidende Momente herausfinden. Urn die 
Vorziige mit kurzeń Worten zu bezeicknen, geniige die Bemerkung: die 
Erziehung umfasst die ganze Menschbeit und erfasst den ganzen MenBehen. 
Wie das Christenthum das Ziel der ganzen Mensehheit ins Auge fasst, 
so macht auck die Vernunft die Realisierung der ethischen Principe, 
beruhend auf Liebe gegen einander, zur Aufgabe der Menschbeit. Die 
Durchfuluung der Liebe ist das praktische Ziel der verniinftigen Erziehung. 
Diese muss in Religion und Politik der leitende Gedanke sein. Vernunftige 
Toleranz, gleiches Recht fur alle, nothwendige Unterordnung des Gliedes 
unter das Ganze, des Einzelnen unter den Staat: das sind die Lehren, 
die sie ihren Zoglingen schon fruhzeitig beibringt. Sie kennt keinen 
Vorzug des Reichen vor dem Armen, beide sind vereint in dem Ent- 
wiekelungsgange der Erziehung. Deshalb ist Pestalozzi so bedeutend, 
weil er auf die Volksschule ais das Fundament der Erziehung hinwies 
und sie gleicker, ja noeh groSerer Beachtung wiirdigte' ais die spateren 
Erziehungsphasen.

Doch die Erziehung erfasst aueh den ganzen Mensehen. Korper 
und Geist, beide finden ihre entsprechende Nahrung. Was den Korper 
anbelangt, so geben Anthropologie und namentlieh Anatomie die Gesetze, 
welche hier zur Geltung kommen, an die Hand und ermoglichen es den 
Erziehern, schon von dem zartesten Alter an die Natur zu entwickeln 
und ihr helfend unter die Arme zu greifen. Was den Geist betrifft, so 
ist die Psychologie eine sichere und bewabrte Fuhrerin auf dem Wege 
der Erziehung, und sie gibt uns die besten Regeln an die Hand, wie 
wir den Geist des Kindes schon beim ersten Erwachen beobackten und 
allmaklich von Anschauungen zu Vorstellungen, Urtheilen und Schliissen 
fiihren,-wie wir ihn ausdem Gegebenen das Unbekannte finden und schliefilich 
durch dieSynthese geinen Kreis erweitern lernen lassen sollen. Doch auch 
die einzelnen Anlagen des Geistes finden ihre entsprechende" Beriick- 
sichtigung. Das Gemiith, das beim Griechen stiefmutterlicb davonkam, 
findet in der Familie ganz besondere Nahrung. Schon die naturlichen 
Verhaltnisse Deutschlands und der gegenwartigen Culturstaaten band 
den Mensehen an die Familie. Und das tiefe Gemiith des germaniseken 
Volkes ist geradezu ein neues Moment, das beim Ubergange der Cultur 
auf Deutschland die Erziehung in heilsamer Weise beeinflusste. Die 
Mutter, die hier hoehgeachtet im Familienkreise herrscht, mafiigtdas, was das 
Strenge des Mannes am Kinde zu bart beurtheilt. Sie legt den Grund 
und die Keime der Liebe in das kindliche Herz, die dann in Religion,
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Gesellschaft und Staat ihre Friichte tragen. Aber aucli die asthetische 
Richtung, die der Grieche so ganz besonders bevorzugte, findet in der 
gegenwartigen Erziehung ihre Nahrung. Was das Sehone anbelangt, so 
bat ja die gegenwartige Zeit Griechenland zum Master, Homer und 
Sophokles undalle die groBen schonen Geister Grieehenlands, sie sprechen 
auch zu unserer Jugend mit entziindender Stimme. In der Kunst steht aueh 
unser Zeitalter staunend und lernend vor den Elgin marbles der Schule 
des Phidias, vor den Niobiden, dem Laokoon und allen jenen Meister- 
werken hellenischen Schonheitsgefuhles. Auch die Musik lautert die 
Gefiihle der iiberstromenden Jugend zu sanfter Harmonie, und Mozart, 
Beethoven und Haydn spreeben ebenso lebhaft wie griechisehe Lyra und 
Elote zum jugendiichen Herzen.

Riicksicbtlich des Guten hat unsere Erziehung den Yorzug vor der 
alten durcb die vernunftgemafie Beliandlungder Ethik, die aut die Padagogik 
bestimmend einwirkte. Das Gute ais Glied einer Gesellschaft und an 
und fur sich zu iiben, das lehrt friih Haus und Schule die Jugend, und 
wie diese"_Gefiihle bei den Griechen durcb ihre Dichter genahrt wurden, 
so entziinden auch unsere Dichter den Jiingling zu edlen Handlungen 
und begeisterten Thaten. Ich brauehe blofi auf die Ereiheitslieder dieses 
Jahrbundertes hiDzuweisen, um meine Behauptung gerechtfertigt erscheinen 
zu lassem

Was aber das Hauptveiłdienst unserer Erziehung ist, das ist die 
Verwirklichung der Vernunft. Sie ist in Staat und Gesellschaft, Religion 
und Wissenschaft das theoretische Ziel unserer Erziehung. Was im 
Widerspruehe mit der Yernunft steht, weist der Mensch entweder ganz 
von sich oder bannt es in das Gebiet des Unendlichen oder Unbegreiflichen. 
Der Skepticismus hat den Dogmatismus verdrangt, hat uns aber auch 
zu festen Normen der Vernunft gefuhrt. Die Menschenrechte der franzo- 
sischen Revolution, das ist die Vernunft in-Staat und Gesel lschaft, dieConsti- 
tution ist die Realisierung dieser Vernunft, und wena der Grieche durch 
seinen Takt zum Genusse seiuer Ereiheit kam, so hat sie das 19. Jahr- 
hundert. so hat sie die Gegenwart durch Ausdauer und Arbeit er- 
rungen. Ereie Forschung, das ist die Vernunft in Wissenschaft, und schon 
die Jugend miissen wir gewohnen, sich selbst der Regeln bewusst zu 
werden, die in der Wissenschaft mafigebend sind, damit sie nicht den 
gefahrlichen und die Bildung getahrdenden Grundsatz annehmen : „Schworen 
auf die Worte des Lehrers.“

In diesen eben betrachteten Richtungen kbnnen wir den bedeutenden 
Fortschritt gegeniiber dem Alter- und speciell dem Griechenthume nicht
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leugnełi; doob miissen wir amlererseits auch zugestehen, dass manche 
Mangel, die zwar dureh yerschiedene Einfliisse bedingt, dennoch aber 
erwahnenswert sind, unserer Erziehung anhaften. Zuerst ist es der Sinn 
fiir das Scbone, der heutzutage nicbt hinlangliche Berucksichtigung 
findet. Es ist in der Tliat natiirlich, dass bei dem Uberwiegen der Ver- 
niinftigkeit in der Erziebung der Scbonheitssinn verkiimmert wird. Das 
lasst sicb aber nicbt recbtfertigen, dass die Kunst ausscbliefilich ein 
Bildungsmittel der Reicben ist, dass fiir den Einfluss der Kunst aut 
das Yolk noeb nicht binreicbend gesorgt ist. Wie miissen wir uns 
gegeniiber den classischen Volkefn scbamen, wenn wir in Pompeji so viele 
Statuen finden, ais beutzutage von moderner Ausfiibrung in ganz Europa 
aufgestellt sind. Diesen Mangel zu beben sind einzelne Regierungen, wie 
in Osterreich, Bayern, Saehsen, PreuBen u. a., bemiibt gewesen. Jeden- 
falls ist aber bisher die Erziebung in dieser Riebtung noch mangelbaft.

Ein zweiter Mangel ist die Aufieracbtlassung der kdrperlicben Ent- 
wiekelung seitens der Familie. Mit Gegenstanden sehr ernster Art 
beschaftigt, wird nicbt selten der Geist des Knaben dem Spiele abbold, 
und man versaumt es, von Seite der Familie das Spiel gleicbsam zu 
sanctionieren. Aueb hier wirkt jedocb die neueste Zeit entschieden giinstig ; 
treffliche Methoden beim Unterriohte sucben diesen zu erleichtern, 
sorgfaltige Lectionskataloge bringen Abwecbslung und Abbilfe gegen 
Uberhaufung, und sebliefilich wirken Turnen und Jugendspiele kraftigend 
und erheiternd auf Korper und Geist; doch sind wir auf diesem Gebiete 
noeb im Ubergangsstadium, und den Griecben auch auf diesem Gebiete 
naehzukommen muss unser Hauptbestreben sein.

Denn erst, wenn das Scbdnbeitsgefiibl Gemeingut aller geworden, 
wenn die korperliche Entwickelung entsprechend beriicksicbtigt wird, 
kbnnen wir unsere Erziehung ais yollkommen betraehten und sagen, 
wir haben auf diesem Gebiete unsere Aufgabe erreicht.

Heinrich. Klauser.

C z e r n o w i t z ,  12. Marz 1899.





Schulnachrichten.

I. Lehrpersonale.
a) Veranderungen im Schuljahre 1898/99.

A u s d e m  L e h r k o r p e r  s c h i e d e n :
1. Supplent Franz P a  p a k ,  der mit dem Min.-Erl. vom 13. Februar 1899, Ż. 2928, 

zum prov. k. k. Gymnasiallehrer am Staatsgymnasium in Radautz ernannt wurde.
2. IliJfsturnlehrer Naftali G l u c k s m a n n .
3. Religionslehrer Dionys J e r e m i j c z u k ,  der mit Allerhochster Entschlie- 

fiung vom 16. Febr. 1899 zum a. o. Professor an der ho. Universitat ernannt wurde.

I n  d e n  L e h r k o r p e r  t r a t e n  e i n :
1. Lazar V i c o i, Prof. am gr. or. Gymnasium in Suczawa (M.-Erl. v. 8. August 

1898, Z. 23271).
2. Dionys J e r e m i j c z u k ,  a. o. Universitats-Professor, ais Supplent fdr gr. or. 

Religionslehre mit rutheń. Unterrichtssprache.
3. Josef L i s s n e r ,  Nebenlehrer am ho. Gymnasium, ais wirkliclier Turnlelirer 

(M.-Erl. v. 8. Sept. 1898, Z. 23271).
4. Nicol. S l u s s a r i u k ,  Supplent am ho. Staatsuntergymnasium, ais Supplent 

(L.-Sch.-R.-Erl. v. 15. Sept. 1898, Z. 4075).
5. Aurel P o l o n i e ,  Lehramtscandidat, und
6. Radu Sb i e r a ,  Lehramtscandidat, ais Supplenten (L,-Sch.-R.-Erl. v. 15. Sept. 

1898, Z. 3983).
7. Sever B u ni b a c u , Rechtshorer, ais Hilfsturnlehrer (L.-Sch.-R.-Erl. v. 26, 

Sept. 1898, Z. 3735).
8. Philipp G r e g o r  o w i e z ,  Volksschullehrer, ais Nebenlehrer des gr. kath. 

Kirchengesanges (L.-Sch.-R.-Erl. v. 10. Dec. 1898, Z. 6074).
9. Adolf M i c h n i e w i c z , Lehramtscandidat, ais Supplent (L.-Sch.-R.-Erl. v.

2. Marz 1899, Z. 948).

6)Personalatand am SchlussedesSchuljalires 1898/99 und Fachervertheilung.

Director:
1. Heinrich K l a u s e r ,  Regiernngsrath, k. k. Conservator fur Kunst- und histo- 

rische Denkmale in der Bukowina, Vorstand des Kaiser-Franz Josef-Yereines, Gemeinde- 
rath, lehrte Geschichte und Geographie in VII. a, 3 St. wbch.
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P ro fe sso re n :
2. Adalbert M i k u l i c z ,  k. k. Prof. der VIII. Rangsclasse, Custos der Miinzen- 

sammlung, lehrte Gesch. und Geogr. in III. a, III. b, V. a, VI. a, VI. b, VII. b, zus. 
20 St. woch.

3. Johann B u m b a c u , k. k. Prof. der VIII. Rangsclasse, Mitglied der Prii- 
fungs-Comm. f. allg. Volks- und Burgerschulen, Gemeinderath, lehrte Rumilnisch in 
I.—VIII., zus. 16 St. woch.

4. Carl W o l f ,  k. k. Prof. der VIII. Rangsclasse, Mitglied des Stadtschulrathes, 
Gemeinderath, Vorstand der I. b-Classe, lehrte Lat. u. Deutsch in I .b , Lat. in VIII. b, 
zus. 17 St. woch.

5. Juvenal S t e f a n e l l i ,  k. k. Prof. der VIII. Rangsclasse, Archimandrit, 
Docent an der k. k. Uniyersitat, Mitglied der Prufungs-Comm. f. allg. Volks- und 
Btirgerschulen, lehrte gr. or. Religion mit ruman. Unterriclitssprache in I.—VIII. und 
war Eshortator fur alle gr. or. ruman. Schiiler, zus. 18 St. woch.

6. Dr. Josef F r a n k ,  k. k. Prof. der VIII. Rangsclasse, Gemeinderath, war ais 
Director des Madchen-Lyceums beurlaubt.

7. Cornel K o z a k ,  k. k. Prof., Besitzer der Kriegsmedaille, Custos der geogr. 
Lehrmittelsammlung und der Bibl. der Schulerlade, Classenyorstand der VIII. b, lehrte 
Geogr. u. Gesch. in I. a, IV a, IV. b, V. b, VIII. a und VIII. b, zus. 20 St. woch.

8. Theodor B u  j o r ,  k. k. Prof., Landwebr-Oberlieutenant i. V. d. E., Classen- 
vorstand der I. c, lehrte Lat. u. Deutsch in I. c, Deutsch in I. d, zus. 17 St. woch.

9. Dr Alfred P a w l i t s c k e k ,  k. k. Prof, Laudwehr-Oberlieutenant i. V. d. E., 
Besitzer der Kriegsmedaille, Directions-Secretar, Classenyorstand der I. a, lehrte Lat. 
u. Deutsch in 1. a, Lat. in V. a, Griech. in VIII. b, zus. 23 St. woch.

10. Dr. Hermann R u m p ,  k. k. Prof., Classenyorstand der VI. a, lehrte Deutsch 
in IV. b, V. a, V. b, Griech. in VI. a und VI. b, zus. 19 St. woch.

11. Epiphanias v. T a r n o w i e c k i ,  k. k. Prof., Custos der Lehrerbibliothek 
und der math. Lehrmittelsammlung, Classenyorstand der VII. a, lehrte Math. in IV. a, 
IV. b, VII. a, VII. b, VIII. a, VIII. b, Kalligr. ir. I. d, zus. 17 St. woch.

12. Dr. Anton P o l a s c h e k ,  k. k. Prof., Obmann des Vereines „Bukowiner 
Mittelschule", Custos der Programmsammlung und des archaol. Cabinets, Besitzer des 
gold. Verdienstkreuzes m. d. Krone, Classenyorstand der IV. a, lehrte Lat. u. Griech. 
in IV. a, Griech. in VII. a, Log. in VII. a und VII. b, zus. 18 St. woch.

13. Romuald W u r z e r ,  k. k. Prof., Classenyorstand der VIII. a, lehrte Lat. 
in VII. b, VIII. a, Griech. in VIII. a, Deutsch in III. a, zus. 18 St. woch.

14. Johann S k o b i e l s k i ,  k. k. Prof., Classenyorstand der III. a, lehrte Lat- 
und Griech. in III. a, Latein in VI. a, zus. 17 St. woch.

15. Leopold S c h w e i g  e r , k. k. Religionsprofessor, Mitglied des Stadtschul
rathes, lehrte rbm. kath. Relig. in I .—VIII. und war Exhortator der rbm. kath. Schiiler 
der 4 oberen Classen, zus. 18 St. woch.

16. Johann P e p o c k ,  k. k. Prof., Classenyorstand der III. b, lehrte Lat. und 
Griech. in III. b, Deutsch in VII. a und VII. b, zus. 16 St. woch.

17. Lazar V i c o 1, k. k. Prof., Classenyorstand der I. d, lehrte Lat. u. Ruman. 
in I. d, Griech. in V. a, zus. 16 St. woch.

18. Norbert S c h w a i g e r ,  k. k. Prof., Custos des physikal. Cabinets, lehrte 
Math.i n VI. a, VI. b, Phys, in VII. a, VII b, VIII. a, VIII. b, zus. 18 St. woch.
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1!). OLlo M a y e r ,  k. k. Prof, Custos des naturhist. Cabinets, lehrte Naturgesch. 
in I. a, b, c, II. a u. b, III. b, VI. a, b, zus. 20 St. woch.

20. Dr. Josef P e r k m a n n ,  k. k. Prof, CIassenvorstand der V. b, lehrte Lat. 
in V. b, Deutscb in VI. a und VI. b, Psyckol. in VIII. a und VIII. b, zus. 16 St. woch.

21. Sergius S z p o y n a r o w s k i ,  k. k Prof., lehrte Ruthen. in I.—VIII. 
zus. 19 St. woch.

22. Dr. Emil S i g a l i ,  k. k. Prof, Custos der Sckiilerbibliothek, Classenvorstand 
der II. a, lehrte Lat. u. Deutsch in II. a, Lat. in VII. a, zus. 17 St. woch.

Supplenten:
23. Athanasius L e w i ń s k i ,  gepriift ftir Religion an Mittelschulen, Mitglied 

der Priifungs-Comm. fiir Volks- und Biirgerschulen, lehrte gr. kath. Religion in 1. bis 
VIII. und war Exhortator fiir alle gr. kath. Sckiiler, zus. 18 St. woch.

24 Cornel J a s k u l s k i ,  k. u. k. Lieutenant i. d. 11., gepriift liir Deutsch ais 
Hauptfach, Lat. u Griech. ais Nebenflicher, Classenvorstand der IV. b, lehrte Lat. u. 
Griech. in IV. b, Deutsch in III. b, VIII. a, VIII. b, zus. 19 St. woch.

25. Alexander B u g  a, k. u. k. Lieutenant i. d. R ,  gepriift fiir Math. u. Phys. 
am ganzen Gymnasium, lehrte Math, in I. d, II. a, II. b, III. a, I l l .b ,  Phys. in IV. a, 
IV. b, zus. 21 St. woch.

26. Nicolaus S l u s s a r i u k ,  gepriift fiir Math. u. Phys. am ganzen Gymnasium, 
Classenvorstand der V. a, lehrte Math. in I. a, I. b, I. c, V. a, V. b, Naturgesch. in 
I. d, zus. 19 St. woch.

27. Aurel P o l o n i e ,  Classenvorstand in VI. b, lehrte Lat. in VI. b, Griech. 
in V. b, VII. b, zus. 15 St. woch.

28. Radu S b i e r a ,  Classenvorstand der II. b, lehrte Lat. u. Deutsch in II. b, 
Geogr. in I. d, zus. 15 St. woch.

29. Adolf M i c h n i e w i c z , gepriift fiir Naturgesch. ais Hauptfach, Math. und 
Phys. ais Nebenfacher, lehrte Naturgesch. in III. a, Geogr. in I. b, I. c, Geogr. und 
Gesch. in II. a, II. b, Deutsch in IV. a, zus. 19 St. woch.

30. Dionys J e r  em  i j  c z u k ,  k, k. Universitats-Prof., lehrte gr. or. Relig. mit 
ruthen. Unterrichtsprache in I.—VIII. und war Exhortator fiir alle ruthen. gr. or. 
Schiller, zus. 18 St. woch.

Turnlehrer:
31. Josef L i s s n e r ,  k. k. Turnlehrer, unterrichtete Turnen in I. c—V III , 

zus. 32 St. woch.
32. Franz G r i l l i t s c  h.  k. k. Turnlehrer, Besitzer des gold. Verdienstkreuzes, 

krankheitshalber seit 9. Februar beurlaubt.
33. Sever B u m b a c u ,  canu. jur., Hilfsturnlehrer, unterrichtete Turnen in I. a, 

I. b und assistirte in I. c —VII. a, zus. 30 St. woch.

Religionslehrer:
34. Josef F r o n i u s ,  Ritter des Franz-Josef-Ordens, evang. Pfarrer und Senior, 

Mitglied des k. k. Landesschulrathes und der Priifungs-Comm. f. Volks- und Biirger
schulen, lehrte evang. Relig. in I .—VIII. in 3 Abth., zus. 6 St. woch.

35. Stanislaus S c h i e ,  Volksschul-Katechet, Exhortator fur die roni. kath. 
Schiiler der 4 unteren Classen.
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36. Dr. Josef R o s e n f e l d ,  Landesrabbiner, Mitglied des Stadtseliulratbes und 
der Priifungs-Comm. f. Volks- u. Biirgerscliulen, lelirte niosaische Relig. in V .—VIII., 
zus. 6 St. woch.

37. Abraham H e u m a n n , Rabbinats-Candidat, lehrte mosaische Relig. in I. bis 
IV ., zus. 8 St. woch.

Nebenlehrer:
38. Epiphanias v. T a r n o w i e c k i (s. o. Nr. 11), lehrte Kalligraphie in I. u. II., 

zus. 4 St. woch.
39. Dr. Anton P o l a s c h e k  (s. o. Nr. 12), lehrte Stenographie in 3 Abth., 

zus. 5 St. woch.
40. Johann S k o b i e 1 s k i (s. o. Nr. 14), lehrte Polnisch in 2 Abth , zus. 4 St. woch.
41. Anton R o m a u o v s k y ,  Prot. an der gr. or. Oberrealschule, Besitzer des 

gold. Verdienstkreuzes m. d. Krone, lehrte Franzijsisch in 2 Abth., zus. 6 St. woch.
42. Anton R o m a n o v s k y  (s. o. Nr. 41), lehrte Englisch in 1 Abth , 2 St. woch.
43. Isidor W o r o b k i e w i c z ,  k. k. Professor des Gesanges an der theol. Fa- 

cultiit, Staurophor, Mitglied des Landesschulrathes, lehrte Gesang bei den gr. or. 
Schulern in 2 Abth., zus. 3 St. woch.

44. Johann H o m e r ,  Director-Stellvertreter der Musikvereinsschule, lehrte all- 
gemeinen und rom. kath. Kirchengesang in 3 Abtb., zus. 4 St. woch.

45. Sergius S z p o y n a r  o w a k i  (s. o. Nr. 21), lehrte Ruthenisch im Frei- 
curs, 2 St. woch.

46. Philipp G r e g o  r o w i c z ,  Volksscliullehrer, lehrte grieeh. kath. Kirchen
gesang, 1 St. woch.

c) Beurlaubungen.
1. Prof. N. S c h w a i g e r :  vom 1.—15. Sept. 1898 behufs Vollendung einer 

Badecur (L.-Sch.-R. vom 26. Juni 1898, Z. 2624).
2. Supplent A. B u g a :  vom 21. Nov. bis 10. Dec. 1898 zur Ablegung der Lehr- 

amtsprtifung (L.-Sch.-R. v. 15. Nov. 1898, Z. 5665).
3. Prof. Johann P e p o c k :  vom 3.—13. Febr. 1899. Vermahlung. (L.-Sch.-R. 

v. 19. Jilnner 1899, Z. 238.)
4. Suppl. Radu S b i e r a :  vom 17.—25. Febr. 1899. Familienangelegenheiten 

(L.-Sch.-R. v. 16. Febr. 1899, Z. 719).
5. Turnlehrer Franz G r i 11 i t s c h : vom 9. Febr. bis zum Schlusse des II. Se- 

mesters krankheitshalber.

II. Lehrplan.
a) O b l i g a t e  L e h r f a c h e r .

I. Classe.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) Fur die rom. kath. und b) fur die grieeh. kath. Schiiler: 

Die Glaubens- und Sittenlehre. — c) Fur die grieeh. or. Schiller : Biblische Ge- 
schichte des alten Bundes. — d) Fur die mos. Schiller (2 Abth.): Urgeschichte 
der Menschheit, die Patriarchen, Geschichte Israels bis zur Gesetzgebung. fle- 
brilisch: Gewithlte Gebetstiicke.
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La t e i n  (8 St,.). Regelmafiige Formenlehre, oinige wichtige Piitpositionen uml Con- 
junctionen. Vom December an wiichentlich eiue halbstiiiidige Schularbeit. Hilus- 
liehes Aufsohreiben von lateinischen tjbersetzungcn.

D e u t s c h  (4 St., in I. d 5 St.): Formenlehre parallel mit der lateinischen. Der ein- 
fache Satz. Elemente des zusammengezogenen und zusammengesetzten Satzes. 
Lesen mit Erklarungen, Nacherziiklen, Memorieren und Vortragen. Orthogra- 
phische Ubungen im 1. Sem. wochentlich, im 2. Sem. jede zweite Woche; daneben 
(2. Sem.) monatlich 1 Haus- und 1 Schulaufgabe.

R u m t t n i s c h  (2 St., in der 4. Abth. 3 St.): Lautlehre, Declination der Substantiva 
und die regelmitfiige Conjugation. Lesen mit sachlicher und sprachlicher Erkla- 
rung. Ubersetzen, Memorieren, Naeherzahlen. Orthographische Ubungen.

R u t h e n i s c h  (3 St.): Lautlehre, Declination der Substantiva, Orthographie, Lesen 
mit sachlichen und sprachlichen Erklarungen. Orthographische Ubungen.

G e o g r a p h i e  (3 St.): Anschauliche Yermittlung der geogr. Grundvorstellungen. 
Die Tagesbahnen der Sonne. Orientierung in der wirklichen Umgebung, auf der 
Kartę und am Globus. Beschreibung und Erklarung der Beleuchtungs- und Er- 
wilrmungsverhaltnisse der Heimat nach Tageslange und Sonnenhohe. Hauptforinen 
des Festen und Fliissigen und dessen Vertheilung auf der Erde. Lagę der be- 
deutenusten Staaten und Stadte mit UbungOm Kartenlesen. Yersuche im Zeichnen 
der einfacksten geographischen Objecte.

M at h e m  a t i k  (3 St.): 1. Arithmetik: Dekadisehes Zahlensystem, rom. Zahlzeichen, 
die vier Grundrechnungsarten mit unbenannten und einnamigen ganzen und 
Decimalzahlen. Metrisches MaC und Gewiclit. Mehrfach benannte Żabien, Theil- 
barkeit, Zerlegung in Primfactoren. Voriibungen mit gemeinen Brilchen, gernein- 
schaftliches MaC und Vielfaches. — 2. Geometrie (im 2. Sem.): Grundgebilde 
Gerade, Kreis, Winkel, Paralleie. Die einfachsten Eigenschaften des Dreieckes.

N a t u r g e s c h i c h t e  (2 St.): Thierreich: Siingethiere und Insecten nach Auswahl. 
Die vier letzten Monate: Pflanzenreich.

XX. Classe.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) Fur die rom.-katk. und b) fur die gr.-kath. Schiller: 

Biblische Geschichte d. a. B. — c) Fur die gr.-or. Schiller: Biblische Geschichte 
d. n. B. — d) Fur die mos. Schiller (2 Abth.): Von Josua bis zur Theilung des 
Reiches. Hebraisch : I. Buch Moses (ausgew. Cap).

L a t e i n (8 St.): Ergiinzung der Formenlehre mit den wichtigsten Unregelmafiig- 
keiten. Acc cum inf. und Abl. abs. Monatlich 3 Sckularbeiten (*/a—s/4 St.) 
und 1 Hausarbeit.

D e u t s c h  (4 St.): Der zusammengezogene und zusammengesetzte Satz. Praktisclie 
Ubungen in der Interpunction und orthogr. Dictate. Lesen u. s. w. wie in der 
I. Cl. — Monatlich 3 Aufsiitze, abwechselnd Schul- und Hausaufgaben.

R u m  a n i s c  h (2 S t ): Adjectiva, Numeralia, Pronomina. Einiibung der neuen Ortho
graphie. Lesen wie in der I. Cl. Memorieren und Vortrag poetischer und pro- 
saischer Stttcke. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit.

R u t h e n i s c h  (3 St.): Adjectiva, Pronomina, Numeralia, Conjugation. Lesen wie in 
der I. Cl. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e  (4 St.): Specielle Geographie von Afrika, Asien, 
Siid- und Westeuropa 2 St., Geschichte des Altertkums 2 St.
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M a t h e m a t i k (3 St ) ;  Mafie uud Vielfaches. Bruchrechnuug. Veiwandluug vou De- 
cimalbriichen in gemeine und umgekehrt. Verbllltiiisse und Proportionen; ein- 
fache Regeldetri, Procent- und einfache Zinsenrechnung. — Geometrie: Strecken 
und Winkelsymmetrale. Congruenz der Dreiecke. Wichtigste Eigensckaften des 
Kreises, der Yier- und Vielecke.

N a t u r  g e s c k i c h t e  (2 St.): Thierreich: Vogel, Reptilien, Amphibien, Fische, einige 
wirbellose Thiere. Die 4 letzten Monate: Pflanzenreick.

XIX. Classe.
R e l i g i o n s l e h r e  1,2 St.): a) Fur die rom.-kath. und b) fur die gr.-kath. Schiller: 

Bibl. Gescb. d. n. B. — c) Fur die gr.-or. Schiller: Glaubens- und Sittenlehre.
— d) Fur die mos. Schiller (2 Abth.): Von der Theilung des Reiches bis zur 
Geschielite Judiias unter Alexander d. Gr. Hebr.: II. Buch Moses (ausgew. Cap.).

L a  t e i n  (6 St) :  Gramm. Lelne von der Congruenz, Casuslehre, Priipositionen. Lec- 
tiire: Cornelius Nepos und Memorabilia Alex. M. von Gurt. Ruf. (Auswahl). Alle 
14 Tage eine Compos., alle 3 Wochen 1 Pensum.

G r i e c h i s c h  (5 St.): Formenlehre bis zu den Verben auf [J.:. Von der 2. Hiilfte des 
des 1. Sem angefaugen alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit (abwechselnd 
Schul- und Hausarbeit).

D e u t s c h  (3 St.): Systematiseher Unterricht in der Formen- und Casuslehre. Lesen 
mit besouderer Beaclitung der stilist. Seite. Memoriereu und Vortrageu. Mo- 
natlich 1 Schul- und 1 Hausaufgabe.

B u m i i n i s c h  (2 S t): Das abgekiirzte Pronomen, die unregelmiifiigen Verba. Lesen 
mit Erklarungen. Memorieren und Yortragen, Ubersetzungen. Alle 2 Wochen 
1 schriftliche Arbeit.

R u t h e n i s c h  (3 St.): Erganzung der Flexion des Verbs, Congruenzlehre. Lesen 
mit Erklarungen. Alle 2 Wochen 1 schriftl. Arbeit.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e (3 St.) abwechselnd : Specielle Geographie des 
iibrigen Europa aufier Osterreich-Ungarn, Amerika, Australien. Geschielite des 
Mittelalters mit besonderer Riicksicht auf die osterr.-ungar. Geschielite.

M a t h e m a t i k  (3 St.), abwechselnd Arithm. u. Geom. — Arithm.: Die vier Gruml- 
operationen mit ganzen und gebrochenen allgemeinen Zahlen. Quadrieren und 
Ausziehen der Quadratwurzel. Unvollst. Zahlen, abgekiirztes Multipl. u. l)ivid.
— Geom.: Vergleichuug, Verwandlung und Theilung der Figuren. Liingen- u. 
Flachenmessung. Pythag. Lehrsatz. Ahnlichkeit geom. Gebilde.

N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  (2 St.). 1. Sem.: Physik. Allgem. Eigenschaften der 
Korper. Warmelehre, chemische Grundbegritfe. 2. Sem. Naturgesch. Mineralreich.

I"V. Classe.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) Filr die rom.-kath., b) fur die gr.-kath. und c) fur 

die gr.-or. Schiller: Liturgik. — d) Fur die mos. Schiller (2 Abth.): Die nacli- 
bibl. Geschielite bis incl. Moses Mendelssohn. Hebr.: V. B. Moses (ausgew. Cap.).

L a t e i n  (6 St.) Gramm.: Eigenthiimlichkeiten im Gebrauch der Noinina und Prono- 
mina, Tempus- und Moduslehre Das Wichtigste von der Prosodie und Metrik. 
Lectiire: Casar’s beli. Gall. und Ovid’s Metamorph. (Anfang). Alle 14 Tage 
1 Compos., alle 3 Wochen 1 Pensum.
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G r i e c h i s c h  (4 St.): Die Verba auf (Jw und die unregelmaCigen Flexionen. Haupt- 
punkte der Syntax. Alle 14 Tage 1 schriftl. Arbeit (abwechs. Schul- u. Hausarbeit).

D e u t s e l i  (3 St.): Syntax des zusammengesetzten Satzes. Die Periode. Grundziige 
der Prosodie und Mętlik. Lectiire wie in der III. Cl. mit Beobachtung der Tropen 
und Fig.uren; Memorieren und Yortragen. Aufsiitze wie in III.

R u m i i n i s c b  (2 St.): Wiederholung der ganzen Formenlehre; Metrik. Lesen mit 
Erklarungen u. s w. wie in III. Alle 14 Tage 1 sohriftl. Arbeit.

R u t h e n i s c l i  (2 St.): Wiederholung und Ergilnzung der Formenlehre, Casuslehre, 
Prosodie, Lesen u. s. w. Alle 3 Wochen 1 schriftl. Arbeit.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e  ( 4 S t ) :  Physische und politische Geographie 
der osterr.-ungar. Monarchie, Verkehrsleben und Culturverhaltnisse. Geschichte: 
Neuzeit, hauptsachlich Gesch. der osterr.-ungar. Monarchie.

M a t h e m a t i k  (3 St.): Arithm.: Gleichungen des 1. Grades mit 1 und mekr. Unbe- 
kannten und reine' Gleichungen des 2. und 3. Grades, welche bei den geom. 
Rechnungen yorkommen. Cubieren und Ausziehen der Cubikwurzel. Zusammen- 
gesetzte Regeldetri, Gesellschafts- und Zinseszinsrechnung. Geom.: Gegenseitige 
Lagę von Geraden und Ebenen, die korperliche Ecke, Hauptarten der Korper, 
Oberfliichen- und Rauminhaltsberechnung.

P h y s i k  (2 St.): Magnetismus, Elektricitat, Mechanik, Akustik und Optik. Astrono- 
mische Geographie.

"V. Classe.
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: 

Allgemeine Dogmatik — c) Fiir die gr.-or. Schiller: Allgemeine und specielle 
Dogmatik. — d) Fiir die mos. Schiller (2 Abth.): Nachhiblische Geschichte bis 
zum Abschlusse des Talmud. Hebr : Gewahlte Psalmen bis Cap 35.

L a  t e i n  (6 St ) :  Lectiire (5 St.): Livius und Ovid. Grammatisch-stilistische Ubungen 
(1 St.). 5 Compositionen im Sem., die letzte vom Lateinischen ins Deutsche.

G r i e c l i i s c l i  (5 St.): Lectiire (4 St ) :  Xenophon und Horn. Ilias. Gramm. (Syntax) 
1 St. — Im Sem. 4 Compositionen, die letzte aus dem Griechischen ins Deutsche.

D e u t s c l i  (3 St.): Grammatik : Wortbildung, Lehn- und Fremdworter, Volksetymo- 
logie. Lectiire mit besonderer Riicksicht auf die Cliarakteristik der epischen, 
lyrischen und rein didaktischen Dichtungsgattungen. Memorieren und Vortragen. 
Monatlich 1 Schul- und 1 Hausaufgabe.

R u m i i n i s c h  (2 St.): Grundziige der Metrik und Poetik. Lectiire mit Erliiuterungen 
der entsprechenden Perioden der Literaturgeschichte. Alle 4 Wochen 1 schrift- 
liche Arbeit.

R u t h e n i s c h (2 St ) : Lectiire altruth. Texte. Altruth. Declination und Conjugation. 
Literaturgeschichte des 10 .-1 2 . Jahrhunderts, Alle 4 Wochen 1 schriftl. Arbeit.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e  (3 St.): Geschichte des Alterthums bis zu den 
punischen Kriegen mit Hervorhebung der culturhistorischen Momente und mit 
fortwulirender Beriicksichtigung der Geographie.

M a t l i e m a t i k  (4 S t.): Arithm (2 St.): Die 4 Grundoperationen. Die negativen und 
die gebroch. Zahlen. Eigenschaften der Zahlen. Proportionen. Gleichungen des
1. Grades. — Geom. (2 St.): Planimetrie.

N a t u r  g e s c h i c h t e  (2 St.): Systematisoher Unterricht. 1. Sem.: Mineralogie
2. Sem.; Botanik.
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VI. Classe.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) Fttr die rtim.-kath. und b) fili- die gr.-kath. Schiiler: 

Specielle Dogmatik. — c) Fur die gr.-or. Schiller: Sittenlehre. — d) Filr die 
mos. Schiller (2 Abth.) : Nachbiblische Geschichte: Von den gaonaiselien Schulen 
bis Anfang des 19. Jahrh. — Hebr.: Gew. Psalmen bis Cap. 67.

L a t e i n  (6 St.): Lecttire: Sallust, Cicero, Vergil, Casar (beli. eiv.). Gramm.-stilist. 
(jbungen und Compositionen wie in V.

G r i e c h i s c h  (5 St.).: Lecttire : Horn. Ilias, Herodot, Xenophon (Memor.). Grammatik 
(Fortsetz. der Syntax) und Compositionen wie in V.

D e u t s c h  (3 St.): Grammatik: Genealogie der germanisclien Spracben. Lectiire : 
Nibelungenlied, Walther von der Yogelweide, Klopstock, Lessing. Literatur- 
geschichte bis zu den Stiirmern und Drangern. Aufsiitze alle 3 Wochen, ab- 
wechs. Schul- und Hausarbeit.

R u m a n i s c h  (2 St ) :  Literaturgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts mit entspre- 
ehender Lecttire. Alle 4 Wochen 1 schriftl. Arbeit.

R u t h e n i s c h  (2 St.): Lecttire altruth. Texte. Literaturgeschichte des 12.—18. Jahr
hunderts. Alle 4 Wochen 1 schriftl. Arbeit.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e  (4 St.): Schluss der Gesehichte des Alter- 
thums. Geschichte des Mittelalters. Stete Beriicksicht. der einschlag. Geographie.

M a t h e m a t i k  (3 St.): Abwechs. 1 St. Arithm. und 1 St. Geom. — Arithm. : Po- 
tenzeu, Wurzeln, Logarithmen, (juadrat. Gleichungen mit einer Unbekannten. — 
Geom.: Stereometrie ; ebene Trigonometrie.

N a t u r g e s c h i c h t e  (2 S t.): Zoologie (system. Unterricht).

"VXX. Cjlstsse.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 S t): a) Ftir die pbm.-kath. und b) fttr die gr.-kath. Schiiler 

Sittenlehre. — c) Ftir die gr.-or. Schiiler; Kirchengeschichte. — d) Fur die mos. 
Schiller (1 Abth.): Erkenntnislehre: Verehrung Gofctes, Lebenswandel, Often- 
barung und Gottesdienst, Festtage, 13 Glaubensartikel nach Maimonides. — 
Hebr.: Jesaias Cap 1 —14.

L a t e i n  (5 St.): Lecttire: Cicero und Vergil. Gramm.-stilist. Ubungen und Composi
tionen wie in Y.

G r i e c h i s c h  (4 S t.): Lecttire: Demosthenes und Horn. Odyssee. Gramm. (Syntax 
zu Ende) und Compos. wie in V.

JD e u t s c h (3S t.): Lecttire: Herder, Gothe, Schiller. Literaturgeschichte bis zu Schillers 
Tod. Redetibungen und Memorieren. Aufstitze wie in VI.

R u m u n  i s c li (2 St.): Literaturgeschichte des 17. und 18. Jahrh. mit entsprecheuder 
Lecttire. Alle 4 Wochen 1 schriftl. Arbeit.

R u t h e n i s c h  (2 St.): Literaturgeschichte des 19. Jahrh. mit entsprechender Lecttire. 
Alle 4 Wochen 1 Aufsatz

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e  (3 S t.): Geschichte der Neuzeit mit beson- 
derer Berticksichtigung der inneren Entwicklung Europas und der einschlti- 
gigen Geographie.

M a t h e m a t i k  (3 St.): 1. Arithm.: Gleichungen 2. Grades mit mehreren Unbek. 
Einige hohere Gleichungen. Progressionen. Zinseszins- und Rentenrechnung. 
Kettenbrtiche. Diophantische Gleichungen. Binomiseher Satz. — 2 Geometrie: 
Anwendung der Trigonometrie. Analytiscbe Geometrie.



P h y s i k (3 St.): Allgem. Eigensohaften, Mechanik, Warmelehre, Chemie. 
P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k  (2 St.): Logik.

■VIII. Classe.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): Fiir a), 6) und c ): Kirchengescbichte. — d) Fiirdiem os. 

Schiller (1. Abth.): Die Selbstheiligung, der Staat, die Religionsgemeinde, die 
Familie, die ersten 2 Abschnitte der Sprliche der Vater. — Hebr.: Jesaias, ge- 
wahlte Capitel mit besonderer Beriicksichtigung der Hapbtoreth.

L a  t e i n  (5 St.): Lecture: Tacitua und Horaz. Gramm.-stilist. Ubungen und Composi- 
tionen wie in V.

G r i e c h i a e h  (5 St.): Lecture: Plato, Sophocles und Hom. Odyasee. Compoa. w ie in V . 
D e u t a c h (3 St ) : Lectiire: Goethe, Schiller, Grillparzer, Lessinga Laokoon und Aus- 

wahl aus der Hamburg. Dramaturgie. Literaturgeschichte bis zu Goethes Tod. 
Uberblick iiber die Entwickelung der deutschen Literatur in Osterreich im 
19. Jahrh.; Grillparzer. Redetibungen. Aufsatze wie in VI.

R u  m a n i a c h  (2 St.): Literaturgeschichte des 19. Jahrh. (Forts.) mit entsprechender 
LectUre. Aufsatze wie in VII.

R u t h e n i s c h  (2 St.): Literaturgeschichte des 19. Jahrh. (Forts.) mit entsprechender 
Lectiire. Aufsatze wie in VII.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e  (4 St.): 1. Sem.: Gesch. der Ssterr. - ungar. 
Monarchie. — 2. Sem.: Osterr.-ungarv Vaterlandskunde. 1 S t.: Wiederholung der 
■wichtigeren Partien der griech. und rbm. Geschichte. 

l l a t h e m a t i k  (2 St.): Ubungen in der Auflosung mathematischer Probleme. Wieder
holung der wichtigsten Partien des math. Lehrstoffs.

P h y a i k  (3 St.): Magnetismus, Elektricitat, Wellenlehre, Akustik, Optik u. Astronomie. 
P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k  (2 St.): Empirische Psychologie.

Evangelischer Religionsunterricht.
Der evangelische Religionsunterricht wurde den Schiilern des k. k Staatsober- 

gymnasiums gemeinsam mit den Schiilern des k. k. Staatsuntergymnasiums, der gr.-or. 
Oberrealschule und der k. k. Lekrerbildungsanstalt in 3 Abtheilungen mit zusammen 
G Stunden woohentlich ertheilt.

I. Abth. (2 St.): Luthers kleiner Katechismus, erklart. von Ernesti, I. und II. 
Hauptstuek. Bibl. Gesch. des alten und neuen Testaments.

II. Abth. (2 St.):Kirchengeschichte von der Reformation bis auf die neueste Zeit. 
Heinrich Pal mer, Lehrbuch der Religion und der Geschichte der christlichen Kirche.

III. Abth. (2 St.): Christliche Sittenlebre. Heinrich Palmer, die christliche Glau- 
bens- und Sittenlebre.

Turnen.
Das Turnen wurde in GemaGheit der Ministerial-Verordnung vom 12 Februar 

1897, Z. 17261 ex 1896 in allen Classen (18 Abtheilungen) in zwei wbchentliclien 
Stunden obligat unterrichtet.

b) F r e i e  L e h r g e g e n s t a n d e :
P o l n i s c h e  S p r a c h e  i n 2  Abth. (je 2 St.). I. Abth.: Die Formenlehre und das 

Wiclitigste aus der Syntax. Lesen und Memorieren aus Wypisy, I. Bd. Correctes
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Nacherztthlen der gelesenen Stticke. Schriftliche Ubersetzungen. — II. A bth .: 
Syntaktische Eigenthiimlichkeiten mit schriftlicben Ubungen. Lesen, Nacher
zahlen und Memorieren aus Wypisy, II. Bd. Literaturgeschichte in Umrissen 
nnd Biographien.

P r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  in 2 Cursen (je 3 St.). I. Curs: An der Hand zusam- 
. menhangenden Sprachstoffes wurde die Aussprache mit besoilderer Berttcksich- 
tigung der Sprechtakte eingeUbt. Die Elemente der Formenlehre mit den wich- 
tigsten Regeln der Syntax wurden analytisch behandelt. In den mttndlichen 
Sprachiibungen wurde das Hauptgewicht auf die Aneignung eines entsprechenden 
Wortschatzes gelegt. In jedem Semester zwei Schularbeiten. — II Curs: Un- 
regelmafiiges Verb. Die schwierigeren Theile der Syntas. Elemente der Phraseo- 
logie. Dictate und Stiitibungen. In jedem Semester 2 Schularbeiten.

E n g l i s c h e  S p r a c h e  (2 St.): Einiibung der Aussprache und der Formenlehre. 
Die wichtigsten Regeln der Syntax. Schriftliche und miindliche Ubersetzungen. 
S p r e c h t t b u n g e n .  In jedem Semester 2 Schularbeiten. 

F r e i h a n d z e i c h n e n  wurde im Schuljahre 1898/99 nicht gelehrt.
S t e n o g r a p h i e  i n 2  Abth.: I. Abth. (je  2 St. =  4 St.): Wortbildung, Wortkttr- 

zung und die Grundzuge der Satzkttrzung nach dem Lehrbuche von Franz 
Scheller, mit fortwahrenden Lese- und Schreibubungen. — II. Abth. (1 St.); 
Fortsetzung der Satzkttrzung und logische Kttrzung nach Schellera Lehrbuch 
mit besonderer Rttcksicht auf die Ubung.

G e s a n g  a) Allgemeiner Gesang: I. Abth. (IS t.): Knabenstimmen: Noten-u. Schlttssel- 
kenntnis; Zeitdauer der Noten und Pausen; chromatische Zeichen. Tonleiter 
und Interyallenttbungen. Uber Rhythmus und Takt; rhythmische Formen, Takt- 
arten. Dur-Tonarten. tjber das Tempo und seine Bezeichnung. Dynamische Vor- 
tragszeichen. Ein- und zweistimmige Lieder aus Fr. Mairs und aus Kothes 
LiederstrauC. — II. Abth. (1 St.): Allgemeiner Chorgesang. Fttr Vorgeschrittene: 
Vierstimmige Lieder aus Kothes Sammlnng, 2. Bd. — III. Abth. (1 St ): Vier- 
stimmige Mannerehore.

6) Fttr r o m. - k a t h. Schttler beider Abtheilungen : Kirchengesang (1 St.).
c) Fttr g r . - k a t h .  Schttler: Kirchengesang (1 St.).
d) Fttr g  r. - o r. Schttler: I. Abth. (2 St.): AUgemeine Musiklehre. Treffiibungen 

auf den einzelnen Interyallen der diatonischen Tonleiter. Vocalisen und 
Solfeggien. Singen ein- und zweistimmiger Lieder. — II. Abth. (1 St.): 
Fortsetzung der Treffttbungen, drei- und yierstimmiger Gesang. Vortrags- 
lehre und richtiges Singen guter K i r c h e n l i e d e r .

Unterrichtsspraclie.
Die tlnterrichtssprache ist die deutsche. Die Landessprachen (Rumanisch und 

Ruthenisch) bilden die Unterrichtssprache in der gr.-or. (Rum. fttr rumttn., Ruth. fttr 
ruth. Schttler) und der gr.-kath. (nur Ruth.) Religionslehre, sowie bei dem relat. obli- 
gaten rum. und ruth. Sprachunterrichte. Ebenso werden die gr.-or. und die gr.-kath. 
Exhorten in den betreffenden Landessprachen gehalten. Ferner wird die rum. Unter
richtssprache in der 1. rum. Parallelclasse beim Unterrichte in Latein und Mathe- 
matik gebraucht.
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Absolvierte Lectiire:
Liatein.

III. Cl a s s  e : Cornel. Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Epaminondas, Pelo- 
pidas. — Curt. Rufus: Memorab. Alex. Magni 1. u. 2. Verhaltnisse in Griechen- 
land, 3. Zerstorung Thebens, 7. Dareus und Charidemus, 21. Sehlacbt beiGaugamela.

IV. C l a s s e :  Caes. beli. Gall. I, 1—36; IV; V, 8 — 23; VI, 11—29. Ovids Selbstbiogr.
V. C l a s s e :  Liv. I, lbisTarquin. Superb., Auswahl aus der ersten Dekade: Unter-

gang der Fabier, Decemvirat, Auswanderung der Plebs, Consulartribunen, Liei- 
nische Rogationen. Ovid. Met.: Phaetbon, Niobe, Daedalus und Iearns, Philemon 
und Baucis, Orpheus und Eurydice, Midas. Fasti: Arion, Untergang der Fabier, 
Quinquatr. maior., ludi Cer. Tristia; Abschied von Rom, Friihling in Tomi, 
Selbstbiographie.

VI. C l a s s e :  Caes. beli. civ. I., Priv.-Lect. III ; Cic. I. Catil.; Sali. Catilina; Verg. 
Aen. I, II, Ecl. 1. laudes Italiae.

VII. C l a s s e :  Cic. in Verr. IV., Priv -Lect. pro Archia, pbilipp. II.; Verg. Aen. II 
zu Ende und VI, VIII.

VIII. C l a s s e :  Tac. Genu 1 -2 7 , Ann. I, 1 -1 5 , 7 2 -8 1 ; II, 27 -4 3 , 5 0 -6 1 , 6 9 -8 3 ;  
III, 1 - 9 ,  IV, 1 -1 3 , 39 -4 2 , 5 2 -5 4 , 5 7 -6 9 ;  VI, 50, 51. — Hor. od. I, 1 -7 ,  
11, 12, 14, 19, 22, 37; II, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 18, 20; III, 1 -3 ,  12, 24, 30 ; IV, 
1, 4, 5, 7, 9, 14; Epod. 2, 16; Carm. saecul.; Sat. I, 1, 9; II, 6 ; Epist. I, 1, 6.

<3 -ri eołii s ołŁ.
V. C l a s s e :  Xen. Anab. 1, 6, 7, 8, 9 (nach der Chrestomathie v. Schenkl). Hom. II. I, II.

VI. C l a s s e :  Hom. II. IV, VI, VII, XIII, XXII, event. XXIV . Herodot (nach der 
Chrestom. v. Hintner) bis zur Schlacht bei Salamis. Xen. Memor.: Herakles am 
Scheidewege, Bruderliebe.

VII. C l a s s e :  Demosth. Ol. 1, 2, 3, TCEpt Eipr,VYję. Hom. Od. 1 ,1 —79; V, 28 bis Ende ; 
VI, VII, VIII, 1 -1 03 , 456 bis Ende; X III, 1 -124 .

VIII. C l a s s e :  Piat. Apologie, Laches, Euthyphron, Priv.-Lect. Lysis; Soph. Anti- 
gone ; Hom. Od. XVII, X XIII, XXIV .

IDeia-tscłi.
VII. C l a s s e :  Goethe: Iphigenie auf Tauris; Schiller: Maria Stuart. Priv.-Lect.: 

Lessing: Natban der Weise; Goethe: Gotz von Berliohingen, Egmont, Torąuato 
Tasso ; Schiller: Die Rauber, Fiesco, Kabale und Liebe, Don Carlos; Shakespeare : 
Julius Caesar.

VIII. C l a s s e :  Goethe : Hermann und Dorothea ; Lessing: Laokoon; Grillparzer: 
Sappho. Priv.-Lect.: Schiller : Wallenstein, Braut von Messina, Wilhelm T e ll; 
Goethe : Faust.

E um anisch ..

VIII. C l a s s e :  Despot Voda, Ovidiu v. Alexandri.

IRna/tła-eni s cłŁ.

VII. C l a s s e :  raS^aHaKn IHeBneHua.
VIII. C l a s s e :  Oopna Pafla Kyaima.
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Privatlecture:

Latein..
IV. C l a s s e  A b t h .  A:  Caes. b. G .: I 36 ff. (1 Schiller), II (7 Sch.), VI (1 Sch.), 

VII 1 -4 0  (l Sch ).
V. C l a s s e  A b t h .  A :  Curt. Ruf. Mem. Alex. M., alle in jder IV. Classe ausge- 

lassenen Stiicke (1 Sch.). Liyius, ausgewiihlte Stiicke (3). Ovid: Streit um die 
Watfen des Achilles (4), Einnahme von Gabii (5), Bacchus-Fest (1), Unsterblich- 
keit der Dichter (6), Verjiingung Aesons (2), Terrainalia (2), Quinquatrus ma- 
iores (1), Arachne (1), Tod des Orpheus (1), Einst und jetzt (4), Deucalion und 
Pyrrha (2), Ino und Melicertes (2), Cadmus und Harmonia (2), Hercules und 
Cacus (2), Romulus Quirinus (3), Iphigenie (1), Juppiter beschliefit den'Unter- 
gang des Menschengeschlechtes (2), Jason und Medea (2), Griindung Roms und 
Untergang des Remus (2), Winter in Tomi (1), Brief an Rufinus (1), Brief an 
Maximus Cotta (1), Brief an einen Undankbaren (3), Auf den Tod des Tibull (1), 
Lycaon (1), Das Romulus-Jahr (1). Quintilian, de institut. orat., 50 Cap. (1).

V. C l a s s e  A b t h .  B:  Livius X X I ganz (2). Livius, ausgewiihlte 25 Capitel aus 
lib. X X I (7). Ovid, Metamorphosen, 1 Stiick (8). Ovid, Fasten u. Tristien 5 Stiick (1).

VI. C l a s s e  A b t h .  B:  G. Sallustii Crispi Catilina (9), orationes (1). M. T. Ciceronis 
oratio in Catilinam 11.(4), III. u. IV. (2). C. J. Caesaris helium civile 1.(1), II (13). 
Phaedri Fabulae I. und II., III., IV , V. (1).

VII. C l a s s e  A b t h .  A:  Cicero in Cat. IV (3), in Caecil. (2), Philipp I. (3), pro 
Lig- (1), p. Deiot. (2), Lael. (4), Somn. Scip. (2), Tuscul. I. (3). Verg. Aen. IV. 
(3), IX . (4), X. (1). Liy. V. (1), XXV I. (1).

VII. C l a s s e  A b t h .  B :  Cicero pro Archia (9), Cicero Phil. I (1). Verg. Aen. III (2). 
IV (1), Verg. Eclog. VII (1). Georg. N. II, V, VII (ausgeg. v. Kloućek) (1) und 
Georg N. I und III (ausgeg. v. Klouóek) (2).

VIII. C l a s s e  A b t h .  A : Liyius X XIIr(l). Cicero pro Murena (1), pro Roscio (1). Tacit. 
Germ. c. 2 8 -4 6  (4), Tac. Ann. IV. (1), X V I (2) und XV. (1). Horat. Sat. I. 3., 
4., 5., 6. (nach Huemers Ausg.) (2). Hor. Epod. (nach Huemers Ausg. alle auCer
II. und XIII.) (1).

VIII. C l a s s e  A b t h .  B:  Tacitus’ Annalen, XVI. (1). Tacit. Historien, V. (1).

<3 -ri e clii s cli.
V. C l a s s e  A b t h .  A:  Xenophon, Cyropaed. (ed. Schenkl): a) I.—IV. Stiick (7), 

b) 2. Theil (4). Xenophon Anabasis (ed. Schenkl): II. Stiick (1). Homer, Ilias 
(ed. Christ): III. Gesang (6), IV. (1), VII. (2), IX. (1).

V. C 1 a s s e A b t h .  B: Xenophons Anabasis (Schenkl’s Chrestom.) II. Stiick (2),
III. (2), IV. (3), V. (1). Homers Ilias VI. Ges. (1), VII. (4), X. (1), XII. (2), XIX. (9).

VI. C l a s s e  A b t h .  A : Hom.IL: XII. Ges. (6), XIX. (12), X  (3), XIV. (3), XVIII. (1), 
V. (1), VIII. (3). XVI. (3), II. (2). Xenoph. Anab. (Soh. A). Nr. 6. (1)_. He- 
rodot, Perserkr. (H. A.): Auhang Nr. I, 2 u. 3 (3), Anh. Nr. 1 u. 2 (2), Anh. 
Nr. 1 u. 3 (4).

VI. C l a s s e  A b t h .  B:  Herod. Perserkr. (H. A .): Anh. 1, 2, 3 (2); Anh. 1 u. 3 (6), 
Nr. 56 (5). Horn. II.: XIX. Ges. (10), X. (8), XII. (9), XIV. (4), V. (1), XX. (5), 
XXIII. (2), VIII. (1). Xenoph. Kyrup. (Sch. A) (1).
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VII. C l a s s e  A b t h .  A:  Hom. Ilias XXIV. (4), Hom. Od.: I 82 ff. ^9), 11.(4), 111(9),
IV. (1), X  (3), XI. (3), XV. (2). Dem. Phil.: II (1), III. (1).

VII. C l a s s e  A b t h .  B:  Demosthenes. Zweite Rede gegen Philipp (1). Homers
Odyssee: Gesang I, Vers 78 — Schluss (2), III (1), IV (1).

VIII. C l a s s e  A b t h .  A:  Homer O d.: I. (1), II., III (3), V. (1), VII (1), IX. (2), XIV. (1),
XVIII., XIX., XX. (1). Plato Kp{xwv (8).

VIII. C l a s s e  A b t h .  B: Piat. Crito (5). Hom. Od ; X X  (1), XXI. (2), X XII (1).

III. Ubersicht
iiber die im Sehuljahre 1898/99 gebrauchten Lehrbucher.

I l e l i g i o n s l e h r e .  A) Filr die r o m. - k a t h .  Schiller, I. Classe: Leinkauf, Katho- 
lische Glaubens- and Sittenlehre, 11. Auli. II. Classe : Fischer, Offenbarung, alter 
Bund, 8. Aufl. III. Classe : Fischer, Offenbarung, neuer Bund, 8. Aufl. IV. Classe : 
L. Hafenrichter, Liturgik, 8. Aufl. V. Classe: Dreher, Lehrbuch der kath. Religion 
fur O. G. I. Th., 4. Aufl. VI. Classe : Dasselbe II. Th., 2. Aufl. VII. Classe: 
Dasselbe III. Th., 3. Aufl. VIII. Classe: Kaltner, Kirchengeschichte, 2. Aufl. — 
B) Fur die gr.-k a t h. Schiller: I. Classe: Toroński, Christlich-katholischer Kate- 
chismus, 3. Aufl. II. Classe: Schuster, Biblische Geschichte des alten Bundes.
III. Classe: Biblische Geschichte des neuen Bundes nach Schuster, in ruth. 
tjbersetzung. IV. Classe: Toroński, Liturgik. V. Classe: Toroński, Allgemeine 
Dogmatik und Apologetik. VI. Classe: Wappler-Pelesz, Specielle Dogmatik. 
VII. Classe: Wappler-Piurko, Morallehre. VIII. Classe: Kirchengeschichte von 
Wappler-Stefanowicz. — G’ ) Fur die g r. - o r. Schiller: a) R u m.  Abth. I. Classe: 
C. Coca, Biblische Geschichte des alten Bundes, 1. Aufl. II. Classe: C. Coca, 
Biblische Geschichte des neuen Bundes, 1. Aufl. III. Classe: C. Coca, Glaubens- 
und Sittenlehre, 1. Aufl. IV. Classe: Stefanelli, Liturgik, I. Aufl. V. Classe: 
C. Coca, Dogmatik, 1. Aufl. VI. Classe : C. Coca, Morał, 1. Aufl. VII. und VIII. 
Classe: Coca, Christliche Kirchengeschichte, 1. Aufl. b) R u t h .  Abth. I. Classe: 
Schuster, Biblische Geschichte des alten Bundes (ruth. tjbersetzung). II. Classe: 
Schuster, Biblische Geschichte des neuen Bundes. III. Classe: Katechismus im 
allgemeinen nach Guszalewicz, 2. Aufl. IV. Classe: Liturgik (nach eigenen 
Schriften). V. Classe: Fedorowicz, Allgemeine Dogmatik. VI. Classe: Fedorowicz, 
Morallehre, 1. Aufl. VII. und VIII. Classe: Kirchengeschichte (nach eigenen 
Schriften. — D) Filr die e v a n g. Schiiler : 1. Abth.: M. Luthers kleiner Kate
chismus, erki. y. Ernesti, 40. Aufl. 2. Abth.: Palmer, Der christliche Glauben 
und das cliristl. Leben, 9. Aufl. 3. Abth. : Palmer, Religion und Geschichte der 
christl. Kirche, 6. Aufl. — E) Fur die m o s. Schiiler: I. —IV. Classe: W olf Dr. 
G., Geschichte Israels. I.—IV. Fuchs, Isr. Gebete. III. und IV. Kayserling, die 
fiinf Biicher Moses. V.—VIII. Classe: Ehrmann, Israels Geschichte, 3. Aufl.
V. und VI Classe: Bibel: Psalmen. VII. und VIII. Classe: Philippsohn, israelit. 
Religionslehre, 1. Aufl. VII. Classe : Jesaias. VIII. Classe : Die kleinen Propheten.

L a t e i n i s c h e S p r a c h e :  I Classe: August Scheindler, Lateinische Grammatik,
2. Aufl. Haulers Lese- und Ubungsbuch, eingerichtet nach Scheindlers Gram
matik filr die I. Classe, 13. Aufl. I. Classe Abth. D : Schmidt-Vicol, Gramatica 
latina elementara p. I. Etimologia, 1. Aufl. Hauler-Vicol, Elementariu latin pentru
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cl. I. ginin., 1 Aufl. — II. Classe: Grammatik wie in der I. Classe; Hauler, 
Ubungsbuch ftir die II. Classe, 13. Auli. — III. Classe: Scheindler, Grammatik; 
Hauler, Ubungsbuch fiir die III. Classe, 9. Aufl. Schmidt-Gehlen, Memorabilia 
Alexandri, 7. Aufl. — IV. Classe: Scheindler, Grammatik; Hauler, Ubungsbuch: 
fur die IV. Classe, 6. Aufl. Caesar, Comm. de beli. Gall. ed. Prammer, 4 .Aufl.; 
Ovidii carmina selecta ed. Grysar-Ziwsa, 3. u. 4. Aufl. — V. Classe : Scheindler, 
Grammatik; Sedlmayer-Scheindler, lat. Ubungsbuch fiir O. G. 1. Aufl.; Livius, 
Chrestom. ed. Golling. 1. Aufl.; Ovidii carmina selecta wie in IV. Classe. —
VI. Classe: Scheindler, Grammatik; Sedlmayer-Scheindler wie in V ; Vergil. 
Aen. etc. ed. Kloućek. 2. Aufl. Sallusli Jugurtha ed. Scheindler. 1. A u fl.; Cice- 
ronis orationes IV. ed. Nohl. 2. Aufl.; Caesar beli. civ ed. Paul. — VII. Classe: 
Scheindler, Grammatik; Sedlmayer-Scheindler wie in V .; Verg. wie in d e r V l . ; 
Cic. or. ed. Nohl (Verr. IV., Philipp II., pro Arch.). — VIII. Classe: Scheindler, 
Grammatik. 10. Aufl. Sedlmayer-Scheindler wie in V . ; Horatius ed. Huemer. 
4. Aufl.; Tacitus ed Muller, Germ. u. Ann. 3. Aufl.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  III. und IV. Classe: Curtius-Harte), Griech. Grammatik. 
22. Aufl. Schenkl, Griech. Elementarbuch, 16. Aufl — V. Classe: Curtius-Hartel, 
Griech. Grammatik ; Hintner, Griech. Aufgaben. 2. u. 3. Aufl ; Schenkl, Chresto- 
mathie ausXenophon. 10. u. 11. Aufl. Hom Ilias von Christ. 1. Aufl. — VI. Classe : 
Curtius-Hartel, Grammatik ; Hintner wie in der V. C l.; Homer, Ilias ed. Christ 
Herodot ed. Hintner. 4. A u fl, Xenophon, wie in der V. Cl. — VII. Classe ; 
Curtius-Hartel, Grammatik ; Hintner, Griech. Aufgaben wie V . ; Homer, Odyssee 
ed. Christ. 1. Aufl.; Demosth. or. ed. Wotke. 3. Aufl. — VIII. Classe: Curtius- 
Hartel, Grammatik; Hintner, Aufgaben wie V . ; Plato, Apologie, Laches, Eu- 
thyphron von Cbrist. 1. Aufl ; Sophokles, Antigone von Schubert; Homer, 
Odyssee ed. Christ wie VII.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. Classe: Dr. C. Tumlirz, Deutsche Grammatik. I. 3. Aufl.; 
Dr. Pr. Prosch und Dr. Fr. Wiederhofer, Lesebuch f. U. G., 1. Bd. 2. u. 3. Aufl. 
— II. Classe : Dr. C. Tumlirz, Deutsche Grammatik ; Lesebuch von Dr. Prosch 
und Dr. Wiederhofer, II. Bd. 1. Aufl. — III. Classe: Dr. C. Tumlirz, Deutsche 
Grammatik ; Lesebuch von Dr Prosch und Dr. Wiederhofer, III. Bd. 1. Aufl. —
IV. Classe: Dr. Tumlirz, Grammatik; Lesebuch Ton Prosch und Wiederhofer,
IV. Bd. 1. Aufl — V. Classe: Dr. C. Tumlirz, II. Th. 1. Aufl.; Lesebuch von 
Prosch-Wiederhofer, V. Bd. 1. Aufl. — VI. Classe: Dr. C. Tumlirz wie V. ; 
Lesebuch von Prosch und Wiederhofer, VI. Bd. 1. Aufl. — VII. Classe : Kurnmer
und Stejskal, Lesebuch, VII. Bd. 3. u. 4 Aufl. — VIII. Classe: Knmmer und
Stejskal, Lesebuch, VIII. Bd. 4. Aufl.

R u m a n i s c h e  S p r a c h e :  I. und II. Classe: Pumnul-Isopescul, Rum. Grammatik.
2. Aufl.; I. Bumbacu, Rum Lesebuch, I. Th. I. Classe Abth. D : Strhjan, Sintasa 
limb. rom, 6. u. 7. Aufl. — III. Classe: Grammatik wie in I.; Pumnul, Rum. 
Lesebuch II. 1. — IV. Classe : Grammatik wie in I . ; Pumnul, Rum. Lesebuch
II. 2. — V. und VI. Classe: Grammatik wie in I. ; Pumnul, Rum. Lesebuch
III. Th. — VII. Classe : Pumnul, Rum. Lesebuch IV. 1. — VIII Classe: Pumnul, 
Rum. Lesebuch IV. 2.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  I. und II. Classe: Ruth. Lesebuch fur die II. Classe 
der Mittelschulen, Lemberg, 1895; Smal-Stocki-Gartner, Ruth. Grammatik. —
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Ul. und IV. Classe: Partycki, Ruth. Lesebuch fiir die IV. Classe der Mittel- 
schuler,; Smal-Stocki, Ruth. Grammatik. — V. Classe: Luczakowski, Poet. und 
pros. Musterstiicke.. Lemberg, 1894. — VI. Classe : Ogonowski, Altruth. Chresto- 
mathie. — VII. und VIII. Classe: A. Barwinski, Lesebuch II. (Lemberg 1893) 
und III. Theil, 2. Aufl.

G e o g r a p h i e u n d G e s c h i c h t e :  I. Classe: Dmlauft, Lehrbuch der Geographie, 
I Cursus, 5. Aufl.; Kozenn-Hardt-Schmidt, Atlas, 37. Aufl. — II. Classe: Um- 
lauft, Geographie, II. Cursus, 4. u. 5. Aufl.; Mayer, Alterthum fur U. G. 2. u
3. Aufl.; Kozenn, Atlas; Jausz, Hist. Atlas, 1. Abth. — III. Classe: Umlauft, 
wie in der II. C l.; Mayer, Mittelalter fiir U. G., 1. u. 2. A u fl.; Atlas yon Kozenn ; 
Jausz, Hist. Atlas, 2. Abth. — IV. Classe : Mayer, Neuzeit, 2. Aufl. ; Mayer, 
Geographie der osterr.-ungar. Monarchie, 4. Aufl.; Atlas von Kozenn ; Atlas 
von Jausz, 3. Abth. — V. Classe: Loserth, Alterthum fiir O. G. 6. Aufl.; Putzger, 
Hist. Schulatlas. 18. u. 19. Aufl. — VI. Classe : Loserth, Alterthum wie in V., Mittel
alter fur O. G., 3. Aufl.; Hist. Atlas wie in V. — VII. Classe: Loserth, Neu
zeit fiir O. G. 3. Aufl.; Atlas wie in VI. — VIII. Classe: Hannak, Vaterlands- 
kunde (obere Stufe, 11. Aufl.): Atlanten von Kozenn und Putzger. 

M a t h e m a t i k :  I. Classe: Hoeevar, Arithm., 4. Aufl.; Hoćevar, Geometrie, 4. Aufl.
1. Classe Abth. D : C. Cossovici, Manuał de aritmetica. I. T h .; C. Cossoyici, 
lnvepłmentul geom. 1. Th. — II. Classe wie I. — III. Classe : Hoćevar wie in I. 
— IV. Classe: Hoćevar wie I. — V .—VIII. Classe: Wallentin, Lehrbuch der 
Arithmetik fiir die oberen Classen, 2. Aufl.; Aufgabensammlung von demselben 
V erf, 4. Aufl,; Moónik-Wallentin, Geometrie fiir die oberen Classen, 22. Aufl.

N a t u r g e s c h i c h t e  u n d  P h y s i k : I .  u. II. Classe: Pokorny-Latzel-Mik, Thier- 
reich, 24. Aufl.; Pokorny-Latzel-Mik, Pflanzenreich, 20. Aufl. — III. Classe: Po
korny, Mineralreich, 18. Aufl.; Hofler-Maiss, Naturlehre, 1. u. 2. Aufl. — IV. Classe : 
Hofler-Maiss, Naturlehre. — V. Classe: Scharizer, Minerał, und Geo!., 2. Aufl. . 
Wettstein, Leitfaden der Botanik fiir die oberen Classen, 1. Aufl. — VI. Classe : 
Graber-Mik, Zoologie, 3. Aufl. — VII. und VIII. Classe: Wallentin, Physik fur 
die oberen Classen der Mittelschulen, 10. und 11. Aufl.

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p f l d e u t i k :  VII. Classe: Hofler, Logik, 2. Aufl. — V I I I .
Classe : Lindner, Psychologie, 11. und 12. Aufl.

P o l n i s c h :  1. Abth.: Małecki, gramatyka, 8. Aufl.; Próchnicki, Lesebuch, 2. Aufl. —
2. Abth.: Małecki, gramatyka wie in der 1. A bth.; Tarnowski, Lesebuch,
2. Th., 1. Aufl.

F r a n z ć i s i s c h :  1. Abth.: Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache, 1. u. 2. Th. 
6. Aufl. — 2. Abth.: Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache, 3 Th., 3. Aufl. 
Grammaire franęaise (Recueil de contes, 2 Bandchen).

En g l i  s c  li: Sonnenburg, Grammatik, 2. Aufl.
S t e n o g r a p h i e :  Scheller, Lehr- und Lesebuch der Stenographie, 6. Aufl.
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IV. Themen
zu den schriftlichen Arbeiten in den oberen Classen. 

a,) la. cic-u.tscli.ex SpracŁe.
V. C l a s s e ,  Abth. A : 1. Es kommt der ktthle Herbst heran, der Sommer geht zu 

Ende. ( H. A.) — 2. Was treibt den Menschen in dię Ferne? (Sch. A.) —
3. Charakterist.ik Siegfrieds [nach dem Nibelungenliede], (H. A.) — 4. Uas Motiv 
der Treue in der Gudrun [nach dem Liede von der Gudrun]. (Scli. A.) — 5. Die 
Leiden und Freuden des Winters. (H. A.) — 6. Frau Riickenaus Erzahlung vom 
Mann nnd der Schlange am Hofe des Konigs Nobal [nach Goethes „Reinecke 
Fuchs“], (Sch. A.) — 7. Liebe dein Yaterland und yerachte nicht das Fremde ! 
(H. A.) — 8. Htions Erlebnisse in Bagdad (nach Wielands „Oberon"]. (Sch. A.)
— 9. Leiehtsinn bringt nimmer Gewinn. (Sch. A.) — 10. „Die Werbung" von 
Lenau. [Gedankengang.] (H. A.) — 11. Welche Umstilnde fiihren die Entdeckung 
der Morder des Sangers Ibykus herbei? (Sch. A.) — 12. Die Bedeutung der grie- 
chischen Nationalspiele. (H. A.) — 13. Wer ernten will, muss saen. (Sch. A )  —
14. Gedankengang der Ode Klopstocks „Hermann und Thusnelda". (H. A.) —
15. Warum ist die Bescheidenheit der Jugend besoDders zu empfehlen? (Sch. A.)
— 16. Inhalt und Gedankengang der Parabel Goethes „Adler und Taube“ . (Sch. A )

V . C l a s s e ,  Abth. B : 1. Es kommt der kiihle Herbst heran, der Sommer geht zu
Ende. (H. A.) — 2. „Der gerettete Jiingling" von Herder. [Inhaltsangabe.] (Sch. A )
— 3. Charakteristik Riidigers von Bochlarn [nach dem Nibelungenliede], (H. A.)
— 4. Das Motiv der gefahrlichen Brautwerbung im Nibelungenliede und in der 
Gudrun. (Sch. A.) — 5. Die Leiden und Freuden des Winters. (H. A.) — 6. Wo- 
durch gelingt es Reineke Fuchs der Todesstrafe zu entgehen ? [Nach Goethes 
„Reineke Fuchs.“] (Sch. A ) — 7. Liehe dein Vater)and und yerachte nicht das 
Fremde. (H. A.) — 8. Hiions Erlebnisse in Bagdad. (H. A.) — 9. Im Glttcke nicht 
yermessen, im Ungliicke nicht yerzagt. (Sch. A.) — 10. „Die Werbung" von 
Lenau. [Gedankengang.] (H. A.) — 11. Bertram de Born, ein Sanger und Held 
[nach Uhlands Romanze.] (Sch. A.) — 12. Die Bedeutung der griechischen Na
tionalspiele. (H. A.) — 13. „Bilder am Strande11 [nach dem Gedichte von Ana- 
stasius Grtin.] (Sch. A.) — 14. Gedankengang der Ode Klopstocks „Hermann 
und Thusnelda". (H. A.) — 15. Das Morgenroth ist den Musen hołd. (Sch. A.)
— 16. Inhalt und Grundgedanke der Parabel Chamissos „Die Kreuzsehau." (Sch. A.)

VI. C l a s s e ,  Abth. A : Uber den Wert des Gehens zu Fufi. (Sch.) — 2. Herbststim-
mung. (H.) — 3 Charakteristik Hagens. (Sch.) — 4. Welche Umstande rufen 
in Parciyals Gesinnung Veranderung6n heryor? (H.) — 5. Hochmut zwingt den 
kurzeń man, daz er muoz auf den zehen gan. (Sch.) — 6. Inhaltsangabe des 
6. Gesanges der Ilias. (H.) — 7. Die Macht der Gewohnung. (H.) — 8. Rede eines 
Schweizers zur Verhinderung der zunehmenden Auswanderung. [Im Anschlusse 
an Hallers „Alpen".] (Sch.) — 9. Verlauf der Handlung in Shakespeares Drama 
„Julius Casar.“ (H.) — 10. Aller Anfang ist schwer. [Abhandlung oder Erzah
lung.] (Sch.) — 11. Welche Griinde ftihrt Tellheim fiir die Aufhebung seines
Verlobnisses mit Minna von Barnhelm an, und wie widerlegt ihn diese? (H.) _
12. Was lehrt uns Lessing in seinem Nathan ? (Sch.)
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VI. C 1 a s s e, Abth. B : 1. Uber den Wert kbrperlicher Ubungen. (Sch.) — 2. Was
erfahren wir Iłber Siegfried ans dem ersten Liede der Nibelungendichtung? (II.)
— 3. Inwieferne kann das Nibelungenlied ein Lied der bestraften Untreue ge- 
nannt werden ? (Seh.) — 4. Charakteristik Parcivals. (H.) — 5 Man sol vollen 
Becher tragen ebene, hor’ ich dicke sagen. [Freidank.] (Sch.) — 6. Gedanken- 
gang der Elegie Walthers. (H.) — 7. Auf was Gutes ist zu warten, Und der 
Tag kommt nie zu spat, Der was Gutes in sich hat; Schnelles Gliick hat sehnelle 
Fahrten. [Logau] (H.) — 8. Was stellt Haller in seinen Alpen ais Grundlage 
echten Giuckes hin? (Sch.) — 9. Wie nimmt Antonius in der Leichenrede gegen 
die Morder Casars Stellung? (H.) — 10. Ehrlich wahrt am langsten. [Abhand- 
lung oder Erzablung nach Wahl.] (Sch.) — l i .  Charakteristik Tellheims, (H.)
— 12. Was lehrt uns Lessing im „Nathan“ ? (Sch.)

VII. Cl a s s e ,  Abth. A : 1. Der Anblick der Natur ist fur den Menschen demiithigend,
aber auch erhebend. (Sch.) — 2. Die Vorfabel zu Lessings „Emilia Galotti". (H.)
— 3 Die Gerichtsscene auf dem Rathhause zu Heilbronn. [Eine Schilderung 
nach Gbthes „Gbtz von Berlichingen". (Sch.) — 4. Gbthes Vater. [Eine Charakter- 
schilderung nach Gbthes „WTahrheit und Diclitung".] (H.) — 5. „Grenzen der 
Menschheit." Gedicht von Gothe. (Sch.) — 6. Wie einer in der Welt. lebt, so 
lebt auch die W elt in ihm. (Sch.) — 7. Die Exposition zu Gothes „Egmont". (H.)
— 8. Kurzgefasste Inhaltsangabe des yierten Aufzuges von Gothes „Iphigenie 
auf Tauris". (Sch.) — 9. Iphigeniens reine Menschlichkeit in ihren segensreichen 
Wirkungen. [Nach Gothes Drama.) (H.) — 10. Die Entwicklung der Kunst. [Nach 
Schillers Gedicht „Die, Kunstler". (Sch.) — 11. Maria Theresias Verdienste um 
den Ssterreichisehen Staat. (H.)

VII. C l a s s e ,  Abth. B: 1. Begeisterung ist die Quelle grofier Thaten. (Sch.) — 2. Die
Vorfabel zu Lessings „Emilia Galotti11. (H.) — 3. Das Leben am Hofe des Bi- 
sehofs von Bamberg. |Nach Gothes „Gotz von Berlichingen". (Sch.) — 4. Gbthes 
Vat-er. Eine Charakterschilderung nach Gbthes „Wahrheit und Dichtung“. (H.)
— 5. „Das Gottliche.“ Gedicht von Gothe. (Sch.) — 6. Wie einer in der Welt 
lebt, so lebt auch die Welt in ihm. (Sch.) — 7. Was erfahren wir aus der Ex- 
position zu Gbthes „Egrnont" liber die Zustande in den Niederlanden ? (H.) —
8. Kurzgefasste Inhaltsangabe des ersten Aufzuges von Gbthes „Iphigenie auf 
Tauris11. (Sch.) — 9. Charakteristik des Konigs Thoas in Gbthes „Iphigenie auf 
Tauris“ . (H.) — 10. Fiescos tragische Schuld. [Nach Schillers Drama.] (Sch.) — 
11. Die welthistorische Bedeutung des Hauses Habsburg. (H.)

VIII. C l a s s e ,  Abth. A : 1. Uber die sogenannten drei Einheiten bei den alten Grie- 
chen, den Franzosen und in Lessings Hamb. Dramaturgie und die Folgen der 
yerschiedónen Auffassung fiir die Gestaltung des Drama. (Sch.) — 2. Das Mittel- 
alt.er, eine sternenhelle Nacht. [Fr. Schlegel.] (H.) — 3. „In deiner Brust sind 
deines Schicksals Sterne11;' Bedeutung des Spruches im allgemeinen und in Be- 
ziehung auf Wallenstein. (Sch.) — 4. Uber den Wert der Poesie fiir den Men
schen. (II.) — 5. Es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter in 
dem Strom der W elt. (Sch.) — 6. Inwieferne ist Gbthes „Hermann und Dorothea" 
ein nationales Epos? (fl.) — 7. Der Mensch bedarf des Menschen. [Gothe.] (Sch.)
— 8. Die Literaturgeschiehte ais Spiegelbild der jeweiligen Geistesrichtungen. (H.)
— 9. Welchen Wegweisern sollen wir die Fiihrung unseres Lebens anyertrauen? (S )
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10. Lessinga Ansichten uber die Darstellung des Korperlichen durch Beispiele 
ans Gothe und Schiller zu belegen. (H.) — 11. Mit welchem Rechte nennt He- 
raklit den Streit den Vater aller Lingę? (Sch.) — V o r t  r a g ę  u n d  R e d e -  
i l h u n g e n :  1. Was kann der Schauspieler Wissenswertes aus den ersten sieben 
Stlicken der Hamburgischen Dramaturgie entnebmen? — 2. Heines Nordsee- 
bilder. — 3. Uber den Unterschied zwischen der naiven und sentimentaliscber. 
Dicbtung. (Nach Sebillers Abbandlung.)

VIII. C l a s s e ,  Abtb. B : 1. Dart der dramatische Diehter Voti der bistoriscben Walu* ** 
heit abweichen? Wie weit reicht da seine Freiheit? [Nach Lessings Hamb. Dra
maturgie. (Sch.) — 2. Wie in VIII A. (H.) — 3. Aus welchen G riinden erkliirt 
sich das lange Zogern Wallensteins? Ist dasselbe zu rechtlertigen ? (Sch.) —
4. Wie in VIII. A. (H.) — 5. In der Beschr&nkung zeigt sich erst. der Meister, 
und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. [Gothe.] (Sch ) — 6. Wie in VIII A. 
(II.) — 7. Die Macbt der Idee ist starker ais materielle Gewalt. (Sch.) — 8, Wie 
in VIII A. (H.) — 9. Wert der Freundschaft., (Sch.) — 10. Wie in VIII A. (II.)
11. Audi 8 bose Tage haben ihr Gutes — R e d e u b u n g e n  u n d  V o r t  r a g ę :  
1. tlhersicht uber die Entwicklung der griechischen Plastik. — 2. Ursprung 
und Entwicklung des deutschen Dramas bis zu den Charakteristikern. — 3. Die 
Plastik der Renaissance mit besonderer Berucksichtigung Michel Angeles. —
4. Die subjectiven (sentimentalen) Dichtungsgattungen. (Im Anschlusse an Schillera 
Abhandlung: Uber naive und sentimentalische Dicbtung )

*b) In lumanisclie^ Sprache.
V. C l a s s e :  1. Petrecerea feriilor espirate. — 2. Foloaseie si deaunele c3.usat.e prin

venturi. — 3. Se, ni pastriiin sanatatea, pentruca numai omul sanUtos isi poate 
implini chiemarea sa. — 4. Despre folosul ęi puterea insufle]itoare a cantilril. —
5. Bucuriile si periculele vendtoresci. — 0. Despre antiąuitat.ile romane aflate 
in valea Hategului. — 7. Causele decaderil imperiului roman. —  8. Cuprinsul 
fragmentului epic „Codreana Sandiana“ . — 9. Despre lupta dela Zenta. — 10 
Despre iubirea p&rinteasca. ,

VI. C l a s s e :  1. Ce detorii au celetityenii unui stat fa(a cu capul statului §i augusta
lui familie? — 2. Cari imprejuiari au facut pre oameni se paraseasca vieta no- 
madica? — 3. Scrisu-au romanii in seculele 13 isi 14 ,̂ i fomanesce? — 4. Cum 
au serbat Cernautenii si inspecial scoalele iuhileul de 50 de ani de Domnie glo- 
rioasit a Maiestat.ii Sale ImpSratului Francisc Iosif I ?  — 5. Ce bucurii si pla- 
ceri ni ofera earna? — 6. Pentruce trebue se crutam si se ocrotim noi paserile 
cantatoare ? — 7. Foloaseie si daunele causate prin riuri. — 8. Calatoriile prin 
lume cultiv3, foarte mult pre cei ce le fac. — 9. Ce foloase ni aduce noue 
gimnastica? — 10. Folosul studiului istoriei naturale.

VII. C l a s s e :  1. De cari sentimente este petruns sufletul nostru In aceste dile de
doliu din ansa perderii prea iubitei noastre Impenltese ? — 2 Pentruce se cu- 
vine s8 stimam pre parin^i si pre cei mai bet ran i ? — 3. Cultura invinge tot 
deuna asupra neculturei. — 4. Ce foloase ni aduce studiul geografiei-? — 5. Ce 
mvetatnr2, urmeazS, din proyerbiul roman : cine se scoala mai deminea^a, ajunge 
mai departe ? — 6. Despre loeurile de excursiune ale Cernau^ului. — 7. Despre 
inriurirea cultiyiitoare a studiului istoric. — 8. Ce dispositiune sufleteasca pro-
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d u c e  i n  n o i  s o s i r e a  p r i m & v e r i i  s i  p r i n  c e  s e  m a n i f e s t e a z a  a c e a s t a  I n  n a t u r a ?  —

9 .  C e  I n s e m n a t a t e  a r e  s o a r e l e  p e n t r u  p l a n e t u l  n o s t r u ?  —  1 0 .  D e s p r e  l n s e m n & -  

t a t e a  c a i l o r  f e r a t . e  s i  a  t e i e g r a f u l u i  p e n t m  c o m e r c i u  s i  c o m u n i o a t i u n e  I n g e n e r e .

V I I I .  C l a s s e :  1 .  I n  u n i r e  s t a  p u t e r e a .  —  2 ,  P r i n  c e  s e  p o t  c o m b a t e  s n p e r s t i ^ i u n i l e  ?

—  3 .  S o t . i e t & t i l e  r e l e  s t r i c S  m o r a y u r i l e  b u n e .  —  4 .  C u m  a  s e r b a t  s c o a l a  n o a s t r a  

i u b i l e u l  d e  5 0  d e  a n i  d e  d o m n i e  g l o r i o a s a  a  M a i e s t a t i i  S a l e  I m p e r a t u l u i  F r a n c i s o  

I o s i f  I  ? —  5 .  C a r e  I n y e t S t u r S ,  u r m e a z a ,  d i n  p r o y e r b i u l  l a t i n : m e d i a  y i a  a u r e a ?

—  6  I r e a t  c o n t r i b u e  c 3 .i l e  f e r a t e  s p r e  c u l t u r a  s i  c i y i l i s a t i u n e a  p o p o a r e l o r ?  —  

7 .  P e n t r u c e  s u n t  p o p o a r e l e  o c c i d e n t a l e  m a i  i n n a i n t a t e  i n  c u l t u r a  s i  c i y i J i s a t i u n e  

d e c a t  c e l e  o r i e n t a l e ?  —  8 .  C e  a m i n t i r e  s i  s e n t i m e n t e  d e s c e a p t a  I n  f i e c a r e  a u -  

s t r i a c  n u m e l e  i n s u l e i  L i s s a ?  —  9 .  F o l o a s e l e  s i  d a u n e l e  c a u s a t e  p r i n  y e n t u r i .  —

1 0 .  C e  e s t e  a m b i t i u n e a  o m u l u i  s i - i  a d u c e  e a  f o l o s  s e a u  s t r i c S l c i u n e  ?

c) In lutŁLenischer Spracłie.
V .  C l a s s e :  1 .  O n u c  o c .b h h . —  2, I I j i a B Ó a  M o p c ic a , o d p a ś  j k i i t h  j n o ^ c K o r o .  —  3 .  i p o

s i ^ y e M O  c a  3 „ I l i c H i  n p o  n o x i ,ą  I r o p a “  c  c T a p o p y c K i i i  i d r o . i r . o r i i ' ? -—  4 .  O r o H Ł  i i ] i n -  

b t o . i ł  i H e n p n a T e - ł B  m M O B i K a .  —  5 , I I k  i ip o B ii s  a  c ł b h t u  p i a ^ B H H i  ? —  6 .  3 m n a  y  t i  

x o k > M o j i o f l e a c H .—  7 .  O ^ H e e i i  y  A . i i . K i n o a  f u i c . i n  P o i n e p o B o i  O / p i c e i )  —  8 .  X t o  b  o i t i  

n y c r y e ,  t o  i i  b  3 H M i  r o .i o ,ą y e .  —  9 . I l . i y r  i  m c i . —  1 0 .  X i ^  r a ^ O K  b  ĄyMi\i I I I e B n e H -  

b o i u h  „ d L T u y  b  n e B o .i Y  y m  i n o u i “ .

V I .  C l a s s e :  1 .  C . i o b h h ł c k i  b u o c t o -i h  K i i p i u i  i  M c t o ,l i i i .  —  2 X o c e H  H t e - n a m i u ? ,.  —

3 .  I ' o . i o b h i - f O H K H  c r a p o p y c K o r o  n a M a T H H K a  „ P y e K a  I I p a B ,ą a “ .  —  4 .  X t o  p a H O  B C T a e , 

T O M y  B o r  , y o : .  —  5 .  j l n i n e  B H T p e B a - i i c T t  n p o B a f l H T i .  ,y >  ii.Y .h t . —  6 . I I T o  ^ O B i ^ y e M O  c a  

3 J i i T o n a c H  I l e c T o p O B o i  n p o  i c r o p m o  K u c  ii a  # o  p .  8 8 2 ?  -—  7 .  X t o  h b m  n p : n i ,p i i ; n i i  

n p H B T e ^ i Ł ?  — 8 .  B k  n p e ^ e / r a B - i n e  c a  n a a i  i i p n p o ^ a  b  „ C - i o s i  o  u o . i K y  I r o p e s i M 11 ? —  

9 . m o  x o e e H H i H i i i e , 5 K e .u ’3 0  « m  ,’i o a o T o  ? —  1 0 .  K o p o T K a  x  a  p a K T e p w  c t h  K a  ► ir r e p a T y p M  

a n o K p n * i » i 4 H o i .  ( H a  n i ^ C T a m  n p o 4 H T a H H X  y c T y i i i B  x p e c * T O M a T h i . )

V I I .  C l a s s e :  1 .  „ C ^ i a B a  3 t T .i o m  H e  . i o j k h t k  c h  y  M o r u s y  h T ii h h . “  ( K o T ^ i a p e B C K H H  O ^ a

,ą o  k h . K y p a K H H a . )  -—  2 .  3 k  o u p a B ^ y e  K o T .i H p e B C K H H  H a r . i y  3 » i i H y  b  n o c T y n n y  b o 3 l - 

i i o r o  c y n p o T H  H a T a ^ i K i i ?  —  3 .  l i  a  k i  i ł  i ^ i h  H a i m c a B  r y .u i K - A p T e M O B C K H w  c b o i o  c a T H -  

p w H H y  n o e M y  „ I i a H  T a  c o 6 a K a ? “  —  4 .  H i t y  p e M Y i H H O - M o p a ^ L H y  n a y n y  n o ^ a e  h h m  

K B i r K a  H a  n o n a T K y  C B o e i  n o B i c T H  „ M a p y c a {< ? —  5 . P o ó y n i c T Ł  e nanneuuiHiuoio 0x 0- 

p o i i o K )  B i,ą  H y j K / \ H . —  6 .  I I o . i h  ii . l i c u  ; Y x  K p a c a  i  i i o j k h t o k . —  7 .  X t o  n a p a ś  b h ^ h t  ł  

H e  b h ^ i i t i ,  H i n o r o .  —  8 .  3 r a ^ K a  i H a ^ i a ,  ^ B a  r o ^ i o B H i  a c e p e ^ ia  y T i x n  H C M O B i n a . —

9 . O c H O B a H e  C K M r y  M a H H B C K o r o  n i c j i a  n o e M H  M o r H . i t H H i ^ K o r o  i  n i c ^ i n  i c T o p m .  —

1 0 .  I S o r a T C T B O  n o - i o B i n a  i i ^ a c T e w , a . i e  o h o  M o a c e  a *71*1 n e r o  c t a t u  c h  i  H e n j a c T e w .

VIII. C l a s s e :  1. XapaKTepncTnKa nnceM Ky^iiuia. — 2. lIpHpo^a b ĉ iyjKÓi noaoBiKa.— 
3. Xap:iKiep UpioxoBeiiIKoro b  poMaHi Ky îiiua „xIopHa Pa^aM. — 4. IIi3Haw ce6e, 
(Jŷ e 3 xeóe. — 5. ^sBin b  pijKHHx Bî HoeHHax hchth -iK),ącKoro. — 6. Bimhb
BeaHKoro Mic.Ta na o6pa30BaHe ^io^hh. — 7. lipo a Ki 3BH4aV 3anopo5K4iB /joBi/̂ yeM 
ch ia „Ciiomhhok 3anopoHci;a Kopać i“ , cinicaHHx C ropoHceHKo m ? — 8. Cinoa i jKHHBa, 
oopaa 5KHTH HIÔ CKOrO. — 9. BĈ iaBHB CH U,icap IiOCĤ * II ? — 10. ÎlTepaTypHHH
pyx M15K aBCTpMHCKHMH PyCHHaMH B 60.-HX pOKaX.
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IV. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
A. Bibliothek.

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

1. D u rch  S ch en k u n g :
Vom k. k. U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m :  Archiv fur osterr. Geschiehte, 

84. Band, 2. Halfte. — Sitzungsberichte der philosopliisch-historischen Classe der kais. 
Akademie der Wissenschaften, 137. Band. — Anzeiger der kais. Akademie der Wissen
schaften. Matbematisek-naturwissenschaftliche Classe, 34. und 33. Jahrgang.

• Yom k. k. L a n d e s s c k u l r a t h e :  v. Buschmann J. Ottokar, das Salz
Yom L a n d e s a u s s e h u s s e :  Dr v. Roschmann-Horburg, Mittheilungen des 

statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina, 5. und 6. Heft — Zachar Anton ( 
Mittheilungen des statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina, 7. Heft.

Vom h y d r o g r a p  h i s c h e a  C e n t r a l b u r e a u :  Jahrhuch des k. k. hydro- 
grapliischen Centralbureaus, IV Jahrgang.

Yom S t a d t p h y s i k a t e :  Dr. Rohmer August, Jahreshericht des Czernowitzer 
Stadtphysikates fiir das Jahr 1896.

Vom d e u t s o h e n  a k a d .  P h i l o l o g e n - V e r e i n  i n  G r a z :  Festsclirift 
des deutschen akademischen Philologen-Vereins in Graz.

Vom k. k. Universitittsprofessor Dr. J. G. S b i e r a :  Familiea Sbiera.
Vom k. k. Gymnasialprofessor Ep. v. T a r n o w i e c k i :  v. Goethe Johann Wolfg., 

Die Leiden des jungen Werther.
Vom k. k. Gymnasialsupplenten Sbiera R a d u :  Die prosodischen Functionen.

2. D u rch  K a u f:
a) Z e i t s c h r i f t e n :  Verordnun£sblatt fur den Diensthereich des k. k. Mini- 

steriums fiir Cultus und Unterricht. — Zeitschrift fur die bsterr. Gymnasien. — Ósterr.- 
ungar. Monarchie in W olt und Bild. — Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen von Muller
— Neue Jahrbiicher fiir Philologie und Pedagogik von Dr. Johann Ilberg und Dr. R. 
Richter. — Zeitschrift fiir den deutschen Unterricht von Dr. Otto Lyon. — Historische 
Zeitschrift von H. v. Sybel. — Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft 
in Wien. — Zeitschrift fiir Schulgeographie von Dr. Anton Becker. — Zeitschrift fiir 
physikaiischen und chemischen Unterricht. — Astronomische Rundschau vo'n Leo 
Brenner. — Lehrprobeu und Lehrgange von Dr. W. Fries und Dr. R. Menge. — 
Osterreichische Mittelschule. — Ósterreichische Blatter fur Stenographie. — Stimmen 
aus Maria-Laach. — Archiv fiir slavische Philologie. — Zeitschrift fiir Philosophie 
und Padagogik von O. Fliigel und W. Rein. — Archiv fiir Philosophie von L. Stein 
und P. Natorp. — Jahresberiehte fiir neuere deutsche Literaturgeschichte von J. Elias 
und M. Osborn — Leimbach Kar], Die deutschen Diehter der Neuzeit und Gegenwart.
— Bnkowinaer pRdagogische Blatter des Bukowinaer Lehrervereines von D. Isopescul. 
Globus, illustrirte Liinder- und Vblkerkunde. — Geographische Zeitschrift von Dr. A. 
Hettnor. — Roscher W., Ausfiihrliches Lexikon der griechischen uud romischen My- 
thologie. — Osterreichisch-ungarische Revue von A. Mayer-Wyde. — Monatsschrift 
fiir Gesundheitspfiege von Dr. Adler H. — Euphorion, Zeitschrift fur Literaturge
schichte von A. Sauer.
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lt) W e r k e :  Goethes Werke, herausgegeben im Auftrage der Grofiherzogin 
Sophie yon Saclisen. — Ktirschner Joseph, deutsche Nat.ionalliteratur. — Rein W ., 
Encyklopiidisches Handbuch der Riidagogik. — Graesers Sehulausgaben classischer 
W erke: Uhlands Gediehte, Uhland : Ludwig der Baier. — Bodnarescu Leonida, Scrie- 
rile lui Iraclie Porumbeseu. — Jahrbucb der Erflndungen und Fortsehritte aut' den 
Gebieten der Physik, Chemie und chemischen Technologie, der Astronomie und Me
teorologie. — Retbwiscb Conrad, Jahresberichte iiber das biiliere Sohulwesen, 12. Jahr- 
gang. — Cathrein S. .T. Victor, Moralphilosophie. — Pauly’s, Real-Encyclopadie der 
classischen Alterthumswissenscbaft, 1. Band. — Meyer Eduard, Geschichte des Alter- 
thuins, 1. Band. — Dr. Mach E , Die Principien der Warmelehre. — Dr. Schubert 
Hermann, Sammlung von arithmetischen und algebraischen Fragen und Aulgaben. — 
Dr. Nagi J. W. und Zeidier Jakob, deutsch-osterreichische Literaturgeschichte. — 
v. Kries Johannes, Die Principien der Wahrscheinlichkeitsiechnung. — Yoduśek M., 
Grundztige der theoretischen Astronomie. — Dr. Sommer W., Hand- und Hilfsbucli 
tur den Unterricht im deutschen Aufsatze. — Dr. Ruess Ferd., Ausfuhrliches steno- 
graphisches Wbrterbuch nach Gabelsbergers System. — Dr. Stieda Ludwig, Ober die 
Anwendung der Wahrscheinlichkeitsiechnung in der anthropologisclien Slatistik. — 
Faulnrann Karl, Geschichte und Literatur der Stenographie. — v. Hesse-Wartegg E. 
China und Japan. — Dr. Graefe Fr., Analytische Geometrie.

Prot. Epiphanias v. T a m o w i  e c k i .

b) P  r o g r a  m m s a m m l n n g :

Durch Tauseli wuchsen an inliindischen und reichsdeutschen Programmen (die 
Lectionskataloge der deutschen Universitaten mit eingesclilossen) 659 Nummern zu 
Gesammtstand 18.072. Prot. Dr. A. P o l a s c k o  k.

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

1. D urch  S c h e n k u n g :
Yom Herrn Prot. Dr. S i g a l l :  Achelis, Ethik.
Vom Herrn Gymnasiallehrer P o l o n i e :  Dan, Imperatul nostru.

2. D u rch  K a u f :
Baumbaeh, Zlatorog. — Broecker, Kunstgeschichte. — Buchner, Kunstgeschichte.

— Gaudeamus, Zeitsch. i', d. Jugend I. u. II. Jahrg. — Goschcns Sammlung wissen- 
schaftlicher LehrbUcher Nr. 33, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 59, 60, 
61, 70, 73, 76, 77, 82, 85, 92. — Gotthelt Jer., ausgewablte Werke, 5 Bandę. — Grani, 
Kunstgeschichte mit Atlas. — Heyse-Kurz, Deutscher Novellenschatz, Bd. 6, 11, 14.
— Heyse-Laistner, Novellenschatz, Bd. 4, 23. — Jessen, Volks- und Jugendbibliothek 
Nr. 7, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 27, 31, 37, 46. — Jordan, Nibelunge: Sigfridsage 
und Hildebrants Heimkehr. — Krier, Iliitlichkoit. — May, Reiseerzahlungen, Bd. 1—6
— Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. (Fortsetzung.) — Raabe, 
Der Hungerpastor. — Riehl, Culturgeschichtliche Novellen. Rosegger, ausgewahlte 
Schriften, 4 Blinde., — Ruthenische Jugendbibliothek Nr. 21—35. — Schulerbibliothek
II. Jahrg. — Smolle, Fiinf Jahrzehnte auf Habsburga Throne (2 Esempl.) — Steu-
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ding, Denknifiler antiker Kunst. — Storm, sitmmtliehe Werke, 8 Biinde. — Warnecke, 
Yorsckule der Kunstgescliichte mit Atlas. — Wildenbruch, Die Karolinger, Die 
Quitzows, Heinrich IV.

Zu den 2476 Biinden des Yorjahres kamen 88 Bandę hinzu, so dass nach Aus- 
scheidung von 15 unbrauchbar gewordenen Banden der gegenwilrtige Stand der Scliiiler- 
bibliothek 2549 Bandę aufweist. Im Schuljahre 1898/99 fanden im ganzen 3340 Biicher- 
entlehnungen statt. Prot'. Dr 8 i g a 1 1.

IJ. Physikalisehcs Cabinet.
1. Ein verstellbares Tischchen. — 2. Zwei Linsen fUr das Sonnenmikroskop. —

3. Ein hblzerner Kahnien fur das Skioptikon. — 4. Verbrauebsgegeustande.
Prof. Norbert S c li w a i g e r.

C. Naturliistorisches Cabinet.
1. Durch Schenkung:

Von der lobl. B e r g w e r k s v e r w a 11 u n g i u W i e l i c z k a :  20 ty pisehe 
Steinsalzstuoke.

Vom Prof. Adalbert M i k u l i c z  1 StUck Lazurstein.
Von den Scbulern der II Classe A S a 1 a b a n Joh. und K r a n z d o r f  Jancza 

Beer 6 Siisswasserfische fur Spiritusprilparate.

2. Durch Kauf:
2 Mineralien: Amazonenstein und Biotit.
6 Achsenmodelle aus Eisendraht.

11 Gesteine.

Stand der Sammlung ani Ende des Schuljahres 1898/99:
I. Z o o l o g i s c h e  S a m m l u n g .

Stand um Ende
Stand im J. 1897j98. Zuwachs im Jihre 1898 99. des Jahres 1898 99.

W irbe ltb iere ..................................... / 258 . . 7 . . 258*
Andere Thiere . . . . 1348 . . 6 . . 1352*
Sonstige zoologische Gegenstande 130 . . 0 . 129*
ilodelle . . . . . . 15 . . 0 . 15
A bbildun gen .................................... 160 . 0 . 160

II. B o t a n i s c h e  S a m m l u  n g.

Herbariumblatter . . . . 1054 . . 0 . . 1054
Sonstige botanische Gegenstilnde 44 . . 0 . . 44
M o d e lle .............................................. 20 . . 0 . 20
A b b ild u n gen ..................................... 92 . . 0 . . 92

III. M i n e r a l o g i s c h e S a m m l u n g .

N a tu rstiick e ..................................... 1466 . . 34 . . 1387*
Krystallmodelle . . . . 251 . 6 . . . 2 5 7
A bbildun gen ..................................... 24 . . 0 . . 24

Prof. Otto M a y e r.
*) Die geringere Anzahl der Naturobjeotc orklart sieh daraus, dass ein grossar Theil derselben zu- 

folge L.-Seh.-B.-Erlasses vom 8. Juli 1896, Ż.  1891 dem k. k. Staats-TJntergymnasium ubergeben wurde.



47

I), Historisch-geographisches Cabinet.
Im Sehuljahre 1898/99 wurden folgende Lehrmittel angeschafft:
1. Haardt, Planigloben in Mappe. — 2. Kiepert, Ait-Gallien ne'bst Theilen von 

Britannien und Germanien in Mappe. — 3. Kiepert, Wandkarte der Reiche der Perser 
und Macedonier. — 4. Haardt, Schulwandkarte von Europa. — 5. Chavanne, Wandkarte 
von Asien. — 6. Wagner, Wandkarte des deutschen Reiches und seiner Nachbargebiete.
— 7. Kiepert, Politische Wandkarte von Nord-Amerika. — 8. Kiepert, Politisebe Wand
karte von Sud-Amerika. — 9. Haardt, Nordpolarkarte in Mappe. — 10. Lohmeyer, 
4 Wandbilder fur den Geschichtsunterricht, III. Serie. — 11. Kiepert, Wandkarte von 
Alt-Griechenland in Mappe. — 12. Kiepert, Wandkarte von Alt Italien. — 13. Haardt, 
Wandkarte der Alpen (Schulausgabe). — 14. Kiepert, Wandkarte des rdmiscben Reiches.

Gegenwartiger Stand der Sammlung:
a) 80 Bilder fiir den Geschickts- und 29 Bilder fur den geographischen Unterriclit.
b) 40 geschiehtliche und 46 geographische Wandkarten.
c) 3 Globen und 3 Reliefdarstellnngen.
d) 4 Alpenansichten auf Carton. Prof. Cornel K o z a k .

E. Archaologisches Cabinet.
Neuanschaffimgen:

1. B i l d e r :  Seemanns Wandbilder, Meisterwerke der bildenden Kunst, 10. Lief.
2. H i l f s b i i c h e r :  Archaologischer Anzeiger: 1898, 2, 3, 4; 1899, 1. — Erlku- 

terungen zu Seemanns Wandbildern von G. Warnecke. 2. Hillfte. Leipzig. Seemann, 1899,
— Das griechische Theater. Beitrage zur Geschichte des Hionysos-Theaters in At.lien 
uml anderer griecbischer Theater von W. Dorpfeld und E. Reisch Mit 12 Tafeln und 
99 Abbildungen im Text. Athen, Barth und Hirst, 1896. — Italien, Ansichten und 
Streiflichter von Vicior Hehn. 5. Aufl. Berlin, Borntritger 1896.

Geschenke:
G o n  ze , Jahresbericht iiber die Thatigkeit des kaiserlicli deutscheri arcbitolo- 

gischen Institutes.
D i a p o s i t i v e  (angefertigt. vom Gymnasiast.en Basilius R. von Grigorcea): 

S i c i l i e n :  Messina (Panorama, Marina); Scylla; Selinunt (Heratempel, Apolloteinpel [2j, 
Acropolis); Solunt (Ruinen); Syracus (Panorama, Theater, Euryalus [2], Arethusa, Cyane, 
Steinbruehe); Trapani (Panorama); Taormina (Theater); Segesta (Teinpel); Cefalu (Ka- 
thedrale); Girgenti (Concordiatempel von auCen, von innen, Panorama und Zeustempel, 
Tempel der .Tuno Lacinia, Sarkophag).

Stand der Sammlung am Schlusse des Schuljahres 1898/99;
a) Wand tafeln . . . . . . . 5 Nummern
b) I)iapositive . . . . . . • 163
c) Aufgezogene Photographien . . . 132
d) G i p s e ..................................... • • ■ 19
e) G efiiB e..................................... . . . 19
/ )  R e l ie fs ..................................... . . . 1
g) Gewiinder . . . . • • • 7
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h) M odelle.............................................. . 15 Nummern
i) Prahistorisches . . . . • ■ 3
k) Bilder, Lichtdrucke etc. • • 131
i) O r ig in a lie n ..................................... • 19

m.) Inschriftenabklatsche . 4 „
n) Hilfsbiicher (mit Aussohluss der aus der 

Łebrerbibliothek und der Programmsamm-
.lung entlehnten und dort inventierten . 13 Werke in 16 Bilnden.

Aueh hener stellte der Custos aus seinen Sammlungen Photographien, Anti: 
caglien, Inschriftenabklatsche, Miinzen, Piane, Zeichnungen, Bilder und wichtige Ge- 
steinsarten je  nacli Bedarf filr den Unterricht bei, machte besonders in den von ihm 
supplierten Lebrstunden die Schiller mit der archaologischen Sammlung bekannt und 
hielt fur einzelne Classen Yortrage mit Lichtbildeiprojectionen ilber antikes Theater, 
das antike Haus (Pompeji), Tempel, Akropolis von Athen, Forum Romanum u. a.

Prot. Dr. A. P o l a s c h e k .

F. Miinzcnsamiulung.
' Diese wurde im abgelaufenen Schuljahre um 28 Miinzen, 157 Doubletten und 

7 Banknoten, und zwar durch Sclienkungeu vermehrt.
Aueh in diesem Jahre erwies sich Herr St.adtarzt Dr. Flinker ais der opferwil- 

ligst.e Forderer der noch jungen Sammlung, denn er spendete 23 Miinzen und 3 Bank
noten, darunter 6 sehon erhaltene Silber- und 2 wertyolle romische Miinzen. Ferner 
erliielt die Sammlung 7 Stiick von Prof. Bumbaeu und Beitriige von folgenden Scbulern : 
Aus der III. A : Faulhaber (6), Kindler (2 und 1 Banku.), Krauss (1), Muller (5); aus 
der III. B: Jose łowicz (4 und 2 Banku.), Koller (10), Merdinger (6), Mukatoysky (40 
und 1 Bankn ), Rubinstein (3), Wertb (18); aus der Y. A: Fischbach (3), Woloszez.uk (2); 
aus der V. B: Koropatnicki (31); aus der VI A : Biskupski (4); aus der VI. B: Gold- 
lust (2), Ilornstein (1); aus der VII. B; Kassner (1), Quirsfeld (2), Ternbach (5); Tliiir 
(7, gut erhaltene rom. und tfirk.), Załoziecki (2).

Gegenwartiger Stand der Sammlung; 618 Stiick Miinzen und Medaillen, 839 Dou
bletten, 20 Banknoten. Prof. A. M i k u l i c z .

Cr. Matliematisclu'! Li>hrmittel,
Zwei grofle Zirkel aus Birnbaumholz mit Messingbeschlag. -- Zwei Dreiecke. — 

Zwoi Transporteure. ‘ Prof. Epipbanias v. T a r  n o  w i e c  ki .

H. Łclirmittcl fiir (las Zeichnen.
Im Schuljahre 1898/99 wurde niclits angeschafft.

I. Lehrmittel fiir den Cfesang.
Durch Kauf:

1. Czaykowski, Liturgie — 2. Kiszakiewicz, Liturgie. — 3. Reimann, Messe. 
Partitur und 61 St. Stimmen. — 4. Mende. Liederbuch 12 St. Hans H o m e r .

K. Lehrmittel fiir das Turncii.
Keine NeuanschafFung: dagegen wurden sammtliche Seile ausgewechselt.
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VI, Unterstiitzung der Schiller.

A. Stipendien.

L
£
03

Name
des Stipendistcu

<V
UJ
03
03

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zalil
des

Verleihungsdecretes

Jahrlicher 
Bet,rag

i O fl. i kr.

1 Janicki Yictor . I. a Beamtenvereinssti-
pendium.

Beamtenverein vom 26. 
Oct. 1898, Z. 475G3. 30 —

2 Krause Erwin I. a dto. dto. 40 —

3 Sternberg Herm. I. c Jakob Rosenzweig- 
sches Stipendium.

L.-Reg. vom 4. Marz 
1899, Z. 4590. 50 —

4 Diakon Peter I, d
Kimpolunger Kaiser 

Franz-Josef-.I ubilaums- 
stift.ung.

Verleihnngscoiuite, 30. 
Nov. 1898 (ohne Zalil). 25 —

5 Cant,er Theodor . 11. a Kaiser Franz-Josefs- 
Yereins-Stipendinm. 27. Nov. 1898, Z. 20. 50 —

0 Gabe Schmiel 11. a dto. dto. 50 —

7 Kogut Jobami . II. a dto. ' dto. 50 -

8 Lem er Mordko . II. a dto. dto. 50 —

9 Frank Adolf , . II. b Beamtenvereins-
Stipendium.

Conferenz v. 14. Oct. 
1898, Z. 1174. 60 —

10 Lebouton Max . II. b Finanz-Stipendium. Finanzinspectorat v. 19. 
Aug. 1898, Z. 9004. 100 _

11 Teleaga Gabriel . II. b wie sub Nr. 5. wie sub Nr. 5. 80 _

12 Turzański Alex. 11. b Finanz-Stipendium. Finanzinspectorat v. 7. 
Aug. 1898, Z. 4911. 100 __

13 Vonau Philipp . II. b WickenhauseFsches
Stipendium.

L.-Sch.-Erl. v. 4. Nov. 
1898, Z. 5086. 42

11 Wąsowicz Oswald II. b Finanz-Stipendium. Finanzinspectorat v. 13. 
Janner 1899, Z. 15419.

100
i

15 Cliotinceanu Eus. III. a wie sub Nr. 5. wie sub Nr. 5. 50

IG Cojocariu Georg III. a dto. dto. 50

17| Galenzowski Eus. III. a dto. dto. 80 | —

181 Marko Basil . . 111. b dto. dto. 50

i
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śi
4-iCC

Name
des Stipendisten

<X>
Ul
UlCt

Ben en nuli g
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihurgsdecretes

Jahriicher
Betrag

3h O li. kr.

19 Miski Andreas . IV. a Andreas v. GafFenko- 
sclies Stipendium.

L.-Ausseh. v. 4. Jilnner 
1898, Z. 4773 ex 1897. 50 —

2(1 Tauber Theodor . IV. b Eisenbahnbeamten-
Vereins-Stipendium.

Zusohr. d. Eisenbalm- 
Betriebsdir. Stanislau v. 
7. Oct. 1895, Z. 37940.

100 -

21 TudanEusebius . IV. b wie sub Nr. 5. wie sub Nr. 5. 50 —

22 Ciobotariu Nikol. V. a Agnes v. Popovici- 
sclies Stipendium.

ftuman. Societat v. 19. 
Febr. 1898 (ohne Zahl). 50 —

23 Csato Eduard V. a
Eisenbabn-Stipendium 

und Erziehungs- 
beit.rag.

Zuschr. d. Generaldir. d.
Staatsbahnen vom 27. 
Sept. 1895, Z. 135994.

100 —

21 Eipert Peter . . V. a Josef Konig’sclies 
Stipendium.

L.-Sch.-Erl. v. 13. Oet. 
1898, Z. 4032. 50 70

25 Koder Franz . . V a wie sub Nr. 5. wie sub Nr. 5. 50 —

2(5 Vitenco Basil V. b gr.-or. Rel.-Fonds- 
Stipendium.

L -Reg. v. 10. Dec. 1897, 
Z. 22901. 80 —

27 Balicki Nikolaus VI. a Peter Celewicz’sches 
Stipendium.

Narodni Dim in Lemberg 
v. 8. Marz 1899, Z. 1186. 100 —

2.S Brenner Alfred . VI. a wie sub Nr. 5. wie sub Nr. 5. 50 —

29 Frank Stefan VI. a Fiuanz-Stipendium. Fin.-Dir. v. 10. Nov. 
1897, Z. 22020. 150 —

30 Hopp Waldemar VI. a wie sub Nr. 5. wie sub Nr. 5. 50 —

31 Pochmarski Isid. VI. b dto. dto. 80 —

32 Strejac Basil . . VI. b wie sub Nr. 19. wie sub Nr. 19. 80 —

33 Woloschenko St. VI. b Eleazar Sosnowicz- 
sches Stipendium.

Gr.-or. Consistor. v. 28. 
Miirz 1895, Z. 873. 50 40

34 Artymowicz Ad. VII. a Joliann v. Art.ymowicz- 
sches Stipendium.

L.-Aussch. Lemberg v. 19. 
Nov. 1895, Z. 05308. 45 - -

35 Uanczul Wladim. VII. a Peter Wojnarski’sclies 
Stipendium.

L-Reg. v. ll .N o v  1894, 
Z. 20030. 42

36 RosenblattCbaim VII. a Markus ZuckeFsches 
Stipendium.

L.-Aussch. v. 4. Mai 
1897, Z. 1(510. . 08 88

37 Schiffer Srni . . VII. a dto. L.-Aussch. v. 27. Marz 
1895, Z. 1397. 68 88

1
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Name
(les Stipendisten

[

"

38: Feodorczuk Stan. 

3!) Kinzbrunner H. . 

40 Weiss Brunno

41j Lebouton Alois . 

42; Steinhaus Alfred 

43 Wiszniowski Joh.

Beiieiinung llatum und Zahl Jabrlicher
i des des Betrag

U.1
i CC Stipendiums Verleihungsdecretes
i d 11. kr.

VII. b wie sub Nr. 5. wie sub Nr. 5. 80 —

VII. b dto. dto. 50 —

VII. b wie sub Nr. 24. wie sub Nr. 24 56 70

VIII. a Finanz-Stipendium. Finanzinspectorat v. 26. 
Nov. 1895, Z. 13419. 150 —

VIII. b wie sub Nr. 36. L.-Aussch. v. 26. Nov. 
1895, Z. 4851. 68 88

VIII. b Finanz-Stipendium. Fin.-Min.-Erl. v. 26 
Juni 1896, Z. 39787. 150 —

Ii. Localts Unterstutzungswcsen.
I. Kaiser Franz-Josef- Verein zur Unterstiitzung diirftiger nnd wiirdiger 

Schiller cim Staats-Obergymnasium.

I .  _£> _-u .sw eis
iiber das Stammvermogen des Kaiser Franz-Josef-Yereines arn 31. December 1898.

1. Eine auf den Namen des Yereines vinculierte bukowiner Propi- ,
nations-Schuldverschreibung Nr. 355 im Nominalwerte von 500011., 
Zinsenbetrag halbjahrig 125 fl.............................................................. 5000 fl.

2. Sieben ebenso vinculierte bukowiner Propinations-Schuldver- 
scbreibungen a 100011. (Nr. 064, 931, 1087,1354,1842, 1966, 1048)
im Nominalwerte von 7000 fl., Zinsenbetrag halbjahrig 175 11. 7000 „

3. Eine ebenso vinculierte bukowiner Propinat.ions-Schuldverschrei-
bung (Nr. 863) im Nominalwerte von 500 fl., Zinsenbetrag halb
jahrig 12 fl. 50 kr.....................................................................................  500 „

4. Eine bukowiner Propinations-Schuldversebx-eibung Nr. 5420 im 
Nominalwerte von 100 fl , Zinsenbetrag halbjahrig 2 fl. 50 kr. 100 „

5. Eine auf den Namen des Vereines vinculiert,e 5% ige Staats- 
sehuldversohreibung im Nominalwerte von 1650 fl., ddto. Wien,
1. Februar 1873, Nr. 82302, Zinsenbetrag halbjahrig 34 fl. 65 kr. 1650 „

6. Ein ebenso vinculiertes Los vom Jabre 1860 per 500 fl. 6. W.,
Serie-Nr. 3799, Gewinn-Nr. 17, Zinsenbetrag halbjahrig 10 fl. 500 „

7. Ein Clary-Los per 40 tl C.-M Nr. 33063 ..................................... 40 „
8 Ein Palffy-Los per 40 fl. C -M. Nr. 15697 ..................................... 40 „
9. Ein Rudolfs-Stiftungs-Los per 10 11., Serie 135, Nr. 21 . 10 „

kr.

»

yt

»

n
n
n
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10. Drei Stiick osterr. Notenrente a 100 fl. (Nr. 200353, 327634, 35104)
Zinsenbetrag halbjahrig 6 fl. 30 kr................................................... 300 fl. — kr.

11. Zwei anf den Namen des Yercines vinculierte 40/ oige Schuldver- 
schreibnngen des Herzogthums Bukowina a 2000 Kronen,
Nr. 3106 und 3107, Zinsenbetrag halbjahrig 40 fl. . . 2000 „ — „

12. Ein Stiick 4°/oige Schuldverschreibung des Herzogthums Buko
wina Nr. 107 per 1000 K r o n e n ....................................................... 500 „ — ,,

13. Vier Stiick ungarische Hypothekenbank-Pramien-Obligationen 
a 100 fl. (Serie 2062, Nr. 32, 33 und 34; Serie 3475 Nr. 63)
Zinsenbetrag halbjahrig 8 f l . ....................................................... 400 „ —■ „

14. Zwei Stiick osterr. Notenrente im Nominalwerte vou je  1C00 fl.
(Nr. 263245 und 198969), Zinsenbetrag halbjahrig 42 tt . . 2000 „ — „

15. Ein bukowiner Sparcassebuch (Nr. 41755) lautend aut' 531 „ — „
Summę . . . 20571 fl. 35 kr.

IX . lE Ł e c łi .n -r iZ ig -s a /to s c łi .l -u .s s .
A . E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n .

a) E i n n a h m e n .
1. Cassarest vom Jahre 1897 .................................................................
2. Subvention der lobl. bukowiner Sparcasse .
3. Subvention des hohen bukowiner Landtages . . . .
4. Spende des Czernowitzer Spar- und Yorschussconsortiums des

B ea m te n v e re in e s ...................................................................................
5. Spende der Erau Alma von Poliakoff . . . . . .
6. Spende Sr. Duchlaucht Fiirst Zdenko Lobkowitz
7. Spende der Frau J. T .............................................................................
8. Spende des Herm Wilhelm B a d i a n .............................................
9. Reinertrag der im Gymuasium veranstalteten Alexandrifeier .

10. Jahresbeitrage der Vereinsm itglieder..............................................
11. Zinseu der Wertpapiere . . . . . . . .
12. Aus der Sparcasse b e h o b e n ................................................................

Im ganzen

15 fl. — kr.
500 n - »
75 — n

120 — n
100 » — »
20 n — n
6 » — r>
5 n — n

81 n 60 n
225 20 n
910 90 V
933 n 20 n

2991 fl. 90 kr

b) . A u s g a b e n .
1. 14 Stipendienraten a 25 fl. und 2 a 40 fl. tiir das II. Semestei

des Schuljahres 1897/8 ................................................................
12 Stipendienraten a. 25 fl. und 4 a 40 fl. fur das I. Semestei 
des Schuljahres 1898/9 ................................................................

2 1 Stiick Mairente (Nr. 198969) im Nominalwerte von 1000 fl 
(C. W. 101.97-5) sammt Zinsen und Steuer . . . .

3. In der Sparcasse angelegt . . . . . . . .
4. Entlohnung desHieners fur die Einhebung der Mitgliederbeitrage

430 fl. — kr.

460 n —

1023 n 17 »
989 30 n

21 n 60 n

*) Anlasslich des fiinfzigjahrigen Regierungsjubilaums Sr. Majestat des Kaisers 
wurden an Stelle zweier Vereinsstipendien a 50 fl. zwei Regierungs-Jubilaums-S.i- 
pendien a 80 fl. gegriindet, welche am 2. Ilecember 1898 zur Verleihung gelangten. 
l)er Verein yerleiht gegenwiirtig jahrlich 12 Stipendien a 50 fl. und 4 Regierungs- 
Jubilaums-Stipendien a 80 fl.
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5. Drucklegung des Jahresberichtes iiber das Jahr 1897 . . 3 fi. 50 kr.
6. l i e g i e a u s l a g e n .......................................................  5 „ 24 ,,
7. H andunterstiitzungen ..................................................................................20 „ — „

Im ganzen . . 2952 fl. 81 kr.

c) B i 1 a n z.
Bei einer Einnahme v o n ................................................................................... 2991 fl. 90 kr.
und einer Ausgabe v o n ..................................................................................   2951 „ 81 „

ergibt sieh ein Cassarest von 39 fl. 09 kr. 
Die vorstehende Rechnung wurde von den Rechnungsrevisoren, den Herren 

Dr. Johann D o r n b a n m  und Naftali T i t t i n g e r ,  am 11. Februar 1. J. gepriift 
und fur richtig befunden. <

B. S t a n d  d e s  V e r m o g e n s .
Dasselbe bestand am 31. December 1897 ans Wertpapieren im Nominal-

werte von . . . . . . . . . . .  19040 fl. — kr.
und zwei Sparcassebiichern lautend a u f ...............................................................491 „ 03 „

Tm ganzen . . 19531 fl. 33 kr.
Am 31. December 1898 bestand das Stammcapital aus Wertpapieren

im Nominalwerte v o n ........................................................................  20040 fl. — kr.
und einem Sparcassebuche lautend a u f ............................................................. 531 „ 35 „

Im ganzen . . 20571 fl. 35 kr.
Es stellt sich somit das Gesammtvermogen am 31. December 

1898 folgendermassen dar :
a) Stammcapital in Wertpapieren und einem Sparcassebuche . . 20571 fl. 35 kr.
b) Bargeld . . . . . .............................................. 39 „ 09 „

lm ganzen . . 20610 fl 44 kr.
V o o  A u s s e h u s s e  d e s  K a i s e r  F r a n z - J o s e f - V e r e i n e s .  

Czernowitz, 20. Marz 1899.
Yereinsobmann : Vereinscassier l

Regierungsratb H . K lauser. Lyceal-Director Prof. Dr. J. F ran k .
Vercinssecrctar;

Prot. E p . v. T a rn o w ie ck i.

XXX. A usw eis
iiber den Stand der Ehrenmitglieder, Griinder und beitragenden Mitglieder des Kaiser- 

Franz Josef-Vereines im Jahre 1898.
a) E h r e n m i t g l i e d e r :

Herr K l a u s e r  Heinrich, k. k. Regierungsrath.
„ Dr. K o c h a n o w s k i  Anton, Freiherr von, Biirgermeister.

b) G r ii n d e r :
Der hochwiirdigste Herr C z u p e r k o w i c z  Arcadius, Erzbischof und Metropolii. 
Hochwiirden Ilerr C a l i n e s c u  Myron, Archimandrit.
Herr Anton Dr. K o c h a n o w s k i ,  Freiherr von, Biirgermeister.
Der hochwiirdigste Herr Basil von li  e p t a , Bischof von Radautz und Generalyicar.
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c) M i t g l i e d e r :  Jahresbcitrag
1. Herr Badian Wilhelm, Banąuier ..................................................................................................................................... n 4 —

2. 33 Barber dacob, RealitU tenbesitzer....................................................... 33 4 —

3. r> Briill Josef, Cassier der k. k. Staatsbahnen ............................................................................ 4 —
4. n Brunstein A. M., K a n fm a n n ................................................................ 4 —
5. 13 Bujor Theodor, k. k. G ym n a sia lp ro fessor ..................................... 33 4 —

6. 33 Dr. Dornbaum Johanu, A d v o c a t .................................................................................................................. 4 —

7. 51 Dr. Frank Josef, k. k. Gymnasialprofessor und Lyceal-Director 33 4 —

8. n Fttrth Felix, Freiherr v o n ................................................................................................................ 4 —

9. » Dr. Goldenberg Max, A d v o c a t ................................................................................................................ 33 4 —

10. » Goldenberg Sigmund, G u t s b e s i t z e r .............................................................................................. 33 5 —

11. 33 Grigorcea Modest, Ritter von, Grossgrundbesitzer in Karapcziu 33 5 —
12. n Klauser Heinrich, k. k. Regierungsrath und Gymnasialdirector 33 4 —

13. 33 Dr. Kochanowski Anton, Freiherr von, Biirgermeister . 33 10 —

14. 33 Dr. Kolin Julius, k. k. Finanz-Obercommissar . . . . 33 4 —

15. 13 Langenhau Friedrich, Handelskammer-PiUsident . . . . 33 4 —

16. 1) Mayer Otto, k. k. G ym nasia lprofessor .............................................................................................. „ 4 —

17. n Neunteufel Franz, k. k. Professor an der Staatsgewerbeschule . 33 4 —
18. 31 Dr. Philipowicz Władimir, Primararzt . . . . . . 33 4 —
19. 33 Popovici Eusebius, k. k. Uniyersitatsprofessor . . . . 33 4 —
20. 33 Dr. Pi-ibram Richard, k. k. Uniyersitatsprofessor 33 5 —
21. » Dr. Reiss Eduard, Adyocat und Vicebiirgermeister 33 4 —
22. 33 Rosenzweig Leo, R e n t i e r ................................................................ 31 10 —
23. 33 Dr. Rott Josef, Adyocat und Landeshauptmann-Stellyertreter 33 4 —
24. 33 Schwaiger Norbert, k. k. Gymnasialprofessor . . . . 33 4 —
25. 33 Skobielski Johann, k. k. Gymnasialprofessor . . . . 33 4 —
26. 33 Steinhaus Adolf, V oiksschullehrer....................................................... 33 4 —
27. 33 Dr. Strzelbicki Adolf, A d y o c a t ....................................................... 33 4
28. 33 Tarnowiecki Epiphanias, von, k. k. Gymnasialprofessor 33 4 —
29. 33 Tittinger Dayid, R e n t i e r ................................................................ 33 5 —
30. 33 Tittinger Naftali, R e n t i e r ................................................................ 33 5 —
31. 33 Dr. Tumlirz Karl, k. k. Landesschulinspeetor . . . . 33 5 —
32. 33 Dr. Wachtel Jacob, Adyocat ................................................................. 33 5 —
33. 33 Wisłocki Josef, k. k. Hofrath . ' .............................................. 33 4 —
34 33 W olf Karl, k. k. G ym n a sia lp ro fessor .............................................. 33 4 —
35. 33 Wirrfl Christopb, k. k. Schulrath und Gymnasialdirector in Linz 33 4 —
36. 33 Dr. Freundlich, L a n d e s a d v o c a t ....................................................... 33 4 —
37. 33 Ohl Josef, k. k. L a n d e s g e r ic h t s r a th .............................................. 33 4 —
38. 33 Schweiger Leopold, k. k P r o f e s s o r .............................................. 33 4 —
39. 31 Meyer Jacob, Kaufmann ................................................................ 33 4 —
40. Orenstein Samuel, G rossgru n dbesitzer.............................................. 33 5 —
41. II Kolaży Johann, k. k. H o f r a t h ....................................................... 33 5 —
42 33

Barleon Moriz, k. k. Landesregierungsrath . . . . 33 5
43. 3! Goldlust Heinrich, K a u f m a n n ....................................................... 33 4 —
44. Bratkowski Laon, G u t s b e s i t z e r ....................................................... 33 4 —
45. 33 Dr. Barber Bernhard, k. k. Landesgerichtsrath . . . . 33 5 —
46. 33 Schnirch Moriz, G r o s s g r u n d b e s it z e r .............................................. 33 5 —
47. 33 Kiebel Aurel, k. k. P r o f e s s o r ....................................................... 33 4 —
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11. Schillerlade.
Yerwalter : Director Regierungsrath H. K 1 a u s e r, Prof. Otto M a y e r (Cassier) unii

Prot. C K o z a k  (Bibliothekar).

1. C a ssaberich t iib er  das S ch u lja h r  1898/99.
A. E i n n a li m e n.

1. Cassarest vom Schuljahre 1897/98 ..............................................  220 fl. 82 kr.
2. Aus dem Fonde der Spielgelder zum Zwecke der Anschaffang

von B a d e k a r t e n ................................................................................... 40 „ — ,
3. Spende des christl. deutschen Vereines zur Anschaffang von

LelirbUchern . . . . .  . 10 —
4. Spende des Herm Prof. Norbert S c h w a i g e r  . . . 2 „ 75 „
5. Ergebnis der statutenmassigen Sammlung im I. Semester . 188 „ 30 „

» » » jj n II. „ _•_____lSi) „ 55 „
Gesammteinnahme . . 051 fl. 42 kr.

Z u den im Yoranstehenden ausgewiesenen Beitragen, die sich durch die im 
1. nnd 2. Semester eingeleiteten Sammlungen ergaben, steuerten die einzelnen Classen b e i:

C 1 a s s e | lm 1. Semesteri-- -- -  . ... . _____ Im 2. Semester Ganzjithr. Beitrag

a . kr. fl. kr. fl. kr.

I. a 15 28 14 10 29 38
I. b . . . 9 11 8 20 17 31
1. c 4 50 7 95 12 45
I. d 3 80 3 25 7 11

II. a 10 15 10 75 20 90
11. b 21 20 24 50 45 70

III. a 5 75 7 10 12 85
III. b 8 55 7 95 16 50
IV. a 9 75 4 10 13 85
IV. b 10 80 13 90 24 70

V. a 14 65 13 75 28 40
V. b 14 35 8 90 23 25

VI. a 8 35 8 75 17 10
VI. b 10 — 11 90 21 90

VII. a 7 — 8 70 15 70
VII. b 10 40 10 45 20 85

VIII. a 5 20 6 — 11 20
VIII. b 19 40 19 30 38 70

00 oo 30 189 55 377 85
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H) A u s g a b e n :
1. Unterstutzungen an Schuler in 101 Fallen . . . .  364 fl 30 kr.
2. Ankauf von ŁehrbUchern fur die BibliotheK der SchUlerlade . 63 „ 57 „
3. Einband der B i l c h e r ....................................................................................12 „ 60 „
4. Schreibrequ isiten ..................................................................................  2 „ 40 „
5. 4 Paar T u r n s c b u h e .........................................................................  2 „ 80 „
6. Badekarlen fiir unbemittelte S ch u le r ........................................................ 40 „ — „
7. R e g i e a u s l a g e n ...................................................................................„ 84 „

Gesammtausgabe . . 486 fl. 51 kr.

C) B i l  a n z :
Bei einer Einnahme vou ......................................................................... 651 fl. 42 kr.
und einer Ausgabe v o n ...................................................................................  486 „ 51 „

verbleibt der Betrag von . . 164 fl. 91 kr.
ais aetiver Cassarest, welcher gemass § 3 der Statuten fur den Beginn des nachsten 
Sehuljahres fiir Unterstutzungen reseryiert wird.

2. B u ch erstan d  der Schulerlade.
Am Schlusse des Sehuljahres 1897/98 zabite die Bibliothek der SchUlerlade 
l)avon wurden ais defect oder infolge Neueinfiihrung ausgeschieden

Es yerblieben somit
Dazu kamen im Laufe des Sehuljahres 1898/99 durch Schenkung :

a) Von der Yerlagshandlung Karl G r a s e r in Wien
b) Yon der Verlagshandlung F. T e m p s k y  in Prag
c) Von der Verlagshandlung Alfred H 6 1 d e r in Wien
d) Von der Verlagshandlung Karl G e r o 1 d's Solin in Wien
e) Von der Verlagshandlung P i c l i l e r ’s AYitwe und Solin in
f) Vom Director S c h e l l e r  in Prosnitz
g) Vom Professor der Anstalt C. K o z a k .
h) Von den Schtilern der Anstalt . . . .
i) Von dem christlich-dentschen Vereine in Czernowitz 

Ferner wurden durch Kauf erworben
Es zahlt demnach die Buchersammjung der SchUlerlade gegenw

AViei

Im yerflossenen Schuljahre wurden 268 Schuler mit 925 BUchern betheilt.

1053 Bandę. 
67

986 Barnie

32 Bandę.
14 5J
12 n
8 n
6 n
3 ri
3 n

20 n
12 n
48 »

artig 1144 Bandę.

111. Sonstige Unterstutzungen.
Das hochw. gr.-or. Consistorium Ubermittelte den Betrag von 200 fl. zur Ver- 

theilung unter arme Schliler gr.-or. Confession.
Mit Anerkennung yerdient noch heryorgehoben zu werden, dass mehrere jugend- 

freundliche Aerzte kranke unbemittelte Schuler unentgeltlich behandelten, ferner dass 
diesen von der Apotheke desHerrn Dr. Josef B a r b e r  die Medicamente unentgeltlich 
yerabreicht wurden.

A l l e n  e d l e n  S p e n d e r n  u n d  W o h l t h a t e r n  d e r  s t i i d i e r e n d e n  
J u g e n d  s e i  h i e m i t  d e r  e r g e b e n s t e  D a n k  g e s a g t .
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VII. Maturitatspriifung.
1. Im  S eh u lja h re  1897/98.

o) E r g e b n i s  d e r  P r ii f u n g .1)
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Offentliche . 44 1 — — 4 2 3 30 2 35 5 — — 5 795

Privatisten . 1 — — — — — — 1 — 1 — — — 100

Externisten . 16 10 — i — 6 3 3 6 3 6 — 9 37

Summę . . 61 11 — i 4 8 3 34 5 42 8 6 — 14 68 85

Verzeichnis der im Sommer- and Herbsttermine 1898 approbierten
Abiturientem
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Ergebnis
Gewahlter

Beruf

1 Adler Itzchok . . Czernowitz, Bukowina 21 u reif Conseryatorium
2 Badian Josef . . . n r> 19 9 1? Medicin
3 Becker Ferdinand . n » 18 8 >> Elektrotechnik
4 Berger Jakob .  . Alt-Mamajestie „ 23 priv. » Jus
5 Blaukopf Moriz . . Czernowitz, „ 18 8
6 Czerwenka Waldemar Biatra, Bumanien 17 8 Orientalische

7 I)avid Abraham .  . Czernowitz, Bukowina 20 9 9t Amt
8 Fara Jokann .  .  . n n 21 8 >} Jus

) lm Sommer- nnd Herbsttermine zusammengenommen.
!) Einschliesslich der wegen 4 scblechter schriftlicber Arbeiten Zuriickgewiesenen.
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XXci
N A M E

Geburtsort
U<V
— ® ci ’~i

S o
? l s Prufungs- 1 GewiihlterN und co XI

GQ Yaterland u ^ Ergebnis Beruf
1 <v 3 «S

9 Finkelstein Max Jassy, Rumanien 19 9 reif Medicin
10 Flinker Leibisch Czernowitz, Bukowina 20 10 łl

Handels- 
a k ad e mie

11 Geringer Rubin . . Zaleszczyki, Galizien 20 9 ł> Jus
12 Grunberg Eisig . . Czernowitz, Bukowina 21 9 tt 11
13 Haczek Otto . . . n 18 8 »> Philosophie
14 Halicki Emil . . . n iy 20 Exter. 11 Jus
15 Hawelka Rudolf Jakobeny, „ 24 r> 11 »ł
16 Her^cu Łupu . . . Pancin, Rumiinien 19 8 11 łł
17 Herzberg Hersch Czernowitz, Bukowina 21 9 11 11
18 Hinghofer Hermann Hermannstadt.Siebenb. 17 8 „ Philosophie
19 Hofling Hermann Molodia, Bukowina 22 9 11 Amt

20 Józefowicz Cajetan . Zahorby, „ 19 8 V
reif mit 

Auszeich.

Medicin
21 Kinsbrunner Mendel Czernowitz, Bukowina 19 8 Jus
22 Kinsbrunner Beri . » *» 19 8 reif 11
23 Kirilowicz Boris n r> 22 Exter. 11 11
24 Kirschbaum Feiwel . 

Kirschen Heinrich .
v n 19

19
8
8

11 Medicin
Handels-

25 Jassy, Rumanien 11 akademie
26 Knittel Franz . . Czernowitz, Bukowina 19 9 11 Jus

27 Kohut Leon . . . Czernowitz, Mana- 
steriska, Bukowina 20 8 „ Philosophie

28 Landau Wilhelm Krakau, Galizien 18 8 11 Jus

29 Lowenschuss Beri . Czernowitz, Bukowina 18 Exter. 11 11
30 Mayer Otto . . . Alt-Fratautz, „ 20 8 11 11
31 Mehrer Ludwig . . Sniatyn, Galizien 19 8 11 11
32 Piątkiewicz Kasimir Kolomea, „ 19 9 11 Eisenbahnwesen

33 Piatkiewicz Thaddaus ” 20 9 Theologie
•

19 9 Bodencułtur-
34 Romaszkan Josef . Petlikpwce, „ 11 Hochschule
35 Schmetterling Markus Czernowitz, Bukowina 19 9 11 Jus

36 Szuchiewicz Paul . Broskoutz, f „ 18 8 11 ii i;
37 Tarnawski Theophil Rarancze, „ 19 9 11 Medicin

38 Terkel Abraham Moses Czernowitz, „ 18 8 reif mit 
Auszeich. Jus

39 Terlecki Clemens » » 20 10 reif ł?
40 Teutul Peter . . . Piedekoutz, „ 21 8 11 Theologie

41 Thaler Moses . . Czernowitz, „ 18 8 reif mit 
Auszeich. Philosophie

42

1

Wilczyński Josef .

1

18 8 reif Jus
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2. Im Schuljahre 1898/99.
Im Sommertermine 1899 meldeten sicb zur Maturitatspriifung sammtliche 

66 Schiiler der VIII. Classe (65 oftentlicbe und 1 Privatist) und 6 Externisten. Die 
schriftlicbe Prttfung fand in der Zeit vom 8. bis 13. Mai in 3 Abtheilungen statt, von 
denen die II. und III. Abth. (VIII. B) dieselben Themen erhielten.

Themen fiir die sdhriftliche Maturitatspriifung.

A. Abtheilung I.
U b e r s e t z u n g  i n s L a t e i n i s c h e :

Aus K. Fr. SUpfle’s Aufgaben zu lat. Stililbungen I. Tlieil Nr. 366 (22 ZeiJen): 
„Ciceros yergebliche Friedensvermittlung zwischen Caesar und Pompeius.11

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c b e n :
Cic. Tusc. disput. V., cap. 2, § 5 „yitiorum . . . bis § 6.

U b e r s e t z u n g  a u s d e m G r i e c h i s c h e n :

Piat. Gorgias cap. 80 von „'O  ttayasTOę TU-f/aYs: o>v“ (524 B) bis „xai ouXńv 
p.£crr,v Oto emopziuW v.ct\ dsiy.:aę“ und mit Auslassung des Anfangs von 525 A den 
letzten Satz: „tSwv 8 e . . . “ bis „Ta xpocn)x,ovTa 7talb]“ (zus. 30 Zeilen).

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
„Nicht allein das Augeborene, sondern auch das Erworbene ist der Mensch.“

(Gothe).
R u m a n i s c h e r  A u f s a t z  (1 Abth.) : 

Cari eyenimeute istorice au inaugurat evul nou ?

R u t h e n i s c h e r  A u f s a t z  (1 Abth.):
3 .UTopa-rypu uapofla MOMtHa csm napi,T nlaHaTn.

Mat li e m a t ik:
1. Es gibt zwei Reihen, eine arithmetische uud eine geometrische. Beide stehen 

in der Beziebung zu einander, dass das erste Glied der arithmetischen Reibe um 
1 grofier ist ais das erste Glied der geometrischen Reibe, dass ferner das zweite Glied 
der arithmetischen Reibe auch um 1 grofier ist ais das zweite Glied der geometrischen 
Reihe, dass schliefilich die dritten Glieder beider Reihen gleich sind und dass das 
yierte Glied der geometrischen Reibe um 3 grofier ist ais das yierte Glied der arith
metischen Reihe. Welches sind diese gedachten Reihen ?

2. Jemand yersichert sein Leben am Anfang des 30. Jahres mit 6000 Kronen 
und zahlt dafiir am Anfang eines jeden Jahres eine Pramie yon 100 Kronen. Wenn 
er nun bald nach Beginn des 71. Jahres stirbt, was gewinnt oder yerliert die Bank, 
die Zinsen zu 4% gerechnet ?

3. Ein gerader Kegel, dessen Grundflache nradius r (6 5) und dessen Seitenlinie 
gleich dem Durcbmesser ist, soli durch eine zur Grundflache parallele Ebene so zerlegt
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wenlen. dass beide entstehendęn Kbrpertheile gleicbe Oberflachen baben. Wie groC ist 
die Seite des abgeschnittenen Kegeis ?

4. Es ist der Inbalt der von den beiden positiven Paranie terb illften, dem 
dazu gehorigen Bogen und der Abscissenacbse begrenzten Flilcke der Ellipse 
100 y 2 +  25 x* =  2500 zu berecknen.

B. Aktheilungcn II und III.
U k e r s e t z u n g  i n s  L a t e i u i s c h e :

Der Tod des Socrates (selbstverfasst).

U k e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h  e n :
1 Cic. in Verr. act. II., 1. 5 , cap 55 (§ 143 se<pp).

U k e r s e t z u n g  a u s  d e m G r i e c h i s c k e n :

Piat. Meno cap. X X IX  „ourot apa p,óvoi . . . bis Anf. cap. X X X  „y.sct ouz. 
£ęeXauvouijat.u

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
Wie in Abtbeilung I.

Ma t h e ma t i k :
Wie in Abtheilung I.

VIII. Wichtige Erlasse der vorgesetzten Behórden.
1. M.-E. v. 26. Aug. 1898, Z. 17668 Am Czernowitzer Staatsobergymnasium wird 

zur I. Ciasse eine Paralleiabtheilung mit theilweise rumanischer Unterricbtssprache 
(in Religion, Latein, Matliematik und Rumiłniscb) erricktet.

2. M.-E. v. 30. Sept. 1898, Z. 24994. Die Eroffnung der 10. Parallelclasse am 
ko Obergymnasium wird bewilligt.

3. L.-Sck.-R.-E. y. 26. Februar 1899, Z. 866. Die Veranstaltung einer Gothefeier 
am ko. Obergymnasium wird gestattet.

4. Absolyenten der III. Yolkssckulclasse oder des 3. Schuljahres dilrfen zur Auf- 
nahmspriifung nickt zugelassen werden. Eine durch unwakre Angaben ersckliekene 
Zulassung zur Aufnakmsprufung ist ungiltig und ziekt die Entfernung des Sckiilers 
von der Lekranstalt nack sick.

5. M.-E. y. 19. Mai 1899, Z. 12355. Aspiranten der k. k. Cadettensekulen diirfen 
bis 20. Sept. des betreffenden Schuljahres ohne Entrichtung des Sckulgeides, bezw. 
der Aufnahmstaxe und des Lekrmittelbeitrages das Gymnasium besucken, oder 
erkahen eventuell nack yollzogener Aufnabme in eine Cadettenschule das eingezaklte 
Geld zuriick.
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liiine furchtbare Nachricbt ersohiitterte am 10. Sep- 

tember 1898 unser geliebtes Kaiserhaus, die treuen Vblker 
der Monarchie, die ganze civilisierte W e lt : Ibre Majestat 
die K a i s e r i n E l i s a b e t h ,  die edle, herrliche Frau, 
ist dem ruchlosen Anschlage eines elenden Meuchelmorders 
zum Opfer gefallen.

In Ehrfureht werden alle Volker Osterreich-Ungarns 
ihrer verelnten Kaiserin stets gedenken; wir aber erheben 
die Hiinde zum Schwure, aufs neue unverbruchliche 
Treue gelobend unserem geliebten Kaiser, iiber dessen 
Haupt mebr Trauer und tieferes Web gekommen ist, ais 
ein ganzes Volk ertragen kann.

— >X<-
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IX. Chronik.
l)ie Aufnahme der neu und wieder eintretenden Schiller, ferner die Aufnahms-, 

Wiederholungs- und Nachtragsprilfungen fanden am 1., 2. und 3. September 1898 statt.
Am 3. September wohnten die Schiller dem Eroffnungsgottesdienste bei, worauf 

die Disciplinarordnung und der Stundenplan Yerlesen wurde.
Am 4. September begann der regelmiUSige Unterricht. Sofort' nach Beginn des 

Unterrichtes wurden den Schlilern die Yorschriften, betreifend die Schulgeldzablung 
und die Yerpflichtung, bei ansteckenden Krankbeiten die Anzeige zu erstatten, ferner 
die Anordnungen, betreffend die Jugendspiele und die Freifttcher, bekannt gegeben.

Mit dem Schuljahre 1898/99 trat die Lehranstalt in ein neues Stadium, da an 
den Unterclassen derselben Parallelabtheilungen mit theilweise rumilnischer TJnterrichts- 
sprache errichtet wurden.

Der Professor Dr Jos. F r a n k  wurde zur tibernahme der Direction des Madchen- 
lyceums fiir unbestimmte Zeit beurlaubt.

An den Trauerfeierlichkeiten anlasslich des Todes Ihrer Majestiit der Kaiserin 
nahm das Gymnasium theil und hisste wahrend der ganzen Trauerzeit die schwarze Fahne.

Am 4. October feierte die Lehranstalt das Namensfest Seiner Majestat des Kaisers.
Am 19. Noyember wurde ein Trauergottesdienst abgebalten.
Am 2. December feierte das Gymnasium das 50jahrige Regierungs-Jubilaum 

Seiner Majestat des Kaisers. Nach Abhaltung eines feierlichen Gottesdienstes in allen 
Kirchen und im israelitischen Tempel, wo die heiBesten Gebete um das Wohl unseres 
geliebten Kaisers zum Allerhochsten emporstiegen, versammelte sich die Gymnasial- 
jugend in dem festlich geschmiickten Turnsaale der Anstalt, wo eine erhebende 
Schulfeier stattfand.

Nach Abschluss derselben wurden die Mitglieder des Lehrkbrpers durcb den 
Director mit den Jubilaums-Erinnerungs-Medaillen betheilt und die Schiller mit einer 
Festschrift beschenkt, ferner wurden — im Sinne des von Seiner Majestat geauBerteu 
Wunscbes — die aus diesern Anlasse gestifteten Stipendienbetrage den betreffenden 
Schiilern ubergeben. Hierauf begab sich der Director mit einigen Professoren ins Regierungs- 
gebaude, um den Herrn Landesprasidenten zu bitten, die ehrfurcbtsvollsten Gliiekwiinsebe 
des Lehrkbrpers an die Stufen des erbabenen Thrones Seiner Majestat gelangen zu lassen. 
Bei dieser Gelegenheit theilte der Herr Landesprasident dem Director mit, dass Seine 
Majestat geruhten, den Director durch Verleihung des Regierungsraths-Titels und den 
Professor Dr. Anton P o 1 a s c li e k durch Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes 
mit der Krone auszuzeichnen.

Am 30. Janner scbloss mit der Vertheilung der Zeugnisse das I. Semester, am
3. Februar begann das II. Semester.

Am 9. April starb der Schiller der V. Classe K n i s c b Heinrich und am 
26. Juni der Schuler der VII. Classe R o s e n b l a t t  Chaim. Ehre ihrem Andenken.

Am 2. Juni fand in der festlich geschmiickten und mit der Biiste des groCen 
Dichters geschmiickten Turnhalle eine Gothefeier statt. Eingeleitet wurde dieselbe 
durcb einen von den Schiilern gesungenen Chor und durch einige Gbtbelieder, welche 
die Frau Prot. G a r t n e r  in ergreifender Weise vortrug, worauf Prof. Dr. H. R u m p  
einen mit dem grofiten Beifall aufgenommenen Festvortrag hielt, in welchem derselbe 
das Wirken und die Bedeutung Gothes hervorhob. Auch den Abschluss der Feier 
bildete ein von den Schiilern bray gesungener Chor.
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Am 12. und am 20 Juni beehite der Herr Landesprasident Baron B o u r g u i g n o n  
in Begleitung des Herm Landesschulinspectors Dr C. T u m l i r z  die Anstalt mit einem 
Besuche, wohnte dem Unterrichte in einigen Classen bei, besichtigte die Bibliotheken und 
sammtliche Lebrmittelsammlungen und spracli sich iiber den Unterrichtserfolg, ferner 
iiber die Ordnung und Reinlichkeit im Schulgebaude hbchst lobend aus.

Am 27. Juli begann unter dem Yorsitze des Herrn Landesschulinspectors Br-
C. T u m l i r z  die miindliche Maturitatspriifung. Yon den 41 zur miindlichen Prtifung 
zugelassenen Abiturienten erhielten 5 ein Zeugnis mit Auszeicbnung, 27 wurden fur 
reif, 3 fur unreif erkjart, und 6 erhielten die Erlaubnis, die Priifung aus 1 Lehr- 
gegenstande nach den Perien zu wiederbolen.

Wahrend des Schuljabres wurden die Schiller des rom.- und gr.-kath., ferner 
des gr.-or. BekeDntnisses dreimal zur heiligen Beichte und Comraunion gefuhrt.

Am 15. Juli schliefit nach Abhaltung eines Dankgottesdienstes mit der Ver- 
theilung der Zeugnisse das Schuljahr.

X. Fórderung der korperlichen Ausbildung und 
Gesundheitszustand der Schiller,

Der Porderung der korperlichen Ausbildung der Schiller wurde die grbOte Aufmerk- 
samkeit gewidmet. In der Erreichung dieseś Zieles wurde die Lehranstalt besonders durch 
den nunmehr obligaten Turnunterricht unterstiitzt. Die Wirkung desselben zeigte sich 
in der zunehmenden korperlichen Kraft und in der Frische des Geistes der Schiller.

Weiters wurde auf die Fórderung der Reinlichkeit und auf zahlreichen Besuch 
des Eislaufens volle Riicksicht genommen.

Badekarten wurden in der Zeit vom 9. November 1898 bis 1. Juni 1899 d. i. an 
20 Badetagen 822 verwendet. Darunter waren 398 vom Badehausbesitzer Herrn 
A g o p s o w i c z  bewilligte Freikarten, wofiir ihm der beste Dunk abgestattet wird, 
und 410 Badekarten, zu dereń Anschaffung 40 fl. aus den Jugendspielbeitriigen und 
der Rest aus den Mitteln des Franz-Josefs-Vereines verwendet wurde, so dass in 808 
Fallen arme Schiller unentgeltlich baden konnten.

Bader wurden von den SchUlern in nacbstehender Anzahl genommen : I. Classe A : 
00, I. Cl. B : 76, I. Cl. C : 52, I. Cl. D : 96, II. Cl. A : 120, II. Cl. B : 85, III. Cl. A  : 
46, III. Cl. B : 84, IV. Cl. A :  26, IV. Cl B : 75, V. Cl.: 33, VI. Cl.: 12, VII. Cl.: 6 
und VIII. Cl A u. B : 48.

Die-Ausgabe und Verrechnung der Badekarten, die Fiihrung des Verzeichnisses 
der Badenden beliufs Controle in sanitarer Hinsicht, sowie die Dberwachung des Bade- 
hausbesuches besorgte in hochst anerkennenswerter Weise Prof. C. K o z a k .

Die Theilnahme der Schiller am Eislaufen war eine sehr rege. Der lobl. Eislauf- 
verein gewahrte auch heuer den Schiilern ermaCigte Eislaufkarten zu 3 fl. und stellte den 
Vereins-Eisplatz an Sonn- und Feiertagen den Schulern unentgeltlich zur Verfugung.

Die Jugendspiele wurden eifrig gepflegt. Das Jugendspiel-Comitć hielt unter 
dem Vorsitze des Directors Sitzungen ab, in welcheu die vorzunehmenden Jugend
spiele bestimmt und sonstige Anordnungen getroflen wurden.

Gespielt wurde unter der Aufsicht der Professoren S c h w a i g e r ,  v. T a m o -  
w i e c k i ,  K o z a k ,  J a s k u l s k i ,  B u g a  und des Turnlehrers L i s s n e r ,  bei 
giinstiger Witterung jeden Mittwoch und Samstag von 5—7 Uhr.

Classenweise Ausfliige wurden unter Leitung der Classenyorstande, ferner der 
Lehrer der Naturgeschichte mehrere unternommen.
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t lb  er sic h t st ab e 11 e
iiber die Theilnehmer an den Jugendspielen, den Ausfliigen etc. und iiber den Gesund- 

heitszustand der Schiller im Schuljahre 1898/99.
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i .  b  . 41 19 20 u 19 13 5 5 i i — — — i

I .  c . ! 26 7 16 15 27 3 2 4 — — - — —

I .  d . 5 - 1 — 31 2 3 1 i i — - —

II a . 47 22 37 25 31 10 8 4 — — — — i —

II b . 40 59 30 29 42 11 11 6 — - — - - —

III. a . 37 - 19 19 20 2 - i

III. b . 23 60 33 14 22 10 3 3 — — — - — i

IV. a . 13 3 23 21 22 3 2 5 - — — — — —

IV. b . 37 — 32 19 26 6 1 8 i i — — i —

V. a . 12 — 20 20 26 14 2 12 — — - — 2 -

V. b . 6 — 12 19 22 6 — 6 — - — — -

VI. a . 9 - 22 23 17 12 — u - - — — — —

VI. b . 9 8 21 31 27 8 4 10 i

VII. a . 5 — 11 16 17 9 2 5 - — — — i

VII. b . 1 — 19 18 28 9 — 6 — — — i — — |

VIII. a . — - 14 7 6 6 — 3 — - 3 — - —

VIII. b . — — 12 14 14 9 — 8 — 2 — 1 i
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XI. Verzeichnis der Schiller am Schlusse des 
II. Semesters.

I. Classe A.
Brodner Georg. Burkbard Oscar. Busch Norbert. Butz Adolf. Czap Ludwig. 

Czerny Severin. Dolleschall Albert. Duchaczek Ottokar Filieviciu Nicolaus. Ritter v. 
Gątkiewicz Alexander. Ritter v. Gątkiewicz Josef. Geib Georg Adolf. Gottlieb Heinrieb. 
Heinrich Ernst Arthur. Hlauschke Yictor. Ilasiewicz Arteniie. Iwanowicz Vasilie. 
Janicki Yictor. Jenczky Anton. Kaiper Siegmund. Baron Kapri Jakob. Kassianowicz 
Johann. Klaus Edgar. Kohl Victof. Kozarisczuk Oleg. Kozłowski Siegmund. Krauss 
Erwin. Lagenopol Johann. Lindenbach Rudolf. Longawa Rudolf. Negrusz Nikolaus. 
Romanowsky Erich. Simiginowicz Emil. von Tychowski Felix. Wegemann Romuald. 
Zachar Franz. Załoziecki Roman. Nowak Titus. — P r i y a t i s t e n :  Gierowski Xenia. 
Prinz Lobkowitz Erwein.

I. Classe B.
Allerkand Carl Ludwig Allerhand Heinrich. Amster Abraham. Berall Arthur. 

v. Bereznicki Alfons. Birnbaum Hermann. Braunstein Hermann. Czaczkes vel Dóbieński 
Karl. Czeikel Alfred. Epstein Samuel. Fischer Gustav. Fischer Karl. Fischer Leon. 
Grofi Isak. Gruber Emanuel. Gutherz Isidor. Handler Leon. Holler Chaim. Horowitz 
Zacharias. Kasner Hillik Katz Abraham. Kohn Leopold. Koller Richard. Krauthammer 
Herzki. Krauthammer Nachman. Kukurudza Lorenz. Laufer Bernhard. Lerchenfeld 
Ignaz. Liber Aron. Linker Friedrich. Ludwiński Bronislaus. Majer Josef. Mikitowicz 
Michael. Mimeles Leopold. Mock Adam. Poluk Marian. Pratzer Adolf. Ptaslic Demetrius. 
Rachmistriuk Basil. Reck Alexander. Salaban Nikolaus Winzinger Adolf Zachmann 
Friedrich. — P r i y a t i s t e n :  Bachstez Marceli. Ehermann Maximilian Adolf. Sorda 
Stefanie.

I. Classe C.
Gramatowicz Eudoxius. Jagendorf Schmiel. Macovei Demeter. Malcinscki Georg. 

Mironciuc Basil. Nagelberg Abraham. Psate vel Pisaty Friedrich. Radek Eusebie. 
Reifler Jakob. Rosenthal Heinrich D. Rosetizweig Otto J. Rottenberg Moses L. f^andru 
Johann. Sauciuc Nicolaus. Schmiel Salomon. Schmul Leib. v. Seweskul Silyester. 
Sliziński Alexander Smereczynskij Constantin. Sobel Berthold. Soeolean Alexander. 
Steinberg Josef. Steinbreeher Mordche. Sternberg Hermann Stocker Josef. Suprowicz 
Nicolaus. Tarnowiecki Nicolaus. Tkaciuc Theodor. Tomoyici Stefan. Trommer Adolf. 
Tusinschi Dionys. Turcanoyici Eugen. Tyminskij Władimir. Verenca Argir. WagschaL 
Mechel. Wagsekal Mendel. Weissmann Salomon. Wender Salomon. Wistek Sigmund. 
Woloszczuk Ladislaus. Zebacziński Hilarion. Zebaczyński Carl. — P r i y a t i s t e n :  
Storfer Alfons. Storfer Martin Leo.

I. Classe D.
Bodnariuc Georg. Bujor Theodor. Catarenciuc Theodor Cojocariu Georg. Diacon 

Peter. Doroftei HadriaD. Dugan-Opait Elias German Johann. Hesca Johann. Hrinco 
Basil. Ilica Elias, lsac Georg. Laniwski Alexius. Laniwski Georg. Lazurca Basil 
Lunguleac Johann. MironovicI Longin. Nistor Basil. Nistor Constantin. Procopoyicf
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Michael. Riznec Michael. Rusu Georg. Sauciuc Georg. Semoniuc Emanuel. Seretean 
Johaiin Sorocean Tlieophil. Spanul Johann. Strejac Basil. Sucevan Georg Tarnavschi 
Demeter. Toaca Georg. Vicovan Simeon. Zemna Nikolaus.

II. Classe A.
Adler Wilhelm. Albota Alexander. Antonowicz Eudoxius. Arje Moses. Aurite 

Octayian. von Bejan Demeter. Berler Benzion. Binderer Bernhard. Birnhaum Eisig. 
Birnbaum Moses. Birnhaum Salomon. Bucove^chi Miohael Buczkowski Boleslaus. 
Budzura Adam. Can .̂er Theodor. Cotiusca Vasile. Czaczkes Israel Benjamin Dawidowicz 
Anton. Demant Siegmund. Deutsch Oskar. Dobrowolski Wilhelm Jakoh. Filievici 01vian. 
Fischer Israel. Frendel Meier. Freundlich Paul. Funkenstein Ludwig. Gahe Schmiel. 
German Demeter. Gingold Schulem. Gramatovici Claudiu. Gribowski Eudoxius. Halicki 
Victor. Hebel Moses. Hildebrand Aron. Horowitz Martin. Ilica Michael. Jaukiszowski 
Adam Franz. Kisslinger Josef. Kogut Johann. Kozarisczuk Władimir. Kranzdorf Jancze 
Ber. Krupka Guido. Kunzelmann Friedrich. Langer Karl. Langer Julius. Lerner 
Mordko. Lbwenschuss Isidor. Lorber Julius. Luttinger Lazar. Minticz Cyrill. Nistor 
Georg. Nussenbaum Naftali. Pratzer Maximilian. Puder Josef. Rachmistriuc Flugen. 
Rudel Nus3eu. Ruff Ludwig. Sachter Dionys. Salaban Johann. Salmeier Karl. Salzinger 
Feiwel. Sauer Pliiiipp. Schapire Heinrich. Sobel Emil. Spodheim Carl. Storfer Benno. 
Triuczer Karl. Wołoski Jakoh. Zallik Siegmund. Zingher Abraham. — P r i v a t i s t :  
Sollog Alexander.

II. Classe B.
Allerhand Karl. Andrejczuk Eusebius. Botuschan Guido. Cocinschi Johann. Frank 

Adolt. Gątkiewicz Franz. Gierowski Georg. Harnik Chaim. Kratter Karl. Lebouton 
Maximilian. Lugovscbi Basil. Lupaęco Constantin. Magior Victor. Markes Wilhelm. 
Masichievici Parthenius. von Matt Moriz. Menga Emilian. Mikitowicz Georg. Mitro* 
fanovici Constantin Mitrofanovici Johann. Moldovan Aurelian. Mudreac Basil. 
Mukai-owsky Gśza. Neunteufel Franz. Ostaficzuk Isidor. Paczyński Wenzel. Paladi 
Ilarion. Palaghian Johann. Philipowicz Johann. Popescul Dionys. Popescul Nicolaus. 
Prodaniuc Nicolaus Rapf Johann. Rduch Franz. Ris Karl. Rosler Josef. Rogosievici 
Caesar. Sauciuc Elpidifor. Sbiera Mihalu. Schneider Jeremias. Schuirch Otto. Schwarz 
Elias. Seicbe Bruno. Serotiuc Alexander. Sgircea Dionys. Simionovici Eusebius Socolean 
Demeter. Sokal Heinrich. Sokal Naftali. Stamjnler Lazar. Steuer Rudolf. Straucher 
Otto. Strzelbicki Adolf. Tarnavschi Aurelian. Tarnavschi Cornel. Tcaciuc Nicolaus. 
Teleaga Gabriel. Tellmann Arthur. Tudan Titus. Tumlirz Wilhelm. Turzański Alexander. 
Tuszyński Orestes. Tuszyński Titus. Yonau Philipp. Voronca Octayian. Wąsowicz 
Oswald. von Wlad Cornel. Wlad Kasimir. Zappe Alois. Zelgin August. Zothe Franz. 
Zankowski Peter. Zierhoffer Robert.

III. Classe A.
Altmann Herscli. Amster Ludwig. Awner Beri. Axentowicz-Persiau Antou. 

Bachtig Heinrich. Balan Theodor. Bercoyiei Haim. Berger Hubert. Bresler Schapse. 
Burg Ludwig. Chotinceanu Eusebius. Cojocariu Georg. D’Endel Emil. Drimmer Schloima. 
Druckmann Herscli. Eisenberg Wilhelm. Ekstein Siegfried. Engler Dayid. Faulhaber 
Peter. Frist Joachim. Fuhrmann Jossel. Galenzowski Eusebius Gertler Meier. Giuraemia
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Basil. Glaubach Moses. Goldhagen Hersch. Gribovaki Hilarion. Grosar Hilarion. Grosa 
Jnsef. Gutlierz Abraham. Handler Simon. Halion Jobann. Hornstein Leib. Ilnicki 
Theodor. Isopescu Modest. Iwasiuk Yictor. Janicki Oskar. Jettmar Gustav. Kapri 
Stefan, Freiberr von. Kindler Friedrich. Kraus Ernst. Lewandowski Constantin. Menczel 
vel Schorr Rachmiel. Miiller Philipp. von Petrasco Arcadius. Schapire Alexander. 
Scherzer Beniamin. Yoiutschi Orest. — P r i v a t i s t :  Ebersohn Erich.

III. Classe B,
Billig Itzig. Czerniawski Arcadius, Edler vpn. Fendrich Barach. Gliiokstern 

Osias. Gross Jakob. Józefowicz Julius. Kerekjarto Ewald. Knittel Kudolf. Koller Josef. 
Krisch Karl. Krupka Adalbert. Krześniowski Stepban. Lagenopol Constantin. Lemeni 
Athanasius Liber Marena. Marco Basil. Merdari Theodosius. Mathias Philipp. Mer- 
dinger Heinrich. Mokrenschi Gregor. Mogilnicki Anton. Mukarovsk/ Zdenko. Muntean 
Dionys. Negrusz Guido. Neumann Oskar. Paczyński Stanislaus. Paulovici Alexander. 
Piteu Aurelian. Pomeranz Jakob Popescul Elias. Rattner Berlon. Reiter Isak. Reli 
Simon. Rosenberg Jakob. Rosenthal Max. Rothfeld Elias. Rubinstein Bruno Scala 
Guido, Graf. Scala Mastino, Graf. Schmul Schaja. Serotiuc Basil. Simcha Samuel. 
Sperber Josef. Stecher Salomon. Straucher Eduard. Tarasievici Emilian. Tarnavschi 
Otto. Thorn Sewulen. Ucraine^ Georg Wacher Leib. Wachlowski Pius Werber Bruno. 
Werth Emil. Wicentowicz Josef. Wiese Josef. Zelgin Boleslaus. Zelgin Bronislaus. 
Zelnik Heinrich. Zimmer Isidor. Zus Hilarion.

IV. Classe A.
Beck Anton. Bejan Isidor, Ritter von. Berger Abraham Bujor Basilius. Cze

chowski Theodor Daskaliuk Orestes. Himitrowicz Alexander. Dzierzek Franz. Eber- 
maun Ludwig. Elias Karl. Fassler Hirscb. Finkelstein Philipp. Focsinianu Hermann. 
Frenkel Moses. Gottesmann Beri. Gruder Hugo. Gruder Julius. Hahon Cornelius. 
Hamburger Leon. Hass Philipp. Hilberg Hans Hinghofer Friedrich. Hinghofer Walter. 
Hrimaly Ottokar. Janicki Josef. Kaiinowicz Władimir. Kast Eduard. Kostecki Basilius. 
R. v Krismanić Gideon. Kulla Saul. Lenobel Piuehas. Lichtendorf Aron. Lorber 
Edmund. Lubowicz Nikolaus. Meisler Emil. Meller Nathan. Melzer Feiwel. Miski 
Andreas. Polaschek Erich. Reiner Markus. Ruff Baruch. Sczerbanowicz Johann. — 
P r i v a t i s t.: Dauber Israel.

IV. Classe B.
Adelsberger Eduard. Frank August. Kalmucki Alfred. Kottlar Heinrich. Kulla 

Max. Landau Ludwig. Lukasiewicz Josef. Manastyrski Basil. Mayer Arthur. Negrusz 
Eugen Nurnberg Moriz Orenstein Josef Alba. Popescul Orest. Popovieiuc Władimir. 
Preminger Marius. Raft Friedrich, Robinsohn Moriz Rossin Richard. Rusnak Nicolaus 
Salter Jankel. Schechner Abraham Josef. Schifter Jacoh. Schleker Siissie. Schneider 
Ludwig Leonhard. Seidner Eisik. Sekot Johann. Sidorovici Constantin. Skala Alfred. 
Socoleanu Alexander. Stefanowicz Stefan. Suchy Theodor. Szymonowicz Alexander, 
Freiherr von. Tauber Theodor. Tattelbaum Max Johann. Toustiuk Georg. Tudan 
Eusebius. Vaisman Otto. Wachtel Leo. Wagner Moses. Ritter von Wessely Igo. W il
czyński Alfred. Wurmbrand Rudolf. Zimmermann Josef. Zothe Johann Karl. — 
P r i v a t i s t e n :  Trutner Leiser. Wittner Oskar.
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V. Classe A.
Amirowicz Kajetan. Amster Heinrich Andriczuk Constantin. Aschkanase Salumon. 

Beri Bernhard. Berliner Max Bihar^ Napoleon. Brucker Maximilian. Buchbinder Leiser. 
Ciobotariu Nicolaus. Csato Eduard. Drohomirecki Bogdan. Dubs Samuel. Ebner Ben jamin. 
Eipert Peter. Eisenkraft Joset. Fischbach Israel. Fischer Johann. Fleminger Samuel. 
Gliłsner Abraham. Goldblatt Meier. Gottfried Siegmund. Harnik Salomon. Hovanet 
Nicolaus. Isopenko Alexander. Iwasiuk Karl. Januszewski Maximilian. Ritter von 
Kalmucki Maximiliau. Katz Samuel. Katz Srul. Kofler Josef. Kreisel Leib. Ohrlilnder 
Max. Ostrowski Ignaz. Procopoyici Alexie. Reiss Josei. Rosenbaum Mechel. Rosenzweig 
Sabari. Sallmayer Ludwig. Schajowicz David. Schapira Markus Schwitz Samuel. Singer 
Schulim. Sternklar Moses. Szkurhan Alexander. Trichter Chaim. Volcinschi Valerian. 
Ritter von Wessely Zdenko. W iglitzky Eberhard. Woloszczuk Vincenz. Załoziecki 
Władimir. — P r i v a t i s t e n :  Brenner Fischel. Prinz Lobkowitz Josef. Małecki Alexander.

V. Classe B.
Balakan David. Chussil Leib. Engler Moses. Febr Emanuel. Gottlieb David. 

Gottlieb Ellische. Grigori Nikolaus. Heeht Abraham. Hoinic Georg. Hornstein Salomon. 
Hudema Nestor. Ilica Michael. llimj.u Otto. Jacob Wilhelm. Juchniewicz Josef. Kan- 
czuker Jakob. Kleinwachter Ludwig. Koropatnicki Demeter. Leśniak Emil Luttinger 
Edmund. Lutwak Littman. Mayer Hans. Migula Plato Ohlgusser Mechel Ber. Obren- 
stein Abraham. Popper Hugo. Radyk Isidor. Rubel Hersch. Sauciuc Theophil. Schickler 
Leiser. Schor Jakob. Schubert Josef. Sokal Marzell Trompeteur Adalbert. Vitenco 
Basil. Yoiutschi Johann. Warteresiewicz Alexander. Werth Juda. Wlad Stanisiaus. 
Wolski Alexander. Zallek Hersch. Żukowski Starislaus. — P r i v a t i s t e n :  Popovici 
Hortense. Turcanu Aurelie. Kaffeesieder David, Leichner Aba, Scherzer Schmiel.

VI. Classe A.
Arźt Salomon. Axentowicz-Persian August. Bakfon Adolf. Balicki Nikolaus 

Barvić Jaroslaus. Biskupski Alexander Victor. Bittner Bruno. Bohosiewicz Adolf. 
Brenner Alfred Brucker Emilian. Buchholz Moses. Charwat Franz. Czarniawski 
Theophil. Czownicki Adalbert. Dawidowicz Nikolaus. Diamant Mayer. Dzosan Oskar. 
Frank Stefan Eugen. Friedmann Dawid. Fuchs Beri. Fuhrmann Abraham. Gottlieb 
Mendel. Grigorowicz Barbu. Gutherz Karl. Handel Dawid. Hammel Jakob. Hopp 
Waldemar. Iliutu Georg. Kiesler Emil Robert. Kinsbrunner Chaim. Kinsbrunner Meier. 
Klug Alfred. Klym Pantelimon. Kucharski Alois Kunz Heinrich. Leibschutz Rudolf. 
Litviniuc Amulius. Majortsik Rudolf. Seleski Georg. Silbermann Albert. Trichter 
Dawid. Weinbach Emanuel. Wencek Zeno. — P r i y a t i s t e n :  Axelrad Fanny. 
Guttmann Elias Moses.

VI. Classe B.
Berger David. Berger Salomon. Czeikel Israel. Freundlich Emanuel Garfunkel 

Moses. Gingold Motel. Goldlust Wilhelm. Gottesmann Josef. Gottlieb Juda. Hakman 
Theodor. Heck Friedrich Wilhelm. Hornstein Rudolf. Katz Samuel. Kiesler Richard. 
Kramer Leon. Leschczer David. Markus Josef. Merdinger Eugen. Ohlglisser Chaiem 
Schloima. Paus Demeter. Pochmarski Isidor. Pompę Wilhelm. Popescul Johann. Popper 
August. CJuirsfeld Alfred. Radewicz Demeter. Reicher Efroim. Rosner Mendel. Rubel 
Mendel. Rudnicki Leo. Sachter Jakob. Schaiowicz Salomon. Scharf Meschulim Juda. 
Scharf Samuel. Simionowicz Eusebius. Sokal Mechel. Spendling Arthur. Stadler Fischel.
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Strejac Basil. Sturm Josef. Tittinger Bruno. Wender Marceli. Woloschenko Stefan. 
Zafoziecki Alexius. Zemna Eusebius.

VII. Classe A.
Aberbach Cbaskel. Aron Cbairn Art.ymowicz Adrian. Auslander Srul. Badian 

Awner. Barber Gustav. von Barbier Titus. Bardach Hersch. Barleon Yictor Bendas 
Ot.to. Bohm Wenzel. Braha Theophil. Bratkowski Stanislaus. Briill Julius Josef. 
Bucber Adolf. Carage Emilian. Czechowski Constantin. Dancznl Władimir. Demant, 
Isidor. Pasler Leifer. Frańkel Mendel. Goldlust Marceli. Gramatowicz Demeter. lliu^u 
Tbeodosius. Isopescnl Emanuel. Kinzbrunner Ire Leib. Kobn Samuel. Kolaży Alfred. 
Koppelmann f)avid. Kottlar Isidor. Langer Jechiel Mechel. Lastowiecki Alexius. 
Lercbenfeld Froim. Lubowicz Johann. Magas Paul Gabriel. Matassar Johann. Mendrak 
Adam. Meyer Heinrich. Nekeforuk Johann. Nichitovici Theophil. Redinger Foibisch. 
Schiffer Srul Moses. Schneider Emil Andreas. Stratyczuk Emanuel. Tattelbaum Heinrich 
Arthur. — P r i v a t i s t :  Weiss Richard Adalbert.

VII. Classe B.
Ariczuk Basil. Badian Albert. Hafner Josef Hecht Abraham. Herasimowicz 

Gregor. Hersclimann Hersch. Hoinic Isidor. Ritter von Jasienicki Johann. Kasner 
Salomon. Kessler Julius. Kinsbrunner David. Kozarisczuk Eusebius. Liii David. 
Rosiewicz Eudoxius. Ornstein Oskar. Badura Georg. Rottenburg Eduard. Sandru 
Constantin. Scalat Modest. Schaff er Moses. Schofer Wilhelm. Schessan Constantin. 
Schnirch Rudolf. Schorr Osias. Schwarz Arnold. Seider Jakob. Seidmann Karl. Serotiuk 
Theophil. Singer Menasche. Skraba Modest. Sladeczek Oskar. Smereczyński Władimir. 
Sobel Feiwei. Sokal Naftali. . Soniewicki Maximilian. Stadler Pinkas. Stern Israel. 
Storfer Samuel. Tarnowiecki Emilian. Teodorczuk Stanislaus. Ternbach Jakob. Thttr 
Nachmann. Totoescul Alexander. von Turzański Emil. von Tychowski Eugen. Weiden- 
feld Wolf. Weiss Bruno. Zankowski Eugen.

VIII. Classe A.
Andriyczuk Johann. Bakuiinski Loghin. Blum Dawid Moses, Brucker Rudolf. 

Chaskalowicz Isak Chaim. Chohrzynski Roman. Choloney Friedrich. Dospil Franz Josef. 
Ebner Hermann. Ekstein Manes. Fleischer Philipp. Fuhrmann Moses. Funkenstein 
Maximilian. Ritter von Grecul Aristoteles. Jaworski Josef. Józefowicz Anton. Katz 
l)avid. Kestenband Ernst. Kierylow Anton. Kohn Carl. Kowaluk Anton. Kronisch 
Abraham Meyer. Lebouton Alois. Manescul Isidor. Matzura Ferdinand. Neugehoren 
David. Onofreczek Ferdinand.

VIII. Classe B.
Bejan Ermil. Covler Marcus. Fischer Jakob. Ritter von Gojan Demeter. Gottlieb 

Albert. Hauer Moses. Iwanowicz Cornel. Jaroszyński Eusebius. Maczuszak Eugen. 
Minkusz Alfred Hugo. Neumann Isak. Oehl Rudolf. Pluhar Johann. Sauerąuell Richard. 
Schajowicz Gerson. Schnirch lgnatz. Schiitzer Abraham. Scraba Aurelian. Silherbusch 
Gabriel. Silberbusz Chaim. Soltyuski Stanislaus. Sommer Feiwisch. Spirmann Gerson. 
Steinhaus Alfred. Sternberg Mordche. Stroh Elias. Stroh Jakob. TeudelofF Emil. 
Tomowicz Otto. Tumlirz Leo. Baron Unterrichter Karl. Yerenca Valerian. Weihrauch 
Schmiel. WeltJakob. Wiszniowski Johann. Zappler Samuel. — P r i y a t i s t :  David Josef.
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©  0 5 “

go bo fi  ̂ bo
§ 2 3  G X -fi 05
fi _Q ̂  

-M  CSC
CO 05 H

i a c i

13
6-

1



74

d
©

3  a  
n  a

cS
tn

l '» iO C O < M if lO ,l c O I >-  
JN W  CO CO W  r-i (M 05 
CM r*

KO
KO

9
9

3
0 l>» GM KO i O 

(M OJ 05  CO
CO _u

05
OJ

t-3 X?
TT f i  CO i- i

1 1 I I

CM CM
1

CN r i  *-. 

1
GM “> 

co

> CS
CO f  CM CM

I I I  1
CO GM

1
•—i OJ f i

1
^  KO

D5
CO rji  CM Tf< CO

1 1 1
CM CO

1
•—• OJ GM CM
f i

CC ®

t >
d

1
0 2 1 4 3 CD CM

1
CO f  i >

1

4

22
4*

76
,

—i
rO

t>- f i  KO T}i Tfi

1 1 1
CO

1
f i  GM CO T* -

©
<M

>
cS

KO CO I>  —  1(0 I'*

1 1
r-i

1
GM f i  CD CM 4

3
5

0

a
CO KO rfi i—i »Q 

1 1 1 1
CM

1
CO r i  CO r i f i  O

CO

>
ce

CO H tJHi C h

1 1 l

CO
1

Tfi CO t -  

1 ~
t t  r*©

o

d 5
*"4 CM OJ CO f i

" 1  I I

CD
1 " l S i

GM O  
KO

H”'
d

i C r i O q  ^  CM T-<

1 1 1
CM

1
f<  CO CM

oa | ^  KO

-O

L f  f i  KO Tfi
1 1 I I

TtH r jl

1 1 1
T-l O

KO

HH
cS

CO lO  o

" 1  1 I I I

KO rtH

!

GM GM

1 1
CO O

CO

-

C i  OJ co co 
co | | | | -

CD CO KO

I I  I I

6
4

8
2

cS

O  T*i f i  CM
CM ! J [ CM

CO Tji

I I  I I

4
2

0
0

co co 
CO , | | | ; | CO

i 1
KO

M I I

f  »to
GM

O
KO CM CO CM

"  . M I I ' "
CO KO

1 1 1
KO

d2
O t ^ C O  -?}i

M I M

CO GM

1 1 1 1 I

d
o  c  r ji  co

M M "

t>-

~ 1 M  1
OJ O  

1̂ -

a—<’ © 
® ŁO *■* o»

o — 
0
M O

C5 —<
d

c3 d

©
-d

Ul Ul

• 3 3to tcO O
5 3 . • 

. o o H H
} HH fi © i HH

O
a  r

R c &
&-

<»

©

O
cS

04 < 
CO J

* d
-d

50 ©
O ^  .CS -0 ć 
3  o

50

50 50

U s  «  53  ^; 0 3
<1

_  d  53
o  O  O

d  d  © c

w ©
dc:?3 ©.w 

S  o  
d

i t ó fP̂ PhCM

P :C
N

CS

£

^  .. a  

£  f  d  ^

50
O fc, 
©  <x>

o  :d

50 ^  r h  
d  d ^ h

^  ^  co

*h «1
©

_ 0
’ © . ’ ©
a © s© -r ^J5C:£

~Z *© w<; co <  02

S  >  >

iJ?S

J3.ł-U _

, ctf

£  5C
O  o

o

■ d

d_© co
T3 Ł-i c; © © T3
s y  
w  £
f  ©
© ,Q

_  E  
■ ę  s

s
<1 ;



75

Kundmachung, betreffend die Aufnahme der
Sehuler.

Die Aufnahme der Sehuler in die I. Classe erfolgt am 15., 16., eventuell 17. Juli 
(1. Termin) und 1., 2., eventuall 3. September (II. Termin). Die Aufnahmswerber 
haben sich an diesen Tagen vormittags zwischen 8 und 10 Uhr in B e g l e i t u n g  
i li r e r E 11. e r u oder dereń b e v o l l m a e h t i g t e n  SteJlverfreter in der Directions- 
kanzlei zu melden und e i n e n  l e g a i e n  T a u f- o d e r  G e b u r t s s c h e i n ,  der 
das yollcndete oder im laufenden Kalenderjahre zur Yollendung gelangende zelinte 
Lebensjabr nachweist, und falls sie eine bifentliclie Volksschule besuelit haben, die 
S c h u l n a c h r i c l i t e n  beizubringen. In den S c h u l n a c h r i c h t e n  muss der 
Unterricbtserfolg in der Unterriclitsspraehe mit einer einzigen Notę classifieiert er- 
scheinen, auch muss auf denselben der ZwecK der Austolgung ersichtlich gemacbt 
sein. Bei der Einschreibung haben die Eltern, und zwar n u r  d i e s e, die M n t t e r -  
s p r a c  b e  ibres Kindes anzugeben, da sich nacli dieser der Besucli der rumaniscben 
und ruthenischen Spracbe regelt. Die Angabe der Eltern wird fiir die Folgę ais 
b i n d e n d  angesehen.

Schiller, welche nur die III. Volksschulclasse oder das 3. Schuljahr beendet 
haben, diirfen zur Aufnahmspriifung nicht zugelassen werden.

An den oben genannten Tagen wird yormittags von 10 Ulir an die scliriltlie.be 
und naclmiittags von 3 Uhr an die miiiidliche Priifung vorgenommen werden.

Bei der Aufnahmspriifung wird in der Religionslehre jenes MaC von Wissen’ 
welches in den ersten rier Classen der Volksschule erworben werden kann, in der 
deutschen Spraclie Fertigkeit im Lesen und Sęhreiben der deutsclien und lateinisehen 
Scbrift., Kennt.nis der Elemente aus der Formenlebre, F e r t i g k e i t  i m A n a 1 y- 
s i e r e n einfacher bekleideter Satze, Bekanntscliaft mit den Regeln der O r t h o- 
g r a p h i e  und richtige Anwendung derselben beim Dictandoschreiben, im Rechnen 
Ubung in den vier Rechnungsarten mit g a n z e n  Żabien yerlangt.

Zufolge Min.-Erl. vom 2. Janner 1886, Z. 85 ist eine W i e d e r h o l u n g  der 
A u f n a h m s p r i i f u n g  fiir die 1 . Classe, sei es an ein und derselben oder an einer 
anderen Lehranstalt, mit der Rechtswirkung fiir das unmittelbar folgende Schuljahr 
u n z u l a s s i g .

Die der Direction beim Einschreiben der Schiller ubergebenen Documente werden 
am 11. September zuriickgestellt werden.

Jeder neu eintretende Schiller hat die Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr. und den 
Lebrmittelbeitrag von 1 fl. 50 kr. zu entrichten. Diese Taxen werden im Falle der 
Nichtaufnabme des Schiilers zuriickgestellt

Zufolge Min.-Erl. vom 17. December 1897, Z. 26715 hat die Direction ein 
Verzeicbnis geeigneter Kost- und Wohnhauser angelegt und wird dasselbe auf Ver- 
langen den Eltern oder dereń Stellyertretern zur Verfiigung stellen, ferner denselben 
bei der Unterbringung ihrer Kinder rathend und belehrend zur Seite slehen. Die 
Kost- und Wohnungsgeber werden von der Direction eine besondere schriftliche 
Belehrung iiber ihre Pflicbten erhalten.

Zu Beginn des Schuljahres 1899/900 werden die Wiederholungs- und Nachtrags- 
priifungen, sowie die Aufnahmsprufnngen in die hbheren Classen am 1., 2. und 
3. September von 8— 12 Uhr yormittags und von 3—6 Uhr nacbmittags ahgehalten
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werden. Die Ordnung dieser Priifungen Wird duroli eiue Kundmaclnlng am schwarzcu 
Brette bekanntgegeben werden.

Schiller, die bereits im Yoijahre der Anstalt angeborten, haben sich am 1. und 
2. September bei der Einsehreibung in den hieflir bestimmten Classenzimmern zu 
melden, hiebei das letzte Semestralzeugnis yorzuweisen und den Lehrmittelbeitrag 
von 1 fl. 50 kr. zu entrichten.

Uber die Aufnahme auswartiger Schiller wird erst am 3. September unter 
Beriicksichtigung der vorhandenen Sitzpliitze entschieden werden.

Alle Schiller haben ibren Classenyorstanden 2 yollstandig ausgefiillte N a t i o* 
n a 1 i e n, in denen auch die freien Gegenstande zu verzeichnen sind, die sie in dem 
neuen Schuljahre besuchen wollen, zu iibergeben; das.Nationale muss die Unterschrift 
des Yaters oder yerantwortlichen Aufsehers tragen.

Die Anmeldung und Aufnahme der Privatisten erfolgt in derselben Weise und 
zu derselben Zeit wie die der offentlichen Schiller; bei auswartigen Priyatisten kann 
die Meldung auch scbriftlich erfolgen.

Das Schulgeld (20 fl. halbjiihrig) ist von den offentlichen Schillern im Laufe 
der e r  s t e n  s e c b s W o c h e n  jedes Semesters, von den offentlichen Schillern der 
1. C 1 a s s e, denen die Stundung nicht bewilligt wird, im I. Semester spUtestens im 
Laufe der ersten d r e i M o n a t e nach Beginn des Schuljahres im yorhinein zu 
entrichten. Die Privatisten haben das Schulgeld unmittelbar vor Beginn der Prlifung 
zu zahlen.

Am 4. September um 3/ 4̂  Uhr haben sich sammtliche Schiller zum Eroffnungs- 
gottesdienst in ihren Classenzimmern zu yersammeln, worauf sie in die Kirche, 
beziehungsweise in den Tempel zum Gottesdienste geleitet werden. Um 9 Uhr findet, 
die Verlesung der Stundeneintheilung und Disciplinar-Ordnung statt.

C z e r n o w i t z ,  im Juli 1899.

Regiorungsrath Heinrich Klauser,
k. k. Gymnasial-Director.

3ST acŁtrag.
Seite 25 in der Aubrik „In den Lehrkbrper traten e i n s o l i  es unter Nr. 2 

statt „Dionys J e r e i n i j c z u k ,  a. o. Uniyersitats-Professor" richtig heiilen: „Emanuel 
W o r ob k i e w i cz, Katechet an der Lelirerbildungsanstalt“ ; eber.so S. 27 unter Nr. 30.


