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Ober Bi Id ung der asthetischen Gefuhle 
an Gymnasien.

!)io Seboptor des O rgiuusationscntw iirfes, Hermann B o u i t z, 
E x n o r und ( Jraf Leo T h n n, I  die glanzoude T rias in der E n tw ieke- 
lungsgrsehiohte cios bsterreichisehen Sehulwosens, liel.ien sieli bei (lor 
lieorganisiernng  (Jer Kehulen von jenen erhabonen Idoen der philoso- 
phisehen Biklagogik leiten. welehe daznm al Josof F riedrich  H e r  I.)a r I  
und se.ine ScJnile in IToutsehland und in  dci' Schweiz vorbroiteton und 
ius prakfcisohe Selmllobon /u  iihortragon sieli bestrobton. Ans der An- 
wondung der Ktliik au f den Menschen ais Einzolwesen und ais gesell- 
seliaftlichos Wosen in V erbindung m it der Psychologio ontsprangon 
lle rb a rts  Dobroń von der Erzielm ng.

Ais Z iel der Erzielm ng bezoichnet er dio B ildung  oines edeln, 
Cesi en. sitt liohen (Jharaktors und oinor dauernden Bostim m theit des 
W ollens, das sieli in allen W andlnngen und S tiinnen  des Lobens ais 
dauerhait bewii.h.rt.2) Da aber die ethischen ldoon das llocliste und 
IIeiligste siud, was der Mensch kennt, fo rdem  und stiitzen sio au d i dio 
roligidse (iosinnung und M oralitat. Dali er sollon uicht nur die .,Re- 
g ierim g u der Z bglinge und die (Towolmung an Zuchu und PHichtgeluhl 
aut diosos Ziel h instouorn ,4) sondom  au d i der gesam te U nterrieh t. 
Alle E rw erb itng  vou K cnntnissen und P ertig k o iten  soli d a rau f hin- 
arbeiten , oin erziohender U uterrich t zu seiu. ■') Dio Mitfcol zur Erreielm ng 
diesos Zieles kounen nur ans der Psychologie gosehopft werdon, da 
dioso ii ber die allmii-hliche TCntwickelnng unserer ge istigeu  Eii.higkeiten 
Ani :scl.luU und dadureh auch die rieh tigen  M ethoden an die Hand g ib t ,

') d ru t' Leo Tłum. Franz E xner. H erm ann Bonitz. Boitriigc zur Geschiclite des 
OstoiTcichischon U iiterrielitsw osons von F. F orster, "Wien 1893. 8. 33, 11!) u. a, — 
*) H erb a rts  piidagogisehe Schritten . Bd, J. JI, ed. WUlinmni, Leipzig 1873, II . S. 573; 
I)r. A. B aum eister, H andbuoh der E rziehungs- und  U nfcerrichtslchre, Mihiohen 1895. 
I. 1. Bd. S. XXXV. — ■') Iforhart.. Tl. S. 508 und in der „iisthetischen D arste lh ing  
der \Volt.“ I. S. 271. — ') Ibid. S. 331. — •’) Ibid. II . S. 532; Z illcr, V orlosungeu iilior 
nllgemeine Fadagogik. Leipzig 187(i. S. 224.
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kii diesera orhabenen Ziele zu gelangen. F u r Hor bart. der sclion ais 
noch sehr iugendlicher E rzieher Erfahrm igen maohto und sio m it seinon 
bercits daiuals feststeheiiden leitenden  Gosiehtspiinkfon in inneron Zu- 
saiinnonhaug zit bringen wnlite, war und blieb die Padagogik wiihrend 
seines ganzen Lebens eine wahre H erzenssarlie : er wurde n ieh t niude. 
sie au f alle W eiso theoretiseh uud prak tisch  zu fordom . A uf diescm 
Folde hat er sieli v ielseitigen Anhang goschaffen. seine Loliren haben 
sieli ais fruch tbar er wiosen und seine Anluiiiger T. Z i 1 1 o r, II. K e r n ,  
S t  o y. (). F r i c k. K. V o g  t, <1. L i n d  n e r. (). W  i 1 1 m a n n und 11 
S c h i l l e r ,  woleli letzt.erer in non ester Zoit /u  seinein Zweeke noch 
H e r b  a r t und W u n d t  m it einander zu yerbinden suelit. (Banm eistor 
L1 S. 849). dienen zuni Howoiso, dali seine (in in d p ri uzi pi on im grolien 
und ganzen ilire B oroclitigung tinden und oiner der (łogcnw art ont- 
sprocliendeu A usbildung fahig sind. N ieht zu vorwundorn ist es dom- 
naoli. dali Herm ann B u n i t  n. ebenso mann haft ais Philosoph wie Pe
dagog. beim E utw urfe des ósterreiehischen O rganisationsentw nrfes ais 
Zweek der (Jyinnasien „allgem eine B ildm ig44 und ais Erno lit einen 
„gebildeteu  edeln C harak ter4* aufstellte, weleher dom IIerbart'selien 
E rziehungsendzw eek: U haraktorstarko der Sirtliolikeit" ontspreohon
sollte, und einen solehen Lelirplan zusamm enstellre. wolehor tuner 
Vorvviegenheit der hum anistisohen Faeher aucli die realistisehen 
m it in  R echnung zog. urn im Zentrum  des Zoglinges ein vielseitiges. 
gleieh webendes Interosso hervorzurufen und den (4rund zur „allgemoinen 
harm onisohen44 B ildung zu logeu. ')

Das W ort Interesse44 hat im HerbarFsehen Simie nieht die Be- 
dentung eines nur begleitenden Atonients, wie weim man verlangt, d«r 
Unterrieht solle so besehatfeu sein. dali der Schiller nur mit Interesse 
folgo, sondom „Interesse1- wird geradezu ais dasjeuige hingestol.lt. was 
der Unterrieht ais Hauptsaeho zu erzieleu hat - os ist eine Spannuiig  
der geistigon Kraft. di o ontwiokelto Solbstt.hatigkoit des (leistes mich 
dem ganzen Umfango seines Wosens. -i U bor die Arten, a ns don on es 
sieli zusamniensetzt, hat sieli Kern biimlig ausgedriiekt iPaed. S. 81. 
105. ), weshalbwir hieriiber zu spreehon nnterlassens). bemorkt -mag nur 
werden. dali das Interesse seinein Wesen naeli „an der Schwelle des 
W illens" steht und diesen erzeugt; Wissen und W ollen, Tun und 
Lassen oder das Interesse, wio K e r n  § 14 sagt, hat im  Dionsto des 
erziehenden Untbrriehtes deshalb zu stehon. weil es nieht „T otalitat" des

1) H erbart. I. S. 3(>4. I I. S. 53.8; Z iller Vorl. S. 151 : Willi. Kern. G nindrili der 
Padagogik. 18113. t  12; O. W illm ann. Diilaktik ais K ildungslehre. 2 Bile. Lei]izig 181)4, 
S. 33 tt; — -’) K ern. S — ’ ) Vergl. aud i H. Schiller, Padagogik, 1894. S 9 ; S d irad en  
E rziehungslehre. S lii.
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W issens iii irgerid einem Fach erzougt, sondern m ir das Fiuidam entale jedes 
Zweiges Bngrnndelegt. Selbstiitigkeit und w eitere  Selbstbilduiigveranlal.it.

Die Sohbpfer des Org.-Ent.wurfes im H erbarkschen G eiste be- 
zw eekten in ilireui Lehrplane, der in den liistruktio iieii vielfach didaktisch 
orweitert- und spezifiziert. wurde, b dass der In tellek t zw ar keine Poly- 
matliie. ;j wohl a ber. eine m ogliehst vielseitigo  A iisbildung erfahre. wobei 
W ille und Geinut, Einsieht und (4 e f  ii h 1 n ich t g e tren n t werdeii diirfeu 
und sieli s te ts gegenseitig  ergiinzen. Alle G esta ltung  des dargereich ten  
Gedankenkreises. alle in te llek tuelle  B ildung und E ertigke it, die der 
Z ogling erlangt, soli w eder in einseitig-form ale B ild u n g ,3) noch 
blol.ie G ym nastik des Geistes ausarten, sondern nur in  der E rzeugung 
der G esinnung. in der s ittlich -relig iosen  Persbnlichkeit, im A l e n s e h e n -  
t  u m den G ipfelpnnkt finden .4)

D er Zweek vorliegender A bhandluug ist darzustellen. au f welche 
W eise sieli das iisthetiselie Geflihl dureh den (4ym nasiahm terrich t in 
der Ju g en d  ausbilden lieiie, eine Aufgabe, die um so g erech tfe rtig te r 
erseheint, ais doeli im O rganisationsentw nrfe allgem eine B ildung und 
harinonisohe Ausbildung ais Eudzweck des G ym nasium s hingestellt wird.

Bevor w ir noch a u t die d idaktische F orm gebung  der asthetisehen 
Erkenntnissphiire zu spreehen kominem m ag noch erw ahnt werden, daJ.i 
lle rb a rt es war, der sieli nicht nur um die A sthetik  im engeren Simie 
ais der Lehre vom N atur- und K unstschonen verd ien t gem acht hatte. 
sondern dieselbe aueh m it au t die P adagog ik  im w eitesten  Simie 
des AWortes bezogen wissen wollte. In seiner asthetisehen  D ar steli nng 
der W elt (im I. Bde. i sfreute er truch tbare  Lehren ans. dereń E nt- 
w ickelung und AArwertung tu r  die Gefiihlslehre und B ildung  des 
Schbnheitssinnes seiueu N achtolgern liberlassen wurde.

Ich erw ahne nur N a li 1 o w s k y. Z i m m e r  m a n n, V o 1 k m  a n n 
u. a. ; tu r die iisthetiselie Padagogik  A h a t sieli insbesondere Bruno 
M a y e r  verd ien t gem acht. der das P rinzip  der H um anita t (allgem eine 
Bildungi in der vollkomm euen Harm onie aller niensehliehen Kraft-o iS. S), 
d. h. in der E rkenntn is- (S. Dli, AAillcns- und Einpliiidungssphiire (S. 15) 
sielit und die A sthetik ais Erziohungsm ittel zu jen er hannonisehen Ans- 
g esta ltung  v«n Geist und Kdrpor angew endet w issen will.

Wie mm lle rb a r t  es n ich t allein bei der Etliik bewenden lal.it, 
„dali die Form des W illens das ist, was i hm seinen AYArt e r te ilt“,

') B aum eister, 1. S, 250. -  -) A\rilliuami. hidnkiik 11. i? 50, ff .— *) Baiminister 
!, !. S. X X X III. ' |  Z iller. \A rles, S. liii. — r>) Tu seiner jistlietisclam  Pedagogik. 
Eepizig 1881. 'i W undt liil.il fieilieh in seinem  System  der Pliilosoyhie 1800. S. 
28. 108, 380. 401. 470. (>03. (130 u. a., dana in seiner E tliik S. 17. 450. (>0I> u. a. die 
gunze S ilten- und Erzielim igslelirc a n i seiner W 'iłlenspsyetiologie berulien.
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solidem  dali diese Form  durch ein S y s t e m  von W illeusverhaltnissen 
genauer bestim m t werde. so gen iig t i hm in der A sthetik  die allgem cino 
Bem erkung, dali das "Wohlgefallen am Schonen sieli nielit nur aut' einen 
m ateriellen I  n li a 1 1, sondern auch an f seine F o r m  bezieht. A udi 
hi er g ib t  es ja  bestim m te qualitativo und qn an tita tiv e  Yerhalt-nisse. 
an denon unser W ohlgefallen liaftet.

Die.se Yerhaltnisso sind abor ebenso verschieden wie die oinzelneu 
(leb ie te  des Sohonen: andere im R eiche der Tono. und Laute. andore 
im  Sukzcssiv-Schonon. in  dessen Bereich auch d ie Poesie fiillt. Die 
Psychologie hat u n te r B erucksich tigung  der A ssoziahionstatigkeit (des 
M iterlebens) r ) die w eitere  Aufklfirung dariiber zu geben. u n ter wele.lioii 
B edingungen der W idcrstre it des Mififallens und W ohlgefallens zur 
Harmonio zu bringen ist. U berall muli nach H orbart K u n s t.fo rm  von 
K n n s t a f f o k t  untersehieden werden, w enn man erziehlich und bildend 
wirkon will. W enn sieli namlieh, so ineint. Hor bart, boi zunehm ender 
lieife im O barak te r  alliniihlioh Vorsatze, M aximen, Drundsiitzo bildeii. 
so ist iisthetisehe B eurteilung  ebenso wie sittliche Kinsicht.erfordorlich. 
um bosseres und schlechteres W ollen riolitig  zu unterseheiden und den 
,,T akt“ und „(teschmaclA gehbrig  anw enden zu korni en.-t

Da im H orliarfsohen Simie jodw ede allgem eiue B ildung, v erm itte lt 
durch den der Ju g en d  dargebotenen (fedankenkreis und durch den er- 
ziehendon U n te m c h tu, 8) wo es sieli also darnin handelr. die A usbilduug 
des Demiits und des W illons nielit zu tronneii.4) den niiheren Zweck 
des yielsoitigon In teresses“ -/.ar’ tźo/r,') in  sieli einschliel.it. so hat rlieses 
unm itte lbar ais G rundlage der Tugond und a llseitiger Harmonie zu 
dienen und sieli durch Y ertiefung, B esinnung und Konzentrat.ion znm 
oiilheitlichen Bowulitsoin in der Seele des Schiilers zu formcii, dam i t 
eine grolie und dauornde (losam i w irkung ontstehe und das Ziel des 
erziehenden U nterrich tes erreicht werde. r>)

Ful.it nim jod er orziehende U n terrich t im allgem eiuen und der 
sogonanntc (iesiiiuungsuute.rricht im bosonderon. insofern er zuni 
Menschmitum fiihrt, n ich t so solu* anf den Lehrolijekton ais vielm elir

') Jod l, S. 113; i; 95. — -) .Todl. S. 714. Vergl. H erb .irts  itstlietisolie ParstoH ung 
dci' W eil. I. K. 278. 283. 4(12. Vou ciur W irkung  des (lesc.lnnaeks mif die Wdlleus- 
riclitnng und den C harak te r des ZiigTings handolt hereits Nnhlowsky in seinen 
,,A stliotisoh-kritischen S tre itzngen“ in der Z e itsch rili fur exakte 1’liilos. ed. Allihin- 
Z iller. Bd. III S. 387, der nut’ die gelioliene S tiinm ung hinw eist. welelie la-i aminu 
ernder Ileseleitiigi! ng m it dem Sclidnen erzeugt w ini, B egeisteniiig  liir nlies (lu te  
und l-tdl o h ervo rru ft und die Tugend zeitigen liii li. —■ Im ( !egensntze zu m nich!
erzieliendcn P n terrich te . Kern. i; 14. 1; 17. — ‘i Ziller. Vorles. S. 309. 31!). i ler-
bart. 1, S. 23(i. 3(14. 377. 11. S. 533. 535, Z iller \O rles. S. 1113.
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in dom ergreifenden Subjekte des Sehiilers, b dam it „E inheit der 
B ildnng  der g eg en w artig  anerkaim ten  D re ihe it der m enschliehen 
S eelen ta tigkeiten  (Erkem itm s, Gefiihl and W ille)-) erzielt w erde — 
so miissen die ■ H auptstufen des In teresses ;ii i E rfahrung, Teilnahm e und 
Begehreni za einem konzentrisehen (lanzen sieli vereinigen und sonach 
aach der Iln te rrich t au f der K onzen tra tion  horuhen .4) A udi das sogenannte 
ii, s t  li o t  i s c h e In teresse muli zusammon mit dem em pirisch-speku- 
Lativen. sy m pathetischen und relig iosen die allgem eine B ildnng  und 
Sittliehko.it. erzeugen helfen. Da In teresse oine geistige  T a tig k e it i s t ,*’’) 
so muli der Z bg ling  in seinen (tedanken  und B estrebungen  u n te r Zu- 
hilfenahm e der sogonannten unw illkurliehen und willkiirliohen T eil
nahme (Aufm erksam keit) beim Iln te rr ich te  aut den zielbewuUten Zw eck 
des U nterrichtes h ingele ite t werden. 'h E r muli alle psychologischen 
Stufen von ,,unt.en nach oben" durehmessen, um ziu* S e lb s tla tig k e it zu 
gelangen: er muli ap])erzipieren. ‘! d. i. die neu aufgeilomm ene Vor- 
stellungsm asse mit der bereits yorhandenen verselim elzen ; H) er muli 
m it der bereits so um gelbnn ten  w eiter operieren, d. i. p e rz ip ie ren ,") 
muli um- und zulernen and  Keihen b i ld e n ;10) es miissen ihm vom L ehrer 
m ethodische E iuheiten  und G rup pen vorgefiihrt, Jiuekblieke gebildet 
and schlielilich un ter Zuhilfenahm e der auf dem (fedachtnisse beru- 
henden W iederholung u ) „sym pathiseh-begriff liehesu und „angew andtes14 
Denken angebahnt w erden .1-)

Die A rt des Interesses kann beruhen au f Em pirie und au f U m gang, 
die beide duroh den Iln te rr ich t b e rich tig t und erw eitert werden miissen. 
soli dieser den Namen des „erziehendeiP" yerdienen und h a r  m o n i s  c h e 
E i u h e i t der B ildnng erzielen. Insonderheit unterseheiden wir nach 
H erhart oine W e lt: u) in uns. />) um uns, <■) ii ber u n s : die W elt um 
uns ist 1. die N a tu r (In teresse: Naturgefiilil), 2. die gesohiehtliche, er- 
ziihlte. dargoste llte  W elt nach den Soi ten  der W issenschaft (In teresse: 
w issonschaftlicher Si im ): nach der Seite der K unst (In teresse: Kunst* 
gefiihl): und schlielilich nach der Seite des sozialen Lebens entw eder 
ais Teilnahm e fiir die (iesam theit der M onschheit (Y aterland. ge- 
m einde• gesellschaftliclios, sociales Interesse) oder fiir einzelne (fe-

*) Selirader, Erziehungslehre. Berlin 1882. S. 195. — - ) H ara ld  H o ttd ing . P sy 
chologie. Leipzig 1887. S. 115, nach Jod l Psychologie. S tu t tg a r t  18!)(i, S. 130: Em plin- 
dung. (teluhl. S trohen ais Folgę der Vorl)indung von .Rezeptivitat and Spontanoita t. 
•‘) łle rlia rt . I. S. 392. — ’) Selirader. S. 20(5. W illmann. Didaktik. li. S. 19(>. 
Kern, S 15, Z iller Vorles. S. Kil. — ■') H erhart. 1J. S. 538. — *; H. Schiller, prak- 
tisclie Piidagogik. Leipssig 1894. S. 328. — 7) W illm ann. D idaktik. IT. S 237. 327. -  
s) Schiller, S. 89. — !l) W illm ann, Tl. S. 347. K ern. i; 23. — 1") Schiller, S. 245. 24G. — 
" )  Ziller. \ orles., S. 292. W illm ann. II. S. 353: Selirader. S. 295. — la) K ern, ij 14: 
Schiller, S. 244. 274, W illm ann, II. 350.
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m utsregungeli ais M itgefuhl (sym pathisches Interesse) infolge Verstehens 
der eigenen und frem den Gefiihle. Das In teresse endlieh, welehes sieli 
aus der Y ersenkung in  die Geheiinnisse und W ahrhciten  der W olt 
ii b e r  uns erg ib t, fiihrt zum re lig iosen  Interesse.

E ntsprechend  dem Zwecke vorliegender U ntersuehung wollen w ir 
liun das sogenannte asthetisehe In teresse niiher betrachten. Da jeder 
U u te rrieh t m it apperzipierendem  (sinnliohen und geistigen) Ansehauen 
beginnen sollte, so is t asthetisches In teresse zu erregen  m it liiiioksiolit 
au f die N atur, a) dnrch B etraeh tung  schonerG egenden  (boi F.\kursionen),
b) duroli die Form  und F arbę  der N aturobjek te, c) dnrch spezielles 
Yorstiindnis oinzolner Kunstzweigo. So is t z. Ji. im  Dienste der ( 'liarak- 
te rb ild u n g  itsthetisohe und sinnigo N atu rbetraoh tung  oines der erstro- 
bensw ertesten und hbehsten Ziele des naturgesehiclitliehen U nterrichtes. 
2. F iir die Thoorio des Gesohmacks, welche nach Z ie g lo r11 mieli sehr 
im Dunkeln liogt, g ilt im erziehenden U uterrieh t nam entlieh die Kegel, 
dali niolit in der Masso der gew onnenen K ountnisso iiber Finzelnheiten, 
sondom  in dem astłiotisehen U rte ile  dereń ethiseher W ort li eg o . -) Der 
Gesebm ack lieg t m eistens in der Phantasie. Die A ulgabe der Ge- 
selim acksbildung bestando also darin , dass man das Solidne in der Plian- 
tasie  des Zoglings entstehen und auf sein Gemiit duroli ii.sthetiselie 
M ittel (Objekte.) einw irken liiJ.it. Die SoluinIieitsverhaltnisso miissen also 
das Gemiit affizieren und in dem aufanga passiven Solniler Gefiihls- 
w irknngen, das iisthetisołie Gefallon an Harmonie, E urhythm io und Pro- 
portion  hervorgernfen  werden. Die zahlreichen Form on der iistlietisclien 
Klem ento miissen sich zu den assoziativeu Form en oiner iisthetisohen 
W ertsohatzung erh eb en .:!)

Da aber der Sinn fiir das Schone seino Quelle im Gefuhl tindot, 
so beruht dasselbo im G egensatz: im Gefallon oder JI i 1.5fal len des an- 
goscliauten em ptundenen O bjoktes; demgo.mali lasson sieli n ieh t allo 
U n terrich tsgeb ie to  und G odankonkreise fiir die Ausbildung des iisthe
tisohen interesses au f gleiolio W eise nu tzb ar m a o h o n , s o n d o m  die A rt 
dieses Interesses spozioll nach dcm vorschiodenart.igon Yo.rliii.ltnis des 
Objekts zum Subjekt rioliten, soi es in Form sinn lieher Beobachtung, 
B etraehtung, Ansehauen, soi es im geistigen Y ersinken in das Objekl 
und Y ertie fung  in  die B edeutsam keit des fnhaltos des K unstobjektes.

In der Y ersaininlung deutsclier Philologon zu Koln betonie Pro- 
fessor M o i n o n g  daft die iisthetisehen Gefiihle, das ist Lu ist an Symmot.rio 
und R h y tlu n u sr’) im Dienste der C harakterbildung, M enschenliebe, K.e-

i) Tho.oli. Zioglor, das (lofuhl, S tu t tg a r t 181)3, S. 11(1 fi'. — i) 2 *) Jod], <roschiolite
der Ktliik. II. cap. 27, 5} 2. ii. -  A Jod l, Psych., S. 412. 70T>. — ‘) Zieglor. S. 141.
Schiller. S. 114. — 5) Hoffding, S. 371.
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ligiositat stehen, nebst dem a ber auoh Liebe tuid Interesse zur bildenden 
mul darstellonden Kunst. Musik mul Poesie weoken mitssen, was seiner- 
seits aut' <■}eftihlsdisposition berulie. 11 Dies steht im Einklaiig m it der 
neuesten Detinition des ( iefiihls. welehes Ziegler -) gegtui W undt ais 
gemeinsame Duelle, 1‘iir Yorstellen mul Wollen ansieht- und bod don 
Seelonfunktioiion ais m itreim bar und kohiiro.nt crkliirt.. Dali iibrigons mit 
der ( Miaraktor bildung astlietisehes Eiihksn, edlos Wollen und das daraus 
result ierende sittlielie Handelu im ongst-on Zusammenhango stohen, liat 
der grube Oiohter Schiller in seinen Briefen iiber asthetise-hc Erzie- 
liiuig liervorge!u>ben, der dio Kunst geradozu ais harmonisohr Yollnndung 
aller ( leistostatigkeit bezoiolmet. Wolilgotal len ani Sehdnen, Milifalbm 
ani I liil.iliehen, Bowuiulerung des Erhabenen, Yeraehtnng des Niedrigen, 
das sind jene Persoiuilgetuhle. :b dereń Ausbildung im ( iymnasium keines- 
lalls vernae.hlassigt worden darf. Das ITrteil iiber das Solidne, der (te- 
sehmack, ist ein Akt der Yorstellung, des Willens und ( refiihls zugloioh, 
o 11 woli 1 der (i rad der Errogtheit hieilir (interesse) dem (iet’iUdsverini>gon 
speziell angoli ort. Eine grube Kolio spiolt liiebei die Phantasie des go.bil- 
deten <ieselmiaeks, wolehe das Bedurtnis emptindei. das Schone in allen 
Lebonsphasen dureli ( iesinnung, W  ort und Tal zu betatigen. Der
Di Id ui ig der Phantasie au t  astlietiseh selibner (trundlage widm et Sehrader 4) 
eine eingehende Deliandlung. Er betonu un ter  anderem. dali die iisthet isolie 
Bildung der Phantasie aud i in S it  te und Dewohnheit iibergeht und sieli 
sclion ani geseLlsehattlichen \ 'e rkehr  anborlieli widerspiegelt. I )a aber der 
Z werk eines gebildeten ( 'harakters ist, Wissen in Kdnne.n unizuwaiulcli). 
wie donn aucli n ad .  H er bart die Asthetik ais W issensehatt von den
W erturteilen in sieli aud i  die E th ik  begreitr •’), su kann iistlietische 
Bildung fur sieli an einem lndividuuni nielit angew andt w orden ; es 
muli das Pliii,nomen des iisthetiselien (ietallmis udor Milifallens mit der 
et hisidien Wertsehiitzuug ein „coniplexos~ Defiild und ein daraus 
resultierondos Wolimi ausniaelien r’). Eine genaue Kenntuis des vor-
gesdi r i i d lenen Unterrielitsstolfes uhne (ieselimaek f itr die i hm abzu- 
gewiimeiide Sehonhoit wiire ebmisu zwecklos. wie die Sidiautragung 
des Wolilgefallens am Sclifun.m nur in eitle Sehdugeisterei. Elachheit 
und Ziererei ausarten  wiirde. In nns<'rem Ealle handolt es sieli
also hauptsaclilioh darnin, M ittel nud Wege va\ suelien. dureli die

') /eitse .lirilt t u r das ( lym liusial we,sen. ISUli, S. Ula. -) A. a. (1. S. U)1.), da 
diescr das (ie iuh l ais sulijektiye Seite der l ’er/.e]>ti(j|i inni ais Ailiiuig eines Willcns- 
|)i-ozesses ansielit, di-r im iyekelirt d-eusneiif, ais ein z.nsa ni men eese tz te r (iefiilils- 
vire-aiie liel raelil et wei'deu kann. W undt, ( irundril.i -ier Psyrlinluo-je. ISilli. S. 217, 
:ia7. \ et'e-|. nul 11, iIS. 1(12 u. a. — :i) Jod!, S. 374 ,— MSedirader. S. ItS—‘,12. — Kern 
S. 33 -  «) Jod l, S. 714.
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iisthetische (xefiihlsbilduug an (rym nasien. an  denen doch system atische 
K unstgeschiehte wegen Zoitm angels und gew isser U nt0 iTic5htsvorha.lt- 
nisse n ieht hetrieben w er den kann 1 i. doch geptlegt werde, und 
darnit nebst Pttege in te llek tueller und m oraliseher Kriifte a uch der 
form ale Sehonheitssinn geliiu te it und tu r iisthetische Kmpfindnngeu im 
w o i t  e s t e n  S i n n o d e s W o r t  o s. ferner fur gofalligo I Tmgangs- 
form en ein danerndes bleibendes ,,IntevesseŁ‘ gew eckt werde, dali (leistes- 
fah igko iten  und K orperkriifte  in liarinonischen E inklang  gebrach t werdon. 
dali eine schdne Seele im schonen K o rp er wolnie.

II.
W ir wollen nun im fo lgenden  zeigeu. w ie sieli asthetische ( Jotuliło 

aui (.Tymnasium bilden lassem  ohne dali hiebei speziollo Kunstgeschicht.e 
betriobon werde oder die einzelnon Lelirgogenstilnde in  der liir sic 
bemessencn U nterrm htszeit bee in triich tig t werden.

Naoh K e r n 2) kommon an ( rym nasien hanptsaehlieh drei Gegon- 
stande in B etracht, welche ii.sthetisehes Interesso zu ptiegen h aben : 
(lesang. Zeiehnen und die B ehandlung der poetisclien L ek tiire ; eine 
iihnliohe D reite iluug  tinden w ir auch boi Sehrader a. a. < >. l.ndeli ist 
die E in rieh tn n g  unserer heutigen G yinnasien. an denen die K onzontratiou 
und der A nscham m gsim terricht besonders heiworgehoben w erden. eine 
dorart głuekłiche. dali m ań einen grolien T eil der U nterriehtsgegen- 
sfii.nde in  den Dienst der A usbildnng  und PU ego iisfhetischer (refiihle 
stel len kann: es miissen eben nur. w ie Lange a. a. O. sagt. Ange und 
Obr empf&nglich gem acht werden. das Schdne zu sehen und zu hdren — 
es zu fiihlon und zu em ptindeu — und das (regent eil hievon zu verabscheuen 
und von sich zu weisen. Henn wie die N atu r, so enthii.lt auch das gewdhn- 
liclie Leben eine g ro Ije Lidie der autlallendsten  Krseheinungon, welche 
der ordnende G eist des Schdpfers znr Harm onie und (leset-zmfiliigkeit 
vero in ig t. was jedenfalls die Idee mim sit tli ch Hohen und Gnton zu 
erw ecken im stande ist. Es muli eben das G ym uasium  die Gelegenheit 
bieten. all' dieses O rdnungsm aliige in der N atur und in der sic 
idoalisieranden K unst zu sehen. zu hdren. zu fiihlon. Fiir formale 
Schonheit und tu r die (tru p p ie ru n g  des Empfi 1 idm lgsm atorials :i) miissen 
also zunii.ehst die Schiller das Y erstiu ldnis er h alt en. sic miissen also sehen 
und hdren und fiihlon 1 o r  n o n. Sie miissen solidno (to bandę, schdne Skulp- 
t.urwcrke. schdne G-emiilde bei raehten. das lieieh  der liarinonischen Tono 
muli ilmen erdtfnot werden. sio miissen ihr < )hr an den K lang des poetisclien

') Lange. Padagogiscln* Studien von Kain. 1881. 12. 11 < * fi. S. 7. Vt;rgl. 41. 
Vei\sannnliing cloiitsclior Philologan ; ilaiielutn auch den godiogonaii A ulsatz  yoii 1-'. 
Stock. P rogr. B regenz 1807. — Kern. S. 130. -  :;) Jod l. S. 711.
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Khythm us und der poetischen M alerei gewohnen. M it A bbildungen von 
K nnstw erken gesehm ilekte Sehulraum e in  photoplastischer Nachahm ung, 
an tike  M odelle u, a. erwecken in  don jngendlichon <4emutern Sinn 
und Tnteresse fiir das Solidne viel nachhaltigei* ais spaterh in  speziollc 
V ort-riigo fiir K unstgaschiohte, da bekanntlich  di o Phantasie. wolehe boi 
der Ju g en d  ani lebhafteston ist. dech ein P ro d u k t der Assoziation ist 
und ih r den freiesten Spielraura gcw iihrt. 1) Das zwecknnii.iige Solion. 
wolches ais ersto Badingnug fiir das V ersta:idnis des Form alschonen 
anzuselicn i s t 2), kann elien so sehr in den un teren  Klassen zweek- 
inafóig an g e le ite t werden wie in den oberen, weil die Eindriioke der 
iriihesten .Jugend oft arn danerhattesten  sind ; gerado au f diesen untersteu 
Siiifen, ku A nschanung I lauptsache ist. w ird man von einer synthetischon 
Krkliirung absehen und die Eindriioke von selbst aufs ( Jemiit w irken  lassen.

A) I )ie li i 1 d e n d e u n d  d a r  s t e 11 e n d e K u u s t  ('Architektur. 
Skulptnr, M alerei im ongoron Simie) kann nioht, (.iegenstand einer basondoren 
Behandlmig ani (fym nasium  sein, die B oreichernng des Yorstollungs- und 
(lelTihlslebens durch diese K unst muli im Sinne der K onzentration m it 
andoren Gegenstiindon in Verbiudung gobracht und v erw erto t werden.

I )er K. e 1 i g i o n s u n r e r r  i e h t  w ird  dem lielig ionsleliror gar 
manelie, (1 ologonhe.it biotem liber die lierrliohsten W erke der bildendcn 
und darstellenden K unst zu sprechen. B eim  U nterrich te  der L iturg ie  
und Kirchengosoliiolite kann man die M alerei, S k u lp tn r und O m am entik 
beriihren: ist dooh den kirchlichon Goriiton und 1 tekorationeu wiihrend 
des M itte la lters und der Nouzeit von den bedeutendsten K unstlern  die 
g Wilii o Sorgfn lt gew idm et worden, und ha bon die grdliton M oister durch 
die kirchliohe K unst sieli yerew ig t. Die Unterschiede zwisehen den 
Kirehen verschiedonen St.ils sollen dem Sehiiler erkllirt und. wo di.es 
mdglich ist. in freier Zoit an Ort und S telle von ihnen besich tig t werden. 8j

N ioht mi lider ial.lt a,uch der (1 o s o h i o h t  o die Anfgabe zu. di o 
yersehiedenen E ntw ioklnngsstnfon dor M onsehheit dcm Sehiiler in W o rt 
und Hild vor di o Secie zu fiihren. dam it er don jedesm aligen K id tn r- 
g rad  2) oinos Yolkes erfasse und den pragm atischen Zusam m eniiang der 
opoohomaohenden Ereignisse keniien lerno. Im U ntorgym uasiuin werden

<) Hoiłiling, S. 242. 247. — ;’) Hoffding, S. 373. *) Stoek. pg. Ki. So kann
beispiolsweisc si■ Ilist in Czernow itz der Sehiiler iiber die i ntorschiode zwiso.lien dem 
gotisohen und byzantinisclien St.il eine gnnz g n te  V’orste llnng  e rh a lten : ilanelien 
kann er in unserem  K ronland auch die byzantiniseh-ronninise.lien (rum an isehen ). den 
byzantinisc.h Kiewor (rut henise.hotn, im (Jobirge aud i den huzulisc.hen K irehenliaiistil 
Lennen iernen. weleld le tz te re r m erkw urdigerw oise <1 ii i cl i soine pagoilenartigon 
Kta.gen vielt’aeli an die Kirehen Schw edens und N orw cgens erinnert. Vergleie.lie 
Dr. li. Kai luli und die M onograpiiieu itiose.s mu die Y olkloristik uiul K unst der 
Bukowina so lioch yerd ien ten  U elehrten. — -) iu s tru k t. > 7. S. 196.



12 —

den Sohiilem  iu  asthetischer Hinaicht- die A rten der B austile. die 
w ichtigaten  K uustw erke und die beriilim testen M eister bis auł' unsere 
Z eit vorgefiihrt, im O bergym naaiuin w ird  dieaer K reis e rw eite rt und 
b e fe s tig t; wie die griechische K unst den M itt.elpunkt tu r die Antike 
b ildet (oline hiebei die orientalischen Yolker ganz aul.ier A cht zu 
lasaon), su w ird mim aud i die Iłenaissance und die Kunst des M ittel- 
alters und der Nenze.it nieht iibergehen diirferi.

W ie boi der Religi on und Geschiohte, so w ird  die Pfiege des iistheti- 
sehen Gefuhls durch B etrach tung  u n d E rk la ru n g  von W erken  der Baukunst. 
Skulp tur, Malorei u. s. w., nam entlich  boi der Lektiire der a 11 e n  
K l a s s i k e r  erfordorlioh sein : der Lehrer w ird  dem Scliiiler das (iistlie- 
tiselie) Sohen und den Goschmaek am Sohonen beizubringen suehen; 
es miiasen die Y orb ilder aueh wirklielic K m istw erke sein: sittJielie 
Gefuhle dtirfen n ieh t verletzt. n iedrige Leidensehaftcn nieht erregt 
wcrden. „Das w ahrliaft Asthetisohe ist das w ahrhaft K ittliche". sagt 
M ayer Bruno. Es w ird  gefordert. dali ansehaulio.her U nterrich t und 
K unstun to rrich t sieli gegenseitig  un terstiitzen  und fo rd e m : an vielen 
S tellen  der altklassisehen A utoren miissen lebendiger U nterrich t und 
bildliehe Darst-ellung Hand in B and g eh e n : neben Kunstw erken snllen 
aueh (Tobrauehsgegenstande w o mbglieh nach M odellen ') der alten 
Wolt dem Schiller lebhaft vor die Augen tre te n : K lcidcr und Watfen, 
Gofalie und Goriite, das Sehitf und der W agen, der W ebstuhl und das 
llaus. Graber, S tatuen, die H aup ttypen  der S tadtcanlagen, des Thcaters, 
der Briieken, der B efcstigungen  u. dgl. muli der Schiller kennen lernon. 
soli er aueh anders m it den W orten  des Schriftstollers klarc Y orstellung 
verbinden und der A nschauungsunterrioht die R olle eines Lehrboheltes 
iibernelnnen. -) W ie aber sollen in dem Schiller di esc \'o rstclluugcn

') Prof. l)r. W. H ensell (D arm stad t) lieli bei M. D iestorw eg iu F rank fu rt a. \I. 
recht. vkdo und brauchbaro  M odelle zur V ('ranscbaulicbuug des antiken Lcbens ber- 
s te lle n : so den boni. S treitw agen , die bom. Tiir. den jSpinnapparat, den P ln teus, 
die Vinea. die T estudo. den Aries. die Bucbrolle, das roni. H ans u a. ni. - - '-) Yorgl. 
Dr. Rud. Monge. K unstnn terric lit ani (lynm asiim i. Langensalza 1880; dersellie: 
Debrgge. u Delu-pr. H it. 38: .Tahrbli. I' JPliil. u. Piidag. 1881. H. 133 1-11. S. 1(51 l(i.V
1’ilda.g. Stiulien von Dr. W. Rein 13 H it. 8. 3 -3 1 .  Naehweise ii ber Abbiidiingen 
S. 32—31); ferner F. M ullers B eiuerkuiigon ii ber deu so g. K uii.stiiiitom ebt au t 
(tynm asien  in Pleekeisens dahrldi. 1883. S. 4-1(1: die einsebiiigige L itera tu r vergl. in 
Dr. A. Polasobeks .Progranun Ozernowifz 1894; dann A leisterwerke der bildenden 
Kunst. Leipz. v. K. A. L eem ann ; B ilder z u r  M ytbologie u. O escbiclite der (Iriecben 
u. Rom er v. F. H oppe (W ieli. G raeser) ; Dr. Md. Hula. ("ber A nlage und Kinrie.lit.ung 
eines arebiiol. Selm lkaliinets. P rograinin ISiiiun: Dr. FI. AYeigcl Y erw ertuug von 
A nsebnuiingsiiiittoln tiir unsere klass. Sehullektiire. iusbes. zu C arsars (lali. Krieg. 
P rog ranun  W icu; Dr. Ad. G uldenpfennig, die antike K unst und dtis (lyninasiuin 
H alle  1895, n eu esten s „E infiilin ing in die antike K unst"  von Dr. D. Menge, Leijiss. 1U01-
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erw eokt w erd o n ? Docli nioht durch blofie B eschreibung der (iegen- 
stiinde. Abgosehen davon, dali di es sehr zeitraubend  ist, erzeugt and) 
die yollkoniuienst.)* B eschreibung. ob sie, poetise-h oder prosaisch ist. 
docli nur ein unv(illkoinmenes B ild  von der Sache. w ena sie uiolit ad 
oculos dem onstriert wird. Wie viele W atfcu. wie viele A rton  voa 
Helmen ly/jpuę, v.wir„ ratairĄ), von Panzern  nad R ustungsgegcn-
stauden kommen bei Homer v o r ! Soli der Lehrer jedes einzelne bo- 
schreiben? Has w ird er wohl u ieh t m u. wena er z. B. W olfgang  
Ifeichels „homerisehe W a Ilon" (Holdor 18114) beniitzt. Soliło liier ni cli t. 
dasselbe gelten. was in der N aturgeschiohte selion liiugst Axiom ge- 
worden ist. dali eine entspreehende A bbildung  le ich ter zum Ziele 
fiilirr. ais eine blolie B eschreibung und dali h iedu rd i W ort nnd Bild 
sieli inn iger cerein igen  nnd ein dauerhaftes U esam tbild in dii' Secie 
des Schnie,rs t r i t t  ? W eldie Rolle spiolt da die T raoht bei Hom er? 
N icht bloli die Nanien der K leidungsstueke. der ~i~as:, sipsę, xp̂ 3sjAvov
begogiien fort wiihrend dem Schiller, es g ib t auch ciele Epitheta. die 
mu- ans der T rucht selbst cerstandlich  sind. Allen das erfo rdert klare 
Yorstollimg bestiim nter ( leg e iis tan d e : manchos a ber z. B. Mosaik, 
Miinzen. Tliontiguron u. dgl. kann nur durch A nschauung klar genracht 
werden. Her durch H ofrat B enndorf in  dieser H insieht angereg te 
U n terrich t iwie dios die archaologisch-epigraphisohen A bhandlungen 
des W iener Sem inars beweiseni erle ich tert die saohliche E rk laru n g  dadurch, 
dali die archaologischen L e lu m itte l konkrete  (fegenstande im B ilde 
(im Skioptikon) und in  gelungenen P liotographien vorfiihren und lang- 
athm ige B eschreibung entbehrlicli m a c h e n :1) auch erzielen sie durch 
das ( iesotz der sukzessicen K larheit eine Y ertiefung  des Unt-errichtos. 
So w ird der Schiller durch Beiblgiuig dieses w ichtigen (frnndsatzo.s, 
das im Bilde oder aur Modeli (łeschaute zu besprcchen. dauernde Ein- 
driicke m it ins Lobeu uelnnen, sein Silili liir (las Ideale w ird  gesteigerf 
werden und er w ird auch fiirderhin m ehr Lust und Ver.stiind.iis fur das 
Antike in seinom Herzen tragen. ais wenn er den A utor nur naeli seinor 
spraohliohen und iuhaltlielieu Seire kenuen gelernt bat.

Mięso au f Cłrund der A nschauung gew oim eueu Eindriicke werden 
i hm aber noch dauernder in E riu u ern n g  bleiben, wenn der U nterrich t 
und die, I lem onstrafionen mit m odernen E inrich tm igen  cergliehen und 
Ie 11eudig gomaeht werden. Froilich bestcht. und dios muli hervorgehoben 
werden, z wischen den Forderungen der s tren g  wissenschaftliolien Arehiio- 
logie und dem Bediirfnis.se der Schnie eine D itferenz: die strenge Faoh- 
wissenschaft ce rlang t die.' Denkmalor in der Form, in  der sie gefunden 
wurden. z. B. die Laokooitgruppe, den P raxitelischen Hermes u. a.

1) Z illcr Vorle.s. S. 221!: — -’) ibid. S. 270.
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ohne nachtragliche E rg a n zu n g : di o t-atsiiohliphon Rosie des Thcarcrs. 
des P arthenon  u. a. kann die Schnie n ieh t alle und olnie w eiters 
brauchon ; sic muli dieselben in sehóner Form . d. i. ais m usterg iltige  
K unstwerko vorfuhren, mu den asthetischen Sehleier nieht vorwegzu- 
nelnnen und die Phantasic des Schillers nieht zu triiben : sic ford er t. 
d a s  (d a  n z e  (die. R ekonstruktion), so den orgilnzten Hermes, das rekon- 
s tru ie rte  Theater, sol bat au f d ie d e fa h r  lun, dali eiuzelnes m inder rich tig  
und originęli sein wiirde, w ie es z. B. boi der "Laokoongruppc der Fali is t:  
indeii konnen ivir uns in  dioser H insieht darnit vertrosteu . dali der 
organzende Arc-haolog o der K iinstlor go wili w enigor im .  ais die 
crglinzende Phantasie des Schiilers. dem iibrigons das A ltertum  stets 
ais glanzendos Ideał erscheinon muli. welin er sieli fiir dessen Kunst- 
werke Imgeistorn soli. 1)

Wemi mail in  der dureh den Frlali des liohen M m isterium* vom 
90. Septom ber 1891 angebahnten  R ichtung w eiter fo rtfah rt. w ird audi 
ein nener (lo ist in  uuser Gyinnasium , der Heist der lebhart.cn v<m 
K ern -) und Sohrader 3) so sehr in  den V’ o rdergrund  gestellton Anscliaunng 
des A ltertum s und m it ihm das kunstsinnigo Yerstiindnis der Ideenkreise 
dosselben t r e te n ; der eiserne V orrat gram m atiseher Regeln. d c rz u r  sicheren 
Befcroibimg der dureh jonem Frlali vorgesehriebenen umlangreiche.ren 
Lekturo gehdrt, w ird  leieliter getragen . und das Singuliire darin  auch 
auf dem \Ycge der Apporzeption L in A nlelm nng an hcreits (lelesenes 
verstandcn werdcn. So w ird  die Philologie ein noch reichliehcrcs ( lut  
orschliolien, ein ( lu t i dealer Anseiiauungon. ci n er an  k larcn  Y orstel- 
Ituigen vcredelten  Phantasie. eines ans der Anfrike gesdidpff.cn loliens- 
freudigen  (lem utes. 5)

Ohne sich also au f das re in  Teohnisclie einzulasson. w ird der 
Lohrer der klassischen Philologie und der (łosehiohte "i die Schiilcr 
holohren, dali be.i der B aukunst die Harm onie der einzeluen Tcilc 
eines (lebiiudes die (Iriuidlage g i b t : das gelalligc Y erhaltn is der 
Teile- zum  (fanzen w ird  E urhythm ie g e n a n n t: ais zw eifes (Jesetz soli 
die edle Einfacliheit erw ahnt wordeu. da jede H berladuiig  m it Ver- 
z ierungen  au f den asthetisehen Sinn storend w irki, wic heispiolsweise 
die mit. R eliefen iiherladene Silnie des A ntonius in Rom nieht ais voll- 
kommenes K unst w erk  g ilt, w iihrend z. B. der Thesoustem pel. wic iiber- 
liaupt die grieehische B aukunst dureh ihre Einfacliheit und Broportion

') z. B. m iler B eiuitzung eines solclien W erkes wie B r. Jtiul. Moiigos ,,Kin- 
tu liru n g  in ilie antike K unst 3. Autl. 1901. - •  -) H. !()!>. l i t .  — s) S. li). 121. 192. 
298. — ') Kern S. 30. — :') L ange S. 225. — «) Mittolsr.hule 1897. S. (18. Rocht 
brauebbaro  A nscliauungsm ittel sinil m ile r anderen die Tafeln und A lhm ten von 

C ybulski, Solireibcr, H irth .  L ehm ann. Lang],
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das Augc fesselt. 1) Bozweckte dooli dic griechische Archi tek to n ik  
Sichcrheit. F estig k e it, A nm ut und H eiterkeit, wic der P a ith en o n  iii 
A then m it seinen S kulp turen  und M etopen. m it seinen (riebelfiguren 
und seinem  Fries, wiilircnd dic spitzzulaufenden Tiirme des gotischen 
S tils oder die W olbung der italieniseh-rom anischen Dome. der byzanti- 
niselie K uppelbau melir an D iisterheit gem ahnen.2) Da bei jedem  (irebaude 
F estig k e it B odingung ist. boduri’te au d i die edlere B auknnst desto festerc 
Stiitzen. Da ab er diese (lebandę ancli Schonheit bezweckten, mufiten 
diese S tiitzen idealisiert werden : hiebei vergaJ.i m an n ieh t den urspriiiiglicli 
stutzenden B aum stam m  und z ierte  nuu das H aupt der Sanie m it Lanb- 
werk (A kanthusblattem ). Sn en tstand  dureh fortgesctzte  Idealisierung 
nacli und nach ans dem B aum strunke eine S teinsaule m it ihren drei 
Teilen, dem SaulenfuU, dem Schafte und dem K apita ł. Y orb ilder ans 
der N atur, sowie klim atische Verhaltnis.se gaben dem A ltertm n mehrore 
Saulenarten  oder Ordnungen. I >ie schw erialligste  ist dic etruskische. die 
uocli i u den A m phitheatern \'on Yerona und Pola zu sehen is t: die 
alteste griechische A rt is t die dorische. wel.che zuerst an einem  grie- 
chischon Tempel z nr Y erw endung kom m t; zierlieher sind die, jonischen 
und korinthisehen Saulengange. Ans diesen bei den en tstand  die romische 
oder gem isehte Saule. w elche an Debauden ans des T iberius Z eiten  vor- 
kommt, (Trium phbogen des T itu s am Forum  zu Kom). Am flavisohen Amphi- 
theator (Kolosseum) sieht m an ani un tersten  S tockw erke die dorische 
am zw eiten  die jonische und ani obersten die korin thische Saule ango- 
w e n d e t.:i) Das k irchlich-christliehe Leben schuf zw ar audi, w ie oben 
angedeutet wurde, versd iiedene Baustile, dooli t r a t  der kirchliche B austil 
in seiner diistoren A n lag e4) alsbald v o r der Renaissance zuriick, weil 
diese sieli n ieh t an ein starres Sehema hiolt, son dem  in dem B estreben 
nach gesnchter Originalita.t lag. Die Petersk irche ist das H anptw erk 
Fur diese Epodie. N ebst vielen an dereń hierin  einschlagigen Banwerken 
w ird  zum al der Lehrer der Deschichte (le legenheit haben. die Schiller 
au f don arabischen. m aurisehen S til (K athedrale zu ( )ordova.i, den neu- 
gotischen Dom in Stral.slmrg. Koln. die Stefanskirche in Wien auiinerksam  
zu maclion und dies an A bbildungen zu erklaren. F u r den neuitalienischen 
S til kann die A bbildnng  des un ter P h ilipp  II. im  16. .Jahrlm nderte 
orbauton Escurial erw ahnt werden. Diese Einzolheiten komion nattirlich 
nur H inw eisungen sein. w ie der Schiller einzelnes anschauen und sehen so li: 
das asthetische M oment hat hievon m ir die D esielitspunkte der raum lichen

') Loiuke. Populiire Ast-liet.ik, Leipz. 1873. S. 327. — -) a. ii. O. S. 347.
:l) a. a. O. iS. 339. — l)"V ergl. (lej- Tem pelbau d e r yorclirisfcliclien mul cluistliclion 
Zeifc von Jo li. D iepolder, Leijiz. 1901. S. 53 ff, insbosondere siud die yielen (200) Ab- 
bildungen in diesem  tu r  die .Tugend gesebriebenen Buelie selir n istruk tiy .
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E nrhythm ie zu beruoksiehtigen, ans denen darni das Besondere zu fo l
gom  i s t : H auptsaehe bloibt Ansehauung, di o K unst dos Solions und 
g u  t e  A bbildungen. Zu dieseni le tz tcn  Punktu bem orkt Sehrador (S. 6S) 
m it liech t: „W as h ilft dom Seliiiler a ller Entliusiasm us fu r Baukunst., 
wonn ihm  selbst keine gu ten  A bbildungen geboten  werdon, an dene .11 

soino Toilnalime sieli ontzlindon konnte und in ldare Anschauuugen 
um zusotzen im stande w are ?“ ')

łbie p i a s t  i s e  h e n  Kiinste iiaben don Zweck. Korperlieltes 
kor perl i eh naohzuahm en und das Solidne im llauine fur ( łosi elit und 
'1'astsinn naoli der w irkliolien Ausdelm uug in Lange, Broite und Hdlio. 
darzustellen. Da bildondo K iinste beabsieh tig te  asthetiselie .Formon be- 
zweoken, um „das vollendete oder ren ie  V orsto llen‘t zu orzougon, 
.Jodl S. 412, so ist boi ihnon Sohdnheit und die daraas resultiorende 
< le tuh lsw irkung Hanptzwook. Der Sehiiler muli boi B etrachtung einos 
plastiselien K unstw erkes darau f aufmorksam  gom acht worden, dali die 
W erko der P lastik  Naehahm ung und Y eredeluiig  der N atur boabsioh- 
tig en  und dal.s a He liocliste K unst darin  bostelit. den S o li o i u der 
W i r  k  1 i e h k e i t  so weit zu uiihern, ais os iiberliaupt liionselien- 
mbglieh ist, Jodl. S. 7OS. Boi der J letraeb tuug  einos solobon K unsl-
w erk es muli der Sehiiler sieli dessen bowulit seiii, dali z. B. eino
Statuo, ware sio noeh so gro  li, m it dem Auge au f einm al erseliaut
werde, darnit der T otaloindruck nieht schwinde, w as ge w i li aueii boi
don kolossalen S ta tuen  dos A ltortum s der F ali war. Dor K iinstler bat 
uobst der eurhythm isohon ltaum gesta ltung  au d i die E in h eit zwischen 
dom, was die K unst ausdriicken will. und den A usdruoksm ittoln liorzu- 
s te llen ; es muli sein (Jedlinko so yollstiindig ais moglieli in  seinen sinn- 
liclien M itte ln  zur Erscheinung kommen, Jod l S. Tl i .  An der darzu- 
stollondon Person ist ilu- (iem iitszustand und ( 'h a rak ter darzutnn. 
jodooh so. dali ih r scheinbares soolisclios Lebon in mis „Assooiat ioiD 
liervorru ft und auf unser eigenes (Jefiihl e iuw irkt, a. a. O. 71B. Allgo- 
m eine seelisclie Em pfindnngen sind das H auptgobiet des darsto llenden 
K iin stle rs : Liebe, Furcht, Zorn, Yerzweiffung, Kiilinheit, Stolz. W eli- 
m ut, Sehmerz miissen dureh den ganzen K orpor sioh ausdriicken. 
So personifizierten die D riechen in  joder ih rer (Jottlie iten  eino geistige 
E igensehaft: im J u p ite r  des Phidias die hdchste M acht und Wiirde, 
in  der Pallas V er s tand  und W eisheit, in Poliklots H era liolie M ajestat, 
im  Phobus von Prax iteles die K larlie it, im Herkules die K raft, in

') H eu tzu tage  telilt- os an gu ten  ilk istrio rten  K unstgesohiehten oto. liicht, vorgl. 
<lio Lllustriorte K uiistgeseluehte liii' Schulo und  H ans von Paul K notek Leipz. 1901. 
die sieli dureh iliron gemeinveivstiuidliehen lu lia lt und die vielou I llustrationen  iii r 
SchiU erbibliotheken sehr em ptiehlt, verg l. Jasku lsk i, Zselif. i', d. Gh V. H utt, 1902.
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der A phrod ite  von Milo den bescheidenen Reiz. Bei der D arstellung  
von Gruppen, wie dem F ries vom Parthenon, der Laokoongruppe, der 
G ruppe der Niobe, dem R elief ain T itusbogen  u. a. suchten die K u n stle r 
d e ra rt aut' das Gefiihl zu w irken, dali die m enschliche G estalt in  allon 
iliren T eilen und edelsten V erhaltn issen zum Ausdruek gelangt. Ruhe 
und Bewegung muli der K iinstle r duroh Spannung d r  M uskeln hervor- 
h eben ; dabei d a rf der leidenschaftliohste Ausdruek n ich t die Aninut 
und Schieklichkeit verletzen. So w ird  bei der L ektiire von Lessings 
Laokoon, „der nielit sch reitu, die H eranziehung der Y ergilischen 
S telle d l .  Ges.) dem L ehrer G elegenheit bieten, zu erwahnen, w arum  
Laokoon tro tz  des gnili ten  Schmerzes den Mund gesehlossen halt.1) 
Kbenso wie die plastisehen W erke des A ltertum s konnten aucli Ab- 
b ildungen von K unstw erken  aus neuerer Z eit gelegentlich  der m oderneu 
Lekturo lierangezogen werden, nm einerseits den Gang der mensoh- 
liehen G eistesentw ieklung vorzut‘iihren, andererseits ein tieferes Ver- 
standnis tu r K u n st zu weeken. Sogar der R elig ionslehrer kann sieli 
gelegentlich m it asthetischer U nterw eisung  b efassen ; die wenigen 
M inuten, die dazu erforderlich sind, eine kurze erliiu ternde E rk larung  
vom asthetischen S tandpunkte hinzuzufugen, konnen n ich t ais verloren 
angesehcn werden, w enn z. B. der K atechet sich au f die m it dem 
U nterrichtsstoffe in  Zusam m enhang stehenden K unstw erke (Angelos 
M aria m it dem C hristusknaben u. a.j zu beschranken Aveili.

B. F  r  e i h a n d z e i o h n e n. W ahrend  A rch itek tu r uud Skulp tur 
ind irek t au f die B ildung  des Geschmaekes w irken, erschliefit die Zeiehen- 
kunst in erste r Linie die Schonheit der S tatur, die sie idealisiert-, da sie 
w eit m ehr ais alle anderen K iinste in  die R egion der Ideen d r in g t und 
so rech t Aug und H erz e r f re u t; gerade aus der B etrach tung  solcher 
K unstw erke tiiel.it die segensreichste ethische A nregung, sofern sie n ieh t 
au f Sehbngeisterei, sondern — Avio W illm ann leh rt — auf sittlich e r 
Basis beruh t.2) W enn aber dieser nam hafte P adagog  hervorhebt, dali 
die O bjekte der K unst, ja  sogar die volkstiim liche K unst und Orna- 
m entik  z. B. der bayerischen G ebirg ler 3) gar oft die m odernen Vor- 
bilder au f die rieh tig e  Bahn zuriickfiihrten (auch die griechische K unst 
en tw ickelte  sich aus der Volkskunst), so miiJSten unsere Schiller ohne 
M ehrbelastung des U nterrich tsp lanes doch noch etwas erhalten, was sie 
ais unontreiiibaren B esitz aus der Schnie m it ins Leben nehmen, was 
in  ihneu noch Jahrzehn te  segensreioh fo r tw irk t und das In teresse fur

'i L ange, K iinstlerische E rziehung  der deu tschen  Ju g en d . D arm stad t, 1893. 
S. 72. — Didaktik, S. 31. Jod l, S. 713 ft‘; K an t in der Krit.ik der U rte ilsk ra ft i? 53. 
— :i) In  der B ukow ina die kunstsinn ige O ruam entik  und  Sohnitzerei der G ebirgs- 
ru then . (H uzulen), vgl. H aus und  H of bei den H uzulen. Czernowitz, 1902 von Univ.- 
Prof. Dr. K a in d l; F. F linzer, das K unstgew erbe, 1890. S. 4 ff. ♦
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K u n st rege erhalt. Darum  hat sich eine darauf gerichtote U nterw eisung 
zimach,st an das Auge des Schiilers zn wenden : denn nur ein solcher 
Schiller hat die F ahigkeit, K u nstob jek te  bewul.it und verstandig  anzu- 
sohauen, der das asthetisohe „Sehnen und (lenie l.i en u ge leru t hat. dessen 
Beoba<;htungavenn6geii rich tig  ausgebildet ist. Um also das (lesehene 
zu verw erten  und zu reproduzieren und dam it auch den M angel in  der 
k iinstlerisehen Erziehung unserer Ju g en d  ausfilllenden Sinn tiir bildende 
K unst iiberhaupt zu wecken. ist. von nnseren In s tru k tio n e n 1) fur den 
Zoiohfinanterrioht Einsehlagig.es anempfohlen w orden.2)

. N icht das k ritisierende, vielm ehr das rei u geniebende Sehen, 
m ciii die- B eleuchtung der M angel und Sehwachen. sondern die scharfe 
H ervorhebung des w irklich Schonen. des O harakteristischen steh t dabei 
im  Y ordergrunde, iiberhaupt die B ildnug des Fonnen- und Sehonheits- 
sinnes und dam it des asthetisohen (iefiihls. Malerei ais Kunst kann 
freilich an (fym nasien n ich t betrieben  w erden, deshalb b ie te t an den 
m eisten G-ymnasien O sterreiehs der Z eichenun terrich t im  m er nocli die 
beste G elegenheit, eine gewisse K u n stan sch au u n g s) sich zu erw erben. 
B ei g u te r  Methode des Lehrers und zielbewul.iter Auswahl entsprechender 
in u s te rg iltig e r V o rlag en i ) kann nicht nur Augemnal.i. F ah igkeit zuin 
selbstandigen Beobaohten. Gesclmiaok und Phantasie gebildet, sondern 
auch eine gewisse technische F e rtig k e it anerzogen werden. die nebenbei 
auch anderen U nterrich tsfaehern  (K onzentration) beim- geograjihischen, 
geom etrisohen und naturw issenschaftliohen Zeichnen zu (lu te  komint-.5.i 
W oun z. B. der G eschichtsunterrioht lieute bereits vielfach m it darau f 
abzielenden A nsehauungsm itteln  a rb c ite t und dabei W andtafeln und 
andere A bbildungen vorw endet werden, eine zeitlang  in denK lassenzim m ern 
oder au f den (langen  hangen, dam it die Schiller dureh w iederholte 
B etraoh tung  den E indruck  des betreffenden Objektes in sieli ver.starken, 
so w irken docli diese A bbildnngen auf das Gemiit der Schiller nicht 
in  dem  Maile, wie wenn der Schiller eine angemessene A nleitung  zur 
verstandnisvollen  B etraoh tung  der A bbildungen erhalt. Es muss dem- 
geinali eine saoligomaho E rk laru n g  des Fachlehrebs und gelegentlich des 
Zoiehenlehrers folgen, der fur die H ervorhebung des W esentlichen am 
K unstobjek te einige M inut en opfert und darni die Schiiler ii ber das 
Gesagte abfrag t. Ohne in  das Spezielle einzngehen. inw iefern  die 
didaktisohe Form gobung des Zeichners an < fym nasien vor sich zu gehen 
habe, da solehes der Lehrplan in  den Instruk tionen  ausfuhrt. geniigt

') S. 332. — 2) Bamnei.st.er Bil. IV u. XV. S. 24. :li Z iller, (fraurll. S. 183 ił. 
— ') Soem anns W andb ilder der h ildendeii K unst a lle r Zeiten. Berlin. 1902. — 
5) Baum eister, IV., XV. S. 94; K. Lange, die k iinstlerische E rziehung  der deutsclien 
Ju g e n d , D arm stad t 1893. S. 22, 82. 95; K om , S. 89. 277. 291.
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es im  allgem einen au f jene nam hafien P adagogen zu verw eisen, welche 
die p rak tische N otw endigkeit diose.s G egenstandes fiir unsere Jugend  
dartun.i) Da die Geschic.hte der K unst in i lirem ganzen Urn fangę kein 
L ehrgegenstand  des G ym nasium s sein kann. sondern ein L ehrbehelf 
aller Lehrer, so muli w enigstens die K enu tn is  der Form. Schulung des 
Auges, Farbengefuhl u. a. gelib t und B ildung des Gesehmaeks ange- 
strebfc werden. F iir eine hum anistische B ildungssta tte  is t das Zeiehnen 
nebst seiner asthetischen W irkung  aneli noch deshalb ein hervorragendes 
B ildungsm ittel, wcil es im Gym nasium  1. die K enutn is der geome- 
trisehen Gesetze v e rm it te l t : 2. in dem auf geom etrisehen Gesetzen auf- 
gebauten ornam entalen  TJnterrichte auserlesene K unstform en alt er und 
neuer K u ltu ry o lk er v o rb rin g t und in  den rich tig en  K ausalnexus m it 
der Geschichte jener V olker b ring t. Die einfachen stereom etrischen 
Form en findet der Schiller in ilircr Y ollendung ąls K unstform en in 
klassischer W eise yerw endet bei den A lten  ais Siiulen. Gębalke. Gefaiie 
etc. Um wie viel le ich ter lern t er darni die Gesehichte ęines Yolkes 
kenneii. dessen Kunst ihm dureh U bungen im Zeielm en znm Teil be- 
kann t i s t ! W ie sehr hiebei Museen, B audenkm aler. Austiuge, Vorlagen 
von rrieren, Blat to r nam en ten  etc. die h istorischen und naturgeschieht- 
liehien K enntnisse e rw eite rn  und den K unstsinn anregen. hat Lange -) 
gezeigt. W ci m aber K unstb ildung  und K unst w erstandnis nocli m it 
raligios-ethischem  Streben yerbunden ist, weim  das Hans der Schnie 
yorarbeite t *) und sonach ans dem Sim ie fu r das W ohlgefalligę aueh 
der Sinn fiir das G ute sieli enfw iokelt, so hat das Zeiehnen sem en ver- 
edelnden Eintlui.i au f Geniiit, P hantasie und W illen geiib t und zur 
sittlich-asthetisehen  B ildung  beigetragen  und som it auch seine Aufgabe 
im Erziehlichen a;el6sf.

(J. D i e  . T o u k u n s t .  Da die Musik zu den artes libera les’ ge- 
rechnet wurdet, war im. M irtelalter der Gesang/ neben dem L atem  das 
w ichtigste Fach und stand ini D ienste der Kirolie. Tm 17. Jahrhunderf 
aber s ink t er ,y.on seiner Holie lierali und . erst zu A ntangódes yorigeu 
JahrhunderteS ikom m t er allmiihlich zu E hren und w ird in dete Schulen 
eingefiihrt. I larum  b e n w k t Sulirad er m it Bedauerii.4) dafś dem Gesange an 
(.rymnasien zu weuig Z eit und Gelegenheiit, gegeben werda. Naoh K ern5), 
hat- aber der Gesang. die ąittlich-aathetisohrfPJiilidung anzubahnenr

. . .  ■■■. ' . ■  ::i : nng
') K aum eister ar a.- (V. S. 35 tt':; ZfiMer ;t. u. Sćhfadeii/S . 73. K ern.

S. 38. Schiller S. 591. insbesoinlere Lange. S. 8(i—17(i uml Bruno M ayer in seiner 
5l8t.hefcisc.heii Piidagogili, S. 153: -’) a. a.' O. S. 1(55 ff. Die K u n st im Leben
des K indes, Ju l. Ler.śching. Brihin. 1902. S. 12 ff: yergl. Kcematms Bilderbiich. — " 
•) S. 7(5. -  9 S. 129 u. S. 139. " '
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Die W ir kling dieser K unst aufs Geiniit kenn t jeder, der in das 
W esen der A sthetik  eingefuhrt ist, ans eigener E rfahrung. W ie beim 
Z eichenunterricht das „SeheiC 1), so handelt es sieli beim Gesangsunter- 
rich te  in  der Schule nicht so sehr mn eine hohere Sehulung im Ge- 
sange ais yielm ehr urn A usbildung des Gehorsinnes, des V erstandnisses 
łiir Ton und R hythm us bis zu r hóheren U nterscheidung der In terva lle  
una T ak tarten . D er G esangsunterrich t kann, wie die B erliner D irek toreu- 
konferenzen uber die asthetische A usbildung der Schiller besagen, nicht 
w ęnig  zur Y oredelung des Herzens beitragen, ist aber von zw eifelhaftem  
Erfolge, wonn er nioht von eigens dazu befahigten  L eh rern  erte ilt 
w i r d ; denn der G esangslehrer kann zum Fluch und znm Segen fur das 
ju n g ę  Yolk werden, je  nachdem  er seinen D ienst auffai.it und tut.-) 
Von bew ahrten  L ehrern  erte ilt, ist der asthetische B ildungsw ert des- 
selben nielit zu unterschatzen. D er Schiller le rn t die E lem entarverhalt- 
nisse der Harm onie, der Melodie und  der In to n atio n  kennen ; ilini w ird 
dadurch aueli das V erstandnis der Poesie und M etrik erleichtert. Da 
naeh Z ille r :i) die Musik m ehr ais jede andere K unst ihre W irk u n g  aut' 
die S tim m ung iibt und die Sprache des Tones m it ihren herrlichen 
A kkorden schneller eine G efuhlserregung hervorruft, ais die darstellende 
K unst, so kann es uns nicht W under nelimen, dali der Gosang lieute 
fast an allen unseren G ym nasien gepflegt w ird, urn sowohl „das Gefiihl 
zu diszip lin ierenu, ais auch „das Ohr feinhórig zu m achenu.4) W enn man 
fem er erw agt, dai.i der veredelnde Einflni.i dieser K unst au f das 
m enschliche Gemtit sogar bei rohen N atu rvo lkern  Leidenschaften zu 
besiinftigen und edlere R egungen hervorzurufen im stande ist, um wie viel 
m ehr ist die Pflege des Gesanges bei unserer Jugend  zu wiiiischen, 
da er doch auch bei religiosen A ndachtsubungen, bei Ausfliigen und 
Schulfesten geiib t und aufgefuhrt w erden kann. N ur muli natiirlich 
der T e x t6) dem Schiller verstandnisvoll nahegelegt, und die Melodie — 
abgesehen von den asthetischen F orderungen  — der In d iv id u a lita t des 
Geistes und des S tim m organes angepal.it werden. Soli m in der Gesang 
die Aufgabe der asthetischen G efuhlsbildiuig erfullen, so muli auch 
alles Gemeine und K rankhafte, alles, was unklare G em utsstim m nngen 
hervorruft, ausgeschlossen werden.

Man iibt deshalb nebst Tonsystem , Solfeggien, R hythm us, T ak t und 
T extaussprache vorw iegend das Chorale ; das re lig iose Lied w ird  aber 
auch n ich t aufieracht gelassen, w eil die K irclienm usik zu allen Zeiten

') fjbei- Sehen und  Zeichuen, v. Ad. Kotli. P rogr. der L andes-O berrealschule 
in (tdding, 1901. >S. 2 ft'. — -’) B aum eister, 1II. I. S. 25; IV. X V I. K. 20. — 3) Ma- 
teria lien  zur speziellen Padagogik . D resden. 18K(i. S. 24(1. — 4) W illniann. Didakt. 
S. 61. — 5) Ziller. Vorles. S. 197.



den reichsten Schatz der orhabensten M eisterw erke hervorgebracht hat 
(M ozart, Haydn. Handel u. a.). D er Frisołie und H eito rk e it der Jag en d  
muli Kechnung g e trag en  werden, denn ihre F reude ani Gesange wiirde 
gar bald getriibr werden, welin mail lau te r ernstc M ottos w a h lte ; 
deshalb siad  erp rob te Yolks-, N atu r-, Marsch- und Gesellsohaftslieder 
fur den Sehulgesang bestim m t.

Die Instrum entalm usik  gehort freilićh  n ieht in  die S chu le; wenn 
aber ein L ehrer dieselbe ans freien  Stiieken und. m it rieh tigem  Gesohiok 
m it den Sehulern b e tre ib t,2) da kann m an sehen, m it w elcher K unst- 
freude und -Liebo die Ju g en d  in ihrem  kleinen Orchester spielt, wie 
selbstbewul.it die Gesiohter der ju n g eu  M usikanten bei A uffuhrungen und 
P roduktionen anliililicli von Gedenk- und Sehulfeiern aufleuchten, jedenfalls 
eine gu te  asthetisehe V orberoitung, um ais gereifter Mann sieli im  
Heielie der Tonę zurechtzuhnden, die man bei K ouzerten  und Opern zu lioren 
einst G elegenheit haben w ird. G eht der Zweck des Gym nasium s daliin, 
den g a n z e n Mensehen zu erziehen und allgem eine B ildung  zu 
yerm itteln , so d a rf N iem and, der Ansprueli au f B ildung  erhebt, dem 
tieiche der K unst teilnahm slos gegeniiber stehen, sondern er muli an 
allem  teilnehm en, was der menscliliehe Geist an der eigenen k u ltu r- 
gesehiehtlichen A usbildung gesehaffen h a t ; 9) soli doch alles, was die 
Ju g en d  lern t, ununterbroehen im Geiste der sittlich-relig iosen C harakter- 
bildung stehen, alle In teressen  m it einander zu einem  harm onischen 
Ganzen vereinen, dam it im Z ogling ein geb ilde ter C harakter e n ts te h e ; 
m ag ein Schiller auch kein rech ter Sanger sein, m ag sieli seine Stim m e 
w enig  im  Chore zureohttinden, ihn deshalb, w enn er Lust hat, vom Musik- 
un terrieh te  auszuschlieiien, w are m ehr ais g rau sam ; denn die Musik 
bildet ein zu w ichtiges E lem ent in  der asthetischen Erziehung, um es 
ganz zu vernachlassigen .4)

D. D i e S p r  a c h e. l)as bedeutendste G ebiet fiir die asthetisehe 
G eluhlsbildung an G ym nasien eroffnet die Spraehe. Zw ar kann asthe
tisehe B ildung, wie w ir gesehen, durch K iinste im  engeren Sinne des 
W ortes v e rm itte lt werden, doch die m eisten Ideen des W ahren. Sehonen 
und Guten, sowie die w ich tigsten  kuustgeschich tliehen  M om enfer') sind 
ste ts  n u r in  der reichen Sehatząuelle der klassisehen L ite ra tu r  zu 
suohen und zu ńnden: die S]iraehe is t  deshalb fur G cschm aksbildung 
das w ieh tigste Objekt an Gym nasien gew orden. Die verstandnisvolle 
Lekturo kiinstlerischer P rosa und Poesie, sowohl altklassiseher wie

') B aurneister IV. XVI. S. 55. — 2) Prof. O hris to fin  C zernow itz s te llte  seinerzoit 
in Kolomen ein derart.iges .Seliulerorchester zlisum m en und  erzielte dam it S taunen 
erregende Erfolge. — :l) Ziller, Vrorles. S. l(i. — 4) Stock »S. 10. — ■') M ittelscli. 
V. S. 2 7 -3 4 .  VII. K. 417 11', X I. S. 325 ff. XIV. S. 283 ff.
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modernor, die in schoner Form  ethische Ideen bietet, g ib t yerm oge 
soines Inhaltes n ich t nur (lelegenheit zum  kiinstlerischen Anschauungs- 
un torrioht, sondern bildet auoh im em pfanglichen (lem ut des Jung lings 
den Simi fiir kunstlerische L ebensfonnen und erhabene (fedankeii ans. 
W enn aucli bei der ra tionellen  B ehandlung der (fram m atik. ohne 
niiher au f die bildende K raft ]) der Sprache iiberhaupt einzugehen, 
das Grefiihl fur Sym m etrie und Harm onie, fiir die ZweckmaJ.ugkeit und 
D urchsich tigkeit geiibt. das SprachbeVvul,itsein yerfe inert und die Sti- 
listik  asthetisch gefordert wird,-) so b ietet doch im grol.ien und ganzen 
die planmafśige L ektiire kunstyoller Poesie und Prosa u n te r bew uliter 
A nleitung  seitens des Lehrers H) die beste (few ahr fiir die A usbildung 
des Schonheitsgefuhls. Auch das ethisch Schone tinde seine Anknii- 
pfungspunkte. Demnaeh sollen jene  P artien  behandelt werden, an denen 
die Jugend  sich auch fiir nationale Heldengestalten. fiir groJie Taten 
und grolie Yolker, fiir die y.ztez.iyzfriz und die jmspuuw; begeistern kann. 
N ebst der K ultur-. N ational- und L itera tu rgesch ich te  soli auch My- 
thologie und Sagę n ich t unberiicksich tig t bleiben. Dabei ist es rat.sam. 
dali die Schiller, um in den (feist der Schriftsteller einzudringen und 
sieli ein G esam tbild vom (felesonen zu machen, iiber anziehende 
P a rtien  Ausziige anlegen, dam it au f diese W eise der Z erstiieke lnng■ des In 
haltes vorgebeug t werde. Mehr ais durch die P rosa w erden die asthetischen 
(Jefuhle durch die D i e h t k n n s t  gefordert. Denn gerade w ie an die, 
rhythm isch-m elodische Tonbew egung. so kniipfeu sich auch an die rliy th- 
misch und strophiseh geg liederte  Poesie asthetische (fefiiiilsw irkungen. 
jedoch m it dem Unterschied. dali die D ieh tknnst m ehr ais alle ande,ren 
K iinste iiber M itte l verfiig t, um einen Menschen zu riihren und durch 
ihren  In lialt au f unser Y orstellungs-, W illens- und Geinhlsleben kiinst- 
lerisch einzuwirken.

Die, D iehtknnst nim. in w elcher die sinnliche (lautliche) A ulierung 
nioht m ehr ein unm ittelbares asthetisches O bjekt, sondern ein M ittel 
gew orden ist. das (febilde der menselilichen Phantasie auszudriieken. 
w ird  ihrem  Tnhalto naeh D iehtung  genannt. Es k a m i" unsore Aufgabe 
n ich t sein. die w underbaro geistige  K raft des Mensehim. durch welche 
er zum BewuJ.itsein der Anl.ienwelt ge lang t und das W echselverhiiltnis 
zwischen Sprache und Denken. die K ra ft dieser Sprache iiberhaupt. naher 
zu ero rtern . F iir uns. die w ir das Schone an der Ju g en d  zu wecken 
und zu bilden haben, ist maligebemd, die, D ichtung naeh In h a lt und Fonii 
zu e rk e n n e n ; ihr W esen g ip fe lt in dem alten  S a tz e : „et ]irodesse

') .Toill. S. Ó93. — B runo M ayer S. 311 ii. — :'j Vergi. Jasku lsk i. Die bildende 
K unst am (tym nasium , Zeitsch. f. 6. O. 1902. S. 34(5 ii: diese gediegene A bhandlung  
w ar Gregenstand einer belehrenden  D ebatte  in der M ittelsohule „O zernow itz“ April.
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volunt et delectare pohtae.'4 Da aber die D ichtkunst D eist und H andlung 
in sieli vereiuen soli. so besteht ilire H auptaufgabe iii der D arstellung  
der Persougeffthle r i des Mensehen, d. h. in  seinen A nschauungen, Ein- 
pfiudungen mid seinem  W ollen.

D ie Sonderim g uaeh diesen seelischen Funk tiouen  erg ib t die drei 
grol.śeu Grebiete der D ichtung : Epos, L yrik , D ram a. Is t die menschliohe 
N a t  n r  die A nłgabe der Poesie, so is t das Ideał des Mensehen, wie 
er in  seinem ganzen Leben erscheint, ih r hochstes Ziel : donn nur wo 
w ąhrjiaft schone Ideale vom Mensehen und M ensehentum  yorschweben, 
kann man von K unstd iohtnng  reden : hat in  der D ichtung die mensch- 
liche N a tu r ihren schonen A usdruek gefunden. so miissen V orstellungen 
dureh die Spraehe geschaffen werden, dereń Em pfindungsm ateriale 
kriiftig  aut' Phantasie und (fem ut w irken  und sie in eine bekannte, vom 
D ich te r gew ahlte T a tig k e it yersetzen, d. i. sie ,,sym bolisierenu.-j E iner- 
seits ist K ra ft und B estim m theit no tig . andererseits muli ein asthe- 
tisches M ittel gefunden werden, wodureh der Horer oder Leser in 
M itleidensehaft und (fem iitserregung h gezogen w erde; es muli etwas 
liedeutendes, Interessew eekendes da sein. das die vom D ichter gew ollte 
Y orstellung und ethisches AYertgefiihl erzielen soli. Spraehe und Eorni. 
Dedanke und In h a lt miissen einander entsprechen.4) Der Leser und der 
H orer d arf nieht au f Sehw ierigkeiten  stol.ien. die er nur m it Hilfe des 
N achdenkens zu uberw inden, bei den en er noch verschiedene Denk- 
operationen durehzum aehen hatte. K iinstlerische W ahrheit d arf nieht. 
verletzt. allgem eine asthetisehe D rdnung nirgends g e triib t werden. Dber- 
siehtliehkeit und H arm onie miissen beobaehtet, D eutliohkeit und E ben- 
mal.i an g estreb t w erd en ; der D ichter w ird  also vor allcm  in schoner 
Form  die Y orstellungen zu beleben suchen. E r w ird  n ieht bloli duroh 
ein liezeiehnendes E pitheton oder B eiw ort den E indruck  des Begrilfes 
verstarken. soudern aucli zu auderen K u n stm itte ln  greifen, urn K on traste  
zu steigern  und asthetisehe L ustw irkungen  hervorzurufen : er w ird 
alle m ogliclien A usdrueksm ittel seiner K unst anwenden, um lebendig  zu 
sehildern : er wird sogar den C harakter seiner Sjjrache ausnutzen : da 
aber die M odulationen des Spreehens denn doch nieht ganz von den 
M odulationen des (fesanges g e tren n t w erden konnen,5) aucli au f das 
Musikalisclie derselben achten. W ie aber die aufiere und die innere 
W elt vom D ich ter erfal.it w ird, das lehron die L itera turgescliich te und 
die Cesetze der P oetik  und des asthetisclien S tils  in der Form  der 
kunstlerisehen H.ede, l

l) Jo  (U 8. 565. — -) Jo d l a. a. 0 . — :{) a. a. 0 . ^ 91. — ') Br. M ayer, Asfcli.
Piki. S. 53. — :>) Jo d l S. 575.
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Aus dem Gesagton erlie llt mm. dali asthetische B ildung  n u r an 
klassisohe Schriftsteller, a lte  wie neue. sieli w ird  anschlielien miissen, 
uin duroli Y ertrau th e it m it denselben Liebe und B egeisterung  lu r die. 
in In h a lt und Form  sieli otfenbarende Schonheitzu  erwecken. W enngleich  
die Spraehe an und fur sich kein Kunst,werk ist, da sie ursprunglioh 
ais F ah ig k eit der tdnenden A usdrueksbew egungen nur seelische Zustande 
anderen m itzu te ilen  liat und im Sim ie der voluntaristischen  Psychologie 
oigentlieh nur die W irk u n g  des W illens ist, urn — wie jede A rt der 
Bew egung — W illensubertragungen  zu verm itteln , so w ird  sie doeli zn 
einem  asthetisehen O bjekt durch die K ra ft des poetisehen Sohaffens 
und durch die M ittel der K unst. U nser O rgan isationsen tw urf beton! die 
klassischen Sprachen ais das G rundm ittel der allgem einen, also audi 
der asthetisehen B ildung ; indos versehliel.ien sieli die liohen Behorden nieht 
dem D range der Zeit, au d i anderw arts M ittel zu tinden, um solche zu 
erzielen. D aher hat m ań auch von der alten  gram m atisierenden  Methode 
abgosehen: es w ird  alse hente molir au f eine in d u k tire  auf Y ertiefung  
d es ln h a lts  abzielende didaktisehe Foringebung liingearbeitet, um dadureh 
n ieh t nur das Spraehbew ulitsein zu wecken, sondern auch ein grofieres 
In teresse dem In h a lte  abzugew innen.2) Dieses H ervorheben des Jnhaltes 
lillit den K naben fruhzeitig  den Gedanken ais das Yorhandene (W irkliehe), 
hingegen die Form  ais das Entstehende, ais das vor seinen Augen kon- 
stru k tiv  A ufgebaute anschaulieh entstehen. Dafi ab er die asthetisch- 
s it tl id ie  B ildung an das Gebiet der S praehvorstellungen die m eiste 
A nlehnung gefunden hat. erk lart sich nach Z ille r *) dadureh, dali aus 
G edankenkreisen W illen sta tig k e iten  hervorgchen, welohe fiir Phantasio 
und V erstand  einerseits und fur das vernunftige H andeln anderseits 
gew isserm afien eine „K on tro lleu und „S tiitzeu bilden.

Es m ogę nim g esta tte t sein, 4 i in K itrze zu zeigen, wie Gcdanken- 
kreise der poetisehen L ite ra tu r und der kunstlerisehon Bodo uberhaupt 
zur B ildung asthetisch -sittlicher Gefiihle, dereń hochstes Ziel im  iistlie- 
tisehen W ohlgefallen am sittlioli-schónen g ip ielt, e rreg t und gew eckt 
w erden. D er Endzweok jedw eder E rziehung hat die In teressen  der 
Teilnahm e am Menschen und am M enschtum iiberhaupt zu erregen .5) 
W  enn w ir den B ildungsw ert, der v erm itte ls t der S p rac h k u n s t") erw orben 
w ird, die S tufen des Gym nasium s hindurch iiberblicken, da sehen wir, dali 
gleieh in den un tersten  Klassen fur die A sthetik  der G e s i n n u n g  
gesorg t ist. Es w erden dem Schiller aus dem Lesebuche der M utter- 
sprache kurze E rzahlungen und Schilderungen, aus dem latein ischen

') a. a. O. S. 51)4. — -) Br. M ayer. 8. 41. — s) Vorles. S. 176. — p  Nach 
Will lnami D idaktik. 8. 110—114; 11!) — 12.4. — ■) K ern, 8. 132. — «) W ilhnam i 
Did. II . 8. 102.



und grieehischen TTbungsbnohe leioht vcrstaudliehe Scnt-enzen, Sprieh- 
w brtor u. s. w. vorgolegt. dio soinou G odankenkrois s ittlieh  fordom  und 
!autom . Im bosonderen lornt. dor Schiller M ustor fu r rrugcndon, wie fur 
KIugheit. Miil.iigkeit. Selbstbeherrschuug, Mut. Fleil.i. W ahrheitsliebe. Bc- 
schoidonheit, Mitgofilhl. u. a. keniien und w ird  zur B etiitigung diesel’ 
Ideale niigeeitbrt. A bor au d i iiiuorlialb des B ildm igsganges au f diosor 
Stuło, isfc ein sto ter F o rtsch ritt wahruehm bar. I.)ie Lesestiicke werden 
allmiililich grol.ior und entlialten mehrere, Ilan d lu n g e ii; re in  sittlich  o 
Moment o tro tou  iiniuer dentlioher hervor und ersetzen die K lugheits- 
moral der zahlroiohen Faboln. wolche i u konzontriscli zusanunen- 
/ustid leiiden  Lesebiirliern ni*' fehleii solleu. W eite r zeigt sieli der 
F o rtsc h ritt darin . dali n ieh t Idoli einZfdne Ilandlungeii erziihlt werden, 
sondern ein ganzes Loben. ein ganzer C harakter, so i u den Lebens- 
beselireibungeu des Nopos wio iu den Heldensagen der grieoliisohon 
und der deutselien odor der slaviselien Wolt. Dicses biographisoho Moment 
orsieht nutu a u den Lehrbuchern der I I 1. und IV. Klasso (K arl der (Irolie, 
<)tto  dor (froli*'. Barbarossa. R udolf von Habsburg. Karl V., M aximilian I., 
Z riny , Hofor. Maria T heresia u. v. a.). Fbenso orlicbt sieli der Blick 
des Schillers au f einzelne allgem ein  m onsehliehe liistitu tioneu , wie I tit te r-  
tiini, T urn icr, K lusterw osen. Industrie, Verkelir, (ieineinde. S taa t u. a. 
żmii liewul.itsoin. Dali inan dabei bereits au f der U ntorstufe Anseliauungs- 
in ittel vorwendon und den Suhiiler zuin r ieh tig en  Se,hen und Kriassen 
dor Bil der auleiten  miisso, is t  selbstverstaiidlich, donn A nlcitnng  żuru 
Km istsinn soli au f keiuor Stuli; des (iym nasim ns vonniGt werden.1)

Auf dor M ittel- und O berstufe t r i t t ,  was dio k 1 a s s i s e li o u 
Autoron anbelangt. dio Lektiiro des Klassisch-M usterliafton in  den Dienst 
des Asi.lietiseli-Fjtliischon au f dio W eiso, dali inan die E indruoke des go- 
lesenen I uhalts aufs Gemiit zu meliron sucht und das W ork zunaolist allein 
au t sieli w irken liil.it (lustr. S. 125). Die (Jesehichtssehreiber (Caosar, 
Livius, Xeiio])hon llorodot. Sallust), dio Dieliter (Ovid, Homer. Vorgii, 
Iloraz), die Rod)ter (Cicero, J>emosthonos) zeielmon die ttlclitigen Eigen- 
schafton berillunter M auner in grbliereu Bildern. in einer e rs t tu r  diosos

') H iezu eignen sieli: Lehimmns Kult,urgoscbic,lit,liche Bildoi’, L angls B ilder zur 
1 (esehiehii1. 2. A u tl.: Die ,,V olksbilder“ lici A. Diirr (Leipaig), darni die trelblichen 
1 llustrationen  von Vk>igti;uider. die ijohn iayer’scheu W andbilder fu r den Geschiolits- 
u ufcerriehf, iiisbesondere aber die Seem am óscheii W andbilder nad  dio voa der 
p ilo tographischeu  G eseU schalt iu Berlin und im Fliotograpliioyerlag von Braun & Oomp. 
erzeugt-en Photographien. Eine A rt M e t , l i o d i k ,  diese u n d  w idore A iiselm uuiigs- 
m itte l in den D ienst der asthetischen  Erziolm ng zu stellen. g ib t Dr. A. D ielitw ark 
in den zwei Sehriften : „Kunst, in der Selmie", H am b. 1887 und „U bungen in der 
B etraoh tung  von K unstw erken", D resden 18!)8.
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A lter yerstandlichen kunstleriseh-w ertY ollen (festalt. D er Schiller le rn t da 
viele ethische Begriffe und T rag er von Ideen k cu n en : ') Die T apforkeit im 
Kainpfe gegen a-uliere Feinde an  H oratins (Jocles, w ie friiher an Leonidas, 
die E es tig k e it gegeniiber der Y erfiihrung an (Jincinnatus, die liedlichkeit 
an  Sallusts Metellus. Der Sehiiler gew inn t fen ier ein Interesae fur die 
H elden des politiseheu Volksleben» (Seaevola) im W iderstande gogen 
die tyram iisehe Gew alt (H ippiasi: die T reue findet sieli ais G atten- und 
Freundestroue bei Homer u. s. w. Es wiirde mis zu w eit fiihreu, alle 
Stellon, welelie die Lesebucher. insliesondere die alt en K lassikor. fiir 
die B ildiuig der asthetisehen (lesiim uug bieten. aufzuziihlen: der ganze 
O rganisationsent w urf und unsere ln stru k tio n en  sind dam ach angelegt. 
lim im  Herbart/sehen Simie das Beste ans dem B esten zu wahlen, um 
daran Herz und ( ieist der Ju g en d  zu bilden . -) N ur beispielshalber 
erw alnieu wir die B edeutung der (■iesiimung gegeniiber der iiul.ieren 
H andlung an Ovids ,,lndi ( ’oreales“. Die B ew eggriinde num schlicheu 
T n n s ' konnen an 11. 1. VI. ibele id ig ter Ehrgeiz). ibid. X X II. n05 tt‘„ 
an Sallusts Jugurtha . 100. i>. an (lieero Aroh. 4? 20—2(0 beurteilt werden. 
Und gar Sophokles, wolcher des Menscben T a tig k e it iibersclunioud, das 
herrliclie Loblied ansrirnm t: r.o/,/A ~'y. 3=svi avhp(ó-i’j
y.TA, sehliel.it diesen P reisgesang  m it der ernsten Malinung, vor gottlicliem  
tuid mensoliiieliem lieeh te  stets Seheu zu bew ahren: Au Oedipos auł’ 
Kolonos lernt, der Sehiiler die Maclit der Fam ilienhande. an Iphigenie 
oder P h ilo k te t die W ahrheitsliebe kcunen. (fliihenden Patriotism us lohrt 
Demostlienes und die B e ta tig u n g  der w ertvo llsten  Tugonden tlberliaupt der 
D ichterphilosoph P la to ; die B edeutung seiner Pliilosophie fiir die clirist- 
lielie Lehro gen iig t scliun ais Bew eis fiir iliron didaktisehen W ort.

W ie dureli die P la ton-L ektiire, welelie S igall :b aueh ani* das I. und 
1 V. Buch der P o lite ia  ausdehneii w ill. su w ird  aueli dureli die Ptłiehrenlehre 
Oicoros das christlieh-ethisclie P riuzip  n n ters tiitz t und die wesentliehen 
Y orbcdingungen fiir die (Ihristian isierung  Deutsehlands werden in  dem 
"V olkseiiarakter, wie i lin T acitus in der (łerm ania iiberliefert. gefitndeu.4) 
Zum  Schlusse sei noeh Iloraz erwiilmt. der in seinen Odeń imd Epo den 
ebenfalls rielfaclie D elegenlieit b ietet, sieli in die lioehsten ethisohen 
Ideen zu v0 r t i 0 fe .11 (z. B. carat. 111. 6i. und (łcdanken ii ber eine .Lebens- 
ansehauung otfenbart. die aueh vou D ichtern spaterer Z eit bearbeitet 
wurden. (W alther v. d. Vrogelw eide, K lopstock. (loetlio, Schiller u. a . 5) 
Y erkniipft mau di esc asthetisch-ethiseheu Ideen. die der Sehiiler wiihrend

') Vergl. B aunieister III.  ILI. 8. 244. - -) K ern £ 29. -  :t) Vergl. don m it W {Inno 
und  tie fer K unntnis der grieeh. Bhilosophie geschrielienen A ufsatz in doi* M ittelsch. 
1902. 8. 21 ff. — 0 B aunieister III.  I I I .  8. 24(>. — r‘) Vergl. Soliim m olpfong, Erzicli- 
licłie H orazloktiiro, 2. Anfi. 1902. 8 . 10 W.
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der L ektiire  erfal.it liat, miindlieh durch „Ubor- und RuckblickeiP  1) 
odcr schriftlioh iii Form  eines freien Aufsatzes, so w ird das geistige 
Z en tn u u  des Schillera zit einem harmonisehen Ganzen yerw ebt und ver 
bunden und es ontstehen iii ilini s ittlieh e  „Persongefuhlea. die das 
Ethisch-Sohone in  W illen uinsetzen und betatigen.-I d. i. O haraktere, 
die im M enschentmn ih r hoehstos Ziel selien/b (Tnd wenn die Jag en d  
sieht, dali die erhabensten  (fo ister a ller Z eiten  in  der Aufłassung der 
w iclitigsten Problem e iibereinstiimnen. dali sieli, uin m it T acitus ku 
reden. gd ttlie lie  und m ensohliehe W eislieit hcrnhren (consensus deorum  
houiinuni(jue). soILte da der consensus bonorum  (Uin. Tuscul. 10.28) 
keincn Eindruck aut' sie roachon V Dann w ird  mail wohl au d i w enigcr 
klagen horen iiber dit* Zcrfahrenlieit und D isharm onie der m odernen 
Bildung, filier den Mangel einer allgenioin anerkannten  W eltanschauung, 
iiber die ,, L)ecadeneeu grade in den K reisen. die fiir das Yolk in jcder 
H insieht yorbildlich sein solltenA)

W enn Z i l l e r 5) die altklassischen Spraehen ais denjenigen B oru 
bezeiehnet, ans dem „alle \ dl ker und a 11 o Z eiten ” ein m usterg iltiges 
B ildnngsideal sehopfen, so m eint er au d i u n te r einem. dali die yersitt- 
lid iende B ildungsarbeit au d i astlietiseh w ertyoll ist. Der Sebiiler muli 
ebenfalls zur U berzeugung gelangen. dali dii' (.irieehen und Rom er 
diesel bo W olt des G eistes und der N atur, welcln- vor unserem  Auge 
o tlen lieg t, yerstanden habeu. freilieh in den ihucn angepaliten Fonu en 
und Tdnen. die sie in ilire bilderreiche Spraehe und Poesie ergossen.1')

lin Bewnlitsein des Schiilers muli sieli die E rkeim tnis festw urzeln, 
woriu das W esen des A sthetiseh-Sehdnen der Sprachen lieg t. das so 
m ad itig  und nachhaltig  au t die Phantasie der \  dl ker nocli Jahrliunderte 
nachw irkte. Dies ist aber mir dann m oglieh, w enn die lateinisohen und 
grieehischen ( >riginale selbst gelesen w erden, niclit aber U bersotzungen, 
die oft das O riginal sogar fal soli w iedergeben.

F  o r  m ii s t. h e t i k ,  welehe Z iller 7i yerlang t. kann aber nur au 
O riginalen geb ildet w e rd en : Bildung in Sprachform  und Spraehge- 
fiihl, in  Betommg und Prosodie. in den w iclitigsten  Gesetzeji des 
Periodenbaues. wie der S tilis tik  iiberhaupt.

Danoben sind Orrhoepie. Tropem  F iguren und P oetik  im weiteriui 
Simie des W ortes notw endig . Da aber die D iohtkunst durch Vrerm ittlu n g  
der Spraehe. welehe uach .Jerusalem si gegeuuher der vo]uutaristischen

') B aim ieister III. 1.11. 237; W illm aim  Didakt. 8. 11)7. — -’) K ern i< 8. ij 18.
Ziller, Yorles. S. 1(11 : W ilhuanu Vortr. S. 102. — *) Dr. P. (tayer. Scliuletliik.

Beri. 1000. S. l>. — ') Yorles. >S. 125. — 6) S ch rader 5; 102. - -  ") Yorles. S. 174. — 
8) JDr. W. .Jerusale-m, die U rteilsiu  nk tiouen  1805. >S. 101.
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D cfinition W andts J) ais A usdruck eines im m er fcincr und feiner dif- 
ferenzierten  (lefiihls ist. eben das Schóne der m enschlichen Pe.fiililo 
ausdruckt, sonach ein K unstw erk  ist, so muli auch die F ah igkeit, die 
erkaim tcn kttnstlerischen (ie.setze im  Gebraueh der Spracho r ic h tig  an- 
zm eenden und jeden (łodankon in  das passende (le/wand kleiden zu 
koimen, das R osu lta t eines die asthotische B ildung erzielenden Spraeli- 
unteiTicht.es sein.-i Yon der bei uns vor dem .Jalire 1898 fheorotiseh 
behaiidelten Poetik  und B hetorik  is t nutu I)ank der H erbart‘sclicn 
Schnie abgekommon. A udi der gram m atisierende Ton wńrd boi der 
Lekturo, zumal der poetisolien gem ieden und von (Iram inatik  nu r soyiel 
lierangezogen, ais es zuni Yerstiindnis einer S telle unuingaiiglioh liot- 
wendig ist. W olil soliilrft der ra tione ll boferiobene grammatisolio IJnt.er- 
ri elit don Geist, a bor im llbennal-i lnaehf er ihn stunipf. I )er sogonannto 
eiserne Y orrat gram m atisoher K cnntn isse kann in der Woiso bolestigt 
werden. dali m an im Simie der In struk tionen  fiir die grammatisolio 
S tunde oino bostinim te P artio  au lg ib t, boi der Lekturo au f die in dieser 
P artie  oinsohlagigon Beispielo aufmorksam niaclit und in der nliehsteii 
(Iram m atikstnnde abfrag t. Ubrigous lasso man solehe Soliiilor. wolclio 
sieli die E lem entu der Eonnenloltre und Syntax im U ntorgym iiasium  
nielit angoeignet iiabon, ganz ciulach niolit anfstoigeu. P ies soi nur 
nebenbei bem erkt.

Niolit nur gram m atisch-logischo Schulung ist i’iir die. asthetisohe 
B ildung ni ioiTnl.il i o 11,:i) sondern auch die dem Inlialt angepalite Form  in 
B an und A usdruck.4)

Da der Schiller in dii; r o m i s c l i  eW e.lt friilier eingeiiih rt wurdc, 
ais in die griochiselio, so muli er bereits in  der Quinta boiin Livius mit 
ge.wisscn rlietoriscli-poctisclien Redefignren v ertrau t w erden; im II. 
Somostor w ird  er dureli Uvid, ans dem stots oino Auswahl. zu troflbu ist, 
in die oigontliolie poetische Spracho eiugefuhrt. Au Sallusts (leschichts- 
workon siolit der Soliiilor oino gonauo Zeiohm m g dor (Hiaraktoro, wie 
oino sololio, insbcsoudoro dureli di o Auwonduug der tro tflieh  gosoliildort on 
Itedon lioryortritt, die cinen passendeu Ubergang zur Lektiire des 
( licom liildcii; an der Spracho Yergils, weleher inlialt. lich und (ormell 
oino A rt Yorstuto ') zu Iloraz ist und dureli don rhetorischon Sohwung, 
wololior dem K unst opos oigon ist. sieli auszeiohnet, gow innt der Soliiilor 
ein en Kinblick in  die yollondotston Schopliingen rbm iseher Poo.sio und 
in die rbmisohe Denkweise uberhaupt. M otrum und Inlialt., S tim m nng 
mul Spracho ontrollen sieli liier wie ans oinom harmouischoii ( luli

') W andt, G rundrili der Psychologio, 1 SiU>. 8. .'MO und (hrundziigo der jdiysio- 
logiscliou Psychologie. 1803. S. 515 11. — s) Willmium, Didii.kt. 8.273. -  ") Br. M ayer 
a. a. O. 8. 31). — 4) iii ller. M aterialien. 8. 287. — ’) B am neister III.  111. 8. 212.
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jju einem asthetischen (lauzen vor seinen Augen. Der zum  Jiin g lin g  
herangereifte  Schiller w ird  an Horazens Odeń nnd Epoden die K raft 
und Sehonheit der an tikeu  L yrik  emptinden, weun er die geistigo, 
s ittliohe nnd kiinstlerische P erson liehkeit des D iehtcrs r io h tig  erfal.it 
h a t.'j E r ist fur die Schnie ein Diehter v.y.x’ 'Ąz/r,'i, der den an tiken  
Menschon in soinen Vorziigen und Sehwaohen anscliaulieh seh ildert nnd 
die Hezielmngen unserer lnuenwo.lt zur N atur, ssnm Menschenlebon und 
zur go ttlichen  W olt ausm alt.

Heine orziehliche B edeutnng  w ird gesteigert, wenn der Schiller 
Horazens Einftuli aueh au f die dcutschc L y rik  kennen gclo rn t hat.2) Im 
Sim ie der K onzen tration  hesagen die Instruk tionen , aueh die ars poetioa 
nielit z\i iibergeheu. da sieli an diesolbe kritisch-iisthotische Seliriften 
der deutschen L ite ra tu r (wie Lessinga ,,Hamburgisohe D ram atu rg ie1*, 
und „LaokooiP nnd Schillera A bhandlnng „Ober naivc und sentim entalische 
D iehtungŁ<), anlehnen lassen und einen urnso naehhaltigoren Einfluli au f die 

< lesohm aoksbilduug bewirken, weun bei der L ektiire aueh Anscliauungs- 
m ittel, z. 15. (bei Y ergils II. Oes. der (fypsabgui.s der Laokoongruppe) vorge- 
wiesen und besprochen w erden. Ais Absohluli der lat. P rosalektiire g ili  
ant O ynm asim u rI’aoitus. dessen epigram m atische (tenau igkeit und 
W ohlklang (ledanken lnehr „andoutct“ ais „ausfiihrt1*, dabei ab er m it 
unvergleiehlicher M eisterschaft und bewul.iter K unst die staatlichen  
Zustiinde sehildert. In . der G erm ania werden die typ ischen  E lem ente 
des deutselien Yolkstnm s gezciohnct und die deutschc T reue bietet einen 
w irksam en M itteljm nkt fitr die S e lb stta tig k e it und das sittliohe U rteil 
der Schiller.") Mehr ais die Lekturo der rómisehon w irken  im  ethisch- 
ilsthetischen Sim ie au f (fesehm acksbildniig und G esinnung die g r i c -  
e li i s e h e u Sehriftsteller und D iehter; diesen S tandpunk t vertre ten  
gegeniibor den vielfachen A ngrifłen seitens der cinseitigen  Lłealisten 
Miinnor wie W illam ow itz v. M ollendorf und Paul sen. Hand in  llan d  
m it der lateinischen K lassikorlektiire muli aueh die griechisohe gehen, 
mu das klassisch-lm m anistisohe E rzichungsziel zu erroiehen. Der Lohrer 
ilarf es an Miihe nielit fehlcn lassen, m it stotor H inw eisnng au f den 
lateinischen Lidirstolf die form aliisthetisehen Sehonheiten der gricchischon 
Spruciu*, heryorzultelnm. Naehdem  der Schiller duroli die klare E in tachheit 
Nenophons im attisohon IHalokt- gestiirkt wurde. iibergeht er zu r Lektiire 
Ilome.rs, der nebenan den Grundstock griochiseher LcktHre an unsoren 
( lynm asien bildet.

A uf G rund der an Ovid gew onuenen K enutnisse iiber liexam eter 
und Prosodie e rw e ite rt man die K enutnisse des 11 omerisehon Versbaues

') lu s tr . S. 71. -- :) Hminieister 111. 111. 215. — ') Bm nneister, 8. 205.



und bahlit ant' diese Weise ein g la ttes  rhythinisches Lesen utid lieisitiem i 
an. Mail mache die Schiiler an f die Sdibnheiten  d er episehen Yolks- 
poesie, die im  H om er ihren Heros gefunden halien, aufm erksam . vertie łe  
ilm in  das einfache naive G eluhlsleben des hom erischen MenseJion und 
bebe hervor den broi ten, episch-gleidiniiiliigen F iu  li der Spraehe. die 
B edentung der ( laesurea m it Bezug anf den logischen Znsam m enhang. 
manohes ans der E tym ologie n. a. U berhaupt erleiolitert dier von bereelm cter 
K iinstelei freie Spraehe den Genu li der S ch iile r: goseliieht das aber voll 
und ganz u n te r A nw endung gelegentlielier „liiickblicke^ und „Zusammen- 
fassnngen" und e m p f i n d e t  der Schiiler semen Homer, dana muli 
man W illm ann 1) vollkom m en beiptlichten. wenn er gerade bei diesem 
D ichter an f form alaslhetische A useinandersetzungen verzichret (Bilder. 
(fleiclinisse, Personifikationen u. a.). Yerw andt in der Form  der epischen 
B reite lehnt sieli an Homer der H istoriker H erodot a a ; hier w ird in 
form aler H insicht die A nakoluthie und die Epanalepsis bem erkt, darni 
die kiinstlerisch eingefugten  Keden. welche der A nsdiaulidiko.it des 
Ausdrueks einen lebend igea dram atisehen C harakter verleihen: die an- 
zichenden P artien  tiber .Religiom S itten  und (iebrauche der orieutalisehen 
V6lker geben A nkniipfungspunkte an die orientalische K unst.-i A nf die 
from inglaubige und altehrw iird ige W eltausehanung Herodots folgt die 
L ek tu rę  des Demosthenes, dereń patrio tische und etlrisolie W irkung  erst 
dana im Cem iit der Jag en d  hervorgebraeht w ird, wenn der Lelirer 
nach vorangegangener spraehlicher und sachlieher Erkliirung die Rede 
und die Gredanken nach P eriodea und Siitzen g lied ert und rhetorische 
E rk larungca so hinzufugt, wie es eben die m om eatanea Seelenstim m ungen 
ides Unwillens. der Y erw underung. der B elehrung. des Beweises) er fordem , 
durcli die der Redner zielbewul.it an f die H orer w irk t. Leruen die 
Schiiler an den olynt-hisehea und pilili ppischen Iłeden des I )emostlieaes 
die M aster der rhetorischen Prosa, so w er den sic durch Platons Ajiologie. 
K riton und die von den Ia stru k tio n en  S. 103 vorgeschriebenen Dialogu 
in die philosophisehe P rosa eingefiihrt und leruen da die kiiustlerisch- 
dram atische K om position bewmidern. A udi hier w ird  m an d e n  Schiiler 
an f die attisehe F re ih e it der gebildeten  U m gangsspraclie und die poetischen 
Earbungen des D ichterphilosophen aufm erksam  inaohen, ebenso anf den 
Ban der Perioden und manche A nakoluthien, die fur die K unst der 
.Dialektik und Beweisfiihrung kiirzehalber angew endet werde.n. Dali 
aebst den form albildenden und psychologiseh-iisthetischen Yorziigen sieli 
die P la ton  Lekturę au d i dureh den ethischen W ert heraushebt — im  Ideal-

') V ergi. Z eitsch. f. d. O. W. 1881. S. 351. — -) .Yach Mt.-ngc. Eintiihrung in 
die antike Kunst. S. 1—40.
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bild  des Sokrates — is t bereits erwiihnt wordeii. Den Hbhopunkt der 
gricohisoheu L ekturo  vo llendet Sophokles, ait den sieli eiue B ekapitu- 
lation der l>ei den deutsehen K lassikern  gew onnenen A nsichten ilber Idee, 
T ragedie und Theaterw esen anschliel.it; natilrlich  w ird  h ier das grieohisehe 
Theaterw esen ausliihrlicher behandelt and dem onstriert. Au der Kom - 
position  und der Technik des Rramas w ird mail zeigen, wo E in leitung , 
S te igernng . H ohepunkt, F a li oder Um kehr, K atastrophe herauszuschalen 
sind. W enn der Diohter, nm die E inheit der H andlung  zu erzielcn und 
dio innere reinigende W ahrhoit (y.żthpc.ę) ais A blosung des asthetiseh 
errcg ten  < Telli his 1) vom W illen  fiir scine D ich tung  zn  begriinden. von 
der Tał ausgeht. so ist der Y erlauf des Stiiokes, wenn es an f des Zu- 
schauers Gemiit wirken soli, ein derartiger, dali sich die H andlung ans 
den (Jharakteren von selbst entw ickelt. Darin ist Sophokles Meister. 
Deshalb w ird  der Lehrer naeli B ehandlm ig des M ythos und der spraoh- 
liehen Schw ierigkeiten  aut' diese w esontlichen T eile des Dram a* eingehen. 
nm desto leiohter a n f den asthetiseh en Gentili des Sehiilers einzuw irken. 
M etrum  und Rhythm us, D ialog und Chorlied w ird  er zuniiehst selbst 
rezitieron und erklaren, und erst nachher von den Sehiiiern die W ieder- 
gabe des Y ortrages yerlangen. Donn selbstandige Y orbereitung  und 
T ex tk ritik  ra ten  dii' In struk tionen  ab. sonst gelit die G esam tw irkung 
au t’ Herz und Gemiit verloren.

Naehdem  der asthetische und ethische W ort der K lassiker nach 
der form alen Seite hin sk izziert wurde, o ru b rig t noch in  K urze liinzuzu- 
fiigen, was anf O rthoepie (Aussprache. B etonung, Akzent. R hythm us, 
R ezitation, Gefiihlsausdruckj und Ilbersetzung  Bezug lia t; Forderungen, 
die fiir das listhetisehe M oment vou hoohster B edeutung sind und nicht 
nur fiir die klassisohen. sondern auch fu r die m odernen Spraehen ihre 
G eltung haben. Die G rundlagc der m iindlich-sehonen B arste llu n g  be- 
steh t darin, durch angemessenes Yorlesen (Ausspreehen) beim Zuhorer 
die niinilieheu Y orstellungen und den nam liohen Effekt hervorzurufen, 
welohen der Schfeibende im A ugenblioke der Autfassung besali. B er 
Deser oder der Kprecher ist in diesem F alle  der Y erm ittler zwiseheu 
einem schriftlioh D arstellenden und eineni Zuhorenden. B am it dies erzielt 
werde, ist vor allem an dem G rundsatz festzuhalten, dali der Schiller 
un to r A nleitung des Lehrers. was Q uantita t und Akzent anbelangt, jeden 
b an t voll und laut, re in  und deutlieh ausspreche. Es braucht n u r ein 
wenig (leduld, urn die Schiller daliinzubringen, dali sie lange Yokale 
lang. kurze kurz ausprechon und jedes W ort voll ausklingen lassem In 
dieser letzteren E orderung soi der L ehrer von A nfang an unerb ittlich

) .Todl. S. 710.
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s tr  ng, darnit- sich ni elit. N aehlitssigkeiten einstollen. K uter allon Fm - 
standen verlangfc die K unst der selibnen Ansspraoho reichliclie Kbung 
und konsoipiente D urchfuhrnng. lim  abe/r aueli dic A sthotik der Stimmo 
zu fordem , is t das V ortragen  m em orierter Stiieko notweiiflig. Das 
Mouiorioren hut, aber noeli den erhoblichen Vorteil. dali der Schiller sieli 
fu r das Lebon m usterg iltige  Sehiitze der L ite ra tu r aneignet. die ihm so 
zu sagen in Fleiseh und B lut iibergehon und jed erze it zur \'e rfiigung  
stchon. Die zw eite .Forderung is t (lelaufigkeit. Was h ilft Imrlistablieho 
Itieh tigkeit, was Y erstandnis, was solbst Sehonheit der Spraohe, wenn 
ungelidrige und ungeregelte  Pausen zwisehen die Redo tre ton  und 
vielleielit in die (iew olm heit des Stoekens. Dohnens und S to tte rn s  iiber- 
gehon. Man lasso deshalb vou A nfang an li ober in langsaiherem  Tempo 
lesen, darnit nieht unfreiw illige Pausen entstelien, was nanientlich  lwi 
sehwaeiion He-hulern sogar zur (lew ohnheit w ird. Darnit also das Zu- 
sam m engolibrige gelaufig, verstiindnisvoll und sinngem ali gelesen wenie, 
sorgo m an gleich in der ersten Z eit fiir angem esseue Ituhepunkte. Dii1 
Lnterpunktion bedoutet fiir den Lesenden (Spreohonden) ein Pausezeielien. 
w oleiies zugleieli zum Verstandnis.se der M annigfaltigkeit in der Kodo 
beitrag t. D ie Pausezeielien wohl zu beaehtou, gehort aneh zu den iM ittcln  
des geliiufigen Lesens ; darum  niium t m an allgeuiein an, dali M etrisehes 
nieht elier gelesen werdo, bis n ieh t Gelautigkeifc in  der P rosa orworben 
ist, weil ebeu die E inw irk ling  des T aktes sonst die E in h altu n g  desselben 
beeintriiehtig t und scliwiielit. Hiebei w irk t ani besten das Beispiel des 
Lehrers selbst, der nieht allzu lau t,1) nur deutlich und m it mal.iig ge- 
hobener S tinnne s precli e und lese. Ferii er hiiiigt die Sehonhoit. der itede  
v o 11 der B etonung ab : diose beruht aul* der Hobung oines Eleinent.es 
vor den iibrigeii dureli M odulation, Deliuimg und Tonw endung (Akzent, 
liiytlm iisehe Betom ing, melodisoho S to igarang  der Stimmo). Dem < J o- 
genstande naeh g ib t es einen W o rtto n  und Satzton. Da im (Jriechisehen 
Akzentzeiehen gebrauch t werden, so ist diese Forderung leieliter dureli- 
zufiihren ais im Lateinisehcn.

In  m odernen Spracheu gilt* ais Kegel, dali S tam m sylben i minor 
iiochtonig. die anderen fcieftonig (akzentlos) sind. Die Ulmng im \V ort- 
akzent ist deslialb w iehtig. weil sieli darau f aueli die Ketoiiung der 
Siitze stiitzt. Da fast jede  Sat-zverbiudung eine Y erw andlnng in eiiifaehe 
Siitze m it gleiehbodeutenden B estiinm ungen zulalit. so kann man ani' 
diesem  W ege das Y erhaltn is der B etonungen priifen und sieli w enigstens 
oriontieren, welche W orte durch die Stim m o hervorznheben sind : beim 
einfaohen Satzo g il t  der psyehologisch-crkliłrliohe (łrnndsatz . dali das

') Schrader S. 285.
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logisrh w ieh tig ste  Worfc. soi os des (łegoiiHatzes odcr der Eitrythm ie 
hal ber durcli die Stim m e m arki ort wird. Z ur vol]kom m eneren spraeh- 
liehen I h irstelluug  bedarf es der Melodie und des R hythm us. W er 
mohrero Siitze h in ter eiuander ohne Y eriinderung der Stim m e sprioht, 
ilessen Redo ersc-heiut e iu ton ig  und lan g w e ilig : w er dagegcn ohne Not 
in die I bihe oder Tiefe greift. erscheint a ttek tie rt und zu patlietiseh. 
I><‘in Lelirer lieg t also oh. durcli ftein M uster den rechton Ton des
I j o s c i i s  nu zeigon und die Stellon des S teigens und Fallens gonau zu 
bezeichnen. B estiinm ter ais in die „M elodie11 lal.it sieli in  die R hytlnn ik  des 
Lesons eingreifon. Der sogonaunte Z eitverhalt aut' Silben, W drtorn
mul Satzen ist zw ar nur in Yersen genau niusikaliseh abmel.ibar, alloin 
das Vorlialtnis der Z eitdauer der Satzteile in der Prosa lal.it sieli vor
ni itt-eln ans dei- Y erbindung des Zusam m engehorigen und der T rennung des 
en tfe rn ter S telienden wozu die In terp u n k tio n  das beste O rientierungs- 
m itte l g ib t. D ie Tonw onduug bosteht in der B eibehaltung  oder A nderung 
des oinmal angenom m enen Tones. D ie Stim m e kann gelioben und 
gesenkt werden. seliwiloher oder stiirker erklingen. Bei der fragenden 
Tonw onduug und beim Ausrufo gębo der L elirer genau aelit, da die 
Schiller allzuoft in ciii zu grolies Pathos verfallen und K om ik in der 
l\ lasso hervorrui'en. W as endlieh den Gesiolitsausdruok (Gebcrdonspiol) 
betrillt. so huldige m an im  allgem oinen dem Gesetz der Sparsam keit
und bodonko, dali das Rozitieren in der Schnie von der D eklam ation
au f Thoatcni yersehieden ist. Deklamation will die Redo des w irklichen 
Lcbons mit alb iliren 'A u lregungen  und Leidensehaften w iedergeben, die 
Schnie hingegen die R cde zur Euphonie horanlńldcu. Der L elirer dublo 
also 11 i oh t allzu uubefangeno oder gar dreiste Doklam atiouon der Schiller : 
gerado in dem Kalle hat man w eniger (łoliihl zu verniuten. A linii cli 
vorhii.!t es sieli mit der G ostikulation ; wo diesel be natiirlieh  h erv o rtritt, 
gewiihre man dom Schiller troi on Spielraum  und stolle bloli lacherliche 
1 Ibertreibiiiigon ans. Da die Yorslohro nacli unseren Instriik tionen  cincn 
iutegralen  Bestandteil der Pootik  hi Id ot. so w ird  dadnrch ni elit nur das 
Yorstaudnis der einzoluen I)ioht.ungsgattungen gofordort, sondern auoli nocli 
die theoretiseho K onntnis derselben befestig t, was Sache eines jeden 
gohildoton Mannes sein solid) Der Lelirer achto ternor. dali Y erstak t 
m it der logischen V erliindung au f gesehikte W eise verlnindeii wonie.

W ie unsehon ist das Lesen der moi sten  A iitauger, welehe, stall, 
m it logischem  Ausdruck zu lesen, bloli „skandieronu und unbew nlit den 
'f a k t iiber den Akzont und R hytlnnus herrschen lassem Lim dieser Aus- 
a rtu n g  vorzubeugen, em pfiehlt es sich. n ich t eher rhy thm isch  lesen zu

’) Schiller, Pad. S. 315.



lassen, ais bis der Schiller die betretfende Stelle logiach rieh tig  orfafit 
hat. Soviel iiber Euphonie uud Orthoepie der Rede, w cl ehe mich unserer 
Ansicht m it zur asthetisehen A usbildung gehbrt und, wie erwahnt, auch 
au f die m odernen Spraeheii auszudolmou ist. W as unii die U b e r- 
s o t  x u 11 g  e n ') ans den klassischeu Spraeheii in die M uttersprache bo- 
trifft. su gelioron diese zu den w iehtigsten I lilfsm itfeln. den Schbnhoits- 
geist und den (Jeschmaok zu fordem  und zu bilden. Das Dbersetzen 
ans einer frem den Spraohe fd rdert das astlierisehe Yerstiindnis der 
M uttersprache. In dem łłin g e n  der Sehiiler m it der cigcncn Spraohe 
zur Aiiffindung des entspreohenden Ausdruckes und duroh die Erkliirung 
des Lehrers (die allerd ings in fbnna le r B eziehung -i niolit zn w eit aus- 
gedehut w erden darfi w ird  die A ufm erksam keit au f die Ausdrurksw eiśe 
des Schriftstellers. au f die K unst der D arstellung, die A nordnung der 
einzelnen (-fodanken und die K om position des (iauzen  gelenki und hie- 
dureh der (lesohiuaek fiir die Sprachsehbnheit geschiirft. Der dabei von 
sellist sieli darbietende Yergleich der Yerschiedenheiten der fremden 
und der M utterspraelie in Bezug auf die D arstellung erbffnet zugleioh 
einen Einblick in  die Yerschiedenheit des duroh den Nat.i<m aloharakter 
bedingten (fesohmaekes. Zu w anien ist vor Kiuistelci.D W erden die 
Sehiiler bereits au f den un tersten  Stufen angehalten. in mogliohst kon- 
form er W eise w brtlich, a ber ko rrek t zu ubersetzen. so lassen sieli cr- 
hobliohe Rosili tato  erzielen. Boi D iehtern d arf n ieh t der color poeticus 
vernaehlassigt werden, sonst wird der Inhalt und dessen K unstlbrm  nieht 
erfal.it und die Schw ierigkeiten des ausgedriiekten (lodaukons 'werden 
ge triib i.4) Von der E rkliirung des Lehrers w ird es abhlingen. <>b di o Sehiiler 
bei der Lek tu rę  im  Yerstanduisse der S chriftste ller gefo rdert werden, oder 
ob sie duroh die allein ige gegonw iirtig  yerurteilfe  B otonung der grani- 
m ati sch -stilistisol i en Seito von der Hanptsaohe und vom Inhalt abgo- 
len k t werden und ihre A i ifmcrksam k e it nur der zu eriseielieuden F e rtig k e it 
im (Jel)raurh der frem den Sprać: o zuwenden.

Daher soli. wie erw ahnt. das < Irainm atische nur au f dasjenigc lie- 
schrankt werden. was zuin logisehen Yerstiindnisse no tw endig  ist. Die 
poetisehe Erkliirung soli duroh gram m atisohe Exkurse nieht belastet 
werden. da sie den asthetisehen Denul.i des Schriftstellers y o rb ittem  und 
die cthische (lefuhlsw irkung ") verdunkcln. Damit. rieh tig  und gesclnnaek- 
voll iibersetzt w er de. muli natiirlich eiu v crstiidi i i sv <illos Lesen des 
Textes Yorangehen. daneben lud W iedcrholungen auch die vom Lehrer

’) St*,lłł*:idej* »S. 38-. 390. 49(>. 2) Zillnr, Wnieś. S. 130 mul 178. - :i) Kauer.
Die K u n s t  des (b e r se tzen s .  '1. Auti. Beri. S. 18. Baiimeister. i i i .  III. S. 22l>.
11 Keyzlar,  Theorie des rb e rse tzen s .  Wieli. S. 10. — :>) II. Mii ller. Zur Beaebtung 
der (ret lihls wirku ng bei der L ekture  der  Klassiker. Progi*. Jleiclienberg, 1897.
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selbst m it dcm Schillera gemeinschaffclich erarbeitete M u s t e r ii b e r- 
s e t z u n g Y vcrlangt werdeu. Ist ciu Gedankenabselmitt beendet. so 
muli duroli oinon Hiickbliok anf den Inhalt des ( rolesenen und sein 
Yerhaltnis zum (lanzon dem Sehiiler von ncuem (łelegenheit geben. sieli 
die (tedanken und SatzArondraigen des Sehriftstellors anzueignen und 
seine Anschauungen nachzuempfinden.

W iihrend lrfilier nur eitie gewisse F ertig k e it, nam entlich im  Ge- 
brauoli der lateiuisehen Sprache angestreb t und oingehende B ekanntschaft 
m it der K ultur und K u n st der an tiken  Y olker niclit bet-rioben wurde. 
ist die P h ilo log ie seit Friedr. Aug. W o lf 2 1 der Inbegrift der K enntnisse 
und Nacliriehtcn gew orden. welehe mis m it den Schioksalen. den po- 
litisehen. doktriniiren und hliuslioheu Zustanden, m it der K unst, Keligion 
und Yerfassung y e rtrau t zu m ac hen bat. E h ist bekamit, welcho Be- 
dentung  die Spraehenkunde an und fu r sieli und insbesondere fu r die 
B ildung der .Jugend in sich sehliel.it, w ie sehr ihre W erke und ihre 
gauze Wolt- au t Yerst-and. (lem ur und Phantasie in gleiche.r W eise 
w irken. Darnin sag t auoli R.tiekert in  „der W cishoit des B rahm anon“ 
ii ber Spraehenkunde :

„Spraehenkunde, lieber Solin, is t ("firndlag’ allem W issen ;
Derselben sei zuerst und sei zuletz t betlisseu."
Und tatsiiehlieh sieh t niau nirgends oine reiehere Quelle von sohonen 

(dedanken in sehoner Form  ais in den Sehopfungen der D iehtnng, 
nam entlich der Grioohon. n irgends eine ernstere  Auffassung des poli- 
tisehen Lebens ais boi den Ronieni. W erdeu alle Y erhaltnisse des Landes 
und des K ultuiilebens :ii dem Lernenden ansohaulich gemaoht. so w ird 
aud i der Spraehunterrielit gelioben und geklart.

Darum g re ift der jotzige philologisehe U n terrich t ani (Jym nasinm  
zmn A n s c h a. u a n g s n u t #  r r i c ii t. zur R. e a 1 o r  k 1 ii r  u n g  und zur 
b i l d o n d e n K u n s t .  "Wie das C hristentum  das astlietisohe E lem ent 
im jiraktischeu Loben holi. da dii' K irelie die bildenden K iinste in um- 
fassender W eise zum  Dienste des K nltus heranzog *), so athm ete auch 
die A ntike schatFensfreudigen K unstsinn: darum  w ill die Selmie, wenn 
auch kein fachiiiiinnisches, so doch ein bescheidenes Verstiindnis fur 
die. P lastik  und A rch itek tu r der altcn  W olt den Schiilern beibringe.n : 
dabei muli freilieh nur das YYllkommenste und w ahrhaft Kiinstlerisclie 
seine S telle im alten  S prachun terrich t tinden, dam it der .Jiingling, wenn

') J iaumeister UL III. S. 227 mul IV. S. 8(1 -  *) .Mittelscli. 188(i. S. HI).
!i Yorgl. Ulriclis mul Furtwiiiigler. DenkmtUer der griec.li. u. i om. Skulptur u. s. w. 
Miinchen. 181)8. ') Willnuuiu. Didakt.  I. 8. 212 ff.
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er einm al das (łym nasium  verlai.it, vom M usterg iltigen  eine lebendige 
A nschauung gew inne und die L iebe zum A ltertum  iiberhaupt mit ins 
Loben nehme. Da O riginale der Schnie unzuganglioh sind, so sol len der 
Ju g en d  zur L auteriu ig  des (leschm aeks w enigstens goto Nachbildungeii 
yon K unstw erken gozeig t und erk la rt werden. W ir habeii im Kapitel A 
gezeigt, wie sieli die W ork o der bildendon Kiuiste am (iym nasium  liii' 
die ilstlietische B ildung yerw enden lassen.

Om die iisthetischo Pedagogik  haben sieli au d i in  Osterreieli viele 
Miiimer verd ien t g em ao h t; ich nenne vor allen  Bemidorf, N enw irth, 
Beck, L angl nud K ubik , die alle durcli ilire Autsiitze und Schriften. 
an die seit Porpfelds E rgebnissen nunm elir angewacliseue asthetische 
L ite ra tu r in Deutsohland sieli anlelmend, au d i boi uns einen W andel zum 
Besseron geschatłen liaben. Es erstanden areliitologische Kalii noto. Museen, 
es werden, wo es moglieli ist, Sehnlerfahrton naeh Aijniloa, Nula, 
O aniuntum  unternom m en : verscliiedene kunstireundliehe (iesellschafteu 
und Y erlagsanstalten  bieten zu ersehw inglielien Preisen das Beste, was 
duroh das lieute so hoeli cntw iekelte pliotomeehanisolie Beproduktions- 
yerlahren  orzougt w ird. E ine nicslitunwiehtigo.BollGspiele.il die liilligen 
und popular ge.lialtenon Kuiistgosohiohten und illn strio rto n  Klassikor- 
ansgaben und W orterbiioher, die nieht nur das Y erstiindnis der bildendon 
K unst im engeren Simie fordem  helfen, solidem  aud i den Sehiiler in das 
an tike  K ultus-, K riegs- 11 und sogar K leingew erbew esen einen Einbliok 
ge w iii iron lassem Man bat yorzugliohe K arton, U o ttertypen . Tempel- 
und Landsehaftsbilder, Modelle und Topograjihien (fiir die Liyiusloktiire) 
Ansicliten von Pompej i, O lym pia 2) und andcren S ta tten . I larum 111111 es 
niolit scliwer, m it der astlietiselien B ildung  je  mieli der Autlassnng der 
Sehiiler boroits in den un tersten  S tufen zu bcginnen.3)

Bom und dessen Forum , A then und dessen Akropolis kann bereits 
der Sooundanor ansehon; ebenso manelie <i t t e r a b  bildungoii.41 Ben philo- 
logisehen U n terrie lit fiilirt- noch ein anderor psyehologiselier Unistami 
in die K unst ein. Man liest die W erko der Alton. Epen, lyriselio 
(lediohte, Bodem Dramen. Nun b ild e t jodos oinzolne W erk, jedos kloinore 
(ied ieh t ein einhoitliehcs (lanze von zusanmienliiingenden Toilcn : es lal li, 
m it er die iisthetiselie B enrteilung. I He asthetische Jdoo hat der Lelirer in (le- 
meinseliaft m it dem Sehiiler herauszuarbeitem  wenn er Kr folgo selien soli,
1 )ies wird mnsomehr gelordert lindgehoben durcli dii' Zeiehnung der Person- 
liehkeit (Portriite, Portriitstatuen  und Biisten) des S chriftsto llers sellist,.”)

1 Vergl. zu ( kiesa,r die Tafcln von Ourlit.t (Port.lios). — -) Hac.litinaim. Olympia 
und  das Feslspiel, Gdtersloli. ISO',). -  Baumoister. III. IT1. S. CPS. ') Iii no
t retfliclie Ziisannnenstelhrag der neuesten AnKchiiimngsniitteJ Ind' Jaskulski in dem 
o. a. Aufsatz gegelien. — ■') ( lu te  Portrii te  liat li lr ichs u. Fnrtwiiugler. Abschn. A.



So- galt den Alten der blinde hochbejahrte Homer ais Siinger der 
Ilias nnd der Odyssee. Die K unst hat ihn dargestellt; das besto Exem plar 
steht im Musenm von Neapel. An demselben atmet jeder Meil.ielsehlag 
(Joist nnd Leben. an Stirn nnd W angen liest man das geistige Kingon 
des Sohe.rs formlieh ab. An der Statuo des Sophokles im Lateran erkenneu 
wir die gelialtvolle Persouliohkeit, ans dereń Autlitz Friede nnd Kulic 
atm et; der Solmierz ii ber die sinkende Freilie.it des Yaterlandes hat ius 
A utlitz des Pemosthenes Furchen gezeiehnot. Durch Ansohauung wird 
man also die Worko nnd die Sehriftsteller idealisieren nnd den listlie- 
tiselien W ort in der Stimmung dor Jugend lieben. Doch aueli boi der 
Krkliirung des Inhaltes nnd bei Kekapitulationon wird man gute Kunst.- 
werke die Sehiiler ansohen lassen; so (11. 1. 528) den luppitcr von 
(Itricoli, die Ludovi.si.sehe Jnno (II. 11.417. V. 7.H8. XV. 308). dio Modusu 
i II. III. 21()j, den Apollo vom Belvedere dl. XV. ;518j, die Menelaos- 
gruppe (II. XVI I.). Kino besonders gute (ielegonhoit bietot sram kunstlo- 
risohon Sehen nnd Fuhlen die Horazlektiiro, da die Schiller duroli die 
Lekturo des Laokoon u. a. Werko im iisthetischen Ilrteil bereits gereifter 
nnd yorgebildeter sind.

Zu diesem Zwecke hat P rot. L o e b l  am II. S taatsgym nasium  in 
(dzornowitz a u t seiner S tudienreise naoh Ita lien , < Iriechenland  und T ro ja 
gogon 500 P ho tographien  durch Kani' erworben ; diese auf (Im u d  oigener 
Ansohauung und in A nlehnnng an die besten W erke iiber an tike K n n st- 
gesehichte in  kurzeń Satzen von ihm erkliirten  B ilder eignen sieli sowolil 
durch i liro iiul.iere A usstaftung  ais durch die darun te r gosetzten  llom er- 
knngon sehr gut tu r die Selmie, und hat dam it der geehrte  K ollege 
den Sehiilern und Lehrern einen gloich gu ten  Dienst erwiesen. (Repra- 
sentare Autinerksamke.it. Jod) S. H02.)

F. I > i o M n t t e r s  p r  a c li e u l i d d i  e m o d e r u e n  S p r a o h e n. 
u] M iindlieher U nterrieh t. W ie die klassisehen, so sind aueli dic m odom  en 
Sprachen. insbesondere die M nttorspraoho. tu r die astlietischo A usbildung 
der (Jefiihle umso unerliililicher. ais sie mis den Goist der .Jetztzeit nabór 
bringen und der .Jugend zugiiiiglicher sind. Daher gehoren Lektiire dor 
Lesestiicke in der Mutt-orspraolie und Krkliirung der besten  S ehriftste ller 
zu den iisthetischen B ildnngsobjekten und hangi dieser Iln terrielit von 
den untci-sten S tufen an m it dem Klassisehen aui's inn igste  zusammen. 
uieht nur w ogon der zahlreichen R eziehuugspunkte zur E th ik . sondom  aueli 
betreils doi- allgem einen d idaktischen  Fonngebung. Deshalb miissen w ir 
au t zwei 1 lauptm om onte unser A ugenm ork richten. aut' die Ans walił und 
au f die Behaudlung der Lektiire selbst. Ile i der Auswahl nmi.i der 
Cirundsatz golron. dali alles. was die M orał irgendw io  sehadigen kdnnte. 
von der Selmie ausgeschlosson bleibe. D arnin haben aueli die holien
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U nterrichtsbehorden die Y erfugung getrotfen. dali die Schillerbibliotbekon 
einer strongeu  R erision  unterzogen werden. Dali Lesebiicher iiiohts An- 
st.ofiigcs enthalten , dafiir sorgen die Vei*tasser bei dereń Zustunmen- 
stollung selbst.1) Doch diirfeu die sittlichen Bcdnnkcn niclit in  allzu- 
grolie A ngstlichkeit ausartcn, donn es stiinde tatsiichlioh sohlimm uin 
nnsere Jugend . wetm sic iiber o tw aige zw eideutigo Stellen sieli vom 
allgem cin Edlen, Sehonen und Erhabenen abw enden wiirdo. wcim audi 
der T otaleindruck au f Scharfung des Yorstaudes berechnet ist.-i I)ies 
w ird aber musu loiohter erzielt. wenn der Lehrer itn TTnterriohfie der 
Mntt.orspraohe und der niodernen Sprachen (-Jrammatik und L ite ra tu r 
nur insow eit behandelt, ais den Schiilern h iedurd i der W eg zu den 
boston und edelsten Sehbpfungen gebahn t w ird. uin ilire Roinłieit und 
T i eto, ih re  Praeht und Fiille zu v er stoli en und au1zufassen.:i> Dnsoro In- 
s truk tionen  geben in dieser Hinsioht sehr praktisehe W inkę. Selion auf 
den un to rsten  Stufen wird. wie oben angedeutet wnrde. Iioim Lesen 
von prosaischon Stiieken auf den ethischon Totaleindruck hinzuarbeiten 
s e in ;4) (iine yorangehende K rklarung des Lelirers isi liiebei die notwon- 
dige Y orbedingung astlietischer W irk u n g  ; bei poefischen Stiieken soli 
der lu h a lt durch entspreehende Fragen zum Bowulitsein kominen, dam it 
die poetische Form  unangetastet blcibe und durch otw aige U bertragung 
ins Prosaische niclit verwfi.ssert erscheine. Dabei iniissen poetische Aus- 
drucksform en den Schiilern klargeniacht werdeu, doch nur insoweit. ais 
ihre sinngemaJ.ie prosaisehe Y erschiedenheit hcryorgehoben werdiui soli."' 
Hetonung, B.hythmus. Pausen muli der Lehrer au f den un tersten  Stufen 
selbst angeben, da die Schiller sonst ninie sein o A nleitung der poeti- 
selien Schdnhoit keine E eaeh tung  schenken wiirdon. Di as ist tiniso wich- 
tigcr, ais die E rfahrung lelirt. dali sogar gebildete Erw achsene oft die 
nnreifsten  ITrteile iiber K unstform en aussprecheu. Audi yersiiume es der 
Lehrer niclit. den ethischon (felialt des gclescuon Stiiekes kurz anzu- 
douten und auf die Harm onie zwisohen Inhalt und Form hinzm reisen.

W ie ans der altklassischen L ekturo  su sind aueli ans der M nttcrsprache 
\vcrtvollo Lesestiieke und Dedichto zu m em orieren.1'1! da sic einen dop- 
pelten  Zwock, einen st i list isuh-ii stdietisohen fiir Ausdruck und (•Joschmack 
und einen ethischon ii ir lfe m iit  und Hcrz. anliei dem einen stets yorftig- 
baren Scliatz aueli fiir spiitere .Jalire enthalteu. Damit dabei keine Ulier- 
treibungen  stattfinden. bosteht fiir nnsere Schulpraxis ein  Kanon nm ster- 
g iltig o r Memorierstotfe.

i) Śc.hra.der S 123. - -  -) Laas. U nterr icht in der iluttersprac.lio, N. 134,
•') Sclirsider S. 472 : Wilhnaiin, piiclitg. Vortnige S. 12. — ') Lana S. 128. 298.
•'•) Ziller. M iitorialien S. 128. — ") Willnmmi Diduk. S. 278: K ern  S. .'i7, 110: .Selinuler 
S. 89. 481



— 40

T eile vorhindendon ^(rrnndgedankens” ist ein asthetischer Grenufi der 
m odernen I>iehtungen fur deu Schiller zu srliw ierig. D nter A nleitung 
des Lehrers ist jene  Anfgahe tu r den Sehiiler n icht z u seliwer, voraus- 
gesetzt, dali er von den un tersten  S tufen an  danin  gow dlint wtirde. au t 
den Zusannnenhang alles des.son, was er liest, zu achten, u ni eine dem 
Iuhalt m bgliehst adaijuate Keelonstimmuug zu er regon. Ankniiplimgs- 
punkte m it anderen U n terrich tsinaterien  werden au f analytiseliem  W’ego 
liergestellt.

W urden nach „ I )a rb ie tung“ und „D urelm rbeitung11 des Gelesenen 
kurze ethisoli-asthetisehe B em erkungen angedeutet., su kann hiodureli ein 
Nachemptinden des Sehdnen hervorgerufen und das Verinitgou. das 
wahrliaft Solidne an der D ichtuug zu erkeunen und zu łuhlen, nur nocli 
gofdrdert werden. Diejonigen prosaischen Schriften. in denim iiber 
Anfgabo und Form  der K unst und Poesie sellist gespruidien wini, 
tragon  ani uieisten zur B ildung des <tesclnnacks boi und maelien den 
Sehiiler hiobei m it den vorziiglichaten K unstw orken aller Zeiton 
bekannt.

Im Deutscheu eignen sieli hiezu Lessinga Abluindlungen iiber die 
Kabel, das Epigram m  u. a. Schillera Urt-eil iiber K lopstock in der Ab- 
luindlung „U ber naive und sent-imentalische Dielituug"1 u. a.

Das kunsthistorisehe fnteresse liat aueh „Laokoon11 anzubahnen. 
Manche (relehrte, wie Lange, *) wollen freilieh den Laokoon ans dem 
(lym nasium  deshalb verbannt wissen. weil er n ich t melir au f der lliilie 
der Z eit stelit. Doeh kann mim dieses M eisterwerk Lessinga nicht so 
oim ewoiters ansscheiden. w eil dessen .Lektiire, w ie Landessolm linspektor 
Dr. T u ni 1 i r  z naohwies,-) „die (Ir und lagę fur das Y erstandnis der He- 
zielum gen der Poesie und bildenden K unst zu den D arstellungsinittoln 
bililet und nocli lioute oiues ebenlifirtigeu Ersatzes h a rr t“ . Dann sei norii 
bcigelugt, dali wie einerseits die klare, iiberzcugendo und unvergleiehlieli 
lebendige D arstellung Lessinga tiir unsore Jugend von unsehiitzbarein 
W orle ist, andererseits es aueh fiir einigo <irundliegriffe der Poesie, 
nanieutlich der epischeu, g ar koi no bossere E infiilirung geben kann ais 
elien Laokoon. U lirigens lese mail nur das, was (loethe im VIII. Buch 
von D ichtung und W ahrheit iiber den Laokoon sagi. U brigens kann 
mau einigo A bsclm itte ohue Schaden auslassen : die troflliche Bo- 
spreelm ng des P h ilok te t und die danin  gekniipfteu Unrersehiede zwischeu 
Poesie und M alerei nebst den E rdrterungen  iiber das Haliliche und 
Komisehe soli mail aber keinosfalls uborschlagen.

|) A. a. O. 8. 82 und B aum ois tw  IV. VII. 48.
aueh Mittelsch. 1902: 8. 230.

2) Gegen .Jaskulski a. a. O;



41

Was nun die hildendo Kunst, und dio A. n s c h a, u u n g ś  m i f t e 1 1'i 
im allgcmoincu anhelangt, so ist wioderholt dar aut’ hi ngo wiosen worden, 
dali sic licim Liitorrielite in der Mutterspraohe ni elit. aul.iera.clit gelassen 
wordon darł-. Aut der unterston Stule boim Elcmentarunterrioht fangt 
der (lormanist mit Mfirobonbildern an und steigt darni je naci) dem 
Inlin.lt der Losostiieko zur Mythologie. Etlniographie. Industrie, (le- 
werhe, Ba.ukunst, Plastik, Malerei bis zur Krklarung des Laokoon“ 
staitiMi woiso liinan : auoli ist dem (derm ani sten melir ais dem Philologeu 
odm- Historikor dio Mbglichkeit goboten. gescliielitliche, geographisehe, 
biograpliisclu* und literarhistonsehc Momente mit in den Kreis der Bo- 
spreeliuug hineinzuziehen und an treffliehen Jlildern nu demonstrioron. So 
kann irtan beispielsweise boi dor Lekturo mamdior Briefe aus der „Italie- 
niselien Keiso“ < Joetlies, dio dio Jtonaissauco 2) bosprechon, den Seludern ab 
und zu ])liot()gra,])hiselie Abbildnngon der Kunstworkc vou Raphael, M.ieliol- 
angolo, Leonardo. (W rogie u. a. yorzoigon. Aueh soiiriftliclie Besohreibuugen 
v < > 11 Kiiust.workon bringen in die,ser Minsielit oinou erliobliohon Nutzon.

Da dio Seliullekture wogen Z eitm augels n i c h t allo M ustorsolirilt- 
stollor boiTioksiolitigon kann. so muli aueh l )rivatlek tiiro  botriobon 
worden. Dio Instruktionon verlangeti, dali das dor ganzeu Klasse auf- 
gogobeno Stiiek vom Lohror seiner B edeutung naeli kurz ango- 
deutet w ordo-: zu bostimmton S tunden lniisscn die Schiiler ii ber das 
(lolosono naoli Hauptabsolm itton ab g o łrag t worden. da sic g a r oft oluio 
naehzudeiikeu So 11 wiór i gkeiten  iiborgohen und den Losostoll'. wolohor 
ilmon im giinstigon Fali o oin Vo.rgniigeugewa.lirt. nur tiiiohtig durolioilon. 
Da es in don Instruktionon heil.it, dali dio P rivatlek ttiro  parałlo-l mit dor 
Sehullektiire zu gohon hat, so muli der Schiiler allo Mfilio da,raut' vor- 
wondon. dali er dio W orke der ihiu noeli uubokannton S ehu lan to ra i 
nicht nur aus privatom  Fleili liest. sondom  sio-h aueh in  dieselben vertiofc 
mul sio zu orfassen sucho. Wonii sch Lic liii ch der Lohror znr K ontroli o. dor 
P rivatlek tiiro  (soltonor dor Sehullektiire) iiber oin Tbeiua aus dem (le- 
losMiion RoohonsohaiY yorlangt. wobei ais Hauptzweok die E rzio luug  
ci nos sclidnon Ausdru(;kos und yorstiindigor A nordnung der (ledanken 
liingostollt wird, so kouunt diosor Y organg dor GeschinacksbiIdung solir 
zu Nut zon und w ird luebci aueh das iudiziose U rteil dor andoron 
Schiller gesehii.rftD) Es konnen soloho an den G-ymnasion Osterreichs

!) Hiezu eignen sic,li yorziiglio.h H  O I z e 1 s W andbilder fur <len Ansclmuungs- 
ini(L iSpraelniiiteiTielit. welelie wegen ihrer harmonischen Vereinigitng der padagogischen 
mul kiiiistlerisclien fo rderm igen  je tz t  einhellig Anerkenmuig gefundon liiilien, dana 
die Keenuuiifsclien Wandbilder, die .Skioptikon-Bildor (Miiller, Wien) u. v. a. - 
-) Iitwa aaeh A. Springera Handbueh der KuiiKgeschiohto. III. Th. Leipz. 11)01. - 
■U Ziller Vorles. S. 178.
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uberall gepflogene 11 e d o u b u n g  e n  (lustr. S. 1311 im rauudlichen. 
Ausdruek bei dem OJruudsatze Lessinga. ..duli die grdl.ite l>entliehkeit 
die grdljt(‘ Sclidnheit seiu. das Strobeu erweck on. boi der M ittoilnng der 
<ledanken und boim Ausdruek der Knipfindungen sieli stets oinor mog
li chst- sorgfiiltigen, sclidnen und edlen Spracho und Ausspraclie ku be- 
fleiliigon.1) Hiobei muli bem erkt werden. dali solehe Itedeftbungen wohl 
n ich t hohore rhet-orisehe Zweeke v e r łd lg e n : donn dieses l ie g t aulier der 
Bestinuuung der <4ymnasien und kann aueli Beredsamkeit dnreh soleho 
auli er e Ubungoti allein nicht erreieht, w erd en : Feetus est, qnod disertos 
faeit. et vis m entis. Dali sohlielślieh aneh im Obergyni nasi mu. ran das 
Interesso fu r Sclidnheit der sprać,hliehen D urstellung rege zu lialten. 
D oklam ationen ratsam  sind. bringt. sehon die N atur der Saclte mit sieli, 
da bekanntlieli das M einorieren eines (iediehtes. ivo das asthetisehe 
Ilonie, n t s ta r kor in  den V ordergrund  tr i t t .  eines prosaisehen M uster- 
stiiekes. ja ganzer drama, tiseber Szenen durcli die (lew dlm ung an di o 
Dewalt, des łłh y th m u s und dnreh die B ildung eines sinngem alien Vor- 
trages eine liohe Bedoutung tlir < -i osohmaoksbiIdnng gew iim t.-i

b) Sohriftlieher Aufsatz. Ne bon dem miindliehen lanalytisoh-induk- 
t,iven) Śpraclm nterriehte. bei dem sieli der Schiller reeeptiv vorhii.lt. 
findet einen ebenbiirtigen Piat,z die A nleitung zur eigonen Tatigkoil 
i S pontaneitat),8) d. i. zu r IJbnng der Spraehe im f rei on A ufsa tze ; ł) vor- 
bere ite t w ird sio au t der U nterstu fe hanptsiielilieh duroh D iktato und 
Naeherzahkingen. Die f r i i h z e i t i g e  ffewblm ung der Schiller an ein 
Naoherziihlon aut' (irm id eines bestinim ten Planos ist nicht, nur tu r die 
(niundlielie) lledefiitigkeit von grolitoiii Belange. solidem  au d i fiir die 
schriftliehe K eproduktion, wonn iiberdies eine d e ta ilierte re  F rageste llung  
den Lehrer iiberzengt hat. dali der Schiller den Aufbau des Stuokos 
ilulialt-es) mieli H aupt- und 'Nebenabselm itton erfal.it hat. Forner werden 
Aufsatze in Form  von Sohilderungen und Boschreibuugon vorboroitet. 
danelien D ispositionen von Lescstiioken, kleine C hurakteristikeu. Ver
gi ciche u. s. w. Hauptzweck ist und bleibt orthographische. gram m atische 
und stilistisohe V ortrau theit m it den (lesetzen der Sprache. also regel- 
reehte S praehfertigkeit zu erzielen.

*) Paul, .Prinzipien der S]) rac ligesch i cl d o S, 352 sto lit die erns te  Biilmenspr ache 
ais Mnsteraul*. jedojitalls u.uli jeder Deiitschlehror sidt zmnicdist selbst oin l i o w n  lit e s  
ldea-l der Spraclu* gościmiloii liaben. urn tlen Schulcrn Lokalismen abzogewdlinen. 
Willnian, Pidakt. S. 278. — -) Kern S. 57. Soli rader S. 484. Sdiiifczonsworte Anlialts- 
jninkto i 11 ►<> r den Unterrioht der (dentsohou) Mutterspraolie l>ietet das Buch Bud. 
.Lohmanns ,, I )cr deutselie l •literrichB* und doh. Boocks ,,Zur Mcthodik des deutsclieu 
Unterriehtes in den oberen und niittloreii Klassen”. Beri. UMU. - :i) Sohriulcr S. 314.

- ł) Liittge. Abschn. 7.



Jm O bergym nasinin w a lte t das a s t  h o r i s c li e Moment vor. Der 
Hauptzwock ist liior also eiue m ehr rlietorisciie. d. h. aut' Selbstandig- 
keit. des Bowulitseins mid der D en k ta tig k e it erfolgte lleproduktiou der 
vom Schiller erzeugten Gcdanken. ais das sekundiire. psychische Phiiuoinen 
der iiettexion ais invcn to“, wobei freilich  uusere Lnstruktioneu S. 1;52 
Jur di o V. und VI. Klasse noch eiue H Lift* seitens des Lelirers aurateii. 
Sol len nim die Auisiitze nebst den logisehen A nfordernngen aucli dureh 
ihre Korin dem ii.sthetisehen B ildiuigszweeke dienen. so r r i t t  an den 
Lelrrer die Aufgabo heran. sowolil boi der D arb ietung  des Inhaltes. ais 
aneli boi der Bespreolmng der K orrek tu r der Auisiitze aut’ K larheit und 
A ngem essenbeit des Ausdrueks und au t Konseipienz in der Anwendung 
poetiseher B ilder zu achteu.-) 1 laneboti ist ein  gew isser „gehobener‘: Ton 
und priizise Saohliehkeit zu verlaugen. Aulierdein bat der Lehrer etw aige 
Yerstol.ie gegen Satz- und S tillebre. Eehler gogen die W ortst.ellung. 
Z w eideutigkeiten  im Ausdriieke. Pleonasm en. Tautologien. Yerweehs- 
liuigon synonym er Begritie u. ii. kenntlieh zu maehen und bei der 
Ittiokgabo :b der Holt-e zu bospreebon. N ieht m inder ist au f S p r  a e h- 
r o i n h e i t, d. i. au t Yerm eidung frem dartiger Beiiuisohungen zu aehten. 
Kroilioh ist bei modernen Spraoben, welelie noeli im Klusso der Ent- 
w iokolung stehen, eiue vollige Uoinboit. unm og lich : iudes is t gcrado in 
Sehuleraufsatzen, die sieli znm eist au f gegebones. durcligearbeitetes M ateriał 
stiitzen sollen,4) dereń G edankongang sieli in  noeli ziem lich engen K rcisen 
bowcgt. inimorbin noeli die A nw endung einer re inen  Spracbe moglich. 
So siad  zu uioiden Barbarism on, d. i. W firtor und W endungen. welelie 
ohne Not ans einer frem den Spracbe eiitlebnt s in d : .Proyinzialismen. 
Ausdriieke, welelie sieli ans der Y olksm undart in die m ustcrg iltige Spraehe 
edndrangen : forner Arehaisnien. veraltete Ausdriieke und schtieiślich 
Neologismen, die nian oft in der Tagesprosse tindet und die deshalb noeli 
m it Yorsiebt zu gebruuehen sind. A udi logisebe D eutliehkeit und rieb tige  
A nordim ng der Gedankew soli augestrob t werden ; iiohlem Bhrasendruseli. 
der P han tastere i und tbrm elbafton E in lo itungen  und Absebliissen 
ist beizeiten ziisteuem . So nim kann nutu dureh yorhergehende me- 
thodisehe P lm ngen im nuindlichen Ausdruek. dureh gu tgelo ite te  Boschaf- 
tiguug  m it Sehriftstelleru , dureh rieb tige  A nleitiuig zur lieproduktion 
iistbotisehor Eindriieke, nieht m inder aueii dureh die in anderen Gegen- 
stauden ver\vendeto z i e i b e w u ii t  e S orglalt in Wort. und A ul satz 
,,abgorundefe" schriftliehe Leist.ungen und loiebter poetiseb angehauehten. 
abor n ieht iiberladenon S til aueii bei Selnilern mittLereu Seblages erzielen.D

Die Sebiiler sollen stets zum BewuJitsein ih rer Yerstol.ie kommoii. 
sei es was wegen N iebtbeaebtung der spraeblielion und logisehen Geaetze

’) Joill. S. 156, 4411. — -’) Bauiuoister i i i .  VII. S. 125. — ”) a. a. O. 8. 129. — 
*) Ziller, Vorles. 8. 311. — •’) Solirader, 8. 487.
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nii-h eingesehliclien hat.. sei os was inJolge der Unwissenhoit gesoliricbcn 
wordon. I de Schiller solleu ertahren nieht nur. d a l i  der von ihnen ge- 
I mu ich te  Ansdrnek. die W endung. der Satz schleciit. und goschmacklos isr, 
sonderu auch w a r  n ni und w i e die V erbcsserung not.ig isr : sie solleu sieli 
daboi dentfrundsatz  iOie. o ra t 21) vergegem vartigen  : n t in  v ita sie in orat i one 
nihil diticilius ust. (juam <|iiid docent vidorc tuid nile Sorgta.lt daranf 
eerwenden. sieli fiir sehoue. angemessene. w ohlklingende und lebendige 
Ausdrueksweise ein b o w u I-i t e s (jfefuhl anzueigne.n. Dazu bedarl es 
einer s te ten  H inweisung au f die klassisehen Muster. donn nur duroh die 
Naeliahmung des YortrefHicheii allein kann sieli die dugend dem zu 
erreichenden Ziele nahern. Auch yerlangt mim von einer listhetiseli- 
scliomm sehriftliehen Darstollung, dali allo Ausdriicke. die eine niedrige. 
oder gar unsaubere A rt des Empfindens verraton. aufs s trengstc  ver- 
miedon werdon. Weil oft ein einziges W ort die Wiirdc. der Uv.de und 
den E indniek des Schonen zu zer sto ren gee ignet ist. so betleil.iige sieli 
der Sehiiler stets. nacli edleren ,,dozenteik' Ausdrneksformcn und 
W ortw ondungen zn suchen : non po test plaeero. ipiod non decet. lehrl 
sehon i^u in tilian .1) Der Sehiiler vermeide Kiiit<"migkc.it. welehe durcli 
W iederkehr derselben W orter und Redewendnngen entsteht., und slrebe 
naeh E nry thm ie und Ebenmal.i, welehe au f dem zweckmilliigen Weehsel 
beton ter und nnbeton ter "Worte — ein M oister hierin ist Demostlieiies - 
und au f der regelrocliten Ausdehnung und S te ljung  der einzelnen Satz- 
g lieder beruhen. Die E nrythm ie w ird yerlet.zt, wenn mail Sateo. die i lirem 
Inhalte naeli g leielnvertig  sind. in der graim natisclien Form nngleieh 
gestaltet : mail nieide, Anakolutliion und stbrende Parenthosen. durcli 
welehe Uerioden oft gehem m t werdeu. Ferner soli der Ausrlruek selbst 
friseli und lebondig sein. d. li. er soli von einer rogen E etiirigung der 
1’hantasie zeugen. Filio durcli den ganzen Aufsatz gehende kalte. niieli- 
terne  D arstellungsw eise ist ebenliills zii vermciden : die W arnie der 
D arstcllung muli ans der Uhantasic ungesiiclit liervon|iielleii. wozu 
die gesehiekte, abor nieht iibcrladonc A nw endung der sog. Tropen un d  
Figuren Ycrhilft. Vor allem  alier lenie, mail die M uttcnsprache. wie jede 
andere moderno, die mail sieli in der Selmie anzueiguen G elegenhe.il 
hat, liehen. denn

„Mit jeder Spraclie mehr. die du erlernsf, befreist
Du einen bis dahin in  dir gelm ndenen GeistA Uiiekerl..

Mit der Freude an der Spraclie w ird auch die Fii.higkeit waelisen. 
sie r ieh tig  und sehon zu gehrauchcn. da auch dies zur Harm onie der 
G eisteserziehung und des J iildungsi nhaltes gchbrtfu

*) Ziller. allg. i Tul. S. 177. — Sclirader S. 187. l*Jó.
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<■{. I) a s (f e f  ii h 1 i' ii r  d a s S c h 6 n e i ii d o r  N a t  u r. Wemi 
man das Sclibne in der N atu r betraeh tet. so b e traeh te t man niclit 
sowohl don sic anffassenden Me.nsohe.ngoist.. solidem  das W irkiiohc darin. 
Dic neuere P adagogik . woleho N atur und K unst in ongste Beziehungen 
b rin g t,1) is t  darau f bodaoht. di o zu orziohondo Jn g en d  aucii m it dcm 
Yerstiindiiis fiir N atursehon hoiten v e r trau t zn machcn. N atur muli der 
Seliiiler .,sohcn" leniem  Dor U eographielelirer macim ihn m it der Land- 
sehaftsnialorci. dci’ (ierm am st mit S tim m ungsbildorn bekannt. Dor 
N aturh isto rikor sucho das (Jomiit fiir Naturselum lieiteii im  Freien 
om ptanglich zn macliou. Liche zur N atu r zu wecken nud ih re  Harmonio 
zu orkliiron. Aiisoliauung ist und b lo ib t Hauptsaclie. So liegt. in dcm 
Bogrili dus Liclites. des Sonnigon, des Klaren, des Helion das Angono.lime : 
in dem Anseliaucn des F insteren, des Triilien das Hai.iliche. Dunkel ist 
dic Naclit. aber dort am Hunmol lench ten  gliinzondo Storni1; unwill- 
kiirlich wendet sieli der Bliok des Monselion vom Duukolu, Ird isehen hinauf 
zuni liimmlisclien Lieht. So ga lt allen Yblkorn dic Stcrnennaclit fiir 
e tw a : Scliiines. ja  Ile iliges; der Mensoh sieht W olton. dio in ew iger 
Ordnung, in ew ig goregolton Balmen sieli bcwogen ; diose Harmonie 
crlicbl uns zuni Metiihle des (.Tottlichen. N ur der uugewohnlielio Kom et 
mag uns m it Entsetzen orfiillon, indom er seheinbar dio góttliohe 
O rdnung zorstbron will. Berniiig nd w irk i das ruliigo L ieht das Mondos — 
und wie seliwaeli. ja  nobelhaft orsehoint dasselbo gogoniiber dem ersto- 
licndcn Sonnenlioht. ans dem gleichsam  oine stetc  Lobenskraft lliel.it. 
Man ma,che dic Seluiler auim erksam  au t den m ajostatischon Aut- und 
H ntorgang der Sunno, zoige dii1 B ilder Noapols und Yenedigs,'-) lasso 
soin Augc das Farbenspiel des Itegonbogcns schauon und das tiefe Jilau 
des Himniols — und er wird unw illkiirlieh den Lieht- und Farbenelfekt 
in allen semen Tbnen crfasson und fiihlen. Und gar d ie W irkung  des 
Liclites im Yercin mit den sogenannten Elem entem  Man denko sieli oincn 
W asserfall mil. soinen schiiuinenden W ellen : man denko an Soon, an die 
Sclibnlic.it unseror K arpat li en und des Meorauges au f der Cornaliora. 
Audi dic niannigfaclicn Form at ii men der L ebirge, Fol son. L letscher. 
Sclmockuppon. m it dunkleu W iildorn boliange.no Gobirgswiindc w irken 
m aelitig aufs U em ut ein. Al los dios liebt und begeistert. w ogogen Schliindc. 
Ki siekier. schroii’ iiborliangcndc Folsen das W ildrom antiselie in uns 
wecken. Boi B ctraclitung der Y ogctation, z. B. ein os Baum es, betrachte 
man dii1 Proport-ion der Pilanze am Stam m , Ast. an B la tt und Bliite. 
K lcinc PHanzen iBlumeii) erlreuen uns durcli ilire Forinenzierlielikeit.

') So -bunischke. t b e r  ileu Hililiingswert ller Naturwissensohaften. Mittelsck. 
11)1)0. S. 12!) (1. — •) Nucli Seenuums Wiuiilbildera.
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ihro Farbę und ihren D u ft: S trauoher hingegen durch ihro <Truppieruug 
und grol.it* A stg lied ern u g ; chi B lattorlaubdaeh verseh6nert clas Hanzę: 
durch den helle.ii ( resang der W aldsanger, das lieblinhc BienengesununK 
das F la tto rn  der Im iitlarbigcn Sohm ettorlinge. durch des W indes R.ausehcm 
kom m t dieses iisthetische B ild nur nocli nielir znm Ausdruek und der 
Sohouheitsreiz w ird  gewockt. Fs ist eben Saelie des Nat-urhistorikers. lud 
AustUigen all" die Solumheiten nicht nur sidbst verstandesm aliig, sondom 
aueh gemiitiYol] zu erfassen. die Schiller au f dieselben aufmerksam  mi 
m achem 1) Darum verlangen unsere lustrukt.im ien. allc mogliehen W ega 
nu seliaffen. urn den Schiller zum Benbachten anzuloiten. I >abei is t es 
aueh im Simie der K onzontratinn  unerliiUlich. dali der Sc li ii lor eine 
gew isse w annę Teilnahm e an alleu Frscheinungen zeige. Ber rieselnde 
Bach, der sehatt.igo Baum. das w ogondeA hrenteld. die em sigen Ameisett, 
der regelm aliige Ban der Bieucnzcile. die auigebliite Bose. der buntt* 
Sclim etterling . der griine W iesenteppieh u. dgl. miissen vom Lehrer 
zu (ienuit getuhrt. die eiuhcitlicho. uuvcrn'ickbarc i trduung des W elt- 
alls erkliirt werden, dam i i durch sinnigc N aturbetraeh tuug  aueh das 
iisthetisch-ethisehe Moment des Bnt.errichr.es ais <Tesinnimgsuntcrricht.es 
hervortrctc . A udi das rcligidsc lu teresse kann gew eckt werden, wenn 
mail au f die ste tige  K ausa lita t i u der N atur hinweist. die uns au f c.inen 
le tz ten  und hochston U rheber zu se.hliel.ien z w in g t : denn nur su kann durch 
iisthetische Bcfraohtungsw eise der aul.ieren N atur und durch die Em pirie 
der ( lem utszustand des Zogliugs sittlich  gelii.utert und ethiscli gebildet 
werden.-) S ag t doch cin so g ew altig e r <4cist wie K a n t : :b Kin uninittel- 
bares in teresse  an der Schonlieit der N atur zu nelimcn. ist jederzeii 
das K ennzeichen einer g titen  SeeleN Bali sdiliolilich Liebt* zu ( {ott.es 
freier N a tu r und griindliche K enntnis der N aturwissenseliaft.cn iiberlianpt 
die Jag e n d  weder mim M aterialism us noeli zuin Atlieismus. sou.tern im 
fregeiit.eilzur Kunst u n d zu r E thik fiihren. Jiabon u n ter den osterreiehisehen 
Schuhniinneru jiingstens Janusehke und W inkler zur geniige dargetan.

H. B i e ii u li e r e. u F o r 111 e n d e r ii s t, li c t  i s .• h e u B i I d u 11 g. 
Ber B egriff der allgeineinen B ildung, w ciche alle Int-cressen und ( i t -  
sam tanlagen der E ntw ickelung einos Indiciduum s in sieli schlielit und 
ciueu edeln C harakter h o rro rb rin g t. ce rlang t es. dali das ( i ym nusium  
naeli M dgliehkeit aueh auf die ii ulic ren Formę n der K rzichung ilir 
A ugetunerk richte. Bas Beuulimen eines Schiilers gegeniibe.r den Mit- 
schulorn, Lohrern, E ltcrn . wic gegeniiber seiner Um gcbung w ird durch

') Z i l lc r  \ o r l e s .  S. 220, Ja in isc l ikc  a . a . O .  S. 141. L’i Ziller.  \ ...r ).■ s . S. 17.4.
*) Willi. Winkler, itie Kt.liik in der Naturgescliie.lite. Progr. der StaatMrcals.dnil.;. 
W i e n  J l .  J8114.
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das sogenannte sociale In teresse reg u lie rt utid goordnet. M it dem Be- 
nehmen des Kehulers liiingt aber g le iehzeitig  das asthetische Intercast*, 
oder die sog. m itte lbare  Tugo.nd misammeii. welche Z i l le rv) ,, Anstsmdf" 
neimt und die woseiitlinh von Oemiits- und ( 'harak terb ildung  abhśingig isf. 
His sind di es die Tugenden der Ordnnug. der P iinktlichkoit, der (ionauig- 
ke.it, der ite in lieh k eit und der M aliigkeit: sie bertUiren sieli m it den 
Tugenden des soeialen hiteresses dadureh, dali Selbstbeherrschung, Hbt- 
liehkeit. Beseheidenheit. Yersohnlichkeit. ZuYorkommenheit einen ge- 
bildeten, tiililendeu und tak tvo llen  Mensehen beknnden.2! I )iese W olil- 
iuistiindigke.it bau t also gewisserm alien eine auf W illeusbildung fnliende 
Briieke vmn sittliehen  z urn asthetiseiien (ieb ie t. da ein  geb ildeter 
C harak ter in iibcrtragenom  Siane aueh ein Kunst werk genaim t w er den 
kann. Die nieisten Fornion der W ohlanstandigkeit im  Cegensatzo zur 
plum pen Boheir, Z iererei und S elbsgcfalligkeit : i i lassen sieli au f A stbetik  
zuruokfuliren. von der iiberhimpt W rte in eru n g  der Sirten, persdnlieher 
T ak t und malivolle K tikette abhiingen. Obwohl die A tiem ehung  von 
auUerem Anst.and, gutem  Ton. feinen K drperbew egungen und kunstlerisehen 
Lobensformeii hauptsaehlieh Saehe der El te rn  und A ngehorigen sein 
sollte und sieli dureh einen gebildeten  F m gang  ancigneu liil.it. so muli 
doeh au d i die Schnie dazu beitragen. dureh so rg fa ltige  Ausbildung des 
asthetiseiien Sinnes und der (-Jesinnung die Verfeinevung der S itten  und 
gesel sehaftliehen llm gangslbrm eu nu erzielen.4) W enn K inder aus 
Familion kommen. \vo sie n u r das (regenteil von den oben orwalm ten 
Seiten m ensehlieher B ildung seheu, da f silit freilieh der Selmie, 
zuinal das Bose im m er viel naher ist, eine desto schw ierigere Aufgabe 
zu. dureh die ilu* zu ( lebote stehenden M itte l jenen  verderbliehen E in- 
lliissen das C egcngew ieht zu halten und diese womoglioh zu verniehten.

Da es aber heil.it: lnnguin ite r  per praecepta. breve e t eftieax per 
exempla, so sei vor allem der Lelircr ein leuohtendes Boispicl. sein 
Vorgehen und Benehmen sei dieses exemplum, <juod trah it. E r solbst 
muli in den Augen der Jn g en d  ais ein mdglichst-vi>llkoinmener C harakter 
erselieinen, muli Mil de mit S trenge und ( re rech tigkeit p aa ren /’) daneben 
sieli sei list vi >r aller Zersfcreutheit liiitcn und ein Mann sein, der dureh 
(iosinnung, W nrt und T at seiuetu Stande Ehre m acht und der Gesellscliaft 
A ehtung abnb tig t. Er pHanze sem en Z oglingen (HFenherzigkeit, A ufrich tig- 
keit.W ahrheitsliebe und vor alletu E h r g e f i i h l  ein. Schiller, boi deuen das 
Ehrgefithl abgestum pft ist. taugen  weder ftirs dymna,simn. noch fiirs spaterc 
Eeben. Cm aber das Ehrgefiihl. dureh welches aueh das Selbstgefuhl

') Vorles. > 38. S. 331 ; Sohrader S. 44, 43. — -) Sclirader 8. 193.
S. 067. — 4) Bruno M ayer a. a. O. S. 91. — •’) Ziller Yortr. S. 335, 337.
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m it hoherem Inha lte  e rfu llt w orden kann.1) im Dienst.c der V eroddung  
ais Erzieluuigsi n itte l ansznniitzen. muli der Lehrer m it Besonnenheit 
uiid 'Pakt jod o leidensdiaft.Hclie. A ufw allnng des eigonou Bemiitos zu 
dam pfen tra d ite n  nad  ja  alles voniieiden, a v u s  das Elirgofiilil dos Sdiiilors 
verletzen kdnnte. Mahnung, Yerweis. Rugę and S trato  gosoliolio iii dor 
grbłiton R,uho. Er sollist muli vou dor Liobe zu soiiion Ptiieliten dnroli- 
drungen soia. um dieselbo Tugend audi iu audoron zu orzougon. Einem 
Lehrer. dor durch sein Moisjiiol w irkt. w ird  os sieli yerlolmen. su m andien 
Eolilor an dor Jugond. wie Iiolieit, T rotz. Anm aliuag. Vorlogonlioit. zu 
bekampfen oder wonigstons zu mildern.-i Roinlicliko.it dos Kdrpors uiid 
dor Kloidung, strannno Haltuug. E rnst in Uobordo und < rosiohtsausdriiek 
muli al linii li 1 icli angowdlmt worden.

R.afionollo Kdrpcrptlogo iJiadou. Soli wimmcn).:i) Jugendspiolo,
(Fuli bali. Stoli bali, Diskusworfon. Oricpiet. Croipiet, Lawn-Tennisi und 
liaupt.siiohlieh das T  u r  a o n fiordom dio ( losundlioit and „Krt.iiolitigiing“ 
dos Kdrpors. stiililou don Willom. maclion don .liiiigling gow andt und 
aiisdauenid  und iiiliron lim zur rielitigon Sidiiitzung dos oigonon Kdnnens. 
ii. i. zur Bosclioidonhoit.4)

Auf lie in lio h k e it in  Heften, Zeichnungen, au t S o rg ta lt dor Sdirift. 
soli o olionso der Kalligraphio- und Zoichonloliror wio jcdor andoro Katdi- 
loliror; unsaubere Motto kdniiten ja au d i dalii n godoutot werdon. 
dal.i der erziohendo E ind uli dos Leliror.s au f soi no Soli iii or goring  soi.u 
I )ozontes Weseii, ein gewissos \viirdovollos A uftrotou in- and aulierlialb 
der Se lilii e muli den Schiilorn aiiorzogon werdon und dio Ausfuhriuig 
dor iiulieren Austands- und U m gaiigsform en gewissonliaft kontroli ioren. 
Audi au f dio B ew egungen des Kdrpers boiin Uolion, die K drporhaltiiiig 
boini Schreiben und Stehen w ird ein sorgfiiltigor Lehrer liedaoht sein: 
da dio Atfbkte der Sodo mit Kdrporbowogungon in Beziolmng und 
Woolisol w irkung stohcn, so kann mail nur M ayer 11) mit F ug  und Reciit 
boipdioliton, dali Sehdnhe.it und Harm onie der Kdrporliow ogungon au t 
sittliohe B ildung  EinHuli nehmon ; dali abor luinptsiidilidi das rationelle 
Turnoii. welehes im le tz teu  Dezenuium v<m gew iegten Sclmlmiuinern 
geradozu ais asthetisolies M oment Jur allgonioino Yolksorziohung d und 
moralisehe Lobensansdiaiuing hingosto llt w ird. au d i in  don (lym nasicn 
zur V erfeinerung der Lebensart, D isoiplin und AYi 11 en.skraft s) dionon and 
die iisthetisohoii B ew egungen dos Kdrpors ) boi E inzd-. (leniein-. Sdinol-

') ,Todl. S. <>70. — -) Nehrmlui' S. 115. — o Ki!in])f. Baden mul No.hwiimnmi.
1’rogęr. Kamień. 18!)(>. — ') in s t ru k t .  S. 334. - ■>) l)as. S. 340. - -  11) a. a. O. S. !)(>,
; ) Mittelsc.li. 181)7. 8. 1 IV. — si W ickeuhagen in Bmnnei.ste,rs Eneyklopadic. 1\ , X \  1.11. 
S. li, 18. 23. 25 u. a.
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ligkeits-. Kraft.-. ( Irdnungsiibungen) pttegon soli, boweist dor Min.-Erl. 
vmii 12. Fe.bruar IH97. Nr. 12, wornaoli das Tnmou geradezu ais unont- 
bohrliehor Bestandteil dor Krziehung i u „ liii y tli mus uiid Astlietik“ anzu- 
selioii isr, da os vwn Standpimkte dor liarmonischon .Knfcwicklung aus- 
goliend. don g a  n z o u Meiischen liiitzuerziehen bat.1) Aul.ierdem branolion 
S taat und ( losellsohaft gosundo und arbeitsfaiiige Menschen; ist dooli 
dos Monsolion Hostimnnuig Arboit und die.se tuhrt zuni (Huek.-i

') Kbcuso Ziller, Vorl. S. 1515. - *) Zirngast,  (lic korperlic.lien Ubungon unsorer
Miltc.lsolinljugcml. Progi1. <1. Obergymn. M. SchOnberg, 185)7.
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Direktor Vinzenz Faustmann
A m  A le rg e n  d i" !  A. ( t k t o b e r  l ‘AOi y e r k i in d e t e  d io  s e h w a rz o  Fal) no. 

d i c  v o n  dcm  1 );udic unseros Scli  u lg e b a  udos horadrwoht c da 1.1 os dcm  

A l i  m ach in  go n  i i i  s c m c m  im e r ib rs c h . l  iehon U a ts e ldu s s e  g o la  I lon  lia,t. 

u n s c rc n  h o e h y c r o h r to n  I I c r n i  I U r o k io r  m ie l i  o m o m  la! o u re ie h e n  L o p o n  

zn Id • 1111 1‘i i r  d ic  t ic t i  r a u e r m lo  F a m i l i e  na c i i  l a n g o r  schnie rz e n M e r  K ra-nk- 

h c i t  in  c in  besseres J e n s o i ts  a b z n b e r u fo n .  Sehon  w o e h e n k m g o  m u l i ło  

m ;m  d i c  K a t n s t r o n h o  n i r c h t o n  : ( loch  joc ie N u e h r ie h i  v o n  e in o r  m m i ie n -  

taniMi B e s s o ru n g  in  sc im  m Z u s t a m ie  •e rw o e k to  in  den l le r z e n  soi ne r  

F r o u n d o  w ie d e r  d ic  H n l l i i im g .  d a l i  d e r  K r a  id; o duch  w i e d r r  \ 'o l  k m u m r n  

goneson  w o n ie .  D c i '  2 . ( t k t o b e r  m a c l i t c  a l lc n  d icacu  M o in u m g o n  c m  

ja h o s  lando.

W a s  w i r  an ! t i r e k t o r  F  a n s t  m m i  u  besessen m id  am  2 . ( t k t o b e r  v o r -  

In ren  l iabcn .  k a m  m is  c i s t  m im  v o l le n  Bowul.Usoi. ii .  a is e r  n : elit m e h r  

lo bem ! n u tc i '  m is  w e i l te .  Z o u g n is  c m  d e r  g r n l ie n  Y o r e h r u n g ,  d i c  d e r  

W r s t o r b e n e  cen osso n  ha l ,  g a l i  a m  4. l t k t o b e r  das L o io h o n b o g i in g n is .  

an d c m  n i c l i i  n u r  a i i c  M i r t e l -  u n d  Y o lk s s o l iu le n .  s o n d e rn  ius l d i c  g e s a m ie  

I n te i  l i g e n z  d e r  L a n d e s lu fu p t s t a d t  ( ' z e n i o w i t z  und  a u d i  T r a a e r g a s io  ans 

den i i b r ig e n  S|.,adieu des La  m l es t ci 1 na Inn em

Mach d e r  Hi n s o g m m g  d e r  L e ic h e  im  T ra i io r l ia - i ise  d u n d i  den l io c l i -  

w i i r d ig e n  .P ta r re r  d e r  o r a n g e l is c ln m  l \  i r e h e n g o m e in d o ,  S e n io r  J o s o f  

F m u  i u s. w a rc ie  d ic  L m d io .  d e r  c m  m i t  ] i raehtv<>!le i!  K r a  n z s p e i id o u  

berleeki e r  B lu m e n  w a g e n  ramaulubić . z w i s d ie i i  (.hem v o i ,  d e r  Seii i i i j u g e in  1 

g e b i l d e te n  S p a l io r e  h i n d u r e l i  in  d i c  o c a n g o l is o h o  Kare l ie  g e l u h r i .  l l i e r  

w  id m e to  d e r  H e r r  S e n io r  . l o s d '  F  r o u  i u s dem  I le im g o g a n g e n e n  eine it  

u n i i  l le r z e n  k o m  m en do n  u n d  >nm i H e rz e u  d r i  n g o u d e i i  Ż a c h n i j '  n i dem  

er  den L e b o n s g a n g  <les V o r s to rb e n e n  und  se iuen ( ' h a r a k t e r  in  s e ld ie h te n

mid da ber1 m u so r i i l iren d eren  W m t«dli S■ idu idi H O, \V run der Kod ner
s a g te .  ani S a r g e  des It i r e k to r s  F a u s t m a li i i  In•a ucho mali n ie in  des
S a tz e s  : ..! te morf uis n 1 1 in s i  bonę" ei lellk Zil SCI 11 ' d onn  vnu ih m
soi im dits a is ( I m es  z u  ber ieht  en .  so w ir d jodeł i li 1II z u s t i  m m en der
mit dem zu Ir ii 11 1 ta l i i i igeseddedeneii i ii i r g e n d e i n e B e r i i h n m g  g e -
kom inom  ist.



Naohdom der hooliw. H err Senior den V crstorbenen noohmals gesegnet 
utul ans dem \  er bandę der K ird iongem einde entlasseii liatf bewegte 
sieli flor L m diouzug u n te r Yorantrifct der S dm ljugond von der K irche 
xmn Friodlnde. !)em Leichenwagen fn lgtcn  n d is t  den fieftrauernden 
Fam.ilieiiaiigohbrigen und dem L ehrkorper der v er w a i sten A ustal t 
Se. K \zellcuz der Herr k. k. L andesprasident Friedrich Freiherr 
H o u r g n i g n n n von H a u m I* <* r  g  mit dem k. k. H u trato  W ilhelm 
P o m p ę .  dem k. k. Landessclm liuspektor Dr. K arl T u m 1 i r  z und 
andereii Heanit.on des k. 1;. ljandesschulrat.es und der k. k. Landes- 
rcgierm ig. der hoehwiird. H err Hischof Dr. Wl. von U e p t  a. der 
arm .-katli. Domherr Kajetan K a s p r o w i c z ,  der gr.-kath. Domherr 
Dblestin K o s t e e |< i. der R.ector niagni Hcus Dr. K. W O j  u o k i. Landes- 
gericlitspriisiflent Kajetan K l a r .  Landosaussehnlim irglied Baron
M u s t  a t z a. Riirgorm oistor Barnu K o e h a n o w s k i mit dem 
V izebiirgerineister R .egierungsrat Dr. F. K e i s s und eine fast umiber- 
se-libare Mengo ul len Stiiiulen und Vnl ksstli mmen angehori ger Trauergiist e.

Au dem otlenen Dra be gaben des- tiofen '1’rauer des Lelirkbrpors 
urn den hnch verelirien Y orstand und der Sehiiler um den geliebten 
D irek tor die Wnrt.e Ansdrnek, die der Senior des Lehrkbrpers. P rofessor 
Yikt.nr I’ r  e l i c z ,  Professor Ju lian  K o b y  1 a ń s k i und der Sehiiler 
der V. A Khuse. J  e d r z y  j o w s k i. dem .Dahingesdiiedenen a ls le tz ten  
(truli nachgesendet ! i ti i) o 11.

Professor P i e l i e z  schlnJi. nachdem er dem Yerstorbe.nen den 
inn igsten  Dani; fiir die m ensohenfrenndlid ie U ehandlung des Lehrkbrpers 
im Numen dessolJ >ei i ausgesprf ichni i hatte. beililulig m it tblgenden W orten : 
„Fm piange und genicke in oiner uiuleren W eit den Lnhn, den Du in 
diesel- nieiit cmpKe.ngst, alier aud i nieiit angstlich suci i test. Dein ganzes 
Lel.ien war redliche. rastlose T iitigkeit. 1 Julie nim sanft in dem Seliol.ie 
der Krde. in den Dieii i teino i iei betrub tc  ( ia ttiu , Deine goliebt-en Kinder. 
Doine Koilegeii. denen Du stets ein aufric.litiger Kreuiid und weiser 
He rat er gewesen bist. Doine dankbareu Sehiiler, d ie in Dii' einen zweiteu 
Yater vcrloren haben, Deine Freiuide zur ew igen Kulic betten. Aber 
Dein Aiideiikeii sei iiir mis der St.ern. der uns feruerhin leire ani’ der 
Halin imsercs Lebons, Dein W irken sei da.s Sam enkurn. das in den 
llcrzcu  Heima' Sehiiler aufgehe und zur herrlielien Fruciit reife ziim 
Segeu tur jędrni eiiizeiuen, aber au d i fur die (Jesam theii."

Professor K o b y  l a ń s k  i rief dem Y erstorbeucu im Kamen der 
ruthenischeu Sehiiler den Aiiscliiedsgruli zu. fiir die D irektor F a  u s t  m a n n  
o it iiei)cvolJcr ais ihr o i gen er \ ’a te r  gesorg t bat. „Dieso SdiiilerA  sagi 
(ba- Redner. „keimeu Dein w ohltatiges llerz. Deine hilfreiolie Hand in 
Kle ud und K rankheit. S tipendien. U nterstiitzuugeu aji Deki und K leideru



— 52 —

und sonatige A nshilfen lieliest Du, sowoit D eine M itte l und die M ittel 
dea U ntcratfttzraigaTereinos der A nstalt reiehten. dieser Jn g en d  ango- 
deihon. Solhsf ein K in d  des Laiides, an dem Du m it allen Kasom Deinos 
edlen Horzens hiengest, kann test Du anch wio kanni jem aiid die Bo- 
durfnisse dieser Jngend , ihre E ig en a rt und N atur. L iebevoll spraehs1- 
Du den Knaben in  seiner M uttersprache a n : darnin aud i das Yertrauen 
und die Liebe dieser Jugond  zu Dir. darnin anoli die Tranom die Doili 
Drab be,netzen.a D er Jtedner schloii in rn thoniseher Sprache m it den 
W o r te n : Fahre hin, g c lieb ter D irek tor. falire Irin. goliobtor Yater.
lalire Irin. aber nioht fu r ew ig : denn in unscren Ilerzen w irst Du lobon. 
bis mis sol list. der H ugcl deoken w ird. Die Krdo soi D ir leicln und 
ew ig lebe Dein A ndenken!“ (Ozernowitzor Zeitung.)

Naoli den Dankes- und A bsehiedsw orten des Schulors .lędrzyjowski 
spraoh nocli der Obmann der „B ukow iner M ittclsobnlo“, dereń orster 
Oinnann und Elironm itgliod der Y erstorbene gewesen ist. im Nanien 
dieses Yereines den Absohiedagruli, in dem er der grnlien Y erdienste 
gedaelite, die sieli D irektor F a u s t m a n n  duroli sein roiolios piidagogisohos 
W issen um don Yereiu und um das Mitto-lsolmlwosen iler Bukowina 
erw orben bat.

U nter den K langen  eines von den Schillera gesungenen T rauer- 
oliores iiel Sclwlle auf Schollo auf das Grab, das eincn der Boston u n ter 
mis tu r im mor aufgonommen hatte.

Die am tlicho C zernow itzer Z eitung  bogloitote in der Nm niner vnni
I. Okt.obor 1 DOI den B erieh t von dem Hinseheiden des D irekters 
V. F a u s t m a n n  mit folgenden W o rten : „ln  i łun verlio rt die Buko
w ina einen ihrer besten Sehulm anner, dem sein B eru f das Hcieliste war. 
in dem er vo llstandig  aufg ieng : in ihm yorlio rt die Seliuljngend den 
treuesten  Freund und B erater, einen giitigon Yato.r. dem i Itr Wolil 
zuhbelist s tand : in ihm  verlie rt die Lelirorschaft einen ohrliohon, t.rou- 
herzigen, biederen Kollegen. dem sie im m or und in allen Fiillen riiok- 
haltslos yertrauen k o n n te : in ihm verlieron  allo. die ihn kannton und 
m it ihm in Y erkehr standem  einen Mann. der ihre A ehfung voll und 
ganz vordiont.o. Die N aehricht von dom allzutriihon Ableben des um 
unsere M ittolachulo wie nioht m indor um nnsore Yolkssohuli* hooli ver- 
dienten Mannes hat iiberall, wohin die.se 'lYauorkundo drang. au trioh tigo  
und innige Teilnahm e hervorgerufen, und iiberall g ro llte  nian d e m  
Si hieksale. das hier oinon erliten und reehten Prieater der Selmie, einen 
treuen H irton der seiner Fiirsorge aiiyortrauttui Jn g en d  allzntriih  soi nem 
erhabenen B erufe entrissen h a t.“
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In ahnlich ehrender W eise gedach ten  aueh die iibrigen L okalb latto f 
(los W irkens des Ye.rsfcorbenou u ud der Yordiensto. die er sieli dadureli 
run S tadt rind Land erw orben liat.

In dem Yeroine „Bukow iner Mit-telschuleS widm ote der Bericht- 
c rs ta tte r  dem Y erstorbenen in der ani 13. O ktobar 15)01 abgelialtenen 
.lahresversannnlnng lnlgcnden N achru i':

„W ir alle stehen noch n n ter dem sclnnerzliehon Elndrneke, den die 
Kumie eon dem Hinselieiden unsercs hoehverehrten Fhreum itg liedes, des 
D irektors am II. S taatsgym nasinm , des H erm  Yinzonz F a u s t  m a n n ,  
am Abende des 2. O ktober a uf mis alle gom aeht bat. W er liiitte ihn  nieht 
bedauert. ihn, der, wenn aueh manelien Gegner, docli infolgc seines 
i ntegren C harakters keinen Feind hat.te! Diesoin allgem einen J5edane.ru 
wtirde aueh in den T agesbliittern  aller Parteien  Ausdruek gegeben und 
seiner V'erdienste in lieredter und ehrender W eisc gedaelit.

Aueh w ir wollen dem zn iriili Dahingeschiedenen heufe einige 
Augenblieke pietii.teoller K rinnerung weilieu ; d o n n  e r  w a r  u n s e r  
u n d v o n d e n  L n s r  i g e n e i n e r  d e r  .15 e s t  e n.

Yinzenz F a u s t  m a n n  wurde am 13. Ju n i 135,3 zu Messo Frm nibs 
in Siebenluirgen (und nieht. wie es im Taufscheine und dem zufolge in 
al len Dokum enten heil.it, in  K im polung. w o er getauft. wurde). ais Solin 
eines kdnigliehen W irtsehaftsbeaiu ten  geboren. Seiue K indheit verleb te  
e r  in Sassregen in Siebenburgen. wo er aueh den ersten  Yolkssehul- 
un terrieht genol.i. Alit F infuhrung  der ungarischen Spraohe ais Am ts- 
sprache verlor der Y ater seiue S te llung  und iibersiedelte naeh K im polung 
in der Bukowina, dem G oburtsorte seiner Frań.

Yinssonss F a u s t  m a n n bogami naeh iieend igung  des Yolksschul- 
un terrioh tes die ( bym nasialstudieu in  Sucssawa, sotssto sie a ber naeh. 
3 .Jahren. da sein Yater m ittlerw eile  eine A ustellung in Borszczów in 
Galbsion erhalten  hatte. an dem G zernow itzer G ym uasium  fort. Mach der 
mit Anszeielm nng ahgeleg ten  jM aturitiitsprufnng bossog F a u s t  m a n n  
die W iener l.Iniyorsitat. uni d e r t M athem atik und P hysik  zu studieren. 
in dem in der Chronik des Gym nasłuras niedergesehriebem ui curriculum  
vitae. g ib t er selbst ais Leiirer an : Die Professoren Motii, Petzval. Weiss 
in M athem atik. Stefan. Lang und Lohsclnnidt in Physik, Oppolzer in 
Astronomie, Iioehleder in ('hem ie. Reiss. Sehm arda und Fenzl in N atur- 
gesehiehte und Z im m erm ann in Philosopliie. I)ureh Yormit.t.lung des 
Bisohofs Hakmann erhielt F a u s t  m a n n  ein S tipendium , so dali er von 
till en Fxistenzsorgen bofroit war.

Naeh A bsolvierung des yorgesohriobenon Triennim ns un terzog  er 
sieli im Jah re  1374 der L ehram tspriifm ig  mit selir gutem  Eriblge- 
Naehdem er im Jah re  137o der W ehrpflieht ais E injiilirig freiw illiger
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(lonugo geleistet liatte. begann or im Jahre 1875/(5 seiue lehram tliohe 
Piitigkedt ais S upplent an der Unterrealaoluile in Seret li. wurdo im 

Jah re  187H/7 Klim wirkliohon Lohrer an der O berrailsohule in (Jzernowitz 
e rn an n t nud w irkto an diesor A ustali bis zum Jah re  1880 1 so. dali i Inn 
('ino schrift-liulie A norkenuung des k. k. Ijandosschiilrates zutoil w unie.

Im .Jahre 1878/9 niachte er ais R.eseryolieuto.nant (len bosnischen 
O kkupationsfeldzug m it. der fur ihn nach seiner eigenen Benierkung 
reielie Kriebnisse uud wochselyolie Eindriieko brać lite. abe.r walirsolioinlioli 
auch den Kcira zu der lvrauklie.it legio. die ihn so truli in das (4rab 
gebracht bat.

V o m  .Jahre 1881 /2  bis zum Jah re  1895/(5 war F a u s t  ni a- n n Pro- 
fessor an dem Ozeruowitzer <4ymnasium. Was or in diesel- S te llung  
geleistet hat. wissen die m eisten doi- aiiwesendon Merren ans eigener 
E rfahrung. Kelirift.liehor Danie nnd Anerkonnung der yorgosotzt en 
Mehorden nnd die Befordorung in die V III. Rangsk lasso warem der Lolin 
tu r seine ersprioliliolio lehram tliche T iitigkcit. <irdl.iercs < lewielit" logie der 
Yerstorl)ono aut’ die Anerkonnung von Seite seiner Sehiiler. Kr. der die 
Bescheidenheit selbst war. iiul.iere KHirc-nbezoigungeit selir gering  anseliliig. 
riilnnfe sieli zu w ioderholien Malcu mir gegeniiber mit yor Freude 
gliinzenden Augen des Zeugnisses eines seiner Schiller : ,F  ii u s t  m a n ii 
soi ais L ehrer oin Y orbild  s tren g e r nnd selbstgeniigender W issensrhatt- 
liehkeit. der seinen Ścinkiem nebst dem Wissen auch ot was von jener 
nubestechliehen Lieim zur W ahrlioit eiug<dh")l.it hat. (lic die (Juelle aller 
F rkenntn is bildet."

Mit Siedź ward F a u s i  ni a n n orliil lt. al • ihn se ine  Kedlogm mieli 
( Iriindnng unseres Vereincs winde-rholt zu i lirem Olnuanne wiililt-en. Was 
er ais soleher fur die gosunde Entwieklnng nnd Fntfaltung desselbeu 
ge le is te t  hat, wissen wir j a  alle*. Wenn unser Y m iin  g le ichw ert ig  den 
J4riielorvoreńncn zur Seite stedit, so dali sednem W irken selbsi die Aner- 
kennung des Auslandes zntoiI wenie . so yerdankt, er diose Aiiorkoiumng 
ni elit. znm goringsten Teile der T iit igke i i  F a u  s t ni a n n s.

Ymi di osom (ledanken li c i i  sieli eler Y ereinseorstund mieli loiion. 
ais er in der \  ollyorsainnilim g des \ o rjahres dem Yorsehlag inaehte. 
Yinzenz F a u s t  m a n n nebst dem Land csseh ul inspektor l)r. Ikar! 
T  i i  m 1 i r z  and dem f)irek to r des F W id sd o iie i ( iym nasium s. unsem n  
zw eiten Obrnanne, zum K hrenm itgliede zu ernenmm.

Viel Z eit uud Aliilie opferte F a u s t ni a n u der R.eiorganisution der 
stii.dtiseheu Yedkssehule.n. zu dereń lu sp ck to r en- im Marz 189(5 ernannt 
worelen war. Was er in diesor S te llung  geloistel lun. kann ich in der 
kurz bome-sseuen Z eit n ieh t ansiuiiren ; leh lt m ir doe:h auch die Kinsieht in



die diesbozuglichen Yerhaltnisse. A ber das Icann ich ans oigoner E rfahrnng  
sagom li' a n s f ni a n n w ar m it Leib und Seele Stadtschulinspekfcor.

W iihreml der ersteu zwoi Jah re  des Bestandes des S taatsuntor- 
gyniuasium s u los je teigon i). Staatsgynm artium s) liatre er an •> Woohen- 
tagen vm iS -9  Khr triih eine Lehrstunde, sonst war er bis in die spat.-on 
Abendstunden Stadrsedm linspektor. der sieli keinen A ugenblick Uuhe 
gfinnte. in seineni Fonerejfer vielleicht audi zu raseli yorstioli, su dali 
or aut' maiuihen Seiten anstolien nuilite.

Naeh d-jiihriger rastloser T litigkeit zog er sieli v»n diosem Amte 
zuriiek und widm ete sieli ganz der L eitnng  der Austalt. zu dereń 
Di rek to r er m it A llerhoelister Kntsehlieliung vom b. Ju n i 189(5 eruamit. 
worden war. Dali die K inrielitim g u ud  AusgostalŁung dieser national- 
utrai jiusl iselnu: A usta lt ein sehw ieriges negoiium  war. kann i eh ans 
eigener K rtahrung bezeugen. da i eh den Y erstorbenen  ziemlieh oft zu 
yertreten  liatte. m ith in  i u die Yerhifltnisse des ganzen Dieust.es einge- 
weilit 1 >’m. o n  muliłe er seino gauze Porsćinlichkeit einsetzen. um iioeh- 
gehende W ogen zu g laiten  mul er eerstand es in soi ner Milde und 
O ereehłigkeitsliebe. ohue jonumdem we ho zu tun. W ir haben einen 
od! on Cliet v orlo ren. ist das Loblied, das w ir i hm auł' seinein (drabe 
oinstim m ig singen miissen.

Wie F a u s t m a u u siedi ais Lohrer und D irektor soi u en Sohiilern 
gegeniibor verhalton Init. ist schon von den T agesb la tte rn  m it lobonder 
A nerkennung heryorgehoben worden. Nichf imerwiilmt will icli aber 
lassem, dali er ais Ohmami des Ui 11 orst iitztu igsvcvoi 11 es der Austalt. 
unabUissig darau f bodacht war. a-ueh das m aterie!le Wohl der seiner 
ublmt. anvertrau ton  dugend zu lordem .

Selbst noeli in den letzten  St.undcn seines Lebens. in den F ieber- 
phantasien denkt er an soine arm eu Seluiler. ..Sie miissen bart u li und 
lialbnackt hormnhuilou. und er ist nicht. im Stando. ihnon H ilfe zu bringen. 
Kr sim it yorgebons au ł M ittel. dureh die er den U nlerstiitznngsyereiii 
in die L agę yersei zen kłm nte. den Armen K leider anzuschałłen." K uter 
dieseii (Jodaukon an W ohltun iiat er seine edle Seele ausgohaucht, mu 
driibon den Lolm zu em płangen, den lrier zu em płangen der Tod ihn 
yerh indert bat.

leli glaulie. dinse sehlieht.en W orte nielit besser schlielien zu kdntien. 
ais wenn ieli die W orte der heut.e orsehienenen „Bukow iner piidagogisehon 
Blii.rter- zitiere. womit die Naehricht von dem Tode F a u s t  m a n n s 
begleitet wi ni :

.W ir betraue.rn i u diun Hingoschiodonent lieili t es un tor anderem  
darni. ,einen der li er y orragondst en und verdienstvollstcn  Lohrer des 
Landes . . . Ais Lohror bat. er alle jene  Eigenscliafton in sich yeroinigt»



<ii o ilnn dio L iche und E hrfurcht uli er Schiller in vollem  Mal.ie ein- 
fcmgen: Eino seltene O bjektivit;it. F ro iheit von jedem  Yorurteile. 
<Tereoht-igkcitssinn und ochton. PH ichteifcr . . . E r verstand et, in das 
( lem iit des K indes das llcis echter W ahrheit.sliebo und kollcgialen Ein- 
heitsgefuhles zu senken. Niolit nur seine S e h ii 1 e r. aud i die jungen  
em porstrebcnden Talento mit er den L e h r e m  liahon in i Inn 
einen liobovollen, fciichtigen Horater gefunden. Alle, die mit ilnn vcr- 
kelirten. haben seine selbstlose. opfcrfreudige Niielistenliehe konnen 
gelernt. Das ganze Leben dieses Mannes. das niclits anderes ais hin- 
gebungsvolle A rb e it bildote. w ar der Schnie gew idm et. Ein in togrer, 
biederor C harakter, ein b raver Leliror. ein g a n z e r  Mann is t daliin- 
gogangcn. F riede seiner S ee le ! Ruhe soi ner Aselie !'

leli g laube im Simie allor Anwosenden zu spreohen. wenn ich s a g ę : 
S  e i n A n d o n k e n w ii li r  o i ni m e r  u n t o r  u n s : d e n n o r li a t 
u i c h t n u r  f  ii r  s i c  h. e r  h a t f  ii r  u u s a 11 e g  e 1 e b t !"

Josef Bittner.



I. Stand des Lehrkorpers und Facłierverteilung  
am Scłilusse des Schuljahres 1901/1902 .

a) Di rek tar:

!. Kornel K o z a k .  Ne.Mrzer J e r  K riegsmoda.ille. O hm am i des Unici 
ve rei 11 < *s d e r  A n s la lk  lelirie  ( Jeogra jdde iu i. J> (3) llJQ(l < M.iSel) i < * 1 i i e mul 
i 11 1 V. J» i i),  zusninnien  woc-lioutlicdi 7 S tu n d e n .

I?) Professoren, wirkhche und provi$orische L ehre r :

2. Jo s e l  1> i i  x  n e r. k. k. i r.rofes,sor de r  Y LI 1. Jia.ngskla.sse, GeschiUbr 
(Aii-orsbiibziingsv e roines d e r  Ansbali .  Yerwalber d e r  LedirerKililiobliek mul
’ !iee.a na,ujiei uin. hd ir le  ( Jrioohise.li in IV. A (4), V. A (ń) nnd V. I> (5). 
1! Al. a n n erd em  iva lligra pliie iii 1. A in 1 Ni. woch.

3. Peber (Mi r i s f. o f. k. k. P ro lesso r .  KJassen yo rs fand  in Ii. A. lei 
in II. A (8), IKuii.sc.li iu Ii. A Mi. V. A (3) u n d  V. I> (3). zus. woeh. 18 N

4. Nikolaus 1 s  o ]) c .n k o. k. k. nrov. G y m n as in l leh re r .  Kusbos de 
iisehen i ad innibhelsanimlung.  K.1 a sse u vors4a.iid in V. B, ieh r te  Mn4hema..tik i 
I). Ii (3). m .  B (3). IV. n  (3). V. A (4). V. r> (4) und IMiysik in IV. 
woali. 23 Nb.

5. Ju l i a n  K o O y I a, n s k i. k. k. P ro fe sso r  d e r  YJII .  Iia.ngskln.sse 
y o rs lan d  in 11.. B. lelirbe Kaloin in LI. I> (8) und Peubsch in IV. B 
w Orli. H Sb.

r>. A th a n as iu s  U e w i n s k i. k. k. wirkiM lym n as ia l ie lm u a  gr.-kabli.  W 
Mibglied. d e r  Pr iUnngrskommission fiu- aJlgem. \  olks- nnd B u rg e r se lm le n . 
kalii. Religion in !. —V. (je 2 NVN und w ar  .Ex]iorba4,o!\ zus.  wind). 12 Sb.

7. F r iedr ich  K o e l ) ! ,  k. k. P ro le s so r  dci* YI I L  Ua-ngskla-sse. Klass< 
in V. A. I(di?■('•<* Kateiu in V. A (()}. V. I> ((i) nnd Griochisek m I i i .  i 
wdcli. 17 Sr.

8. Adolf M i c U u  i e w i c z. k. k. wirki, GymnasiaJIelire?-, Kusbos 
liisborisehen ijehrmittolsainmlring. Klassenyorsbaiul in IV. A. Iehrte Nr 
se.liM.fr- in U A (2). 11. A (2). III. A (2). IV. A (3). V. A (2). V. J> 2) mnl \  
in I. A (3). III. A (3) und IV. A (3). zus. wdcli. 22 Sb., aukerdem Kalli 
II. A in 1 Nb. wdcli.

M u b z u n g s  - 
( Leograjdiie

d u i h r e r  d e s  

d e r  h i h l i o -  

z n s .  w ó r  li.

i r b e  P a f o i n

Ib.

r (ihysiku- 
ii !. < ’ C i) .  

1! (i i ),  z u s .

. Kl. -tss<s ii-
I Ci),  s u s .

<-!( ju-i iusiui- 

lu l l l+ l !  £ 1 \ -

-1 ] \'< > i-s1 ; 111 (t 
ii (U). ZUS.

ilur 11; 111 i i ■ 
i.tu i-w issisn 
auhiun;C iU  

i^ r u j ł l i i i1 iu
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9. Viktor P r o l i c z .  k. k. Protessor dci* V I’ . R.angsk lasso. Knstos der googf.- 
histor.  Jjohrmit.telsninmliing und dor Miinzonsainmlung. lolirto Geographio in I. A (3). 
Oosohichte inid. Goographio in II. A (4). III A (3). IV. A (4). \ ’ A <3) und  V. B'3).  
zus. wocli. 20 St.

10. Sergius S z j i o y  n a r  o w s k  i, k. k. Protessor. MitgJiod der I >rii In noskom - 
missiou tur ali tom . Vo1ks- mul Biirgcrsclndon. Klassonyorstnnd in 1 V. P>. lolirto 
Latem in IV. P> ((V), Matheinatik iii P B  (3), Buthonisoli in III. (3). IV. (3) und V. <2;. 
zus. woeh. 17 St.

11. .Johann T i r o n .  k. k. Protessor. Yorwalror dor Selrulerbibiiotdiok. Klassen- 
yors tand in 1IJ. B. lolirto Patein in I l i .  B (0). Deutseh in II. B (fn. IIP  B (4) und 
(1 riooliiso.li in IV. B (4). zus. woeh. 10 St.. anl.ierdem Kalligra|diio in I. B und II. B 
in 2 St. wocli.

c) Supplenten :

12. AiUilbert A I Im- i-. approhie:.rt tiir i:lass. 1’llilolnc'ic und Deutseh ani 'l Inter
gynnn isimn. Klnssi.‘iiyorst; ind der !IIP A, Pdirte Kn 1 ciii in 11P A ■ (>K IV. A (_(»_>.
1 >Olltseh in III. A iii). IV. A (3) und1 Mathema i ik in 11. A (3«. zus. woeh. 21 St.

1.!.. Orcsfc II; i n (1 i ;i k. K lassouiyorstand 1<•r !. B. 1elirto Patoin i u P I! (Si
Deutseli in 1. B :ń . Rut licniscli in P P> (3). II. I! (iii lim i Geographie in P <’ Ki).
ZUS. w li. 22 St.

14. I'< i \ i K r i-u. KUissen vorst and der !. A ld i r tc  I,a.tein i u P A ;<S . Dcni celi
in I. A :4> und ( Jrieohisrh in l i i .  A. ;5i. zus. woeh. 17 St.

1.7, I )r. Miron K o r  d u li a, approbiert tu r  Geogranbm und Gesebie-hte ans 
ganzon Gyinnasiuni mit deutsolier mul rui Inmisohor rnrerrieh tsspraelio .  Klasson- 
yorstand dor I. lelirt.e .Latem in I. (' (S>. Rontsoli in I. (' (7). Rutheniseh i:i !. P 
<3) und (leograpliie  und (Jesehiohte in II. B (4) und III. B (3). zus. woali. 23 Sr., 
a u Hordom Kall igrapliie in I. ('  in 1 St. \vd<di.

1(). Siegnuind S z y ni o n o w i o z. rdm.-katli. Well-pri ester.  lolirto rom.-katli. 
Religion in I. V. j« 2 St.*? und war Hx.borta tor, zus. woeh. 12 Si.

17. Hugo Ż u k o w s k i .  Protessor an dor landwirts<diatYIielien Landos-Mittel- 
schulo. lehrto Xaturgesohichte in I. 41 (2), I. (2;. II. B • 2> und Sil. B (2). zus. 
wocli. S St.

d) Reiigionslehrer :

1K. Jo s e f  F r o n i u s. Rit te r  des !F.nuiz-4 <>sols-()rdom-;. eyang. Iharro r  und
Senior. Mitglied des k. k. Landessehulratcs und do ;• Prulungsl.uumnission tu r  a.ligom.
Volks- und Biirgorsc■imion. lolirto eyang. Roligion gomeinsam mit don S elwilern do.s
P Stnatsgy mn. in 2 Aht. (je 2). zus. wcieli. 4 St. ((i • ruppenuntc Trick;..)

10. Abraham I l o n  m a n n .  Raldunal skandidat.  lolirfo nios. Religion in I -V. 
(jo 1), zus. wocli. 5 St. ( Klnssomintorriclit.!

20. Hugon R. v. S o ni a k a. k k. wirki. Religionslolirer ani L. Staalsgyiuiiasiuni. 
gr.-or.  W oltpriester . lelirto gr.-or. Religion mit ruthen, Unterrichl ssprache in I. • V. 
(jo 2) und war H xhortator in 2 Aid. (je 2i. zus. wocli. 14 St.

e) Nebeidehrer:

21. .losu!' B i t t  u e r (s. o. \ r .  2>. lehrte tttenogranhie in • Abp. wdon 2 S t .
22. Hugon F e d o r o w i c z ,  ILiltsturnloiiror am i. SI aai sgymnasium. lchrle 

gr.-kath. K irchengesang in 1 Alit., wocli. 1 St.
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23. dokami H o r m e r. P ro iesso r  an i.ler Selmie des Yereines zur Fórderung 
der Tonkimsf. iii der -Bukowina. approbiert fu r  ( tesang an Alittelsclmlen, lelir te allge- 
meiuen Oesang in 3 Al)!., zus. wdeli. 3 Sr.

24. Basi! I w a s i u k. prow Hiuiptlelirer an der k .k. Lekrer- 11 ud Ijelirerinnen- 
Bildungsu usta it, lelirte Breiliaudzeiehnen in 2 Al)!., zus. woeli. 4 St.

23. Anton K 1 e in. k. k. Professor :im I. Staatsgym nasumi. lelirte rutkeniseke 
Spracko ais Preitark tui* Seluiler keider S taa tsgym nasien  in 2 Akt., zns. woeli. 4 St.

2(1. Julian K o b y l a ń s k i  (s. o. Xr. 3), lelirte polnisełie Spraehe in 2 Akt., 
zns. woeli. 4 St.

27. Dr. Alfred X ii t k a. n s k y. k. k. wirki. Lekrer ain I. Stnatsgymnasium, 
lelirte franzosisehe Spraehe in 1 Akt., woch. 3 St.

28. .lokami R a d o m s k i .  Lekrer an der Yolkssclmle in der Vorstadt Kosek, 
erteil te  den Turnnnterrioht klassenweise in allen Klassen. zns. woeli. 22 St.

II. Lehrplan.
Der l ln ter r iek t in den okligaten Lehrfacliern wurcle in Oemal.iheit der keste- 

kenden Miuisterialyerordnungen erteilt. Der yollstandige Lekrplan ist dem dakres- 
heriekle der A ustali fur das Sekuljakr 1833/11)0!) zu entnelimen.

l in Eolgenden wird dej* kehandelte Lehrstoff nur insoweit ausgewiesen. ais all- 
jiiiirlieke. Ahweiekungen in der Leiireinrirktung hegnindot sind.

L v a n u' ( d i s  e li e ii  e I i g  i o n : I. Akt.. L—i I. KI. (2 St.) L uthers  kleiner 
Kaieekisinus yon Ernesti. 1. und Jl.  Hauptstilck. Bikliselie Oesekichte des alten und 
nenen 43.stanient.es.

U. Akt.. II I .  — \ r. Ki. (2 St.) Heinrich Palmer. Kirohengescliiehte yonder Stiftung 
.lei* Kircke kis zur lleformation.

A k s o 1 v i e r t e L e k t ii r e i m L a t o i n i s e li e n :  III KI. A. Curt. Rufus : 
Aiex. Magm 1. 2. 3, 4. h. s. — (forn. Ncpos : Milt.. Tkein.. Arisfc., Oimoii.

Ml. KI. B. (Joru. Xe|)OS: Arist.. Oimon, Kpam.. Pelop., Milt.. Tlioin., Aleik.
P  r i v a t 1 e k t fi r e : Hannibal.

i V. Ki. A. Oae.sar: kell. < Mili. I . IV. 1 7. VI. Oyid : Die vier W elta lte r  Die
Gotteryersammhing.

.IV. KI. B. (Aiesar: kell. Unii. !. MI. VI. 11 23. Oyid’* Motam.: die 4 W e l ta l t e r ;
I )eukaliou und Byrrlia. Ił r i v a, t  1 e k t ii r e : Caosar : kell. Hall. 11.

V. KI. A. I. Sem. : Liw lik. I. l l .S e m . :  Oyid (ed. ( Irysar-Ziwsa) : Deukalion
und Byrrlia (nadam. I. 313- 143). Phaothou (nietani. II. 1 —332, 33!) -300). Pliilenion 
und Baucis (motam. VIII.. 001-710), Midas (motani. XI.. 83—113. 118—133). Yerwand- 
lung 1 vris<*lier Banem in Froselie (motam. \ I. 313 -341. 343 -381). Xioke (nietani. 
VI. 140 -312): Oyidins de yita sua (trist. I V. 10. 1 04. 03 -132): Die Salier (fast. III.
v. 233 -332). Ans dem ,.(lorollarium locos Oyidianos continemć* : Auswahl.

V. KI. B. W it' in V. A.
B r i v a, 1 1 e k t ii r  e. V. KI. A: Oyid. m o tan i , ,,(uidnnisu < m 1. (.Irysar-Ziwsa. (Orli

kowski Kasimir). Oyid. nietani. Ml. 0- 137: Liw II . e. 1 - 2 0  i.Iodrzyjowski Ludwig). 
-  V. KI. k :  Oyid, motani., „Oeyx. e t  AleyoneM ed. Orysar-Ziwsa. Xr. 23. (Ralip Ar- 

teniius). Oyid. motam. X. v. 1—07, 72 — 77 ; „Orpheus diseerpitur** ed. Orysar-Ziwsa 
(Hnidey Emilian). Oyid, ,,Fabuła. de Aleleag.rou ed. Orysar-Ziwsa (Morgoez Joliann).
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A I) s o 1. v i e v t  e L  o k t u r e a, u s d e m (1 r  i e c li i s c li o n : V. KI. A : Xen.
Anab. I. U. U L  \ r. VI. K yr. I. U. 1 -i). V. Horn. I!. I. I!. (Christ). P r i v a 11 e k-
t. ii r  e (in K lannuern  ste ht die Anzahl d(;r Schiller, di o die botrettbndc Stelle gelesen 
Iia.ben ) : Anab. IV. (3), Kyr. III.. (7), IV. (2). VI. (1). IX. (5). X. (2). X III .  (1).

V. Ki. H: Xon. Anab. i. 11. IJI. V. VI. 1—33. Kyr. !. Iłom. II. I. li . 1 1711.
(( 'hrist). I> r i v a t  ! e k t ii r e : Kyr. III. (2). X III  (S).

Audi der in den freien Lelirtaoliern eorgeuonnuene iadirstolł* ist bis ani’ die 
narlistehendeu Abweiediungen gonau derselbe wie im Yorjabre geblieben.

(i ( 'S in i  o1. !.. Abi. (1 Si-.). No ten- und Schliisselkemitnis. Zeitdauer der No ten 
und Pausen. Tonleiterubungen. Das Tempo und seine Bezeielinuiig. Singiibungen mit 
deutscłier und italieiiischer B eneunung der Noten naeb der Cliorgesangssohule von Li by.

!i. A b t, (1 St.). Tonleitorn- und In tervallubungen. i lhytlm ius tuul 'haki . Dur- 
tonarten. Zweistimmige Kinder ans der Oho rgesangsse bule- von Fiby.

III. A b t. (1 St.). Tonleitorn in Dur und Moll. Dreiklaug. I >y nainisdie \ 'orirags- 
zeirhen. Drei- und yiersthnmige Chore ans der Ohorgesaiigsseduile von Fiby u. a.

III. U nterrichtssprache.
Der IKdigionsunterrieht wurde den rom.-kath.. arm.-kath.. evang. und nios. 

Sd ii i len i  in deutsedier Spraolie. den gr.-kath. und den gr.-or. in ruthenisolier Sprarln* 
erteilt. Fur den Unterrioht. in den Landesspraehen gili die betreiiende Spraehe 
zugleie h ais l 11 te r r i <*d i tss] »ra e,l1 e.

In den iibrigen ( mgeiistanden war die l nterrichtsspraehe in den Slamniab- 
reilungen die deutse.be. In don Parallelabteilmigen wurden die grioobise.he und deutse.he 
Spra.ehe, die (> eographie und ( Jeseliieiit.e und die Na rurwissensclia 1’len in deut selier. 
die lat<‘inisehe Spraehe und die. Matliemaiik in rutheniseher Sprae.be gelehrt.

IV. Ubersicht
iiIht dio im Sr-hiiljiihr IDOi 1P02 gobrmiohfcm Lohrbmdmr :

li e l i g i  o u s 1 e b r e : .1. .Liii* die r o ni. - k a t li. Schiller : I. KI : Dml.un- Katec-bisnuis. 
II. KI.: Fischer. OiUuiharung des alten Jbind.es. «S. Auli. 111. KI.: Fischer, 
Otfenlmrimg des nemui Bundes. S. Auli. IV. KI.: Zotter, Katholisehe Liturgik. 
3. Auli. Y. KI.: Dreher, die (Jottliolikeit des Chris tentums, 4. Auli. I \  Fur die 
g  r  i e e li. - k a. i b. Schiller: 1. KI.: A.uuceYu ropom, ckmh, X;.inru:incKo-K.-m).iniiIi;nii 
!C;mixii(‘ .i ryia 1. Kuncu iiikki evj><vpmx, 3. Autl. 11. und II!. KI.: Illyerepa 
b-mpuu óio.iYei n.*i i-raporo i u o noro aanrra. 3Y. KI.: AuokcYu Topom,ckhw, .lirvpi'in;.-i 
rp. k it. HepK.ui. \ .  KI. : A.uuciYii Topon mkiui. ^oi'Maiiik.t «i>yHr\a:mana..ii.n.-i i An<»- 
.iMiiYTUKii. -- C) Fili* die g r  i e e h. - o r i  e ii t. Schiller : I. und I !. KI. : lII_yc.Te.pn 
I > •'!’< * j > 11 ,v! ilióuYiiaa rrnporo i kokoto aariTn. I l i .  KI.: !\neuuuuiM, KanuuieM xpnr.r.- 
K-.Ti-o.nuiecK-oY inpii, 2. Auli. IV. KI.: Iwanowie/.  Liturgik (lithogr.) V. KI. : FpoT 
,l,i>^ojioi:ii'i : gor.M.-miMiK-i naywa rp. nj>. mpKr.u, m. I. i II. J). Fili* die e v a n g. 
Seliiiler : 1. Abi.  : FinestL KatiM-bisinus. b 1. A uli . :  2. Abt. : JI eiiirich Daliuer.
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Lebrbueb der Religion mul der 0  es cli ich te der ohristlichen Kirche. — K. Fur 
die m o s. Schiller : !. — J V. KI : Wolf Dr. (i., (leschiohte Is raels I. — 1 \ . H e f t ; 
\ .  KI.: Braun. (Jeschiehte des jiidisehen Yolkes. L. Teil. VI. Klasse : Braun. 
Oesoh. des jud. Y olkes. 11.. Teil.

D a t e i n. u) in den deutsehen Klassen : I \ . KI. : Sebeiudler. Lat. Orammatik. 4. Auli.
I. KI.: Haider. Lar. Lbungsbueh. Ausg. B, 13. Aut). U. KI. : Haider. Lat. L bungs- 
ituc.li 1'iir die 11. KI. 14. Auli. 111. KI.: Haider. Lat. Aufgaben, 1. T. Oasuslehre. 
9. Auli.: Sehmidt-Gehlen-Uolling. Memorabilia Alexandri Magni. 7. Auli.;
! V. K I.: Haider. Lat. Aufgaben. 11. T. Modus- und Tempuslehre 7. A uli. ; P ram m er-  
Kalinka. dul. Oaesaris com. de b. g. b. A. 1,V. u. V. KI.: Grysar-Zhwsa. Oyidii 
Nas. carm. soleota, 4. Auli. \ . KI. : Grysar-Bitsohofsky : Titi Livii ab arbo oond .;
I lintner-Neubauer : Sammlung von 1'bungsstue.ken zum Lbersetzen aus dem 
Deutsehen ins Lafcein - /A in den ru th .-deutsehen K lassen : I. KI. : Caivio.ieiHi'i- 
l (eramii.ckuu, lhipanu .lamHhCM ryia I k u Lemb. 189b ; CaMoueima-I (ur.uiiiLCKiui, 
fpaiwaniKa .laiiuiLciai y ia  1. i II. km . Lenili. 189b. 11. KI.: CinioneunH-KogoBCKnii, 
Bnpaiui .laTHHKiaci gna II. ku  Lemb. 1894; fpa.MaraKa wie in der I. KI. III. KI.: 
. I id̂ uhk (Ja.u.o. Horn Nepotis li ber. Lemb. 1897. CaMuacHiri OrouoBcKnif, rpaMiiTUKa 
.ia r. uhiika Lemb. 1897. IIpyxHTgKi.iu OroHOtfCKiiii, Pupami nar. ,pia 111. k.i . Lemb. 
1897. I \ .  KI, : CnMo.ieBHH-OroHoiiciuni, IpawaTUKa wie in der l i i .  KI. lIpyxHiu,KHH- 
Oi'oiioiK*.Kiiii, Bnpaim .iar. /pin I \ ‘. km. Lemb. 1898. Prammer-Kalinka, C. I. Caesaris 
co mm. wie in der deutseb. Alit. (1 rysar-Ziwsa. P. Oyidii X. carni. wie in. der 
deutsehen Abt.

(1 r i e e. h i s e. h : III. -Yr. KI. : Curtius-Kartel.  Oriecli. Selndgrammatik, 22. Aufi. II I .  u.
! V. KI.: Schenkl. Grieoli. Eieinentarbuch. 17. Autl. V. K I . : H intner. Griecli. Auf- 
gaben in zusam menhangenden Stlicken. 3. And.; Schenkl, (Jhresthomatie aus 
Nenophon, 12. Auli.; Olirist. Komers ilias in yerkurz ter Ausgabe. 

b r u t i s c .  b :  I. ! V. KI. (deutsebe Abt.). II - I \ . KI. (rut.li. Abt.):  Tuinlirz, Deutsche 
Orammatik, 1. T.. 3. A. V. KI.:  Dasselbe. 11. T. 1. KI. (rutli.-deufcsche A b t) :
( -iiristof. deutsebe Orammatik. I.-- - V. K I . : Proseli-Wiedenhoter, Deutsches Le.se. 
bue.b. I. KI. ( ru th -deu tsoh): Stritof,  Deutsches Lesebucb tiir die I. u. II. KI.
II. IV. KI. wie in den deutsehen Abt.

R u t b e n i s e b : 1. — IY”. KI. : fapTiiop-CTonKufó, Opa-mmiKa. Lemb. 1893. I. K I . : CepLii 
lIliioiinajioBeKuii, PycKa Mirramca zpia I k.ihch iii km cepe/pinx. (Czernowitz, Pardini 
1900.) II. KI.: Ccpriii IIInoinniponCKmi, Pyeica auraiiKa /yia 11. icmien. (Czernwitz. 
Pardini 1901.) III. KI.: Mirranna pycKa ąah III k.i . iiikm eepo,yinx. (Lemb. 1890.) 
I \ ’. KI.: 'luraiiKa pyeaa ,pia IV. K.iHrn iiikI i cepoH^nx. (Lemb. 1897.) V. KI.: 
Koiict .1 y‘lawłiBeKiin, Baopu noeii,nY i npo.-m /pin V. k.ibch iiikm cepe,umx. (Lemb. 1894.) 

O e o g  r a p b i e : J.--W KI.: Kozenn-Haardt,  Geogr. Atlas fur Mittelschulen, 39. A u li . 
i. KI. : Lmlauft,  Lebrbueb der Geographie. 1. T. b. Auli. II. i i i ,  KI.: I mlautt. 
Lnhrbueh derGeographie .  il T. b. Auli. IV. KI : Mayer, Geographie d e r o s t e r r . - 
imgar. .Monarchie, Ó. And.

( i e s e b i e b f e : Ma yer. Lebrbueb der Geschichte. II. KI. : Alterthum. 3. And. III. KI. : 
Mittelalter. 2. Auli. IV. KL: Neuzeit. 2. And. W KI.: Zeebe. Lebrbueb der (le- 
schichte des A lrerr mus, 3. Auli. II. — V. KI.: Putzger- Baldamus-Schwabc, 1 listo- 
riseber Sebula.tlas. 22. And.

M a t b e m a t  i k : a) in den deutsehen Klassen : 1. IY. KI.: Hoćeyar, Aritbmetik, 
1. Auli.: I L< >eeyar. Geometrio, 5. Auli. \ ’. KI. Wallentin, Aritbmetik. 2. Auli.:  
Wal bmtin. Algebra. 5. Auli.: Gajdeczka. (leometrie.. 2. Auli.; (iajdeezka. 
ib u n g s b u e h  biezu. 2. Auli. — h) in den ru tbeniseb-deutseben K lassen :



L.—I I .  K I . :  OronoKciaiH II.. >r hcofimk apuTM er /pia 1. i II. k .i 2. u M omiihk-( kum^Kim, 

I lny k ;i iVoMe rjniY 'i. I. I I I .— IA . KI.: Oi'onm?<M;nn II. > moommic apnTMer m. II . Momhiik- 

CatuiaKim, feoMt?Tp. II. k.i .

N a t u r g  e s (J !i i c li t  o : I. — II. KI.: Pokorny. Naturgescliie.hte des Tierreicdies. 25. Auli. : 
—. dos Pllanzenreiehes. 21. Auli. I l i .  KI.: Pieker. Loitiaden der Mineralogio. 
V. KI.: Scharizer, Lelirbueli der Minerałowe und ( Kmlogie : 4. Auli.: Wrctsehko- 
Ileimerl. Aorsohule der Botanik. (». Auli.

P  li y  s i k : III. KI.: ( trundzuge der Naturlehre voii Wallentin Lgn., 5. Autl. IV KI.: 
ILbfler-Maili. Naturlehre fiir die mireren Klassen, 3. Auli.

V. Them en fiir die schriftlichen A rbeiten im Ober-
gym nasium .

a.) In. de-u.tsch.er S p rach e .

V. K l a s s e  A:  1. Die Aerkehrsmittel iti sil te  r und iii neuor Z e iM H .A .)  2. Weslialb
ist das Ju g en d a l te r  die Bliitezeit der Freundschalt ? (Sch. A.) 3. W armii
lKiil.it Wielands Oberon ein romantisehes Kpos ? (II. A.) — 1. In dem (ledie.ht 
.,I)i(; Kreuzsodiau" sind Inha.lt. Sinn und Dirhtungsart zu b(‘Sj)ree,lien. (Se.b. A j 
-- 5. Oedankengang und Composition des Oediclites Si das y (lomez. (II. A.) 
- (>. Der Taucher. [Kine Nacherziihlung.J (Sch. A ) — 7. Ks ist Sediillers Klegie 

„Pompej i und HerculanimD zu besprcclien. (H. A.) — 8. Sehenswiirdigkeiten 
der S tadt Czernowitz. (Soli. A.)

V. K l a s s e  B:  1. Das W asser im H aushalt  der Natur.  (H. A.) 2. Durę,li weiche
M i t to I ge langt Keineke żmii Sieg ii ber seine Feinde ? (Seli. A.) — 3. „.Des 
Lebens ungemischte F rewie ward keinem Irdiselien zuteilć* ił. A.) 4. Aus
dem (iediehte „Die Kreiizseliair* ist. eine Krzahlung in Briedtbrm zu machem
(Seli. A.) ..  5. E ntstehung, (Tlioderung und Einleitung des „M(‘ssias.lfc (II. A.)
I). Phaethons Sohicksal. |Nach Ovid.| (Soli. A.) - 7. Das niisgegrabene Pompej i 
aut* unserer Wandtafel.  (14 A.) — 8. Die Bęsi im Lagcr vor Broją und die 
Entsiil iming der Griechen. (Seli. A.)

To) I n  iu.th.enisch.er S p rach e .

V. K l a s s o : 1. Hic uponia a -laKaaiiY. - 2. 1 b hcikmk; aacMii!;v „IliuiYn uo.ucy IropimiM". -  
3. chusta. nńpaa cmi jm-i, 4 ilicl uc pen /pioynat.M a in rpa m-M.u? O Hici ii;«e.iYł|iCii 
.yia rpiuciił Ma.m <*\ arpoMic-i .mivk A.mmom i AfaMOMnuiio.M ? (>. \ i , |  ra,v>ic a napyynn
emna-Y wK°r<>ae jio.kF. - 7. Ilpane/pm 7Kiin-; Maici,iiM;i (llic.ui 111me-iniucui"! ihh-mm
„Moi ica.ieua icpnnm^łd*). — 8. Boporn uira. — 9. I»npf>:i Kypitin.mTt a I opauiia.Mii.
— 10. Ciinia a vicmn:a.



VI. Verm ehrung der Lehrm ittelsam m lungen.
a) Lehrerbibliothek.

Ye rwji 1 to i* : P r  o i*. Jo s e f  B i t t  u o r.
B e <• k e r : Yerstreute Blatter.11) --- B u 11 e t i n de Baeademie des Sciences do 

( Yaeoeie, 1000.'5'! If 4i li ii - H o c !i s f e t t o r - B o k o l* n y  : Allgemeine Krdkuiide.A 
Materyały anfrop. archeol. i etnogr. kom. autrop. Akad. Fm. w Krakowie. Y T o m .‘4 — 

Gsterreieltisohe Mittelsehule 10Ol.l:i) Bukowinę?’ Xaelirieliteiikaleuder 1001.11') - 
Osterr. ime;. Boyne 1001. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1000 1001 A) 
Rozprawy Akademii Umiejętności wydział biologiczny. II. 17. 18. w Krakowie 1001 A) 
--  H istot. lilożol'.. II. Bk 17.'■)— Matem. Przy rodu. II. 18. 10. JII. l .A  u. BA)— Zeit- 
sCliriTt tVi.r da.s Realschulwesen 1001. — Fur die osterr. Gymnasien 1001 — Czernowitzer 
Zeitung 1000 1001.

A u b o r t :  Bliysiologische Studiem uber die Onontieniiig.A "B e li a k e r :
Lrhrbmdi d<-r Logik m ii eiuer psyehologiscliou FinleitungA) - 1) r l»a 1 : Propadeu- 
1 isehe Logik. 4. Aid!. F I s e u li a u s : Psychologie- und Logik żur Kinfuhrung iu 
die. Bhilosophie A) ( i o m  p e r z :  dolin Stuart Mili Ni - II e r z e  n : ( i rundlinien 
emer allgemeinen Psyehophysiologie.A -- U d  TI e r :  Grundlelireu der Logik.''.i - 
LogikA) Zeliu Lesestucke mis philosophisidum Klassikern [2 F;xempL).s)
J  e r u s a ] e. m : Lelirbucli der empirisohen Psychologie.sł - K n a u e r :  Grundlinien 
zur Aristotolisch-Thomistischen Bsycliologie.14) L a. u o z i o k y  : Lelirlmch der
LogikA, {.i n d u e r :  Lelirbucli der empirischcn Psychologie ais indukfiver Wissen-
schalrA) M ii !i s t e r h e r  g  : Dii* WillenslumdlungA) - Mi i n z :  Die Erkenntnis-
’ind Sensatiojist iieorie des Brotagoras.H) - Pio Keime der .Frkenntnistheorie in der 
vrorsophistiseheii Beriode der grieeh. Błiilosopliie.u ) — Lehens- und AYeltlragen.10 
N i t  s e h c : Lelirlmch der Logik.*) - Ba u !  s e n :  Finloitung iu die Biiilosophie. 
S a m m !  u u g  von A hhandlungen ans dem Gehieto der pndagogischen Bsycliologie 
und Bhysiologie. Bd. !. i \ ’. S e g a 1 ! e : Kin naturliehes System der Materie .1*)
Ta. u s c  li: Kinleitung in die Błiilosopliie 111 W i 1 l m a n u : Logik. Z i iii m e r- 
m a u n : Bliiiosophiselie Bropinleutik 0. AutlA)

Bukowiner pśidagogische Blatter. 1001.ITj — PenksohnTt uber die Yerlniltnisse der 
osterr. Mirteiseiiulen. 18(52. — 11 ii h i :  Norma.Iienindex tu r  die osterr. Mittelschulen. 
1888. I ust ru ktionen I dr den Unterriclit  ati G yniuasien in OsterredcliA) — Jahrbucli des 
Iioheren Unterrielitswesens. 1001. Jahreshnuptber ich t iiher den Zustand dm* Yolks- 
schr.len ;n ;|er Bukowina i. .1. 1808 00. 4 - - Lelirlmch und Instruktioneii.  2. Auli. 1000.

M a r e u z o 1 I e r:  Xormalion liir die Gymnasien in Ostorroicli. — B a n 1 s e n : i)as 
Realgymnasium und die humanistische Bildung. T li u m s e  r :  Frziehung und Unter- 
i*i<‘lit.*°) - \ 'e ro rdnungsh la tt  des k. k. Min. t. Kul.Mis u. 'Unterriclit. 1001. Weisungen
zur Bulirung des Schulamtes an den d y m u .  in ()ste.rrei<di. (2 Fxempl.i Zeitschrilt
tu r  das dsteiTeic.hise.Iie Yolkssclmi wesen. 1001. Yerzeiclmis der offentlichen Vor-

A n m e r  k n n g. Goschenke: ‘i Des k. k. Miuisreriums tur Kulfcus und Uutor- 
richt. -) Der k. k. Landesregierung. - -  :4 Des k. k. Landessclmlratos. — 0 Des 
Landesaussclmsses. - :>) Des gr.-or. Konsistoriums. — '4 D er k. k. Akademii? der
WissensehaIten in Krakam A Des k. k. Seuaf.es der Ozern. Uuicersita t.  — s) Ans 
dem Naelilasse des k. k. Diroktors \ ’inzi?nz Faustmann. — Der Yerleger : :i> Bm-mann 
uml Aitmann. -• |,!; 1) < m 11 i < * k i *. - Mi derold . — !-) Kołder. I:h Mdlzol. H) Ko-
ne.gen. -- l;’) Ijowit in Wien. 'Pempsky in Brag. — IT) Der Redaktion. - 'A Der
Autoren. Ilłj Des Direktors \ ’. Faustm ann. - • 30) Des Broi’. Bitłner.  — -1) Des Broi. 
Kobylański — aa) Des Brot. Brelicz. — -:4 Des Scliillers Gottfried. — -4) Giiterdirektion.
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lesungen im W inter-  mnl Som m ersem cster 1002. Lboriiicht iiber die akad. Behbrden. 
Die leierliche in augura tion  des Rektors .7) — F i  b y :  Cliorlieder iii r die bsterr. M.ittel- 
scduilcn I. T. (2;') Exempl.), II. T. (20 Exemp1). E n tgegnung  auf  die Angriffe in der 
von U. Lukas heransgegebenen Yierteljabresscbrift ..Turnerisehe Zeitfragen”. 1N0S. 
Osterr.  Volkshymne (50 Exenrpl.)

Voransehlag des gr.-or. Religionsfondes in der Bukowina 1000— 1001.2I) - M a e l i : 
( lesehichte der Offenbarmig des ncuen Bimdes.--) — B r a u n :  Lehrbueh der judischen 
(lesohichte. 11. T ,v) — Soliematismus der Bukowiner gr.-or. Arehiepi.scopal-JlioceseP) 

Sebeniat-ismus der evangeliseben Kirclie in den im Reiehsrate vertrefenon Kbnig- 
reielien und L an d em .:{) — Z s o li o k k e : (tesebiehte des \Ie tropolitan-K apitels  zum 
lieil. Stcplian in W iendb

B e e r : Heilige Holien der aJten Hrieclien und Romer.11) - - B i t s e. li o f  s k i : 
l)e ( •. Solii Apollinaris Sidonii studiis Statianis . li) — E n g e 1 1) r e o li t : Hephastion 
von Tlielien und sein astrologisches K ompendium .1!) -  ( i 1 e d i t  s e li : Die ( 'antira
der Sopliokleiselien Tragbdien.Ił) -  11 a u g w i t z : Der Palafcin seine ( leschielit.e
und seine Ruinen. — H o f f m a n n :  Patrizise.lie ruid ])lebeiselie Kuri(»n.M) — Stndien 
stu I* dem Uebiote der lat. S y n tax .M) — l l u e l s e n :  Bil.de r ans der ( lesehioiite des 
Kapitois. — .J a li n - M i e li a e 1 i s : Arx Atlienarum a Pansania deseriptn in us. seliol. 
ediderunt.  — K o r t i n g :  (-.reschichte des grieeli. u. rbmischen Theaters. —- K r a u s s :  
De pniepositionmn nsu apnd \ I seHptores liistoriae Angiistae."} — K r i e h e n  b a u e r :  
Tlieogonie und Astronomie.11) —- K u k u  l a  R. : De tribus pseudaeronianorum seliolio- 
rum ree.eiisionibus.1'1) — L o e b l :  Ein W ort zur Realerkliiruug mul żnin Ansediau- 
ungsunterrie li te  in den alten Sprachen. (Yortrag.) |s) -  M e k l e r :  Euripidea.11)
M ii 1 1 e r  - S t r  ii b i n g  : Thukydeische Eorsoliungen.11') — P a, u 1 y - W i s s o w a : 
R( i a, 1 e nzy k 1 o p ii d i e . IV. Bd. — R e i c h e l :  Homerisclte W a, Hen . - S b i e r  a. R . : Die
prosodiseben Eunktionen in lautender m uta  cum li«|uida bei YergilA) — S t i e r :  Dur 
Schauplatz der llias. (Progr. des Kenig Wilhelms U. Magdeburg. 1800.) S t u d- 
n i e. z k a : Yermutungen zur grieeliisohen Kunstgoschiehto.11) -- S z a n t o :  Entersu- 
suelmngen iiber das att isohe Bfrrgerrceht.11) — Z o c h l u i  n r r :  Betraehtiingen zu 
Dr. A. Shheindlers lat. Scliulg]'ainmatik.H)

M u e 1 1 e r : Catulli. Tibulli. Propertii  carmiusi. ( li cero : pro M. Tullio. ,M. Eonteio. 
Eaeoina. de ini|)erio En, Pompeii reo. Klotz.--) — M u e l l e r  E. E. W .: M. Tullii 
( lice ronis scripta pinie m anserunt omnia. — K r u g e r :  l lo ra t ius  sanitlirhe Werke, 
fiir den Seliulgebrauch erklarfc. -  H e i m a n n :  D. lunii .Jiiveualis satirariim libri V. 
sic.ceil.it Sulpioiao satira.  —- D i i  b e r t :  M. Vaierii Martialis epignunm aton libri.
M o r k e I - E b w a l  d : P. Oyidius Kaso. — S e d I ma y o r I!. St. : P. Ovidi Nasonis
lleroides apparatu  critico instruit  et edidit.11) — L i n k e r - K 1 i m s <* b a - !* e r-
s e li i n k a : Sallustius.11) D r ii g  r r - B e c li e r : Die Annalen des Tacitus. \Vr (*-l IT: 
Die (lermania des dkicitus. — D z i a t k o - 11 a u 1 e r : Ausgewślhlte Komodien des 
rrerentius Afer. I. Bdch. Plionnio. --- F 1 e c k e i s e n : P. Terentii Afri emmoedisie. 
H o f f m a n n :  P. Vergilii Ma.ronis Aeneidis ep‘tom e,n )

H. u d v : Aristoteles. der S taa t  der Atdienur. — B i c li 'u o 1 z - !> (> p p m fi 1 1 e. r-
S i t z 1 e r : Antbologie ans den Lyrike.ni der (Jrieelien. R e li d a. n t  z : Demostbenes
ausgewii bite Reden. - N a u c k :  Eui*i])idis tragoediae. — F a e s s -  K a g i : llome.rs 
Odyssee 1. Bd. - 11 c r i n a i i n - W  o lii r a b :  Platonis dialogi seeundum Thrasylli
te tralogias disposit.i. — S i n t v n i s : Plutarebi yita.e parallelam — P o p ]) o - S 1 a b 1 : 
Tbucydidis de bello Peloponne‘siaeo iibri VIII.

H a u  t e r :  Lat. Lbiingsbrndi fiir die 1. El. Ausgabe A.1’) — S e 1l v, i n d 1 e r- 
Jv a u  e r  : Lateinische Schulgrsimmatik 4. AuH.1'1) — S e li e n  k 1 : ( Iriechisclies Ele.-



— 65 —

mentarbuch 13. A u l i2-) — . S c h m i d t :  Latein. Lesebuch ans Cornelins Ncpos.in) — 
S l v i u r - S c li c i ii d 1 i* r-  K ii u o r : Latom. Lose- und Llnmgsbuch l. T., 5. Auli.10) - 
W i I u ni o w i t z - M o e I 1 e n d o r  f : (1 riechisehes Lesebuch.

A d a m e k :  Die Riitsel unserer deutschen Sekulernam en.11) — Bukowiner 
Deut.sch. — I) o r  o n w e 11 : Der deutsche Auisatz in den unteren  und  mittloren 
( 'lassem I. u. II I .  T. D o r n  e r :  Der H an s-W u rs t  S tre it  in Wien und Jo se  I" 
von Sonnenfels.1') — (1 r i m  i i i : DeutscUes W órterbucli IV. Bd., 2 Abt. u. V. Bd.
II i t t m a y r :  Die partikel „bou in der mittel- und neuhoch deutschen verbalkom- 
position.1') — v. II o f m a n n - W  e I 1 e n Ii o i’: Alois Blumauer.14) — I I  o 1 c z a. b e k : 
Deutsche Metrik und Poetik. ■— K o i ł :  W ionor F reunde 1784--1808.Ił) — K u l k i *  
Fal.: Frinnerungon a. u Friedricli Ilebbel.14) — M a 11 h i a s : Aufsatzsundem 
M e i s s n e r :  Die eiiglischen Koniodianten zur  Zeit Shakespeares in Osterreich.I4) — 
M i n o r :  Leiche und Liedor des Sohenken Ulrioli von W in te rs te t ten .14) — M i n o r -  
S a. u e r : Studien zur Goethe-Philologie.14) — O r t  n e r :  Reimar der Alte : Die 
Nibelungem14) — F a u l :  Urundrih der germ anischen Phiiologie. I. B d .  — S p e n g l e r  
Frani z : Der deutsche A uisa tz .11) — W olfgang Schmeltzl .14) — W a l z :  ( la  rei von dem 
bliieuden Tal.1')

Ans R a u e r n f o 1 d s Tagebuchorn. herausg. v. Karl (Hossy.14) — B e r 1 i o h i n- 
g e  ii. Fj'eih. von : Dii* Befreier Wiens 1083.11) — C o s t e n o b l e  Karl Ludwig: 
Aus dem B urgthoater 1818—1837.” ) — G o e t h e :  Sammtliche Werke in 40 Bandem 
(•otta..*) — Aus O r i I 1 ]) a r z e rs Tagebiiohern 1808 —1859. herausg. v. Karl (Hossy.11)
- K I o in in : Der au t  den Parnal.i yorsetzte gruene H ut 1707 (W iener Neudruck).14) - 

K n a ii o-r Dr. Vinz. : Die Lieder des Anakreon in s inngetreuer Nachdiohtung.11)
L a b a n Ford.: Aut* der H aim burg .14) — L a u b e  H e in r . : F rinnerungen 

1810 -1840.s) A l i l g g e  T heodor:  Afrąja. Fin nordischer Roman.20) — P y r  k e r  
doli. Lad.: Sammtliche Werku. Cotta.s) — Di e z  m a n n :  Denkwiirdigkeiten und 
Rek(*untniss(* S c h i 1 1 e r s. von ihm selbst geschrieben.*) — H o f f m e i  s t e r  : 
Supplem ente zu S o li i I 1 e r s  Worken 1858.s) — S o h 1 e g  e 1 F r ied r . : 1794—1802. 
Soi no prosaischen Jugendschrif ten . herausg. v. Minor.14) — S c h m e l t z l  Wolfg. : 
Samuel u. Sani 1551. (W iener  N eu d ru ck .)14) — S o n  n e u f e l s  d.. v . : Brietb iibor 
die Wienerische Sohaubiihne, 1708 ("Wiener Neudruck).14) \der dramatische S p i ę l i * ,  
uber die 2. T ilrkenbelagerung aus den J a h re n  1083 -1085 (W iener  N eudruck).11) - 
W a r t (* n e g  g Willi.: Mozart Festspiel zur lOOjahrigen Todtenfeier.14) — W  i e 1 a n d : 
Sammtliche Werku in 30 Bd.s)

R r ii c k n e r : Geschichte der polnischen Literatur. - -  F e i o Ii t i n g e r : Lehr- 
gang der franzosischen Sprache fur  Gymn. 1. T .1-) — F e t t e  r :  Lelirgang der fran- 
zosischen Sprache 1.— III.  T. - F i n k e l :  Bibliografia historyi polskiej I. u. 11. T.‘J) 

K a ł u ż n i a c k  i : Aus der panegyrischen Litera tur  der Siidslayen.2) — K a r -  
ł o w i c z :  Słownik g w ar  polskich. Tom. II .7) — K o c h a n o w s k i  P . : Gollred abo 
deruzahmi wyzwolona Torcjuata Tassa. '5) — S b i e s  a ło m :  Codicele Vorone$ean.s) -  
Poyosti poporale RominescT.8) — Aron PuinnulA) — S c h o e n b e r g :  Der Hito- 
patescha. Altindische Marchen und Spruche .14)

B e  c. k e r: N i ederoste rrei cdi i sclie L andschat ten  mit historisclien Streif l ichtern.14)
B i l n k e r :  ILeanzische Kinderreime. — S ta t is t ischer  Bericht iibor die wiclitigsten 

domographischen \'erhalt.nisse von Czernowitz. F e d e r o w s k i :  Lud Białoruski 
na rusi litewskiej. Tom l l .cz .  1.°) - 11 a n n a c k : Osfecreichische Yhitorlandskunde.8)

II e i d e r  i c h : ( hsterroichische Schulgeographie I. T .IS) — H i r t :  Geographische 
Bildortafelm i. T. Jv o 1 d e w e y  : Die deutscdie Nordpolexpedition 1808.
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L e h m a n n :  Lamier- mul Yr olkerkunde l. Bd. — M a y e r :  Volksbibliotbok 
(ur Lauder-. Volker- uiul K aturknude.8) — Mitteilungen des statistischen Landes- 
am tes des H erzogtm ns Bukowina.1) — O e h l  m a n n :  E rlauteruugen iiir die scbul- 
milftigc Boliandlung des H ir f sch en  Ansehauungsbildes „Die Hauptformon der Erd- 
obertiache. — P a s s a r g  e : Somnierfahrten iii Norwegom — P i g  e r  : Kinderreime 
mul Kinderspruolie mis der ig lauer  Sprachinsel. — R a t z e 1 : Die Erde mul das Leben. 
I. Bd. — Hatzungen des Buk. Laiidesmuseiuns. --- S e i b e r t : Leitfaden der Geographie 
fili* allgemeine Y^olksschulen.1-) — S t r  a k o s e li - (I r  a s s 111 a n n : Geschichte der 
Deutselien inOsterreioli-Fiigarml. Bd.") Z e i t s o li r i t‘t fur osterr. Volkskuude 11)01.

B u d i n g e  r :  Y orlesungen filier engl. Verfassungsgeschiohte.") — G y  b u I s k i  : 
Das Kriegswesen der alten Griechen. - G z  u o z  y  ń s k i :  Dianu e-omit-io.rum Polonia,e 
anni lo8ó.,;) — F e l i n e r : Forschmig mul Darstellungsweise des Thukydides. gezeigt 
im einer Kritik des VIII. Buohes.") F r i <m! r  i e h : Biographie des Barkiden
Mago.") — F u c l i s :  Geseliielite des Kai.sers L. Septimius Severus .")  ( J ol  o w i n :  
Rublami un te r  Xikola,us dem Ersten .8) Gotliaiseher genealogiselier Hofkalemler 
1871.s) -  K r a  I I :  Demotisehe mul Assyrisclie Contract-e.14) — K r a  11: Taeitus 
mul der Orient.")  R o t  t o o k : Allgemeiue Geseliielite vom Anfauge der liisto
riselien Kenntnis his aut' unsere Zeiten.8) — W ii c h f e r : Y^ehmgeriehte mul Hexen- 
prozesse in I)eutscldaiid.“:{) — G i n d e 1 y  - YV ii r i* 1 : Lelirhueli der Gese,hic,lite iur 
die unteren Klassen der Mittelscłnden. I. T."1)

Organische Bestimm ungen iur das Ileerwesem botreffoiid die Traintruppo . . .8) 
— B r e d e t . z k y :  Reisebeinerkungen iibor Lngern und Galizien 1801).s)

H i t z i n g e r :  Leben. Wirken und Stipendienstiftung des Joae-liim Gra.len von 
u. z u YYMndhag.") — Jahresberich te  des Ausscliusses des Yereines des arm.-kutii. 
Scliiilerheims in Gzernowitz 181)8 —1901.s) - K a i n  d l :  Das Ansiedluugswesen in der 
Bukowina, seit der Besitzergreifung dureli Osterreich. Stenographisohe Protokolle 
des Bukowiner Laudtages 11)01 (i. v o m  Ila t l i :  Siohenbiirgen. Reisebeobach-
tungen  und Studiem8) -  M a y e r :  Geschichte Osterreiclis mii hesonderer Riieksieht 
aut* das Kulturlebem LI. Bd.

YV i e k e n li a  u s e r : Boehotin oder Geseliielite der S tadt Oernii.uz.s) G(‘se-lii(dite 
der K loster  W oronetz  und Putna.8) Die deutselien Siedelungen iii der Bukowina.s)
W o b e r :  Die Skiren und die deutselie Heldousage.") — W o U - P r o 1 I : Die Sti- 
pendien-Stittung des .foaeliiin Graten von und zu Windliag . . .") — Z e i h b e r g :
Franz Joset’ L (Rede).")

A d a m :  Taschenbueli der Logaritłnnen.8) — B a r d e y :  Methodisch geord- 
nete Autgabemsammlung. 12. AuH.8) — Algebraische Gleiediungen nehst den 
Resultaten u. den Methoden zu ilirer AuHósung.8) — Zur Formation (piadra- 
t.iselier Gleiohungem8) — G i r l :  Miles BI a mis samtlielie algebraische Glei- 
eliungen I. u. I.L. Grades. Algebraise.lie Aufgaben des I. u. II. Grades naeh der 
VIII .  Au.il., bearl). v. Nagel.8) B e r k h a n :  Die Anwendung der A lgebra au t  
Geometrie.8) — B r e n  e r :  Construetive Geometrie der Kegelsclmitte a u t  Grund der 
Focaleigensehafben.8) — G a n  t o r :  Vorlesungen tił)er Geseliielite der Matheiriatik, 
I. Bd.8) — D ii li r  i n g  - F I r  i e h : Neue Grundmittel und Frlindungeu zur Analysis. 
Algebra, Funetionsreebnung und  zugeliorigen Geometrie.8) -- F m  s m a n n :  Ma.tbe- 
matisclie Fxeursionen.s) — E r l  e r :  Aufgaben ans der Matliematik fur grdbere Ydertel- 
jabresarbei ten  der Prima ner.8) -  E u l e r :  Vbl 1 stand ige Anleitung zur Algebra.8) — 
G a j  ( l o c z k a :  F bungsbuch  fur den arithmetisch-ulgebraisehen U nterr ich t in den 
oberen Glassen. I. T. 1886.8) — Lehrbucli der Arithmetik iu r die I. u. II. (rymii.- 
Glasse.8) — fjehrbucli der Arithmetik und  Algebra fur  die oberen Glassen.8) —
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Febr- uml 11 Imn"slnic.li tur Imtergymu.') (I u 1 1 o n k a ni p : Saiiimlung trigono- 
metriselier Aulgitbeu.,i (I ;i II d t li c r -,1 ii ngt i  kii s : Sa.mmhmg vou Lelirsatzen 
mul Aufgaben ans der Planimetrie.s> — l i m i  i u t l i -  Wa l  I r  n t i n :  (t rundlolmm 
ilur clicnuii < leumetric nebst zahlreiolien ( lonstruetions- mul ReebnungMaufgaben tlir 
diu untrren ( 'la.ssenA) - (1 r r  ii r r t h - S ]i i i- 1 iii n inr . Funfstellige gemeine Lo-
garit linieli.') G id  s e r :  Lehrlmeli der Aritlunetik litr dic I. u. ! I. Classe dsterr. 
Mirt elseluileii.') (1 ii n t b e r : Ii i e Antange mul Fnt wieki ungstadien des Coordi- 
natenprinoipes.') K a r i n  s: Die erste Stufe des inatheuiatisebeu Unterriclites.'l — 
I Le ge r :  Elemente der analytise.hen (! e.ometrie iii hninogoiien (loordiiiaten.')
II e i 1 e r ni a, u u - I) i e k m a u n : Lelir- mul Ubungsbueh Jur den riit.erric.ht in der 
Algebra.') — II e i 1 e r ni a n u : Saiiiinluug geometriselier Aufgaben. J. T.si — He i s :  
Saninilmig urn Heis]ii(den mul Aufgaben ans der allgeiiieiiien Arit.limet.ik mul Algebra. 
IkS. Auli.') -  Reeheuluicli fiir die Gymnasien. Realschulen uml ('• e werbeseliulen < >ster- 
reielis 1872.') H e i s - E s e li w e i 1 e r: Lelirbiieh der Geometrie zum Gebrauche 
rui lidlieren Leliranstalfen. 181)7.') -  H e r m e s :  Samndmig von inatlieiiiatise.lieii Auf- 
gabeu.') — H i r s e h :  Samiulung cmi Beispielen. Formeln mul Aufgaben ans der 
Buclista.beiireeliimng mul Algebra..'! — l l n r c y a r :  Geonietrische l ' bmigsaufgaben 
fiir das Ober-( lyimi.A - Lelirbuoli der Geometrie tur Ober-Gymn.') - Hofiiui im: 
Na.mmlmig vmi Aufgaben aus der Aritlunetik mul Algebra') — H n f f m a  i m - l in n- 
r i u l s :  Saninilmig jilaniinefriselier Aufgaben nebst Anleitmig zu dereń Autlósiing.')

• f a u i s e li - F u n e k e : Aufgaben ans der analytiselien Geometrie der Fbene.') - 
.1 e. l i n e k :  Logaritliinisebe Tafeln.') — K u i r r : Elemente aus der allgeineinen 
Arit lunetik.') L a g r a n g e - X i e d e r ni ii 1 1 e r : Matlieniatische Flementaiworle- 
sungen.') L i c b e  r :  Stereoinet.risc.lie Aufgaben.') — L i e be  r - L ii li m a u n : Gooine- 
trisc.be Koiistruktionsaiifgaben.') — Trigonometri.sc.be Aufgaben.') - L i i b s e n :  Aus* 
fiibrliebcs Eelirbue.li der analytiselien oder lidlieren Geometrie.') — Ma . r t u s :  Matlic- 
inatisebe Aufgaben żmii Gebrauche in den ober,sten Klassen lidherer Leliranst.alt.cn.')

- M e 11 g e - W e r u e b u r g : Antike Reohenaufgaben.') — M o e ni k : (feomet.risc.be Ali-
sc.liauungslehre fiir Unter-Gyiuu. 1885,1).') — Lelirbnc.h der Aritlunetik fiir I inter-Gymn. 
1885.') - - Lehrbueh der Geometrie fiir die olieren Olassen 1881).') — Lelirbnc.h der 
Aritlunetik u ud Algebra tur die olieren Olassen 1885.') -  M u l l e r : Aiersfidlige
bigarithinisidie Tafeln.') — M ii 11 r i c li : Kanimlung stereometriselier Aufgaben.') - 
Ol i in:  Versiic.li eines collkoniinen eonsei|ueiiten Systems der Mathematik 182!).') 
O d s t r u i l :  Kurze Anleitmig zum Reelmen mit den Hamilton’,sehen Rhiaternionen.
— P r  t r r s r  n - Fi  s c  I t e r - E e n z o i i :  Mefhoden mul Theorieu zur Aufldsmig 
geometriselier Ooiistruetionsaufgaben.') — R i f f l :  Aufgabeusammliiug aus der Al
gebra.') - Re i dt , :  Die trigonometrische Analysis planimctriseher Konstruktions- 
aufgaben.') — Anleitmig zum matliematischeii llnterrielit an lidlieren Sc,bu len.') 
Nammlmig von Aufgaben uml Boispieleu aus der Trigononietrie mul Stereometrie.')

- Aufgaboiisammluug zur Aritlunetik mul Algebra.') — Plauunetriselie Aufgaben.')
- R i e m a n n - l i a t t  e n d o r f f : 1’artiidle Differentialgleioliungen mul dereń An- 

weiidiing a uf pliysikalische Fragen.') — S a 1 m o u - E i e d I e r : Analytisehe Geometrie 
der lioberou ebimeii K i m a m . — S e b 1 d mi  1 cli: Compondium der lidlieren Analysis.')
- Ubungslnicb zum Studium der lidlieren Analysis.') — S e b u e 1 1 i n g e r : Fiiuf- 
stellige Tafeln fiir die Zidinerlogaritliiiieu.') — S r  h ra m m- Sc, b i i s s l  e r: ITbmigs- 
stolf zur \ Orsebule der ,Mathematik. I. u. II. Kelt.') — S e l i u b e r f :  Saninilmig von 
aritbmetisc.beu mul algebraisidien Fragen und Aufgaben. I. Heft.') S i ii r ;i m : Auf
gaben aus der Aritlunetik mul Algebra.') -■ S t e i li b a u s e r :  Die Elemente des geogra- 
pbiseben Heelmens mit. bos. Beriicksiclitigung der logu ry tlimiseben Spirale.') — St ol i :
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A n f a n g sg ru n d e  d e r  n e u e re n  G eo m etr ie  fu r  die oberen  K la sse m 8) —- S t  r  e i l . i l  e r :  
E le m en te  d e r  darste l lenden.  G eo m etr ie  fu r  R ealsoh ide i i .8') — V i 11 i e u  s : TAn r  (Je 
se liichte  d e r  R e c h o n k u n s t  m it  bes. R i icks icb t  ani' D eu tscb lan d  und Osterreich.*) - 
A r i tb m e t iseb e  A ufgaben  m it  th e o re t i s e h e n  E r la u te r u n g e n  fu r  U n to r -G y m n .8) - 
W a l l  e u  t. i u  : Methodisoli  g e o rd n e to  Sau u n l iu ig  von Boispielcn u n d  A u fg ab en  aus  
d e r  A lg e b ra  u n d  a l lg em e in en  A ri t l im et ik .8) — Eelirbucli  d e r  A ri t l im etik  fi ir  die oberen  
C lassen .8) — M eth o d isch  g e o rd n e to  S am in h in g  von  Boispioleii und A ufgaben  a u s  d e r  
A ri t l im etik  fu r  die u n te re n  C lassen .8) — M atiu u ta ts f fag en  a u s  d e r  M atliem atik  u n d  
Autłosungeii  h iezu .8) W a p i e n i  k:  Eelirbucli  d e r  M atliem atik  fiir  die oberen  
(■lassem8) — W i o g a n d :  Lehrlme.h d e r  M a tl iem a tik .8) — A ufg ab o n  au s  d e r  analy- 
t is ch en  G eo m etr ie .8) -  W i t . t s t . e i n :  Eelirbucli  d e r  E le m en ta r -M u th c m a t ik .8) 
W i t t e k :  E eh r-  u n d  U b u n g sb u ch  fiir d en  g eo m e tr i sc l ien  C n te r r i c h t  in den un teron  
G y m n a s ia lc la s se n .8) — W o l f :  T as ch e n b u eh  fiir Matliematik .  Pliysik, ( Jeodasie  und 
A s tro n o m ie .8) •— W  r e t  s c h k o : E le m en te  au s  d e r  a n a ly t iso h en  G eo m etr ie  d e r  E b en e .8)

I) e n  a  r o w  s k  i : C o m m e n ta r  z u r  ►Sanitatskarte d e r  B ukowina  1880.*)
K I  n o ż e  n k  o :  S an i ta t sb e r ie l i t  d e r  B u k o w in a  fiir  die d a h r e  1801) u. 11)00.”)-  N a tu r-  
w issen sch a f t l ieh e  A b h a n d lu n g en  au s  den Sehr i f ten  des  zoo log isch-bo tan ischon  
V e re in es  in W ien  18ó6.8) — S p ra w o z d an ie  k o m isy  i f iz jo g ra f iczn e j  o b e jm u jące  pogląd  
na czynności  d o k o n an e  w ciągu r. 1890, oraz  M a te ry a ły  do f iz jograf i i  krajowej.  
T om  3;Vv i t  o s e n t  li a  1 : Tlioimis II. H u x l e y ’ G ru n d z i ig e  d e r  P hys io log ie .8) 
K a l e  p a :  G ru n d r ih  d e r  N a tu rg eso h ic l i te  des T ie r rc iches  fiir  die un rc ro n  C lassom ,:')
— B e sc b re ib u n g  des  A uges ,  O k res  u. JvehJ.kopfes.

L o v\- 1 : (Tber T halb i ldung .  — P  o k o n i  y  - E  a t z e I - M i k : N a furgesch io l ite  
des M ineralre ic lies  fi ir  die u n t e r e n  C la s se n .1'5) S c h a r i z e r :  Eelirbucli d e r  Mi
n era log ie  u n d  G eolog ie  fu r  die o b e ren  C lassen  !,;)

B a 1 t o u r - S t e w a. r  t : K u rzes  Eelirbucli d e r  Pliysik, naeh d e r  3. Auil. v. 
Rob. S e. h e n k .s) — B u d d ę :  P h y s ik a l is ch e  Aufgabon  fiir die o b e ren  Classen  
hb l ie re r  L e h r a n s t a l t e n . s) — E m s m a n n  : 1(> m athom atise l i -p liys ika lise l ic  P ro b le m e .8)
— F a u s t m a i i u :  Die  E rk la ru n g  d e r  E a r b e n z e r s t r c u u n g  des  E ich tes  a n s  d e r  Cn-
du la t iom stheorie .8) — E l i e d n e r :  A u fg ab en  aus  dci’ P l iys ik .8) - G 1 6 s e r  : Piskos 
G run dl eh ren  d e r  P l iys ik .8) -- G r a t  z :  Die E lek tr ic i ta t  u n d  ilire A n w o n d u n g e m 8) - 
l i a n  d l :  Lelirbucb d e r  Pliysik t u r  die o b e ren  C lassen .b  —- H o  1 i z m u n n : Lohr- 
bucli d e r  th e o re t i s e h e n  M echanik .8) — J a n s o n :  Physikalische- A ufgaben  fiir  die 
P r im a hó l ie rer  L e h r a n s t a l t e m 8) — łv u n z e k : Eelirbucli  de r  Pliysik.N h a n
E in le i tu n g  in die th eo re t i s ch e  P liys ik .8) - M a  e h :  Grundrilś  d e r  Na.turlebre  fiir  die 
o b e ren  C lassen .8) — M a c  li - H  a b a r 1 : G rundr i l i  d e r  K a tu r le h re  fiir  die un te ro n  
(■lassem8) — M o i m :  G ru n d z i ig e  d e r  M eteo ro log ie .8) — M ii n c l i : Eelirbucli d e r  
Pliysik.8) P  i c k : Y orschu le  d e r  P liysik .8) — P i s k o :  Lelirbucb d e r  Pliysik liii- die 
o b e re n  C lassen .8) — G n m d le l i r e n  d e r  Pliysik f u r  C n te r re a lse l iu le n .8) ( j u a d r a t -  
Ba . d a l :  E lem en te  d e r  re in e n  u n d  a n g e w a n d te n  Chemie  fi ir  R ea lg y iu m  u. C. R.8) —
S c li a b u s - H 6 f  I e r :  Leichtfal.Uiclie Anfangsgriinde d(‘r Naturlelire.8) S e  rp  i o ri- 
R e  i c li o n b a c h : Pas elektrisclie Potential od. Grundziige der Elektrostatik .8) — 
S 11 b i <•: LebrlHic.li der  Pliysik fiir Obergym. u. Oberrealscli .8) -■ T l i o n i j i s o u  : Die 
dynamoelektrischen Maścili non, 11. T. — Elem entare  Yorlesungen iiber Elektrizifiit 
u. Magnetismus. Deutseh v. H i m s t e d t . 8? ■— T r a p p e :  Scbulpliysik.8) -  W a 1- 
l e n t i i i :  Eelirbucli der Pliysik fur die oberen Classen. 4.. ó. u. 10. Auli.8) ((rumb 
z i igo der Naturlelire fiir die unteren ( ' lassem8) W a s s m u t h :  Eelirbucli der Pliysik 
fur die unteren Classen.8) — Die E lektriz ita t und ilire A nw endungen .8)
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Bildorbogen fur Schnie n. Hans, 1. u. II. Serie (ruth.).1) — l ig :  Leben nnd 
Wirken Joli. Bernhard Fisehers v. Erlach. des Ynters.") — Jahreshcricht des 
Yereines zur Forderung der Tonkunst i u der Bukowina. 1898.*) — Men go: Fin- 
luhrung in die antike Kunst. — Bi egi :  Die spiLtromisohe Knnstindustrie naeh den 
Funden in Osterreich-Rugam.') — Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki 
w Polskie. Tom VII cz. 1. i JI.':) — De l l :  Das Lysikraten Dcnkmal in At.lien.18)

B r a. i I e a n : I lauptbericht des Wanderlehrers Br. 1'iir den politischen Bezirk 
Radautz nnd den (lerichtsbezirk Solka, 1891).*)

Ii a p a a o ii c k u ii, Mcmuc-mu lle/piforiKa /pni cuMnunpMH yaHTê u»cKHX i yaMTc.iii: 
murki iia.]ti îmx. Bujane MOTiscp re. IIepe.in.VKHU npo«i». K(oÓH.iain.cKnii | MepiiiuiO'
1901.-) O r o ii o u c k u ii, lloTpo. yMedHiiiei. npMTMCihkh iin:-uimx']» K.iac/r. uiKo.ri.
erpe,piux'i». Macn. I. >' .Ii.u uh 1888. — M u t  a n u a pycKa ,yui /̂ j»y roY K.iacu mici.i cojiqiiHx . 
y  .Ii.hoiu 1890.

Die Lehrerbibliotliek wurde im Beriehtsjahre urn .305 Bando nnd 141 Hefte 
(bez. Bliltter) yermehrt nnd hesteht. gegenvvartig ans 3117 Bandem 334 Heften nnd 
Blattern. 34 Karton nnd .384 Bildern in 1939 1 nyentarnummerm

b) Programmsammlung.

Y/yrwaltor: Broi. .Josef B i t t n e r.
Piose wurde duroh Tausoli mit anderen Anstalton und dureli Schenkung 

einer gnilieren Kollektion von der k. k. deutschen Karl-Ferdiimnds-l;niversitat in 
Drag um 311 verimdirt und hesteht gegenwiirtig ans 3713 Stuck.

c) Schiilerbibiiothek.

Yerwalter: Prot. Johann T i r o m
Der Stand der Schiilerbibiiothek umfabte im Sehuljahre 191)0.Ol 100;3 deutselm 

und 08 ruthenische Werke und wurde im Beriehtsjahre vermehrt:
1. D u r c h  S c h e n k u n g  :

Yom h. Buk.  L a n d e s a u s s c h u s s e : Dr. A. Ysorst. Alma matm* Franeisoo- 
Josephina. Ydn der D i r e k t i o n  d e s  k. k. 1. S t a a t s g y iii n a s i u m s : 210 Bde. 
ruth. WY.rkc und 10 rutli. Lelirbuchor. — Ans dem Nachlasse des Direktors V. F an  s t- 
m a n n :  39 Bde. klass. \Yrerko. — Yom Schiller der vorja.hr. III.  B K a s z e  w ko:  
Bihl. d. Fnt. u. d. Wiss. 1900, 1 Bd. --- Ydn Schiller der IV. B (' y g a n i n k : 
I (ipirrr., minui/inat; M. MypnitM ; Pych Y Kpaina i MocKouigMi-ia, icTopmiira ]K>.-nu,iKa .1. IJyreai.eKwro.

2. D u r c h  K a u f :
Merckel. Sohopfungou der 1 tigenieurtechnik. --- A. Giberne —■ F. Kirclmer, Diii 

<Irundfe.sten der Erde. K. Kraepelin, Naturstudien im Hause. -  O. Kriimmel, Der 
Ocean. A YYohlthat, Die klassischen Schuldramen nach Inhalt und Authau.
(). Teuber. Futer dem Poppeladler. — Max Eytli, Der Kampf um die Cheopspyramide: 
ferner 43 Bde. ruth. Werke.

Somit hesteht gegenwiirtig die Schiilerbibiiothek ans 1124 deutschen und .337 
ruthenisehen YYerkem

d) Geographisch-historische Lehrmiiteisanimlung.

Kustos: Prot. Yiktor P r (‘.lic z .
1. D u r c h  K a u f  :

1. Kiepert II.. Physikalische Wandkarte von Asiom - 2. Kiepert H , Balkan-
halbinsel. — 3. Kiepert II.. dstl. u. westl. Planigiob. — 4. Cybulski. Urhs Roma 
anthpia. 2 Stuck. — 3. Cybulski, Bdmische Kaisermunzem — 0. Langls Bilder:
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«) Jerusaleni.  />) Bethlehein und c) Nazaret}]. — Historiselie Karteli:  i. Kiepert H., 
W an d k a r te  von Altgriechenland. — 2. Kiepert H , W andkar te  von Altitalion. —
3. Kiepert H.. Imperium Romamim. — 4. Kiepert H., Im peria  Persaruin et Mace- 
iloiiinn. — 5. Kiopert H., Asia minor.

2. D u r c h  S c h e n k u n g  :
1. M. \r. B i i u m g a r t i e i i ,  W an d k ar te  iler Bukowina.
•letzigor S tand  dieser Samm lung : Diese besteli t ans 2 Globen, 1 Tatlurium, 

54 W andknrton. 251) Demonstrationsobjekten. 8 goscliieht.licheu Mode.llmi unii 214 
Bildern.

e) Miinzensammlung. (Kustos wie nn te r  d.i
J e  eine Miinze speudeten die Schiller: R. a c h m i s t  r i u k 111 A. S c b w a lu

m e n  III. A.  B r e t t l e r  Herm. U. A und C h r i s t  ot '  (1. I. A;  W  o ii d e r III,  A 
111 mul S t e f a n o w i c z  Theodor IV. B 7 teils kupferne. teils silberne Miinzen. 
ziisanimen 31 Miinzen.

ller gegenwilrtige Stand dieser Samm lung betriigt HIS Miinzen.

f) Mathematische Lehrmittel.

Bisheriger S tan d :  25 Stiick. — Neu a n g esch a t l t : li Zirkol. 5 Bilionie.

g) Physikalische Lehrmittel.

Bisheriger S tand : 403 Stiick. — Neu angcsclia tft: Eine Akkuiiuihitoreubatterie.

h) Lehrmittel fiir Zeichnen.

Bisheriger S tan d :  (>11 Stiick. — Neu angeschn lf t : Get.eilte (lennie mit Marken. 
Zylindrisc.her Ring Gotbischer Sokel. Zylindrisclie Nisc.be. Stock’s ligurale Vorlage- 
bliltter Nr. V u. II. Relief. 3 Medaillone.

Kustos von f). g) und  11) Gymn.-Belirer N. 1 s o p e n  ko.

i) Naturhistorische Lehrmittelsammiiing.

Kustos : Gymn.-Belirer A, .VI i c b n i e w i e z

zł Z o o l o g i a  u li o S a m m i u n g.

1. D u rc h  S c h e n k u n g :
Aijuila obrysaetos (Stopfexe.inplar) v. I le rrn  Oberfbrster Rudolf P r e v o . s C  

Pelis domestica (Sebildel) v. W i t t n e r  (IV A).

2. D u rc h  K a u f  :
Anas (pieripiedula, Tetra,o urogallus (Kopf). Sturnus \uilgaris, Felis catus, G yps  

fulvus. AegiMialus penduliims, Barus ridibmidus. Fringilla coclebs. Buteo yiilgaris.

jł) M i n e r a l o g i  s e li c S a m m l i i  n g.

D u r c h  S c h e n k u n g :
Kaliglimmer \r. W e g  e ni a  n u (IV. A). Rluarzdruse mit, Bleiglanz mul Rbodonit 

y. P o p i e l  (111. A). Caleit auf  Bleiglanz v. M a n  d o i  b a u m  (III.  A), Sehwelel v. 
T o t o j e s c u l  (V. A). G ranate  in Glimmerschiefer v. H. Prot'. B i 11 u e r.
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k) Jugendspielgerate. (K u sto s Turnlehrer R a d o m s k i )

Bislicrifęor S tan d :  1(50 Spielgerilte. — Im Schuljahre 1001,1902 wnrden ueuau- 
geseliatlt  : 3 I’ ro 111 j m >t < • 11. 3 Fułibiille, 12 kleine Gunimiballe, 9 Fiilinchen. 3 Absteck- 
stdckc samt. Fillinohen und 12 Arinliiinder tu r Spi otwarte.

1) Lehrmittel fur den Gesangsunterricht.

30 Exeni]>lare der Volkshymue. 20 Stuck Fiby. Ohorliederbucli 11. T.

VII. Uatersttitzung der Schiller.
A. S t i p e n d i e n .

Benennung Dntum und Zalil J:i,lir-

Y \  unie V des des
liclier

Bet,ragr. des Slipendisleu ■f.
o Stipendiums VTerle ibungsdekretes

K  h

i Sin mroczy lis ki H. 11. a Finaiizstraftonds-
Stipeiidium.

Fin.-Min. v. 2(5. Fel). 
1899. Z. 27182.

i
200 —

<■) Rang A dolf III . a
Klaudius Jl. v. J a s -  

sii iskrsches S t i
pendium.

L.-Reg. v. 28. Jii im. 1901. 
Z. 23701) 1900.

300 -

3 Rinker Eisig Ma i*k u s Z  u ck e rksol i es 
Stipendium.

L.-Aussch.v . 2. Dec. 1899. 
Z. 3344.

158 88

Kaiser Franz-.Ioset- F  u t e rsti i t z u u g s  ver e i n a u
4 Butzura Pantel. III. b Regierungs-.j  ubi- der Anstalt v. 1. 1 )oz. 100. -

laumsstiftung. 1901. Z. 118.

;Y Sopiuk Alexius .
A lexander Freili. y. 

Petrimrsches S t i
pendium.

L.-Reg. v. 8. Febr. 1902. 
Z. 12(53.

120 -

i; Hans Eduard IV. a I joi 1 > Aclinerkscl i es 
Stipendium.

L.-Reg. v. 31 .  Bez. 1900. 
Z. 2(5010.

240 —

I lasiewicz Artem. R. v. Ga ffenkoksehes L.-Aussch. v. 13. Xov. 100'7
Stipendium. 1901. Z. 183 1 .

8 Ru źy łowi cz F ra 11 z - IJnterstubzung. Eisenbalin-Min. v. 7. Dez. 
1901, Z. 54072/o. 201)

9 Jc d rz y jo w sk i  1,. V. a Kai seria Elisabeth- 
(1 ed ach t u i sst  i ft 11 li g.

U u te rstii tzu ngs verei n a u 
der Anstalt  v. 1. Dez. 

1901, Z. 188.
100

K aiser  Regierungs-

10 Grabowski Albin
"

jiibiliuiins-Stipendium 
des Ozem. Konsor- 

tiums des 4. allg.

Gymn.-Direktion v. 27. 
Nov. 1901, Z. 556. 100 —

j
Beinnteny. in Wien. !



p \  Manie
V des Stipendisleii
ó ! 
o.

ci
s

B enennung
des

Stipendiums

D atum und Żabi
des

Verl ei bungsdek retes

.Tftbr- 
1 i«*li(vr 

Bet rag

K ! ii

|
11 Frundza Dionys \'. 1) Pe te r  W ojnarski’- 

sclies Stipendium.
iL.-Rei*. v. 24. Dra. 1000, 

Z. 280(15.
84

12 Morgoez dobami Husi] v. \Yol:in’sehrs
Stipondiiuu.

i L.-Reg. v. 1. Mei 10(11, 
Z. 5000, 210

Summę 1852 88

B. Unterstiitzungsverein der Anstalt.
2.) T a , l x r e s T o e r I c I h . t .

Kin li erb es Mibgesehiek waltete im verilossenen dalire iiher dem Vereine. Am 
2 . Ok to ber 1901 entrih uns d erT o d  unseren hooliYerdienten ersten Oluiiiiiiii. don Gy m-  
nasialdirektoj* Yinzenz F a u s t n i  mi i i .  ani’ dessen I nitiative hin der \’orein ins Beben 
gerufen wurde und der ais Olnmmn des Yrereincs wahrend dej* ersten 5 J a h r e  seines 
Bestandes unablassig darauf bedacht war, die Mittel desselben zu vergrohoj*n. YWnige 
WoC/hen darauf verbreitete sieli die betriibende Naohrioht von der sehwercn Krkran- 
kung ujiseres Obmann-Stellvert.reters} des Hofrates  Wilhelm K o r n i e ,  der infolge 
seijier amtliehen und sozialen Stellung wesentlich zu dem Gedeihen des Vereines 
beigetragen bat. Hoffte mail anfangs audi au f Wiedergenesung, so bereitete (bu* Tod 
ain 9. April  1902 dieser Hołfnung ein jah es  Knde und rih audi in unserem Vereine 
eine Liieke, die seliwer auszufilllen ist.

Der sterblie.be Leib dieser tim den Verein so verdienten Manner weilt nioht 
niebr unter uns. aber ilu* Karne wird in den Annalen des Vereines nie erloscben. 
Voin naebsten \Vreinsjahre angefaugen wird, naebdem der Stiftbricfentwurf bereits 
die Genehm igung dej- k. k. Landesregierung erhalten bat und das notige Kapitał 
von 2400 K  Silberrente deponiert worden ist, ein Stipendium unter dem Titel „ W  i I- 
li e 1 m P o m p e - S t i f t  u n g u an einen bj*aven Selhiler des 11. S taatsgyinnasium s 
yerliehen werden konnen. Der Ausschrib bat bereits ani 17. .Tuni 1899 die Krrirhtung
dieser Stiftung besehlossen. „u m d a s A n d e n k e n a n d i e V e r d i e n s t e. d i o
s i c li d e r — n u n m e b r v e r s t o r b e u e — O b m a n u - S  t e 1 1 v e r t r e t e r u ni
d e n V e r e i n s e i t s e i n e r G r ii n d u n g  e i* w o r b o n li a t. f  ii r i m ni e r w ii b-
r e n d e Z  e i t e n z u b e w a li r e n.“

Y oii gleichen Motiven geleitet, besełilob der Aussehuh au f A n trag  des Gesehśifts- 
fiibrers. es Professors  J o s e f  B  i t t n e r. in seiner ani (j. April d. .1. abgehaltenen Sitzung 
(‘in weiteres Stipendium zu griinden und nach Besehaffung der notigen Mittel eine 
S t i ftu ng  unter dem Titel „Y i n z e n z K a u s t m a n n - S  t i f  t u n g u ins Beben 
zu ni fen.

An Stelle des vej\storbenen Direktors Yinzenz F a u s t m a n n  trat satzungs- 
geniiib der Gym nasialdirekton Kornel K o z a  k in den Aussebub und an Stelle der 
Fi*au Prof. Marie M a y e r ,  die auł* iłir Aussohufhnandat verziclitet liatte. wurde in



doi* ani ł>. April 1902 abgehalfconen (KuieraLuu^anmibing der Adwokat, Dr. Max 
G o ] (1 e n  ł> e. r g  eiustiimiiig in den A u ssd iuh  gowiildt.

Nadi. der in dorselben Generalwersanunlung wollzogencn Walii des Obmannes 
bestehf, der wusscliub ans folgcnden Mitgdiedern :

Gymnasialdirekkor Kornel K o z a k .  Obniann ; t  llofrak Wil lidni P o m ]) e, Ob- 
mann-Skellyertreter. Prot', doset' B i t t n o r, Geschatkstuhrer. Adwokat Dr. Max 
( J o l  d e n I) e r g, arni.-kafli. Pliurrer Doniherr Kajetan K  a s ]i r o w i r. z. Protessor 
Friedrich L o <* 1» 1 nnd Kegie.rungs.rat Dr. Ed. K o i l i .

Ani  20. April weranstalfcehe der Yerein naeh einer einjahrigen Lnterbreehung 
wieder eine nnisikalisoli-dekliunatonsche Matinee nnd ani 4. Mai eine Szewezenko- 
Feirr im Musikwereinsaale. welclie der Yereinskasso den Ueinertrag von 023 K ein- 
braeliten. Der Yereinsaiissehul.i betraohtet es ais eine angonehme Ptiieht. allen den- 
jeuigen Danum nnd Iterren. welcho zmn Zustandekonimen dieser (Jnternelunungeu 
in irgend einer Weise hiltrehdie Ha.nd geboten ha.ben, den innigstou Dank auszu- 
sprechen. Den gleiohen Dank sagt  er a ber ajich allen jencn, die im n.bgolaulenen 
dalire <la.s Ycreinsinteresse in irgend oiinn* Weise gofordert baben, bes. dom boeli- 
wurdigsten Herrn Erzbi sobole Dr. d oset’ B  i 1 e z e w s k i nnd dem Grunder des Yer- 
eines* dem Iterrn Reńdisratsabgeordneten Nikołaj K. w. W  a s s i 1 k o tur ihre nam- 
haiken Spenden nnd dem lobl. Direktorinni der „B ukow iner NparkasseA tur die 
go w ii. 11 r te 8 u b v o n t i o n .

Der Yereinsausscliuh bitfcot aber aud i gleiclizeitig. audi i u Zukuntk dem Yereine 
tren bleibon und na.di Kratken Mitglioder (dahresbeitrag mindostens 2 K )  nnd Wolil- 
tiiter werben zu wollen, daniit der Aussehuf.i in die L a g ę  yersekzt werde. in aus- 
giehigerer Woise, ais es bis jetzt  gescboheii konnte. die a.rinen, bravren Schiller unter- 
st i lizen zn kbnnen.

Die V eroin.ssHpondien wurd.cn in diesem dalire. und /.war da.s Kaiser Eranz 
desei- 14<\gie.rungsjubii;iums-8ki]iemlium an den Schiller der D L Klasso B Pantelcimon 
B u t  z n r  a und das Stipendimn doi Kaisorin Glisabcdh-Godaelil nisstilknng an den 
Schiller der V. K lasso A Ludw ig d o d r z y  j  o w  s k i in der a.m 1. Dezeinbor 1901 
abgehalketien Ausschulksitzung yerliehen.

(■ z e r u o w i t  z. ani 1. Ju l i  1902.

P u r d e n  V o r e i n s a u s s o li u 1:1

I >er < Hiniiuiu :
Dir. K o r n e l  K o z a k .

Der Sclurtkikibrer: 
L.rof. J o s e f  B i t t n e r .
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2 )  G-eToar-u.n.gTsa.-a.s-weie.

B  e n  e n  n  u  ii g
Wort,-

papiore

K | b

Bar-
gold

K  | li

A.  E  i u n a li m e n.
|

Vermogen.sstand am Emie; (los J a h re s  1900/190] :
a)  yiukulierte Silberreute der Kaiser Fi-anz-.Tosof-Regic-

n o i g s j u b i l a u m s - S t i f t u n g .................................................... 2400
/i) yinkulierte  Silberreute  der Kaiserin Elisabetb-Ue-

d a c h t n i s s t i f t u n g .................................................................... 2400 — |
c) Silberrente in der P o s fc sp a rk asse ..................................... 1000 — — i~ |
i/) B a r g e l d .................................................................................... 1123 58

Dazu kamen im Jalire  1901/1902:
Silberreute im Nominałbetrage v o n .......................................... 1000
Subvention der b’ibl. Buk. S p a r k a s s e ..................................... 100
(1 r u n d e r b e i t r a g e ............................................................................... 150 -
Mitgliederbeitrage : 1 fur 1901. 07 fur 1902 .......................... 194
Spenden von H W o l d t a t e r n .................................................... 12
Ergebnis der  Matinee und der Szowozenkoieier . . . . 023 09
Ergebnis der SammJungen uiiter den Seliiilern . . . . 21 )4 88 j
Zinsen der Kaiser Fraiiz-.Tosephs-Regierung.sjubi lamus-

s t i f t u n g .................................................................................... — 100 80
Zinsen der Kaiserin Elisabeth-Gedaohtnisst.i itung _  -- 201 20
Zinsen der angole,gton Kapitalien .......................................... _  — 70 47
Andoro E i n n a b m e n ......................................................................... — 9 79
Kaiser Regierungs-Jubilaum sstiftung des Czernowitzer i

Konsort . des 1. allg. B eam teuyerem es in W icn . . -  — 100 - -|

Summę der E innabm en . . . 8000 —
i

2890 41,
!

Eiuzeln Zus.
II. A u s g  a b e n. K b K 1.

Fiir den Ankauf von Silberreute im Nominalbetrage von
KiOO K ............................................... 1052 041

Ersto J a b re s ra te  der (febiiliren der Kaiserin Elisabetb-
O e d a c h t n i s s t i f t u n g ..................... 23 00

Regieauslagen :
a) Stempel und P o r t o .......................................... i) 22
h) I n y e n t a r ......................................................................... 4j —
ri R em unera tion  des D i e n e r s .................................... 7 -
d) Andorę A u s l a g e n ............................................... — 57 20,79

IJntorstiitzungen :
a) tu r  Bachor und Bii<*]ibindei*Mrbeifren . 29Ó 93 i
h) an G-eldunterstutzuiig fiir 3 S c h i l l e r .......................... 32 -
r) Stipendium der Kaiser Franz-.Josef-Regieruiigsjubi-

l a i i i n s s t i f t u n g ..................... ............................... 101) —
d) S tipendium der Kaiserin Elisabetl i-dedacbtnisstif tung 100 — 527 93
e) Kaiser Regierm igs-Jubilam sstipendium des ('zer-

nowitzer K onsort .  des I. allg. Beamtenyoroines in Wien 100.—

Summę der Ausgaben . . . 2324 90
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J4 (i 11 o n  n  u n  g

U. B i l a  u z.
If i  11 mali die Summę der Bimiahmen voii 
der Summę  der Ausgaben von . . . .

Wert-
papiere

K  I h

Bar-
eeld

k ; h

2896 41 
2324 96'

g e g en i ib e r .  su e rg ib t  sieli ein ( lu t l iab en  v o u ............................
u ud z w a r :

1. die Kai s e r  F ra n z -d o se f -R e g ie ru i ig s j i ib i lu i im ss t i th u ig  .
2. die K a ise r in  E l i s a l i e th - O c d a e h tn i s s t i f t u n g .......................
3. die W ilhe lm  P o m p e s t i f t u n g ...................................................
4. S i lb e r re u te  im Nom ina. lbe truge  v o n ..................................

g eg en  R euhuib iiehe l  d e r  P o s ts p a rk a s s e ,
5. eine E iu lage  in d e r  B ukow i n e r  Spurkasse
(i. ., .. „ P o s ts p a rk a s s e  ..................................
7. ein B a rres t  eon ..........................................................................

801X1 —

2400 -  
2400 -  
2400 — 

800 —

571,45

392 60 
5 49 

173 36

Es b u tru g u u : die Einnalnneii in den .Tabreii 1896/7—1900/1 8956 K 65 li. 1901/2 
1772 K 83 h. zusiunnieii 10.729 K 48 b ; die U nters tu tziingen in den Ja h re n  1896/7—1900/1 
1052 K 50 b. 1901,2 527 K 93 li. zusammen 1580 K 43 li.

3 )  V e r z e i c h n i s
der (iriinder.  Alitglieder. W o h l ta te r1) und dereń Beitrago. 

a) ( I r  ii n d e r :
I leś  da l i res  1896/7: Mer L e h r k d r p e r  d e r  A n s ta l t  im Sc l iu l jahre  1896/7; fe rno r :

1. ( iy m n a s ia b l i r e k to r  Yinzonz F a u s 1 iii a n n +.
2. ( iu ts b e s i t z e r  R om an  F r e i t a g,
3. Biirgerm eiste i '  A n ton  Erei l ie rr  v. K o c h a n o w s k i .
4. B ez i rk sh a u p tm a im y g a t t in  Olympia  v. T a b o r u ,  
o. ( i u ts b e s i t z e r  Nikołaj R i f te r  v. W  a s s i 1 k o :

des dalires 1898,9: 6. Se. ExzoHenz Franz (1 ra t  B e 1 I e g a, r d e,
7. Frau  Alma v. P o I i u k o f  f  geb. K  e i li ; 

des d a l i res  1901,2: 8. E rzb isehof  Dr.  d o s e t  B i l r z e w s k i  (100 KI.
9. ( i y m n a s ia ld i r e k to r  K o rn id  K o z a k  (50 K).

b) Al i t  g  1 i e d e r :
1. Mitglied seit 1900 ( lynm asia  lle lirer A. Al b e r ......................................................... 6 Jv *i
2 ,, .. 1897 P ro ie s so r  J o s c f  B i t tn e r  . . . 10
•4. .. ,. .. L eo n id as  B o d n a rescu l  ........................................2 ,.
4. ,. ,...................1. AL B r u n s t e i n ................................... ............................ ■>

') ( i r i i n d e r  siud nacli $ 2 der Satzungen Persomm oder Kdrperschufteii, 
welelie mindestens 50 K zu Veroinszweckon widnieli ; Al i t g  1 i e d e r. welohe einen 
,1 ahresbeitrag von mindestens 2 K lei,sten und W o b 1 1 ii t e r alle anderen Personel), 
welelie die \ e,reiuszwee.ke fordem. — -’) F i ir  1901 und 1902.
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5. Mitgliod seit 181)7 F rań  Josefine Brunstein . .......................................... ■) K
ti. „ Kaniulami W, Fontin  ............................................................... ')
7. 181)1) D irek tor Dr. J o s e f  Frank .......................................................... 2
8. .. 181)8 Adyokat Dr. Max G ol d o n b e r g ................................................ 10 ,,
<). 181)7 F ors tra t  Eugen G n z m a n n .................................................... 2 ,,

10. 181)1) ITniyersitiltsprofeKsor Dr. Alois H au d l ..................... 2 ,,
11. „ „ Siegmund H.erzber^-Frankel 2
12. 18117 Religionslehrer A. H e u i n a n a ...............................  . . . 2
13. .Direktor Friedricli H in g h o tb r .......................................... •>
U. 11)02 Gyninasiallelirer isopenko N i k o l a u s .....................  . 2
15. 181)7 .Frau Sabinę Jakowefcz ...............................  . . . . 10 ,,
111. 1Jni versitabsprote ss or Dr. Emil K a ł u ż n i a c k i ..................... O
17. Direktor Ju liann Kamiński . . . .  . . . . . . 2
18. ,, 181)8 Domherr K aje tan  K a s p r o w i c z ...............................................
11). 11)02 Gymiiasiallehrer Toivi K ern  . . . .  .......................... i
20. 181)7 P ro tesso r  Dr. L. K le iu w i io h te r ................................ . . 2
21. 11)00 A nton Kłem . . . .  ..................................... 2
■>2 181)8 Ju l ian  Kobylański ■ ..................... . . . . 2
23. 181)7 Frau Marie Kowsiewioz . .................................................... 2
21. 111) 10 F ors tra t  A rth u r  K r a h l .......................... 2 ..
23. Holzliandler Chaim Kramer . . . .  ..................... ■>
2(1. 1002 K atechet Athanas. Lewiuski . . . .  . . 2
27. 1808 Fro iessor Friedrich Loebl . . . .  ............................... i
28. 1000 Frau Louise v. M a u t l i n e r .......................................................... o
211. „ 181)7 „ Marie Mayer, Prolessors^-attin , i „
30. 1800 Kran Zofja Merzowioz . . ..................... .......................... 2 ,,
31 1807 Staatsanw alt  Władimir Michalski ..................................... 2
32. 1000 Froiessor A. M ic h n ie w io z .......................................................... 2
33. 1800 Frau Katlia.rina Mitulska . . ..................................... 2 „
34. 1001 Lamlesthierarzt Frauz Nedyed . ..................................... ->
33. 1807 Eduard N e m i t e u f e l .....................  .......................... ..... . 2 ,,
3(1. 1800 Anion O l i r e n s t o i n ............................... ' . . . •)
37. 1807 t  l lo tra t  Wilhelm Pompo ...............................  . . . <;
38. 1002 1 [otratswitwe Frau E P o m p o ...............................................
311. 1807 Di-. Orestos Popescid....................................................... . . o V
10. 1800 1 mi\Hu\sitatsproi‘essor Dr. Kichani Pribrnm . . . . 2
41. Anton F u d i t a ..................... 2
42. 1807 R e^ie rungsra t  Dr. Fd. Roili . . .......................... 2
43. .. Finanz-Oherkommissar Kelh\ Itentsclmer . . . . . 2 „
14. ,, Dampiier Eeoji R o s e n z w c i j r .......................... .......................... i ..
43. ,, „ 1000 Ihicliha.mllor Romuald Schally . . . . .  . . . 3 ,,
4(1. 1800 U u i versiMii.s protessor Dr. Kud. Solmrizer . . . . 2

47. 1807 Kamjuier )<;naz S c h n i r c h .......................................................... 2
48. Bernhard Seidenstein . . . .  ............................... 2 5’
411 1002 Frau Honoru  Seidenstein .................................................... i ..
r>< >. 1807 Jo s e f  S t e i n e r .......................... ..... . . . 2 ,,
31. Adyokat Dr. Benno St.raucher . . . 2 ,,
32. 1800 Reyident Leopold Szule ........................... 2

33. 1002 K atechet P. Siegmund .Szymonowicz . . . . . . . 2 ■)
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51. Mitglicd seit 1897 Brttder T a b a k a r ......................................................................... 3 K
JJ. „ 1899 Uuivorsitatsprotesaor Dr. Ed. T a n g l ............................... 2
5(1. 11)02 P ro tesso r  Jo l iaun  T i r o n .......................................................... 2
57. 1897 Kultusworstiuid Naffcali T i t t i n g e r ..................................... •>
J 8. „ Kiufumim lsak T r i u t s c h e r .................................................... 2
59. Landesschulinspektor Dr. Karl T u m l i r z .......................... 0
(10. 11)00 Ho trat. Joset* l>ll mann ............................................................... 0
lii. 1811!) Uniwersitatsprofessor Dr. Rich. Waliło . . . 2
r,->. 1897 Kaiitmann Berciu W endePs S o l n i e ............................... 2
03. Obermgoiiieur Ludwig W e s t .................................... 2
04. 1900 Liiudesregieruugs-Konzipist Leo Winkler v. Seefels . 2
05. 11K >2 Frau  Kabel W o l l i n g e r ..........................................................
oo. „ 1899 UniversitiitH])rolessor Dr. K arl Zelinka . . . . . . 2
07. H ofra t  Dr. Ferii.  Z ieglaner v. Blnmentluil . . . . 2 ,,

iSumine . . . 194 K

<:) S p e 11 (1 e ii d e r  W  o li 11 ii t e r :
W achtm eis ter Muller mul A. Tannenbamn je  1. K ; R auchw erger  (Putilla) 10 K.
Helegentlich der Matinee imd der Szewczonkofcier erliielt der Yerein an 

Spenden, bezw. an l■ borzaldungen : von Se. Kxcell. dem H errn  k. k. L;indesprasidenten 
Kreiherrn voii Bourguignon 10 K. vom R eic lisra tsabgeordneten  Nikolaus R it te r  von 
Wassilko 100 K. vom bocdiw. H erm  Bischofe W ładim ir von Rep  ta  mul H errn  
Ihirgermeister Preiherr von Kochanowski je  20 K. vom H otra te  von Zubrzycki 12 K. 
von Dr. Allerhand, Dr. Pasohkis. Prau  Sal te r  und hocliw. P ra la ten  Schmid je 10 K. 
von Broi*. Piliuliak (> K, von Dr. Goldenberg, Buchdrucker Kanarski, Direktor Man- 
dyczewski und Rogiorungsrat. Dr. Reiki je  -1 K. von Yiktor Sarnawski und  K atecheten  
Szymonowicz je 3 K. voni (> ym nasiallehrer K ern  2 K. voni Oberlelirer 1L. W bul 
und Lebrer O. Wlad je  80 h.

Spenden der Schiller: Halip \  . 11 2 K, Mayer Y. B 1 K. Altschiller I I I .  4 K, 
Drobomirecki V . 1> 2 K.

Gelegeutlich der Weihnachts- und O stersa inm lung spendeten  die Schiller der 
I. KI. A : 27 Jv 8 h, und z war : Jakubow icz 4 K. Babij und Swariczewski 2 K, 
Kaczkowski Max und Michach Bandskron und Romanowicz je  1 K 80 h, Christol’, 
l.wanowicz, Bisiński Joli. und Władimir,  Rauchwerger,  Schapira Gustav und Max 
und Woloszczuk je  1 K, und ncht Schiller kleinere Betrage. zus. 4 K (JO h.

Die, Schiller der B KI. B: 4 K 20 h. d arun te r  Gliński, Haukiewicz und  J e r e 
mi] czuk Wlad. je  1 K.

Die. Schiller der L. KI. C : 10 K (>(> h. und z w a r : W ład 4 K, Woje w odka 1*4 K 
Sarnawski 1 K und zwdll’ Schiller kleinere Betrage, zus. 4 K 2(5 h.

Bie Schiller der IB KI. A: .41 K 40 h, u n d z w a r :  B re tt le r  Hermann und Sa
lamon je  JO K. Bar und Dodali j 20 K, Negrusz 1 K 70 h. Spaczynski 1 K (JO h, Ko- 
zarisczuk 1 K JO h. Kozak 1 K 30 h, Smereczyński 1 K 20 h, Breudzan und Golz je 
1 K 10 h, Drancz und Hesslor je  1 K und 13 Schiller, zus. J  K 00 h.

Die Schiller d r r  IB KI. B :  10 K.
Die Schiller der 11!. KI. A :  22 K JO h. und z w a r : Schwammen 7 K. J a k u 

bowicz 4 K, Runes 3 K. Ostapowicz 2 K. Bandmann. Morgenstern Nacliman und 
W ender je 1 K und sieben Schiller, zus. 3 K JO h.

Die Schiller der 111. KI. B: 17 K. und zw ar :  von Drohomirecki, von Jasie- 
nicki je 2 K. Baloszeskul 1 K JO h und 31 Schiller, zus. 11 K 50 li.
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Die Schiller der J \.K 1 . A :  20 K  20 li. und z w a r: A llerhand Heinrich mul Karl 
ji' 2 K  oO h, Deligdisch mid Druckm ann 2 K. Brendzan und Kozarisczuk je 1 K  50 Ji, 
Fninkel. (Jierowski, Kramer. Krautham m er Mendel und Nachinan und W ittuer je 
1 K  und 25 Schiller zns. 11 K  20 h.

20 Schiiler der I \ .  K L  B :  8 K  50 h. darunter Podlaszecki 1 K  40 h, Hreho- 
rowicz 1 K.

D ii1 Schiller der \ . KI. A  : 17 K  02 h. darunter Baumami 5 K, Pfaif 2 K, 
Khner, Kosińsk i und Schnee je 1 K  50 h. Ehrlich, Landau. Neiiuteulel. Schapira und 
Sonnuer je 1 K.

D ii1 Schiiler der V. KI. B  : K I K  70 h. darunter v. Drohomirecki 4 K 20 h. Lani 
und Pili u hak je 2 K, Bohykiewicz. Hali]). Morgocz. Orzą und Szkwarczuk je 1 K.

</) A  u s w e i s ii b e r  de  n S  t a n d d e r „B i h 1 i o t h e e. a ]> a u p e r u niu.

Zu dem ain Schlusse des Schuljahres 1900/1901 ausgewiesenen 591 Lehrbiicheni 
siinl im ahgelaufenen Jalire durch Kant’ 115 und durch Schenkung 99 Biichern hin- 
zugekom mcn ; infolgę Ausscheidung von 74 ExempIaron, betriigt der gegenwśirtige 
Stand 728 Biiclier.

Oeschenkt wnrden von den Vrerlagsbuchhandlungen : Deuticke 12. Herold 10, 
Clraeser 11, Holder 19, Holzel 3, Pichler in W ieli 17. K le inm ayr und Bam berg in 
Laihach 5, D irektor Scheller in P rossn itz  2.

fo n  der Schiilerlade des I. Staatsgyninasium s 10 (rutli.). vom I lirektor Faust- 
mann 3, vom Prot’. Michniewicz und Saxl je 1. vom Schiiler der Ilf. KI. Dunin 1 
und von ungenannten Schiilern 4 Biiclier.

Allen edlen Spendern sagt der AusschuB des Unterstiitzungsvereines im Namen der 
unterstiitzten Schiiler den Innigsten Darik.

Ausgeliehen wurden in dem Berichtsjahre 407 Biiclier an 205 Schiiler.

Prof. Josef Bittner,
Sackel wart und Ver\valter der 13 i l > 1 i o 111 < * k.

C. Sonstige Unterstiitzungen.
Der Kaiserin Elisabeth-I)amenverein zur Bekostigung armei' isrH.elitischor Seliul- 

K iiu le r wondote der Anstalt vier Freitische in der Volkskuche zu, in dereń Dennsse 
lilio Horsch  Augenbliiok (1.1. KI. A). Juda Ohaim Morgenstern (II. KI. A). Herse.li 
Rosonteld (IL I. K I. A ) und Herscli Feuer ( V. K I. 15) standem

Von der Bezirksvertrotung in K oksów erhielten zulblge Zusehrift voni (1. Mai 
1002 die Schiiler der II. K I. B  Basil Budź. Joset Kosteniuk und Kosm a Kow aliuk 
eine Unter sttttzung von .je 30 K.

Mit Zuschritt voiu 9. Juli 1902 yerlieli (las Ferienlieim  Komitee des .jtidiscli-
nationalen Yereines ,,Zion“ dom Schiiler der 11. Klas.se A  M osos Dinkstein einen 
Ferienlieim-Platz unii dem Schiiler der 1. K I.  A  P inkas Berkow icz ein Handstipendinni 
im Betrago von 30 K .

Mohrem  Arzte, besonders die Herren Oborstadtarzt I)r. F 1 i n k e r. Direktor 
des Landos-Krankenhauses Sanitiitsrat Dr. P h i  l i p o  w i <• z. Dr. K o b r z y ń s k i ,  
Zalmarzt Dr. K  1 e ni, P rim arius der Landes-Krankouanstalt Dr. P  r o k o ]> o w i c z. Dr.
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S is h  i 1‘ t  e r  mul Augomirzt. D r. S w i e r s z  cl i  o liohaudoltou kranko Schiller nu- 
oiifgeltlioh.

Dii' Direklioii s|irioht alleii edlen Wohlfciltorn der st.udiere.iideji .Tugoml den 
wiirinsleu Diuik mis.

K o rn e l K ozak .

VIII. Chronik.
Dic Aulnalime der Schiller, fur ner die Aufnahins , Wiederholungs- u ml Nachtrags- 

jirufuiigen tu mieli ani 1„ 2. u ml 3. Sejitemlier 1901 st.att.
Am 4. September wolinteii die Schiller dem feierlichen Erbffnungsgottesdienste 

lici, wuraiif die Disziplinarordnung und der Stundenplan yerlesen wurden.
Am 4. Sejitemlier Naehniittags begann der regelmiUiige Unterriclit.
Am 13. Sejitemher nalini die rom. katli. Schuljngend miler Fillirnng des Lelirkiirpers 

am teierlielien Emjitange des UoeliwUrdigsteii H en n  Krzbischots und Metrojiolifen 
Dr. dnsef li i I e z e w s k i  t.eil, der ani 15. September aucli yielen Keliiilern der Anstalt 
das lii. .Sakrament der Firmung spendete.

In seiner liesonderen Herzensgiite liefi diesel' edle Kirchenfiirst dem Unterst iitzungs- 
yereine der Anstalt die namiiaft.e Spende vim 100 lv zukonnnen, wotur i Inn ancli an 
dieser Stelle der tiefgefiihlte Dank abgestatte t wini.

Da durcli die Allerhiieiiste Entschlietlun g yoin 10. Oktober 1900 die sukzessiye 
Aiisgestaltung der Anstalt zu eiiiem Obergymnasiuni genelimigt wurde, erfolgte im 
Simie des Min.-Erb vom 30. Oktober 1900, Z. ‘28075, mit Beginn des Selmljahres 1901/2 
die Aktiyierung der V. lvlas.se, in welche 68 Schiller anfgenommeti wurden. Diese bedeu- 
tende Fre(|iienzzit1er yeranlaBte die yom k. k. Eandesschulrate genebmigte Teilnng der 
lvlas.se, iutblgedessen zwei weitere Lokale gemietet werden muliten. Die Anstalt ziihlte 
also im abgelaufeneii Schuljahre 11 Klassen. Ans gleiciiem Anlasse trat auch eine Ver- 
mehruug im Steinie des Lelirkiirpers ein :

Mit dem Min.-Erb vom 26. Jnr.i 1901, Z. 15744, intim. mit dem L. Sch.-K.-Krl. 
yom 17. .Liii 1901, Z 4159, wurde der Protessor nm Staatsgymnasiiim in Kolomea Peter 
(I li r i s t o f zum Prolessor an der Anstalt e rn a n n t ; ebenso wurde mit dem Min.-Erb yom 
28. .Inni 1901, Z. 13387 (L.-Seb.-R.-Erl. vom 17. duli 1901. Z. 4165) der supplierende 
Religionslelirer des 1. Staatsgyninasiums in Czernowitz Athanasins L e w i ń s k i  zum 
gr.-katb. Religionslelirer ani 11. Slaatsgymnasium ernannt.

Audi sonat, erfulir der Personalst.and des Lelirkiirpers mebrfache Veran(lerungen :
Infolge Resignation des Snpplenten Viktor l i i i n w e n  t. li a I, der eine Supjilen1.ur 

am Staatsgyniimsium in Marburg annahiii, wurde mit dem L. Scli.- li.-Er], vom 1. Oktober 
1901. Z. 5626 der Lelirnmtskaudidat Toiyi K e r n  zum Snpjdenten an der Anstalt ernannt.

Mit dem .Min.-Kri yom 20. Sejitemlier 15101, Z. 26933 (L.-Seli.-K.-Erl. yom 28. Sej>- 
tembur 1901, Z. 6262) wurde fur die rutbeiiiscb-dentsclien Parallelabteilnngen eine eigene 
Leit.ung aktiyie.rt uml der Protessor des 1. Staatsgyninasiums in O.ernowitz Kornel 
K o z a k  zum piidagogiseh-didakti.sclien Leiter ernannt Derselbe tra t am 1. Oktober 1901 
seinen Dienst an.

Ani 2. Oktober sebied der uni die Anstalt hocliyerdieiite erste Direktor derselben, 
Herr Vinzenz F a u s t  m a n n .  ans dem Leben. In ihm verlov das Oymnasium einen 
iiberaus pflicliteifrigen, tiirsorglicben und umsichtigen Leiter, der durcli nahezu 5 Jah re
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seine besten Krilfte fur (las Wolil und (las Gedeihen der jnngen Anstalt eirignselzt bat. 
(Sielie Nekrolog.)

Elire seinem Andeuken ! Friede seiner Asolie !
Sowohl (dii 9., beziehnngsweise 10. Sep'ember ais uuch ani 19. November famleu 

feierliche Trauerandachten tur weiland l lne Majestat, die Kaiserin Elisabetli statt./-\I)ie 
Schiller und der LehrkSrper wohnten dem Trauergottesdienste bid.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 12. Oktober 1901, Z 5(127 wurde der i-oni.-kat.li 1‘1'arr- 
kooperator Siegmuud S z y m o n  o w i  cz  zuui supplierenden Kateclieten liii den 
rinn.-kutii. Religionsunterriolit ernannt.

Zutolge Min. Erl. voni 3. Juli 1901, Z. 30491 ex 1900. wunle im abgelaulenen 
Scbuljabre aucli der Unterricht in der mosaischen Keligion den Scliulern der Anstalt 
ahgesondcrt von denen des 1. Staat.sgymnasiutns ert.eilt. -Mit deniselben wurde der bis- 
lierign Religionslehrer Abraham 11 e u m s n  u betrant. ' L.-Sch -K.-Krl. vom2. August 1901 
Z. i(>20.)

Zutolge L --Sch.-R.-Erl. vom 31. Oktober 1901, Z. 0941 wurde mit Zustinimung des 
Landesausseliusses die aushiltswei.se Venvendung des Pro lessu rs an der landwirt- 
scliullliclien Landes Mitielschule Hugo Ż u k o w s k i  genelimigt; derselbe ubeinnlim den 
Unterricht. in der Naturgescbiclite im Ausmalie von S Wochenstnmlen.

Mit dem Min-Erl. vom 25. .Inni 1901, Z. 18115 L.-Sch.-R.-Erl. voin 13. Jul i  1901, 
Z. 4050) wurde Professor Julian K o b y l a ń s k i  in die VIII.  und mit dem Min.-Erl. 
vom 4. November 1901, Z. 18115 Professor Viktor P r e l i c z  in die VII. Eangskla.sse 
mit der Rechtswirksamkeit vom 1. Jilinier 1992 an belordert.

Mit dem Min.-Eli. vom 15. .Inni 1901, Z. 1811 \L.-Scli. li, -Erl vnm 1(>. Jul i  1901, 
Z. 1004) wurde der Realschnlprofessor iii Lcmbcrg Anton S t e f a n o w i c z  ziun 1'acli- 
inspektor filr den Zeichenunterricht an den Mittelschulen in der Bukowina (bis Endo 
1903/4) ernannt.

Mit dem L.-Scb.-R.-Erl. vom 28. Seplember 1991, Z. (1211 wurde Protes.-or 
Sergius S z p n y  m m i  w s t  i zum Mitgliede der PrUfuugskommission fil i- allgemcine 
Volks- und Biirgerscliule.n fil i- die Zeit von 1901/2 bis 1903/4 ernannt.

Am 4. Oktober wurde das Allerliiicli-ste Namensfest Sr. Majestat des Kaisers durcli 
Kestgottesdienste in den Gottesliausetn ailer Konfessiunen gefeiert.

lnfolge Ablebens des Direktors E a  u s t  m a n n  wurde mit dem L.-Scli.-K-Erl. 
vom 14. Oktober 1901, Z. 5024 Professor Josef B i t t n e r  zum padagogisoli-didaktiselien 
Lei ter der deutschen Stammklassen ernannt und gleiehzeitig mit der Euhriing der 
admin istrativen Geschiifte bet,raut

J)a im Simie des Min.-Erl. vom 30. Oktober 1900, Z. 28075 mit Beginn des 
Sclmljahres 1902/3 ilie weitere Ausgestaltung der Anstalt. durcli die A ktie ie rung  der 
VI. Klasso zu erfolgeu bat, wurden mit dem Min.-Erl. voui 11. Juli 1901, Z. 8589 
( L.-Scli.-K.-Erl. vom 2. August 1901, Z. 4701) zwei neue Lehrstelleu systemisierl.

Mit dem Min-Erl. vom 8. Noveniber 19) 1, Z. 32474, intim. m it  dem L.-Sch.-R.-Erl. 
vom 21. November 1901, Z. 7991, wurde dem Professor Julian K o b y l a ń s k i  behuls 
llerausgabe eines lat.-ruth -deutschen Wiirterbuclies, das im Manuskript gegenwilitig 
bereits lertiggestelit ist, die Lehrverpflicbt.nng aucli im Scbuljabre 1901/2 auf 11 Stunden 
lierabgemindert.

Dem Professor Josef B i 11 n e r wurde mit dem L. Seb.-Erl. vom 18. September 1901, 
Z. 5898 die dritte  und dem Professor Kerdinand S a x I mit dem L. Seli.-K.-Erl. vom 
22. September 1991, Z. 00-12 die zweite (^uinijuennalzulage zuerkannt.

Am 23. Jiinner 1901 inspizierte der liocliwUrdige Hen Kauonikus und Konsistoi ialrat 
Ciilestin K  o s t e c k i ais Ordinariatskommissar den gr.-kath. Religioiisunterriclit.
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Mit dem Min.-Kil. vom 27. Jiinner 11)0*2, Z. 2121, intiui. mit dem L.-Sch.-R.-Erl. 
vom 3. Februar 1002, Z. 83G, wurde Professor Ferdinand S u x I mit Endo Jamnu* 1002 
krankheitshalber in den bleibenden Rubestand ver.set.zt.

Am JO. Jiinner sclilol.1 das erste Seuiester mit der Zeuguisverteilung; das zweitc 
bogami am 3. Februar.

Mit A llerhbehster Entschlieflung vom 28. Februar 1002 gerubteu Se. Majestat der 
Kaiser den Proiessor am !. Staatsgyinnasium in Czernowitz und Lei te r  der rutheniseb- 
deutseben Pai allelklassen des II. Staatsgymmisiums zmn Di rek tor dieser Anstalt aller- 
gnildigst zu ernennen.

Am Hi. Mii,'/, iibernabm der Rericliterstatter die Leitung des 11. Staatsgymnasinms.
Am 22. Marz nalmien die gr. or. Schiller unter Fiihrung des Lehrkilrpers am 

Leiehenbegilngnisse des hoohwiirdigsten gr.-or. Erzbisehols und Metropoliten Arkadie 
(' z u p <* v k o w i c z teii.

Am 12. April wurde die reifere Schuljugend zur Resichtigung der Ausstellung 
der kunstgewerlilicben Faehschulen Osterreichs in das iiierortige Gewerbemuseum gefiibrt.

Am 4. Mai land aus Anlafi des 41. Todestages des ruthenischen Dicbters Szewczenko 
(diie (jledaehtiiisleier im grolien Musikverein.ssaale statt , dereń Reinertrag (rund 400 K) 
dem Fonde des an der Anstalt bestehenden lJnterstutzungsvereines zugewendet wurde. 
Professor S z p o y n a r o w s k i liielt eine Anspraebe an die Schiller, der Schiller N. K o 
p a c z e k  skizziorte das Leben und Sc ha tlen des Dicbters, einige Scłiiiler trugen Gedichte 
vor und der S-ingerebor unter der trefflicben Leitung des Oktavaners Em. J  a r m u 1 o- 
w i e ź  sang in geiungener Weise mehrere Lieder.

Die dsterlichen Exerzitien wurden tur die rum.-katb. Schiller am 22., 28. und 
21. Marz, fiir die gr. or, und gr.-katb. Schiller am 10., 20. und 21. April abgehalten.

Willi rond des Seliul jahre.s wanien die rom.-kath., gr.-katb. und gr.-or. Schiller 
dreimal zur b. Reicbte. mul li. Kommunion gefiihrt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 27. Mai 1002, Z. 3308 wurde votn <>. Juni angelangen 
der Unterricht. im gr.-katb. Kircbengesange aktiyiert uml mit der Leitung desselben 
der llil ts tunilebrer am I. Staatsgyinnasium Eugen F e d o r o w i c z  betraut.

Die Yersetzungsprufungon fanden in der Ze.it vom 18. Juni bis 0. Juli s tatt .
Das Sc,buljabr win! am 15. Juli mit einem teierlicJien Dankamte und der Yer- 

teilmig (bu* Ztuignisse geschlossen.
Am 15. uml 10. .Juli finden Autnabnispriilungen in die 1. lvlasse statt .

IX. G esundheitspflege.
Mit Reginn des Scbuljabre.s 1001/2 wurde die Konferenz liber Gesundheitsptlege 

aiigehalten, in der die diesbeziiglicben Mabnahmen besprochen und ein Programm hietiir 
im IJmrili lestgestellt wurde. Die Jugendspieie, Ansfluge und Ubungsmilrsohe veran- 
staltete i î T Einverueliinen mit dem Di rektor der Turnie, hrer Johan n R a d o m s k i .

Im abgelanfenen Schuljahre fanden die Jugendspieie jeden Samstag Nacbmittags, 
eyentueil auclt an Feiertagen, insoweit es die Witterung ge.stattete, statt . Die Retdli- 
gung an denselben, zumal aus den drei unteren Klassen, war eine sehrrege ; esspielten 
durcbsebnittli( b 85 Schiller. Ant' dem Spielpiat.ze erscliienen 'ófters die Professoron 4’ i r o n 
und I s o p e n k o  und unterstiitzten den Turnlehrer in dankenswerter Weise. Wilhrend 
des Winters wurde n aus jeder Klasse je z we i Schiller ais Spiel kaiser ausgebildet. Audi



wurden einzelne Schiller im Trommelschlagen and Hornblasen an Sonn- und Feiertagen, 
besonders in der Winterszeit, unterriehtet. Wie alljahrlieh wurde aueit im yerflossenen 
Winter ein Eisplatz hergerichtet, der a ber wegen des anluilteriden milden Wetters nicht. 
sehr oft zum Schiittschnklaufen benutzt werden konnie, in diesem Winter wurden 
drei Marsobe veran.sfcaltet, und z war zwei nach Horecza und eiuer nach der Rohoznaer 
Hutweide, w o Schnę eb a 11 we r t‘e 11 geubt wurde. Au diesen Murscheu habeu sieli duteh- 
scbnittlicli 9 5 Schiller beteiligt. Ausfliige ta u den in dem abgelauleneu Sohuijahre- achtmal 
statt .  An denselben nabmen darchachnittlich 70 Scbiiler teil. Kur wannę Bader hatte 
die Direkt.iou wie im Yoi jahre im Badebause des Henn Gedale vorgesorgt, welelier 
eigene Badetage zn er mii higien Kintrit tspre sen 1‘iir die Schiller der A ustali eingeric.biet 
hatte. An den 19 Badetagen beteiligten sieli jedesmal durchseiiniltlich 28 Schiller. Die 
Verreclmuug der Badekarten und die Uberwachung des Badehausbesucbes besorgte auch 
in diesem Schuljahre in anzuerkennender Weise Professor T i r  o n.

X. W ichtigere Erlasse der vorgesetzten  Behorden.
1. IJ. M.-Kri. vom 3. duli 1901. Z. 30-191/1900 (intim. m i t D.-Sch.-R. JfOrl. vnm 2. August 

1901, Z. 4020), orduet an, dafi der Unterricbt, in der rdm.-katb. Religion den Seliiilern 
der Austalt abgesomlert von den Schulern des 1. Staatsgymnasiums erteilt. wenie. 
Zu folgę desselben Krlasses wini audi der Unterricbt. in der mosaiseben Heli gin u abge- 
sondert erteilt.

2. L.-Scb.-JL-Krl. vom 7. August 1901, Z. 4575. Die Massenwohnungen der SehuRr 
siml bei Beginn und wabrend des Selm)j>ihres dem Stadtmagistrate anzuzeigen.

3. U.AL EH. vom 21. Oktoher, 1901, Z. 20074 (D. Kch.-R.-Erl. vom 2. Noyember 
1901. Z. 7321). Normen betretfs Restimmung der Durchschniltsnoten aus Geseduchte und 
Physik bei den Matiuutatspmfungen.

4. U.Al.-Erl. vom 22 Oktober 1901, Z. 26548 (D. Sch.-R.-Eri, vmn Bi Noyember
1901. Z. 7391 n Lehrplan u ml Organis;ition der mii. Beginn d<-s Schnij,:.!) h*.- 1902/3 tn 
der Austa lt zn erdfFnemlen rut iieniseh deutsclnm Ynrbereituugsklasse .

5. L.-Scb.-R.-Kri. vom 19. Jiinner 1902, Z. 214. Die Ausst.ellung von Privatzeugnissen 
iiber die Kenntnis der Lamle.sspraehen ist Mittelseliullebrern u ich t. gestairA.

6. U.AL Kri. voni 2. Jauner 1902, Z. 23 (intim. mit L.-Sch.-EH. vmn 24. Jiinner
1902, Z. 211). Die Jaliresprognumne diirDn vom Sehułjahre 1901/2 ab im Sinne der Mini- 
sterialyerordnung yom 9. Jani 1875, Z. 8710 nur wissenselmftliche odm padagogiseho 
A b 11 a n d 1 u 11 g  e n e u 111 a i t  e n .

7. L.-Scb.-R.-EH. vom 28. Jan ner 1902, Z. 327. J)ie Direkt.iou wini angewiesen, 
wegen Bestellung eines Sehularzt.es auł' Grund eines Konferonzbescblasses Bericbt zu
erstatten.

8. U.Al.-Kri. vom 21 Februar 1902, Z. 4216 (L.-Sel:. IL Kri, yom 6. Marz 1902, 
Z. 1571), gestattet,  da6 vom nacbsten SAutljahre a.n die rnUieniscbe. Sprache beim Un- 
ternehte  in der Geographie in der 1. ruthemscli-deutschen Parallelclasse. neben der 
deutschen beim Vortrage und bei der Prufung der Scbiiler in Anwe.nduug gebraeht wenie.

9. Min.-Verordn. yom 24. Februar 1902, Z. 36991 ex 1901 Normen betrelfs Kin- 
tubrung der nenen Jiechtschreibung.

10. L.-Scli.-R.-Kri. vom 10. Marz 1902, Z. 1640. Bekanntgabe des hbchsten Dankes 
Ibrer kais. mul kbnig!. Hoheiten des dnreb laucbtigsten Ilerrn Krzberzogs R a i n e r  und
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der durchiauchtigsten Frau Eizherzogin M a r i e  fur die dem durchiauchtigsten Jubel- 
paare anlil/llicli der Feier der goldenen Hochzeit dargebrachten Gluckwiinsclfe.

11. II. M.-Erl. vum 10. Mitrz 11102, Z. 4897 (],. Scli.-H. Erl. vum 4, A])iil 1002, 
2316). Die be.sondere Leit.ung der ruthenisch deutsehen Parał lelclassen wird vor-

liiuiig sistiert.
12. II.-M. Kri. V0111 21. Ajnil 1902, Z. 81 ex 1901 (L.-Seh.-R.-Erl. vum 17. Mai 1902,

Z. 3330). Nilhere Vorscliriften iiber die Dienstkleidung der in die Kategorie der Diener- 
scliaft gelittrigen aktiven Staatsdiener.

XI. V erzeichnis der Schiller am Ende des 
Schuljahres.

Schiller, dereń Namen f e t t  gediuckt sind, sind VorzugsschUler.

I. K lasse A.
1. Andrijczuk Peter, 2. Apro Josef Basil, 3. Awakowicz Stefan, 4. Berkowicz 

Emanuel, 0. Bojczuk Asentius, 0. Broczkowski Roman Juliann, 7. Burg Edmund, 8. Christof 
Gustav, 9. Clemens Alexander, 10. Czownicki Josef Franz, 11. Dobrowolski Josef Otto,
12. Donigiewicz Bogdan Ludwig, 13. (Jartner Leiser, 14. Goldschmidt Adolf, ló. Gruli 
Jucoli, 10. llolzberg Efraim, 17. Kruszka Bruno Ladisinus, 18. iwanowie/. Stefan, 19. Jaku 
bowiez Jobami, 20. Kaczkowski Anton, 21. Kaczkowski Miehael, 22. La bij Kngen Emilian, 
23. Landskron Friedrich, 24. Lewicki Philip]), 25, Lipecki Eusebins, 26. Lisiński Jobami,
27. Lifwinowicz Julian, 28. .Mikulasz Josef, 29. Morosiewicz Miehael, 30. Morosiewicz 
Koman, 31. Morys Stanislaus, 32. Nekeforuk Elias, 33. Oneiui Jobami, 31. Ostaticine 
Juliann, 35. liechlo Juliann, 36. Romanowicz Julian, 37. Russnak Constantin, 38. Rzeszowski 
Eugcn, 39. Sehapira Gustav, JO. Schapira Max, 41. rfcliiibescb Georg, 42. Schorsoh Juliann,
13. .Singer Mordko, 11. Swaryezewski Hilarins, 15. Tiunanowicz Bogdan, 46. Urbański 
Eugcn, 47 Władyga Ladisfaus. 48, Wołoszezuk Peter Paul. 49. Zloczower Marceli, 7)0. Rauch- 
werger Siegfried. Pr i mit i s ta n : 1. Hoiowitz Theodor, 2. Metach Bela. 3. Stocklbw Marie.

I. K lasse B.
1. Jjindrietz Georg, 2. Baloschescul Georg. 3. Okaryna Miehael, 4. Choludnink

Nikolaus, 5, Oocorean Theophil, 6. Daneliuk Miehael, 7. Deinitrowski Gregor, 8. Diako- 
nowiez Stefan, 9. Dmefriuk Basil, 10. Draginda Emilian, 11. Draginda Ladislaus, 12. Dutczak 
Demeter, 13. Dutka Georg, 15. Gliński Theophan, 16. Hankiewicz Gregor, 17. Hlewka 
llarion, 18. llotinczan Artoiuon, 19. Hreń Emilian, 20. Jaremczuk Demeter, 21. Jędrze
jowski Juliami, 22. Jeremijezuk Eugcn, 23. Jeremijezuk Władimir, 24. Kaplun Nestor, 
25. Kocza .Miehael, 26. Kosteniuk Nikolaus, 27. Kostyk Władimir, 28. Kruszelnicki J oliann, 
29. Kurczak Juliann, 30. Kwasnieki Władimir, 31. Lewicki Sawin Josef, 32. Magas Jobami, 
33. Mariijewiez Miehael, 34. Medwig Prokop, 35. Nazaryk Jobami, 36. Niedzielski Władimir.

I. K lasse C.
1.- Orelecki Theodosius, 2, Osadcznk Basil, 3. Osadez Georg, 4. Palijow Basil, 

3. Paraniuk Paul, 6. Pereckij Hilarius, 7, Poiczuk Basil, 8. Puszkar Josef, 9. Romaniuk 
Jobami, 10. Sakału Demeter, 11 Salałiora Markus, 12. Sarnowski Nikolaus, 13. Skrepnek



84 —

Juliann, 14. Slipeniuk Stefan, 15. Smereka Simeon, 16. Stasiuk Demeter, 17. Stnpnic.ki 
Stefan, 18. Stupnicki Władimir, 19. Szleinko Roman, 20. Szmigielski Demeter, 21. Toderiuk 
Simeon, 22. Tolkau Michaei, 23. Toninezuk Olirisant, 24. Tum.sclia.nko Eusebius, 25. IJn- 
gurean Josef, 26. Wasilewicz Constautin, 27. Wlad Miron, 28. Wojceuko Demeter, 21). Wo- 
jewódka Konstantin, 30.. Zadurowicz Ladislaus, 31. Zapareniuk Elias, 32. Żurowski 
Michaei, 33. Źuryk Władimir Johann.

II. K lasse A.
1. Altmann Plnchos, 2. Augenhlttk Klio Leil), 3. Halicki Władimir, I. Ilar Arcadius, 

Marcuo, 5. Beitler Krauz, 6. Boh osie wie/. .Michaei, 7. Brendzan Vaierian, 8. liroffleld 
Alfons Prlir. von, 9. Brettler Hermann, 10. Brettler Salomon, l i .  Brodzik Kasimir, 
12. linchliolz Dawid, 13. Dicksteiu Moscs, 14. Drancz Marceli, 15. Drukimum Gabriel,
16. Dnmański Stanislaus, 17. Engler Siissie, 18. Enstaiiewicz Meietius, 1 Kcingold
Abraliam, 20. (Jalan Adolf, 21. Gednii Gustaw, 22. Golz Leopold, 23. Hessler Wiliihald, 
21. llerschmann Rudolf, 25. Herzan Siegfried, 26. Hohenthal Anton, 27. Heller Moscs, 
28. Janowicz Nlkoiaus, 29. Kalinowicz Stefan. 30. Kolb Johann, 31. Kozak Ax«nti, 32. Ko- 
zarlszczuk Daniel, 33 Kriczi Adolf, 34. Kudisch Josel', 35 Marchiom Rudolf, 36. Mar
kiewicz Kajetan, 37. Merdinger Marceli, 38. Miehniewiez Ladislaus. 39. Mogilnicki .la 
roslaus, 40. Morgenstern Chaim, -li. Xegrusz Kajetan, 12. Nennteufe.l Heinrich, 43. JNcwrly 
Jaioslaus, 44. Perlmann Ahraham, 4o. Piotrowski Heimn-h. il>. Ibewost Wilhcim,  47. Kuch 
mistriuk Alexander, 48. Reh Robert. 49. ScliitHer Wolf, 50. Sclnuidro Eiias, 51. Schauer 
Benzin. 52. Seweryński Nestor, 58. Smereczyński Hilarion, 54. Spaczyński Miecislaos, 
55. Steinmetz Sindel, 56. Tomowicz Alexander, 57. Ustyanowicz Alexander, 58. Wassi 
łowicz Johann, 59. Wedrychowski Ladislaus, 60. Weissglas lsak, 6 . Zimbler Malt ii i as, 
62. Zoldester Bernhard, <>3. Zurakowski Siegmuml. P n u a t i s t e n : 1. Axclrad Majer,
2. Goides Josef, 3. Hanimel Leon, 4. Herzog Abraha.ni, 5. Hulies Heinrich, 6. Kindler 
Tlierese, 7. Kom Moscs, 8. Lauer Jolianna, 9. Nicpoński Josef, 10. Sehilrf Benjamin, 
11. Schwarz Nuchim, 12. Soicher Heinrich, 13. Zaloszer Adalbert.

II. K lasse B.
1. Aibota Kngen, 2. Bodnariuk Johann, 3, Bojko Nikolaus, 4. Budź Basil, 5. Ca- 

linciuc Johann, 6. Charyna Alexius, 7. Czajkowski Isidor, 8 Dutczak Demeter, 9. Ga
szyński Adam, 10. Gaycr Nikolaus, 11 Goj Ladislaus, 12. Gruber Yincenz, 13. lllewka. 
Johann, 14. II ości sławski Władimir, 15. Jędrzejowski Krauz, 16. Kapustyński Josef,
17. Koczała. Elias, 18. Koczerlian Michaei, 19. Kostyniuk Josef, 20. Kowaliuk Kosnms, 
21. Kozarijczuk Michaei. 22. Kozarizczuk Roman, 23. K u c h ta  Theodor, 24. Eiutyk Mi- 
chael, 25. Matejko Nikolaus, 26. Nazarek Theodor, 27. Palagi Makarius, 28. Pauliuk 
Kenophon, 29. Pasiuk Georg, 30. Pihuiiak Isidor, 31. Poklitar Isidor, 32. Polański Johann, 
33. Kutzki Alexandcr, 34. Kutzki Josef. 35. Sandulak Michaei, 36. Serbenluk Georg, 
37. Seyk Eduard, 38. Skrihiak Peter, 39. Snohowerski Eugon, 40. Tkaczuk Demeter, 
11. Warszawski Eduard, 42. Wiszewan Johann, 43. Walczyński Kngen, 44. Woio,Szczuk 
Eusebius, 45. Wynnyozuk Alexius, 4(i. Wynohradnyk Jaroslans, 47. Wymdirailnyk Michaei,
18. Wynohradnyk Johann, 49. Zolewicz Alexander. , ' r i r a t i s t m :  1. Iliewicz Roman, 

2. Okuniewski Thcuphil.

III. K lasse A.
1. Abraham Sciiloma Leib, 2. Adlersberg Abraham Schulem, 3. Affinis Theophanius 

4 Andreicznk 'Eusebius, 5. Bilumer Michaei, 6. Bez en Zeinwel, 7. Brandl Franz, 8. Bren- 
mann Hersch, 9. Chobzej Theodor, 10. Dolnickij Josef, 11. Draczyński Josef, 12. Dunin
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de Szpot A)examlei\ 13. Gutkowski Josef, 14. Gutkowski Stefan, 15. Dworzak Rudolf, 
16 Gazda Ladislaus, 17. Gelimann Abraham, IN. Granircr Efroim, 13. Haber Llrich. 
20. Malm Wolf, 21. Hotfer SaJmen, '22. Hoffmann Alfred, 23. Iwanowiez Basil, 24. Jak u 
bowicz Gregor, 25. .lekeles Jakob, 26. Kmitkowski Stanislaus, 27. Knepper Salomon,
28. Kudisch Ilein ich, 23. Kurka Basil, 30. Lamlmann Moritz, 31. Lang Adolf, 32. Latawiec 
Knur/, 33. Linker Ei.sig, 34. Lunenfeld J)avid, 35. Madzurck dohann, 36. Mandelbaum 
Max, 37. Morgenstern Chaim, 38. Morgenstern Nachmann, 33. Neumann Viktor, 40. Ny 
kusewiez Gregor, 41. Ost.apowioz Kornel, 42. Pacht Karl .Josef, 43. Piotrowski Bruno, 
44. Popiel Koman. 45. Prelicz Friedrich, 46. Ptaslic Deineter, 47. Rachmistmik Eugen,
18. Reh Edmund, 43. Rosenfeld Hersch, 50. Rosenrauch Gawriel, 51. Runes Lenn, 52. Sami!
1 (ersc.ii, 55. Su u er Wilhelm, 54. Schilchter Isidor, 55 Schwammen Max, 56. Serfass Karl, 
57. Sternberg Josef. 58. Striszka Michael Ritt.er von, 53. Svoboda Wilhelm. 60 Szczes- 
nowicz Marian, 61. Ungurian Edmund, 62. Wender Salomon, 63. \Voloszczuk Simeon, 
61. Zurkanowicz Emilian. Privatisłen:  1 Altsehiiler Sigmund, 2. Hbrer Meehel. 3. Kon • 
walinka Hieronymus, 4. Lang Wilhelm, 5. Puchta Felix, 6. Seh&rf Phdbus, 7. Sehiirf 
Pinkns, 8. Sekler Salomon, 3. Singer I);»vid.

III. K lasse B
1. Baloszeskul Alexander, 2. Barbier Elias, 3. Bodnariuk Basil, 4. Butzura. Pan 

teleimon, 5. Chi0 VSChi Trifon, 6. Czesnykowski Karl, 7. Donigeyici .lohann, 8. Dragan 
Władimir, 3. i hohotnirecki Eugen Ritter von, 10. Grigorowicz Eugen, 11. Haneeiiuo 
Simeon, 12. Hrehoretz Georg, 13. Hrymaliuk Georg, 14. Jasieniecki Roman Ritter von, 
15. Illiuk Johann, 16. Iwanink Elias, 17. Kebicz Basil, 18. Kostecki Anton, 13. Kowaliuk 
3sidor, 20. Kozarijczuk Emanuel, 21. Knszniiuk Theoktist, 22. Lastowieeki Gregor, 
23. Marunezak Demeter. 24. Mazur Michael, 25. Melneczuk Peter, 26. Mihaiiuk Nikolaus.
27. Orelecki Johann, 28. Pauliuk Eugen, 23. Railean Jobami, Snibur Gregor, 31. Sopiuk 
Alexius, 32. Sorokopud Gregor, 33. Warszawski Siegmund. Prinatis ten:  1. Rn janowski. 
Sylyester, 2. Leśniak Viktor.

IV. K lasse A.
1. A Herbami Heinrich, 2. A Herbami Karl, 3. Andriewicz Eugen, 4. Apfelbaum 

Salomon Leih, 5. Bauer Scbuiem, <1. Her 1 Heinrich, 7. Brendzan Ilarion, 8. Deligdisch 
Selig, 3, I )emitrowski Jakob. 10. Domański Leopold, 11. Donigiewicz Michael, 12. D rach
mami Josef, 13. Erilnkel Eeiwel. 14. Eriinkiel Moses, 15. Fucbs Benjamin Leih, 16. Geller 
Lavid Samuel, 17. Geller Josef, 18. Germanu Wilhelm, 13. Gierowski Georg, 20. Giuberg 
Markus Kaiman, 21. Gumiński Oskar, 22. Haas Eduard Edmund. 23. Huhn .Moses, 24. I Ja
siewicz Art.hemius, 25. Kapise. Wilhelm. 26. Kozariszczuk Oleg. 27. Kramer Markus,
28. Kniuthamer Mendel, 23. Krauthamer Nachman, 30. Lenkisch Stefan Wilhelm, 31. Lesuer 
Israel Leih, 32. Mojzesowicz Bogdan, 33. Oleksmwicz Stefan, 34. Poluk Marian, 35. Radek 
Eusehius, 30. Rennei Yiktor, 37. Kużyłowicz Franz Anton, 38. Sch wart z Josef, 33. Schwarz 
l)avid, 40. Serotipk Alexander, 41. Smereczynskij Consfantin, 42. Stehlik Rudolf, 43. Stepek 
Peter, 44. Szajna Anton, 45. Szulc Eugen, 46. Tannenbaum Ludwig, 17. Taniowiecki 
Nikolaus, 48. Teitelbaum Abraham, 43. Tentler Markus Mendel, 50. Tarcanoviei Eugen, 
51. Tyminskij Władimir, 52. Wegemann Romuald, 53. Weihrauch Ghaim, 54. Wittner 
Lazar Seinwell, 55. Zucker Kaiman Hersch. Priuatis ten:  1. Gierowski Xenie, 2. Han- 
kiewicz Gregor, 3. Lessner Mendel, 4. Wucher Gabriel.

IV . K lasse B.
1. Gygamuk Alexander, 2. Doszczlwnyk Johann, 3. Dragan Orest, 4. Dron Basil, 

5. Frundzei Johann, 6. Hlibka Georg, 7. Hrehorowicz Stefan, 8. Iwanink Simeon, 9. Liutyk
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JJemeter, 10. Malicki Josef, 11. Mayer Eugen, 12. Moysiuk Peter, 13. Pihuliak Cornel,
14. Podlaszecki iaroslaus, 15. Reucki Gregor, 16. Bongusz Władimir, 17. Statkiewicz 
Clemens, 18. Stefanowicz Theodor, 19. Sachoworski Josef, 20. Soszyński Dionys, 21. Szn- 
chiewicz Andreas, 2 ' .  Zaborodniuk Georg, 23. Żukowski liarion. JJr iv a t i x t : lvud ryński Elias.

V. K lasse A.
1. Baumami Gustav, 2. Bolimer Gustav Leo, 3. Bronikowski Emil Josef, 4. Ruch- 

berg Moses Leib, 5. Buchholz Ber), 6. Chodakowski Rudolf, 7. Ebner Juda, 8. Khrlicli 
Adolf, 0. Grabowski Albin, 10. Grabowski Kasimir, 11. llaruik Mendel, 12. Hermann 
Sohabso, 13. [ppen Max, 14. Jedrzyjowski Ludwig, 15. Kosiński Viktor, 16. Krassel Moses, 
17. Landau Abraham Jakub, 13. Lesner Benjamin, 19. Mat.icb Eugen, 20. Neunteufel 
Krauz, 21. Patik Eduard, 22. Pfalf Karl, 23. Roler llersch, 24. Kchapira Kalman 
25. Scblamp Reinhold, 26. Sclimul Karl, 27. Selimie Jakub, 28. Sominer Marom Maier
29. Syoboda Juliann, 30. Welisch Emil, 31. Zielski Juliann.

V. K lasse B.
I. Bekul Johann, 2. Bleier [sak, 3. Bobykiewioz Nikolaus, 4. Cisyk Emil, 5. Rro- 

bomirecki Nikolaus Rit.ter von Hawora, 6. Fedorowicz Georg, 7. Feuer llerscb, 8. Frnmiza 
llionys, 9. Gawriletz Constanlin, 10. Flalip Artemius, 11. Handler Moses, 12. Hnidey Emilian, 
13. Kirsfiuk Cornel. 14. Kleinwitchter Ferdinaml 15. Lagadyn Demet.er, 16. Lamin Josef, 
17. Luci w Julian, 18. Lupusko Consfaiitin, 19. Mak Stelan, 20. Mayer Dionys, 21. Morgocz 
.lobami. 22. Muntean Dionys, 23. Nikuliak Josef, 24. Okuniewski Stefan, 25. Oreleoki 
Nikolaus, 26. Orzą Władimir, 21. Pihuliak Emil, 28. Podlaszeeki Emil, 29. Rongusz 
Kunst im lin, 30. Serotiuk Basi I. 31. Smerecznński Jobami, 32. Strilczuk I i regor. 33. Szkwał czuk 
Basil, 34. Totojescul Dionys. P rw atis ten :  1. Lipecki Constanfin, 2. Negricz Jobami.
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XII. Statistik  der Schiller.
ZE-Z 1 a. s s e a

1. I n i . i \ V N £
a I, c a O a : b a . o a O X

1. /  il ll 1.
Z u  Kucie 1900/1901 . . . 70 211 33 ni 43 55 i 28 41) 24 - 398

Zu A u l ii ni;' 1901 1902 . . . 
Wali rond (los Sohuljalires

(U 40 41 83 50 73 i 41 (11 24 31 35 549

eiugerretou . . . . 1 1 — 1 — 3 1 2 1 1 1 12
I m ganzen also aufgeuommen o>5 41 41 84 50 7(1 42 (13 25 32 3(1 501

D anm tor neu autgenoimnen, 
mul z war:

A u tg o s t . i e g e u .......................... 54 40 3(1 11) i 15 1 15 1 3 185
Ilopotonfcen............................... 4 1 5 ; 4 1 2 ! 10 27

Wiodor aufgoiiommon. mirt
z wa r :

Autgost i o g o n .......................... 55 ] 54 4(1 39 39 21 31 2.3 .308
liepohiiit o n ...............................
Williroml rtos Solmljaliros

i 1 4 5 1 11 I 7 4 41

a n s g o f r o t o n .......................... 12 5 8 8 4 3 7 4 2 1 54
Sr!iiilorzaiil zu Kurto 1901 1902 53 .411 33 7(1 52 73 35 59 23 31 3(1 507

1 >a ni ntor :
Oifmitliclio Soliiilor . 50 3li 33 (13 41) (14 33 55 i 23 31 34 471
Pri v ; i t i s t .e i i .......................... :! 13 3 1) 2 4 2 30

2. U o Imi r t  s o r t  ( \ atorlanrt).
i z o r u o w i t z ............................... lii- 1! 4 1:V 7 10J i 81 .3 11 • 7 88’1
Bukowina (aul.łor <'zcniowitz) 221 2(i 111 32' 28- 37” 1 21)’ 312 18 14 20- 27(5"
< O iliy . ieu .......................... 7 7 1) 13‘ 14' 1.3’ 3' 1.9 2 4 7 9(1"
A 11 < 1 < kr< ‘ ostorr. Bandor 1 1 1 — — 1 3
U .nga,?*n.......................... i — — 0 ’ — ()’ — l 2
Ilu mli ni on ..................... i — — 1 - — 1 .3
i lu ssJan r t .......................... 2 1 1 — 4
Rluagos A u s l a n d ..................... — — — — — — — — — j — —

Summo 5o:> 311 33 (1313 -19" 04'' 33- 55" 23 31 342 471”"

3. M 1! t f c r s |> n i  c, h e.
1 K m t s e l i .................................... 2( 0 HI)’ - 38” 352 25 4 Kil22
I lu t l io n i so l i .......................... 14 35 33 11 4!):1 14- .32-' 7 ’ 23 292 247
Polnisrli u; i 131 11" 1 12 5 1 (10-
Alule r e .................................... — — i 1 - 11 i — 3 1

Summo 503 3(1 33 (1313 49” (14” 33- 55” 23 31 342 471 n

4. II o 1 i ig i o u s h o k (* n n t u i s.
Kuiholiseh des lut. Ritus ud 1 1 17' 3 11)' 1 11 12 1 S2:s

ariiiou. 1 u s 4 — 4 1 2 1 — 12
, griocli. Ilitus 9 12 12 (1 24- 4 8 ’ 2- 9 8 94'

(4 rioo.liisch-oriont-. mit. rutli.
Uiitorrio.litsKpraelio 9 23 20 1) 221 10 24’ u 14 — : 212 K131

Kvangeliscli (Augs)i. Kont.) . 2 1 •— 2 ' .> — 2 10’
I s n ie l i t i s o l i ............................... 10- — 2(i12 — 28" - 2(1* j — 10 4 1 1 0 '

Summo 50H 3li l 33 0313 49” 04'1 332 554 i 23 31 i 342 471311
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i k : 1 3 , S s e £

1. n l i i IV. \ N3 5  i
a. b 0) a 1) a  ! i» a  | 1. a, b <J-

5 . L o l i  o u s  a  1 1 '■ r . !

I ni 11. J a d r o  s ta ,m ion . 8 f) 2 — — 14
12 . „ . . . 12- (i o 10“ 1 — -  ; - 3 4 "
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XIII. KundLmachung fur das Schuljahr 1902 03.
Das Schuljalir 1002/03 wivd am 4. September 11)02 mu «S Ubr truh mit dem 

h). Geistamte erofłnet. Der regelmabige Unterricht, beginnt. an dem gleichen Tage urn 
3 ('lir nae.hmittags.

i)ie Autnahme in die 1. Klasse iindet am 15. und H>. Juli (I. Termin) und am 
1. und 2. September (II. Termin) statt .  Die Autnahmswerber baben sieli an einem dieser 
Tage in Begleitung ilirer Eltern oder dereń *Stellvert.reter zwiseben 3 und 10 Fhr vor- 
mittags in der Direktionskanzlei zu meldcn und durcli Yorlage eines legalen Tani- oder 
Geburtsscheines uachzuweisen, dali sie im Jabre 1802 oder triiher geboren sind, und 
talls sio ans einer bttentlichen Volksscbule kommen, ein Freijuentationszeugnis (oder die 
Schulnacbricbten) mimlestens tiber das 4. Sehuljahr mitzuliringen, in welchem der 
[ 'nterrichtseiToig in der IJnterricht.ssprache mit e i n e r e. i n z i g e n Notę klassiłiziert 
und der beabsielitigte Eintrit t in eine Mittelschule ersichtlieh gemacht ist. Die Auf- 
nalims])riit‘ung firnlet an den oben genannten Tagen schriftlich von 10—12 U li r vor- 
mittags und mtlndlich von 3- 5 U ir  michinittags statt .

Bei der Aufnabmsprutung fur die I. Klasse mit deutscher Untemcht.ssprache werden 
in der Keligion jene Kenutnisse yerlangt, die in den ersten vier Klassen einer Volks- 
sehum erworben wfeid^n konnen. in der deutseben Spraclie Fertigkeit. im Deseń und 
Schreiben (auch der lateinisclien Selirift), Kenntnis der Elemente der Fonnenlelire und 
bertigkeit im Analysieren ein tael) erweiterter Siitze, im łiechnen die Kenntnis der vier 
Grundreohnnngen in ganzen Żabien.

Bei dei- Autiiaiimspriifung tur die I. Klasse mit rutheniseli-deutscher Untenichts- 
spraclie werden dieselben Forderungen mit dem Mnterschiede gestellt, dass an die Stelle 
der deutseben Spraehe die rutlieiiisclie tr it t.  Aulierdem baben sieli die betrettenden 
Aufnahmswerber auch einer Priifung ans der deutseben Spraclie zu unterziehen. wobei
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jedocli uur Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutsclien Schrift, Bekanntscliait mit 
den alierwiehtigsten Regeln der Reektschreibung, Kenotnis der allerwichtigsten und 
hauflgsten Formen der Deklination und Konjugation, einige Ubung in der Analyse eines 
einiach erweiterten Satzes, endlich nur der Wortschatz getbrdert wird, der ans den an 
den rutlienischen Voiksschulen eingetuhrten Lehrbiichern von Roth-Hlibowicki erworben 
werden kann.

Kine Wiederholung der Aufnahmsprtifung in die I. Klasse an einernnd derselben 
oder an einer anderen Mittelscliule mit der Rechtswirksamkeit tur das unmittelbar 
folgende Schuljal.r ist unzulassig.

Die der Anstalt sehon angebiirenden Scbiiler haben sich mn 1. uder 2. September 
zwischen 10 und 12 Ubr yormittags zur Einsohreibuug in der Anstalt, einzufinden, das 
letzte Semestralzeugnis yorzuweisen und 3 K an Tasen und 80 h an Tintengeld 
zu erlegen.

Aut' die Auiiiahme in die deutsoheu Abteihmgeu der Anstalt haben neue Aufualuns- 
werber nur dann unbedingten Anspruch, wenn sie grieeh.-kath., oder griech .-orient. 
Keligion mit rutbeniseber Unterrichtsspraohe sind oder den Obligatunterricht im 
Rutlienischen besuchen. Mit Riicksieht auf den yorhandenen Raum kbnnen andere 
Aufmihmswerber nur in gaiiz beschritnkter Anzahl zur Einschreibung zugelassen werden.

Die Autnahmsprlifungen in hohere Klassen, sowie die Wiederholungs- und Nach- 
tragspriifungen finden ani 2. und 3 September s ta tt  und beginnen um 8 Ubr friili.

Alle n e u e i n t  r  e t  e n d e n S c h n i e  r haben eine Aufnahmstase von 4 K  20 ii , 
einen Lehrmittelbeitrag von 2 K, einen Jngendspielbeitrag von 1 K, ein Tintengeld 
von 80 h und uberdies 6 h tur 1 Exemplar der Disciplinar-Ordnung, also im ganzen 
8 K  0 li zu entrieliten.

Das Schulgeid betritgt 40 K per Semester und is t im I. Semester von den Schiilern 
der 1. Klasse im Lanie der ersten drei Monate, von den Schiilern der 2. bis 5. Klasse 
in den ersten seebs Wocheti in Sehulgeldmarken zu entrieliten.

V z e r n o w i t z, den 12. Juli 1002.

Kornel Kozak,
k. k. Gymnasial-Direktor.
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Beim W iedergeben  des Inhaltes gelesener Stiieke, w elcher sieli auf 
K onżen trationsfragon  zu stu tzen  und abschnittsw eise zu geschehen hat, 
arbeite  der L ehrer bereits au f den un tersten  Stufen au f eine korrek te  
F orm  und fliel.iende Redew eise hiu und dulde aulier A ntw orten  in  ganzen 
Siitzen sonst keine anderen.b  Da zur A stlietik  der Bprache auoh eine 
riohtigo Ausspraehe gehort, so muli man fur die A bstreifung der P rovin- 
zialism en-) sorgen. H iebei hat der L ehrer selbst den Schiilern ais M uster 
zu dienen und betieiiiige sieli stets einer geb ildeten  und gew ahlten  
Ausdrueksform . In  der III. und IV. K lasse kom m t m an m ehr au f die 
logisclie Z erg liederung  und E rk la ru n g  des Untersohiedes zwischen 
poetischer und prosaiseher D arstellungsform . Bei der L ek tu re  poetischer 
Stiieke w erden Tropen und F iguren , sow eit sie natu rlich  au f der Stufe 
zuganglich sind, yorgenom m en: iiberhaupt ist darauf zu selien, dali die 
Sohiiler (fesohmaek am bildliehen Ausdruck und an edlen kern igen  
R edew endungeu linden. Im  O bergym nasium , w ird dureh W iederho lung  
und E rganzung  des form aleu Teiles und der B ereicherung  des W o rt- 
und P hrasenm aterials eine W eckung des Spraehgefiihls an klassischen 
M ustern der L ek tu re  bezw eekt und P oetik  im  engeren Sim ie neben 
der L itera tu rgesch ieh te  gelehrt. H at erstere die S te igerung  des S tilver- 
standnisses und die allgcm eine C liarakteristik  der D ieh tungsarten  zu 
ih re r w esentliehen Aufgabe, so hat le tz te re  den Zweck. in kulturh isto- 
risehen und biographisohen B ildern  und Skizzen die literarisohen W erke, 
Persdnliclikeiten und R ich tungeu  zu eharakterisieren. A sthetisierend 
und k ritis ie rend  die L itera turgeschielite  vorzutragen. ra ten  die 
Instruktiionen ab, weil eben hiedurch die E indriicke aufs (lem iit und die 
A ufm erksam keit au f das Sohone gesohwaeht w ird. Diese F orderung  ist 
uinso gerechter, ais sich asthetiśehe B ildung  nioht darin  zeigt, dali die 
Schiller viel iiber die D ichter reden, sondern dafi sie viel aus ihnen  wissen. 
Dazu fiihrt aber nur das Leseu ih rer W erke, und zw ar das Loscn m it 
V ertiefung und Yerstandnis, welches le tz te re  vom L ehrer durch inali- 
haltende literarisch-h istorische E in le itu n g  und B esprechung o rle ich tert 
werden soli. Die Frage, inw iew eit asthetische E rk la ru n g  bei der Lekturo 
der neuen K lassiker am Platze sei, findet ihre B ean tw ortung  im 
allgem einen (Irundsatze, dali alle E rk larungen  ein k lares Y erstandnis 
des (lelesencn, ein  E indringen  in die Absichten des Schriftstellers und 
e in . Auftinden derjenigen E igenschaften, in  welehen die B edeutung des 
W erkes lieg t, zum  Z iele liaben.3)

Ohne E insicht in die Idee, welehe dem D ichter vorsohwobto, ohne 
Y erstandnis des durch das (fanzę sich hinzichenden und die einzelnen

p B aum eister III ,  VII. S. Uli. — -) Sclirader S. 481. — 3) S chrader  S. 48(i.


