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Zur Frage uber die moldauisch-polnische Grenze in den
Jahren 1433-1490

von

X3r. IkzEiron. o r  d  n  b  a .

Die moldauisch-polnische Grenzfrage war schon einigemale Gegen- 
stand historischer Untersuch^ngen. Von polnischer Seite versuchte Doktor 
C z o ł o w s k i  wenigstens die ursprunglichen Grenzen der Moldau zu 
bestimmen,1) andererseits erórterte Professor K  a i n d 1 diese Angelegen- 
heit in der zweiten Auflage seiner Geschichte der Bukowina.2) Hierauf 
versuchte ich die Yeranderungen, welchen die moldauisch-polnische Grenze 
in Pokutien bis auf den Tod des Wojwoden Stephan des Grohen aus- 
gesetzt war, auf Grund des vorhandenen Quellenmaterials darzustellen.3) 
Einen ahnlichen Versuch unternahm schliehlich Dr. N i s t o r  in seinem 
Aufsatze: „Zur moldauisch-pokutischen Grenzfrage11,4) in welchem er 
sieh hauptsachlich gegen meine Bestimmung der moldauisch-polnischen 
Grenze fiir die Zeit von 1433— 1490 wendet. Dies veranlaht mich noch 
einmal in dieser Angelegenheit das Wort zu ergreifen.

In meiner Abhandlung habe ich den Beweis zu erbringen gesucht, 
dafi in der Zeit von 1395— 1433 die polnisch-moldauische Grenze mit 
der heutigen galizisch-bukowinaer Grenze identisch war. Hiemit erklart 
sieli Dr. N i s t o r  1— im Gegensatze zu Prof. K  a i n d 1"’) - -  vollkommen 
einverstanden, behauptet aber, dah diese Grenze auch nach dem Jahre 
1433 denselben Yerlauf hatte. Er halt folglich den Vertrag yom 13. De- 
zember 1433 lediglich fiir eine Feststellung der alten Grenzen und nichts 
fiir eine neue, infolge geandeter Besitzverhaltnisse erfolgte Abgrenzung 
der beiden Nachbarlander.

1) C z o ł o w s k i .  Początki Mołdawii, Kwartalnik historyczny IV. 258 — 285. Der- 
selbe, Sprawy wołoskie w Polsce do roku 1512. Ibdm. V. 569—598. — 2) K a i n  dl, 
Geschichte der Bukowina. Czernowitz, 1903. II. 19—21. — ;i) Kop^yóa .  Mo-i âacKo- 
no.ii.CKa rpamiąa Ha IIoKyno ąo cuepni Cre^ana Be-imcoro, HayKOtmii sbipHiiK iipiicLBHHCHHii 
PpymeBctKOMy. .TiBiB 1906. — 4) Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums XVI. Jahr- 
gang, Seite 3—16. Czernowitz, 1909. — r>) c. 1. II. 19—20.
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Schon die politischen Yorgange, welche sioh unmittelbar vor diesem 
Grenzyertrage abgespielt haben und denselben veranlakten, machen eine 
Verschiebung der Grenze zuUngunsten der Moldau sehr wahrscheinlioh. 
Bekanntlioli besclilok der Woj wodę Alexander der Gute den Krieg des 
polnischen Konigs Wladislaw Jagiełło gegen Swidrigiełło von Lithauen 
auszuniitzen und fiel im Jahre 1431 — zur Zeit, ais Jagiełło am Bug 
beschaftigt war und die Festung Luek belagerte — in Pokutien ein. 
Anfangs siegreioh, wurde er bald vom Starosten Buczacki besiegt und 
zuriickgeworfen, so dak dieser Feldzug xnit einem ganzlichen Mikerfolge 
endigte. Am 1. September 1431 wurde zwischen Lithauen undPolen ein 
Waffenstillstand abgeschlossen, welcher auch den Wojwoden von der 
Moldau einschlok. Ais hierauf im folgenden Jahre Swidrigiełło abgesetzt 
wurde, ergriffen das ganze Ruś unter Fiihrung des Fiirsten Ostrogski 
und der moldauisohe Woj wodę Alexander fiir ihn Partei, erlitten aber 
wiederum eine Niederlage. Im Jahre 1433 starb Alexander der Gute 
und nach seinem Tode brachen in der Moldau heftige Thronkampfe 
aus, welohe bis zum Jahre 1457 dauerten und den Nachbarreicheu oft 
Gelegenheit gaben, sich in die inneren Yerhaltnisse des Landes einzu- 
mischen. Schon im Juni 1433 ergab sich der W oj wodę Elias in den 
Schutz des polnischen Konigs und bald damach, im Dezember, tat das- 
selbe der Wojwode Stephan II. Wladislaw Jagiełło verzieh ihnen den 
von Alexander dem Guten begangenen Frevel und nahm sie in Gnaden 
auf. Bei dieser Gelegenheit eben wurde die oben erwiihnte Grenzregu- 
lierung vorgenommen, welche wahrlich nicht zu Gunsten der Moldau 
ausfalien konnte. Der Verlauf dieser Grenze ist in einer Urkunde des 
polnischen Kónigs vom 13. Dezember 1433 aufgezeichnet, welche folglich 
die wichtigste Quelle fiir die moldauisch-polnische Grenzfrage bildet.

Diese Urkunde stellt den Verlauf der moldauisch-polnischen Grenze 
nordlich vom Flusse Pruth folgenderweise fest: „Haniiepirbu mcskii juunmrB 
ropo^oM Chuthhomt* a Meacii IIIeniiHUii, KOTopBimKB Ulen minii Bouokomtb 
npHcuymaioTb, Meacii tbixi. płrca Kouommt ii wt płucu Ko.iouima
npHMo nonepeKT. iiouh EouoxoBa aurracB 40 Beuiucon płucu /^nłcrpa, BHine 
ceua noTotca, Toace ce.m U otok Bojiockch 3ejiun Tj-irueTB; u wt Toro cena 
na Hii3b /^HłcTpoMi, ,ąo Mopa ic 3CMUH Bouocecoh TnrHerrB.“ 1) Dak der 
Fluk Kołocyn mit dem Tureeki-Bach, welcher an Kułaczyn, der Vor- 
stadt von Sniatyn, vorbeifliekt und die jetzige Grenze zwischen Galizien

x) Hormuzaki, Documente I, 2 Nr. 668. Dort auch die lateinische Ubersetzung 
dieser Stelle: „Primum inter nostrum oppidum Sniatynum et inter Sipenecios, quod 
oppidum Valachis ohoedit, fluyius Colocin terminus erit; et ab fluyio Colocino termini 
ducentur recta per agrum Bolochoyo usque ad magnum amnem Danastrim supra 
yicum Potoc, qui yicus Pot-oc etiam ad Valachiam pertinet; et quae ab hoc yico 
secundo Danastri usque ad marę sita sunt, ad Yalachiam pertinent.11
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und der Bukowina bildet, identisch ist, bestehfc kein Zweifel. *) Strittig 
erscheint blofi der weitere Yerlauf der Grenze, insbesondere die Lagę 
des Dorfes Potok. Es gibt in dieser Gegend drei Orte dieses Namens, 
welche hier in Betraeht kommen konnten: P o t o c z e k ,  4 Kilometer 
nordlich von Sniatyn und westlich von den Quellen des Turecki-Baches, 
welcher Ort nachweislich im X V I. Jahrliunderte den Namen Potok 
fiihrte2); P o t o e z y s k a ,  nordlich von Horodenka, in der Nahe vom 
Dniestr; schliefilich C z a r n y  P o t o k  in der nordostlichen Ecke der 
heutigen Bukowina, oberhalb der Einmiindung des Flufichens Onut 
in den Dniestr. Da aus dem Wortlaute der Urkunde klar hervorgeht, 
dąb das dort gemeinte Dorf Potok unmittelbar am Dniestr, oder wenig- 
stens in der nachsten Nahe dieses Fluiies lag, muli Potoczek, trotz der 
vollen Identitat des Namens aulier acht gelassen werden. Es konnen 
folglich nur die beiden letztgenannten Orte in Betraeht gezogen werden. 
In meiner Abhandlung habe ich mich fur Czarny Potok entschieden, 
aber Dr. N is to r  bestreitet die Richtigkeit meiner Annahme und w ill 
die Grenze auf Potoezyska verlegt wissen. Deshalb muli diese Ange- 
legenheit hier noch einmal untersuoht werden.

Fur die Grenzlinie Tureoki-Bach— Czarny Potok sprioht ganz klar 
und deutlich die in meiner Abhandlung angefiihrte Schenkungsurkunde 
des Wojwoden Bogdan vom Jahre 1451 3), in welcher die Ortschaften 
Iwankoutz, Pohorloutz und Chatcynoi „cennma nycTaa, mo cvt ua rpa- 
Hiign“ [ode Siedlungen, Avelche an der Grenze liegen] genannt werden. 
Diese Orte, insbesondere Pohorloutz, welches im Nordosten der heutigen 
Bukowina liegt, durften nur fur den Fali Siedlungen „an der Grenzeu 
genannt werden, wenn die moldauische Grenze von den Quellen des 
Turecki-Baches nach Czarny Potok lief. Freilich versucht Dr. N is to r  
duroh „genauere“ Ubersetzung des Wortlautes der Urkunde dieser Stelle 
eine andere Deutung zu geben und sich auf diese Weise aus der Ver- 
legenheit zu helfen. „Das slavische W ort „selisca11 (soli heifsen ,,selysce“ ) 
•— meint er — bezeichnet die odeń Landschaften rings um eine Nieder- 
lassung, also den U m kreis, die g eme i ne  M ark oder kurz die Feld- 
mark. Im .Vergleiche zur eigentlichen Dorfniederlassung heifit der Um
kreis oder die Feldmark auch der Rand,  slavisch na g ra  n i ci. Aus 
dieser Betrachtung ist nun leicht zu erseben, dah in der Urkunde

T) Dafi dieser Bach sohon in jener Zeit versoliiedene Namen trug und seine 
Umtaufung nioht erst, wie Dr. Nistor meint, im XIX. Jahrhunderte erfolgte, beweisen 
Berichte iiber Lustrationen der polnischen Krongiiter aus dem Jahre 1585. (Vide 
jKepe.ia icrop. .' Kpainn-Pycu I. 1), wo der Bach Sniatynka heifit. — 2) Bericht iiber 
Lustrationen der polnischen Krongiiter. Ibdm. I. 15. — 3) Marc pin.im .̂ih ncropia bsrumk. 
othoui. Poceia, Ilo.iLma etc. coop. B. A. y.uauiiu- mm i. Nr. 70.
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nicht Yon der Landesgrenze, sondom von der Feldmark im Umkreis© 
der genannten Dorfer die Rede ist.11 Hier stossen wir beinahe in jedem 
Worte auf ein Mifiyerstandnis oder einen Widerspruch. Einmal heibt 
es, dab „selysce11 „den Umkreis, die gemeine Mark oder kurz die Feld- 
mark“ bedeutet und gleich darauf „heibt der Umkreis slavisoh: na 
granici11. Die „genauere“ Ubersetzung der fraglichen Stelle miibte also- 
nach Dr. N  i s t o r etwa „ o d e U m k r e i s e  an d e m  U m k r e i s  e“ 
lauten, was einen offenkundigen Unsinn geben wiirde. Dem gegeniiber 
muli festgestellt werden, dąb „selysce11 nach dem damaligen Sprach- 
gebrauche nur eine S i e d l u n g ,  und zwar gewohnlich eine v e r -  
l a s s e n e  S i e d l u n g  bedeutete. Was das W ort „hranycia11 anbelangt, 
ist die Deutung desselben duroh „Feldmark11 in einer moldauischen 
Urkunde uuzulassig, weil in diesen Urkunden die Feldmark immer 
„cbotar11 heibt; das W ort „hranycia1* dient hier ausschlieblich zur 
Bezeichnung der Landesgrenze. Die richtige Ubersetzung der ange- 
fuhrten Stelle muli also lauten: „ode Siedlungen, welche an der 
[Landes]grenze liegen11 und beweistf demnach, dąb die damalige Grenze 
der Moldau an Iwankoutz und Pohorloutz yorbei verlief.

Daneben spricht noch ein Umstand fur diesen Yerlauf der Grenze. 
In der Abgrenzungsurkunde vom Jahre 1433 wird die polnisch-moldau- 
ische Grenze von Kolocyn quer iiber das „Bolochover Feld11 bis an 
den Dniestr gefuhrt. Wo dieses „Bołochover Feld11 lag, labt sich heute 
auf Grund der Uberlieferung leider nicht bestimmen; jedenfalls war es 
ein unbesiedeltes, unbewohnteś Gebiet, ein „pole11 [Feld]. Und eben von 
solchen odeń Gebieten auf der Linie lwankoutz-Pohorloutz spricht die 
Urkunde vom Jahre 1451. Nur durch einen solchen unbesiedelten 
Landstrich konnte die Grenze ohne Bezeichnung naherer Einzelheiten 
„geradlinig11 gefuhrt werden, wahrend sich auf der Linie auf Poto- 
czyska mehrere Dorfer (wie Stecowa, Jasionów, Stryle, Horodnica) 
nachweislich schon damals befanden.

Die Einwendungen, welche Dr. Nistor gegen die Moglichkeit des 
Grenzverlaufes vom Turecki-Bach bis Czarny Potok geltend macht, 
sind blob formeller Natur. Yor allem weist er darauf hin, dab zwischen 
dem Dorfe Czarny Potok und dem Flube Dniestr noch das Dorf Onut 
liegt. Der lange Beweis, dab dieses Dorf alter ais Czarny Potok sei, 
ist ganz iiberllussig, da es doch allgemein bekannt ist, dab Onut schon 
in der wolhynisch-halicischen Chronik (X III. Jahrhundert) erwahnt 
wird, folglich sein Alter iiber jeden Zweifel erhaben ist. Daraus folgt 
aber nicht, dab Czarny Potok im XV. Jahrhundert nicht vorhanden 
ware und auch der Umstand, dab es bei der Erwerbung der Bukowina 
blob eine Attinenz yon Onut bildete, gestattet keinen Ruckschlub auf
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die Verhaltnisse des XV. Jahrhunderts. Bekanntlich war dooh Deny- 
siwka, die heutige Attinenz von Lenkoutz, friilier ein selbstandiges Dorf 
und ist wahrscheinlich eine altere Ansiedlung ais Lenkoutz selbst. Darin 
aber, dafi es sehwierig sei zu erklaren, warum in der AbgrenzuUgsurkunde 
gerade Potok und nichi Onut genannt wurde, mu.fi dem Dr. N i s t o r  
Recht gegeben werden. Dieses Bedenken soheint uns aber nioht schwer- 
wiegend genug zu sein, um die oben angefiihrten Besveise fiir die 
Grenzrichtung auf Czarny Potok umzustossen. Es konnte doch ange- 
nommen werden, dafi Onut eben zu jener Zeit ebenfalls zu den „odeń 
Siedlungen“ gehorte und deshalb bei der Bezeiohnung der Grenze 
nioht genannt wurde.

Was Dr. N i s t o r  sonst gegen Identifizierung von Potok mit dem 
Dorfe Czarny Potok anfiihrt ist viel weniger stichhaltig. Denn die 
moldauisehen Bojaren, dereń Namen er aus der Urkunde des Wojwoden 
E l i a s  vom Jahre 1435 zitiert, heifien nioht I S t e f u l  aus Scherba- 
nowka und W i t o l d  aus Repużynetz, sondern Seeful Serbanovskyj 
und Vitold Repużynskyj, ]) sie fiihren folglieh Familiennamen, welche 
zwar seinerzeit aus den Ortsnamen Scherbanowka und Repużynetz 
entstanden waren, aber fiir die Zugehorigkeit dieser Orte im Jahre 
1435 an die Moldau absolut keine Beweiskraft haben konnen. Was 
den dritten Namen, Jo  nas  o t  S i m u z a  anbelangt, ist die Identifi- 
zierung des Ortes Simuz mit Samuszin sehr fraglich, und wenn sie 
auch richtig ware, wiirde sie niohts beweisen, da doeh die moldau- 
isohen Bojaren auch in Polen Privatgiiter besitzen konnten und tat- 
sachlich oft besassen. Wenn nun Dr. N is to r  meint, dafi aus den von ihm 
angefiihrten Tatsachen „mit apodiktischer Gewifiheit hervorgeht, dafi 
die Identifizierung des Dorfes Potok aus der Urkunde vom Jahre 1433 
mit dem Dorfe Czarny Potok ganz und gar unzulassig ist“ , so ist das 
gelinde gesproohen eine unmotivierte Ubertreibung.

Ubergehen wir aber zu den Beweisen, welche fiir die andere Even- 
tualitat, namlich fiir den Verlauf der Grenze auf Potoczyska, spreohen 
sollten. Nach solchen Beweisen wiirde man aber in der Abhandlung 
Dr. Nistors vergeblich suchen. Er begniigt sich mit dem einfachen Ar- 
gumente, dafi, da Czarny Potok von ihm disqualifiziert wurde, nur das 
Dorf Potoczyska ais Grenzort gegen Polen in Betracht kommen konne, 
ohne den Yersuch zu machen, die Umstande, welche dagegen sprechen, 
zu untersuohen. Und es gibt dereń einige. Vor allem mufi festgestellt 
werden, dafi Potoczyska nioht auf der heutigen galizisch-bukowinischen 
Urrenzlinie, sondern zirka 10 Kilometer nord-ostlich von derselben liegt, 
die moldauisch-polnisehe Grenze dieser Zeit miifite aber noch weiter nach 

') Hormuzaki, Documente I. 2 No. 679.
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Westen verschoben werden, da naeh dem Wortlaute der Abgrenzungs- 
urkunde die Grenze o b e r  h a l b  von Potok den Pluli Dniestr bertihren 
und die Feldmark des Dorfes Potok an die Moldau gehoren sollte. Da 
aber Dr. N  i s t o r zugibt, dali die moldauiscłi-polnische Grenze v o r  
d em  J a h r e  1433 mit der heutigen galizisch-bukowinischen zusammen- 
fiel, so miiiite dieselbe in dem Yertrage von 1433 zu Ungunsten Polens 
verschoben worden sein, was angesichts der politischen Umstande, unter 
denen dieser Vertrag abgeschlossen wurde, ganz ausgeschlossen werden 
muli. Ferner miiiite beim gradlinigen Yerlaufe vom Turecki-Bach auf 
Potoezyska die Grenzlinie einige Dórfer, welche nachweislich sohon 
damals vorhanden waren (wie Stecowa, Sei-afince) entzwei geteilt haben, 
was wenig wahrscheinlich erscheint und jedenfalls in der Abgrenzungs- 
urkunde genauer angegeben werden miiiite. Am entschiedensten sprioht 
aber gegen den Verlauf der moldauisch-polnischen Grenze auf Potoezyska 
der Umstand, dali — wie aus den polnischen Geriehtsakten ersichtlich — 
das D o r f  H o r o d n i o a  in der hier in Betracht kommenden Zeit 
(nachweislich in den Jahren 1447— 1474) an P o l e n  g e h o r t  e.1) Dieses 
Dorf liegt aber siid-ostlich von Potoezyska, am Fluhe Dniestr, und sehon 
ein Blick auf die Kartę beweist, dali die Zugehorigkeit dieses Ortes an 
Polen mit der Fiihrung der moldauischen Grenze auf Potoezyska unyer- 
einbar ist. Ubrigens sagt die Abgrenzungsurkunde ganz ausdriicklich, 
da£ von Potok angefangen alle Orte den Dniestr abwarts an die Moldau 
gehoren sollen. Aus dieser urkundlich festgestellten Tatsache gelit — 
konnen wir nun mit Dr. N i  s t o r s  Worten sagen — mit apodiktischer 
Gewiliheit hervor, dali die Jdentilizierung des Dorfes Potok aus der 
Urkunde vom Jahre 1433 mit dem Dorfe P o t o e z y s k a  ganz und 
gar unzulassig ist.

Der Verlauf der moldauisch-polnischen Grenze sudlich vom Flusse 
Pruth lalit sich mit noch groherer Sicherheit und Genauigkeit feststellen. 
Freilich auch hier nieht im Sinne der Ausfuhrungen Dr. N  i s t o r s, 
welcher diese Grenze durchaus auf den Czeremosch, den heutigen Grenz- 
fiuli der Bukowina gegen Galizien, verlegen will. Dagegen spricht der 
Wortlaut der Abgrenzungsurkunde mit einer Deutlichkeit, welche nichts 
zu wunschen iibrig lafit. Wladislaw J a g i e t t o  schreibt doch in dieser 
Urkunde ganz ausdriicklich: „BacKomm Orenicy nocBO.yh OTimca.m ecuŁi 
k Bouockoh 3eM.ui iic TMsrt co bcFmu, mTo k TOMy ceny c^ainia npitc.iy- 
iuaeTL. A  MejKH HamiiMH eeuti 3aMOCTte ii BimaBue.“ Ł) Dali es sich hier

!) Akta grodzkie i ziemskie. Bd. X II. Nr. 1937, 2279, 2305, 3666. — 2) Hurmn- 
zaki, Documente I, 2. Nr. 668. Dort auch die lateinische "Ubersetzung der Stelle: „Et 
Vascoyicios cum omnibus iis, cjuae ad hunc vicum iam pridem pertinebant, Stephano 
voyevodae concessimus, ut ad Valachiam pertineant. Zamosoinm autem et Vilavcze 
nostris adnumerentur vicis.
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um einen P r i y a t b e s i t z  des Kónigs handeln konnte, wie Dr. Ni s t or  
meint, ist angesichts des klaren Wortlautes und des Charakters der 
Urkunde ganz ausgesohlossen; diese Urkunde hatte doeh den Verlauf 
der S t a a t s g r e n z e  und nichfc die Feldmark der kdniglichen Domanen 
zu bezeichnen. Ubrigens war Zamostie Bisitztum der Familie B u- 
c z a c k i  und nicht des polnisehen Konigs. Schon in der frtiheren Ab- 
handlung habe ich noch darauf hingewiesen, dali —  wie es aus den 
polnisehen Gerichtsakten ersichtlich ist — Banilla, Zamostie und Milie 
in der Zeit von 1445—-1457 Besitz des Starosten von Sniatyn und 
Kolomea Mu żyło B u c z a c k i  war und zu Polen gehorte. *) Weim 
Dr. N i s t o r  dagegen wiedernm geltend machen will, dali es sich hier 
um einen Priyatbesitz der Familie B u c z a c k i  handelt, welcher auch 
in der Moldau gelegen sein konnte, scheint er die betreffende Gerichts
akten nicht genug genau gelesen zu haben, denn es heilśt dort ganz aus- 
drucklich, dafi die genannten Orte in der Sniatyner Starostei (in dis- 
trictu Sniathinensi) lagen. Dazu karne noch die Nachricht, welche der 
moldauische Chronist N e c u l c e  uberliefert, in Betracht, namlich dali 
der Polenkonig die Dorfer: Dolhopole, Putilla, Kostoki, Wiżniz, Ispas, 
Milie, Wilawcze, Karapciu, Zamostie, Waschkoutz und Woloka dem 
moldauisohen Kanzler Ioan T a n t u l  geschenkt und den Czeremosz 
ais Grenze festgesetzt hat,* 2) dafi folglich vor dieser Schenkung, welche 
man in das Jahr 1490 setzt, alle diese Dorfer zu Polen gehorten. Nur 
das Dorf Waschkoutz ist irrtumlich in das Verzeichnis aufgenommen 
worden, weil es schon im Jahre 1433 zur Moldau gehórte. Den Ein- 
wendungen gegeniiber, welche Dr. N i s t o r  gegen die Glaubwiirdigkeit 
dieser Nachricht erhebt, haben wir folgendes zu bemerken. Dali diese 
Nachricht nicht in der eigentlichen Chronik enthalten ist, welche erst 
mit dem Jahre 1662 ansetzt, soudern von N e c u l c e  aus einer Samm- 
lung von Uberlieferuugen entnommen wurde, schwacht ihren W ert 
nicht ab. Im Gegenteile, dieser Umstand beweist uns, dali die Tra- 
dition von der Zugehorigkeit des rechten Czeremoschufers zu Polen 
noch zur Zeit N e c u l c e s  lebendig war. Dali manehe dieser Dorfer 
von S t e f a n  dem Grohen im Jahre 1490 seinem Kloster Putna unter- 
stellt wurden, beweist nur, dali die Abtretung dieser Dorfer von Seiten 
des polnisehen Konigs kurz yordem erfolgt sein miiiite, was ja den 
bekannten Tatsachen nicht widerspricht. Wenn aber Dr. N i s t o r  von 
dem Berichte N e c u l c e s  nur die Tat der Schenkung von 11 Dórfern 
im Jahre 1490 ais historische Tatsache gelten lalit, die Namen der 
geschenkten Dorfer aber bios ais willkurliohe Kombination des Chro-

’ ) Akta grodzkie i ziemskie, Bd. I, Nr. 1496, 1523, 2461, 2530, 2753 und 2816. —
2) Letopisepil von łon Neculce bei Cogalniceanu, Cronicele II., 181.
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nisten bezeichnet, so bleibt er die Erklarung schuldig, wieso es deim 
N  e c u 1 o e eingefallen war, gerade diese Dorfer zu nennen.

W ir glauben, dafi kein Grund vorhanden ist, an der Zuverlassigkeit 
dieser Listę von abgetretenen Dórfern zu zweifeln, umso weniger, da 
von vier derselben (Zamostie, Wilaweze, Banilla und Milie) aus u r k u n d 
l i  c h e u Q u e l l e n  bekannt ist, dafi sie seit 1433 zu Polen tatsachlich 
gehorten. Der Versuch, auf Grund der Wartenbergisohen Belation yom 
Jahre 1537 zu beweisen, dali die geschenkten 11 Dorfer nicht in der 
Bukowina, sondern in Pokutien lagen, kann, wenn er auch gelungen 
ware, fur die Feststellung der Identitat der Dorfer und fiir die Anfech- 
tung der Glaubenswurdigkeit des Neculce’schen Verzeiehnisses von keinem 
Belang sein. Denn was waren darnals Pokutien und Bukowina! Nichts 
anderes ais Podolien, Ukrainę und viele andere geographisehe Namen, 
welehe gewisse Gebiete ganz im allgemeinen bezeichneten, ohne dali 
dabei an irgend welohe genaue und f et e  Abgrenzung gedaclit werden 
konnte. Wenn Dr. N i s t o r  sagt, dali Pokutien, „das Land bis Kuty“ 
zu bedeuten hatte, so ist diese Erklarung eine sogenannte Volksethymo- 
logie primitivster Art und alle darauf aufgebauten Theorien miissen 
von selbst zusammenstiirzen. Pokutien (Ilorcyje) bedeutet doch niehts 
anderes ais „Land im WinkelA Die Schenkel dieses Winkels bildete 
einerseits der Hauptkamm der Karpathen und die ungarische Grenze, 
andererseits anfanglich der Gebirgswall zwischen Czeremosch und Sereth, 
spater die moldauische Grenze. Je nachdem sieli die letztere nacli Westen 
oder nach Osten yerschob, war das „Land im Winkel“ breiter oder 
schmiiler. Dementsprechend gehorte das reehte Ufer des Czeremosch, 
folglioh auch die aufgezahlten 11 Dorfer einmal zu Pokutien, ein anderes- 
mal wieder nicht.

Ubrigens hat die Neculce’sche Listę von 11 Dorfern fur uns nur 
sekundare Bedeutung. Dali nach dem Vertrage vom Jahre 1433. die 
polnisch-moldauische Grenze nicht am unteren Czeremosch lag, geht aus 
des Abgrenzungsurkunde und aus den galizischen Gerichtsakten unzwei- 
deutig hervor. Ob auch Dorfer im oberen Czeremoschtal damals an Polen 
fielen, dariiber kann noch gestritten werden. Die Listę der 11 Dorfer 
bei Neculce kann schlimmstenfalls ais Wiederhall der mundlichen Uber- 
lieferung angesehen werden, ais Erinnerung an die Zeit, in welcher die 
polnische Herrsehaft bis in diese Gebiete reichte.



De personis in Xenophontis Symposio.

§ i.
De conviviis Graecoram.

Si>[iTtóaiov Yeteres plerumąue aeturn alterum maioris convivii nomi- 
nabant, qui sequi solebat aotum priorem, qui Se!tcvov vel a'jv6siuvov 
vocabatur. Actus prior erat cena, actus alter comissatio, quae apud 
Graecos tcótoę; vel aup,Tcóaiov appellabatur. Inter hos duos actus caeri- 
moniae quaedam religionis!) exercebantur. Quae autem inter convi- 
vium ac maxime inter actum alterum, qui Ttóxoę appellabatur, fuerit 
vita, egregie Guhlius et Conerus in eo libro illustraverunt, quem cle 
vita Graeoorum et Romanorum scripserunt, ita fere :2) „Antiquissimis 
temporibus tantisper tantum cenabatur, dum appetentia cibi et potionis 
expleretur neo minus apud Graecos posterioris temporis, cum gulae 
voluptates Rornae magis quam Athenis colerentur, in cena etiam lautis- 
sima non diutius cenabatur, quam quantum temporis ad famem et sitim 
satiandam necesse erat: conviviun autem, quod condiebatur sermonibus, 
qni convivas laetiores atąue a-laoriores redderent, musices dulcibus sonis, 
mimorum actione, saltatione, ludis tum maxima cenae pars esse coepit. 
In eonviviis enim communitate hominum soluto paulum ordine Graecus

1) cf. Xen. Symp. (5. 1. ók o a\ ~pd-zzCcn '/.w. s3~si3ccv y.w. iitaiavi3nv.
— 2) Guhl und Koner „Leben der Griechen und R5mer“ S. 32(5 f: „In der guten, 
alten Zeit wahrte die Mahlzeit eben nur so lange, bis das Yerlangen nach Speise 
und Trank gestillfc war und auoh bei den spateren Griechen dauerte die eigent- 
liche Mahlzeit doch nur so lange, bis die Anforderungen des Appetitos befriedigt 
waren, mochte sie aus noch so kostbaren Gerichten bestehen, da die eigentliche 
Feinschmeckerei mehr in Rom ais Athen heimisch war. Das Trinkgelage dagegen, 
gewiirzt durch heitere und belebende Gespraehe, durch Musik, mimische Darstel- 
lungen und Spiele, wurde jetzt der eigentliche Schwerpunkt des Mahles. Hier ent- 
wiokelte der Gi-ieche, angeregt diu-ch die ungebundene Gesellschaft und den Wein, 
seine von geistreichen Eiufallen und Witz sprudelnde Laune. Selbsthandelnd, nicht 
wie der Romer ein untatiger Zuschauer, trat jeder Teilnehmer ais Mits pieler in 
der bunten Szenerie auf, welche wahrend des Sytnposions sich entwickelte.1 11
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liberior simuląue vino alacrior faotus hilaritate sua utebatur, quae 
facete et salsę dictis satis abandabat. Ipse strenuus particeps, non ut 
Romanus otiose speetans, inter simul ludentes quisque in variis scenis- 
apparebat, quae in conviviis exoriebantur.“

lam heroiois temporibus in conviviis reoitari solebant xa ■/.'kia. 
avSpwv, ouius rei testem ipsum Homerum *) habemus. Posterioribus 
autem temporibus etiam alia carmina ae praeoipue lyrioa canebantur, 
ad quae aecedebant soni citharae aut tibiae et saltationes. Sed praeter 
haec dxpotźpaxa et Usapara etiam sermones iucundissimi inter convivia 
fiebant, cum quisque ad communem sermonem quae sibi aptissima 
videbantur diceret, id quod się xó piaov tpśpstv appellabant. Itaque Callias 
in hoc Xenophontis dialogo (y, 3.) convivas sic admonet: %a.i IraSs^u) 
ye (scil. xyjv pou ao<piav) iav xai bpscę aixavxeę się psaov cpśpYjxs 8 xi 
£7.aaxoę S7xiaxaa9-£ aya9-óv. Et servabatur ordo quidam sermonum, ut, cum 
suae quisque partes essent, loqueretur, qui ordo nspioSoę xwv Xóyiov2) 
appellabatur.

In eis autem sermonibus, qui inter convivia fieri solebant, etiam 
de arte bene atque honeste vivendi quaestiones instituebantur, qua re 
certe delectationi et colloquiis, quae inter convivia fiebant, utile quoque 
atque honesti aliquid inerat. Idem sensit Cicero, cum ad L. Paetum 
seriberet:;i) „sed mehercule, mi Paete, extra iocum moneo te, quod 
pertinere ad beate vivendum arbitror, ut cum viris bonis, iucundisr 
amantibus tui vivas. Nihil est aptius vitae, nihil ad beate vivendum 
aocommodatius. Neque id ad yoluptatem refero, sed ad communitatem 
vitae atque victus remissionemque animorum, quae maxime sermone 
efficiuntur familiari, qui est in conviviis dulcissimus, ut sapientius 
nostri quam Graeci, illi aupnóaia aut auv5enxv<x i., e. compotationes et 
concenationes, nos o o n v i v i a, quod tum maxime simul v iv itu r .u

Nec deerat lascivia, qua compa.rabant conviyae alius alium cum 
animalibus quibusdam vel monstris, id quod sbuźęsiv yocabatur.

Plurimas autem nugas sane scurrae ipsi agebant itaque in hoc 
quoque dialogo Antisthenes ad Philippura seurram dicit (ę' 5.): ab 5s 
pśvxoo 5sivóę sl, w <I>iXi7XTC£, £r/.aCeiv. l

l) Hom. Od. 5 squ:
.,o0 y<xp źfo)(i ~i (pyjuii zikoz yc«piśa7spov siv«t 
rt óV sócppoayyy] »xsv r/(( v.o.xo. oyjjxov 
oofiT’j'j.óvsę o dv« otójiccr’ dy.O'JóCoy/xca 0.01000 

jxsvoi -apo. o~ TpcŹTusCca.**
“) ct. Xen. Symp. 0. 64: y.o.\ ccjttj uiv otj q z z p i o o o z  ~ojv X o ytov o?7:$tsXśo07]. — 

•{) Cic. ad fam. IX. ep. 24, 3.
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Cum autem postea libri componi coepti essent, in ąuibus deseripta 
convivia eontinerentur, faetum est, ut talibus libris idem nomen au[AJtóaiov 
datum sit, quare Plutarchus ta ilor/.paTr/.d aupTcóata commemorans]) sane 
Xenophontis et Płatonis dialogos significavit. Nec minus scriptores 
latini eodem utuntur nomine, ut Nepos in vita Alcibiadis 2) et Cicero 
in eo libro,s) quem de senectute scripsit, unde oognoscitur titulum 
aop,7ióaiov libris inditum, in ąuibus convivia deseripta erant, iam anti- 
ąuitus acceptum fuisse.

E variis autem rebus, de ąuibus inter convivia fieri solebant ser- 
mones, maxime de amore Yenerio, qui graece spwę v o ca tur, in libris 
eius generis tractabatur, ąuibus igitur praeter nomen aup.itóat.a etiam 
nomen AÓyo: epwxcxoó tribuebatur. Attamen non omnia symposia simul 
/toyot lp(oxtxot erant, .Łed ei tantum dialogi, in ąuibus cum convivia de- 
scripta essent, tum maxime de epons (amore Venerio) agebatur, ut in 
Xenophontis et Płatonis symposiis.

§ 2.
Quod consilium auctor in componendo hoc dialogo secutus sit.

Solent auctores plerumąue primis librorum verbis id indicare, 
quod illos componentes petierint. Hunc ąuoąue dialogum ąuicunąue 
perlegerit, liaud dubitabit, quin ea, ąuae ab auctore in capite primo 
dicuntur, ąuasi praefationis loco habenda sint. Et si ex aliis etiam locis 
consilium auctoris, quod in dialogo componendo secutus erat, . cognosci 
potest, tamen in ąuaereudo auctoris consilio eos potissimum dialogi locos 
spectandos esse existimavi, in ąuibus auctor ipse consilium indicare 
Yoluerit, quo librum composuerat, id quod maxime in exordio dialogi 
Ut. Itaąue ąuod auctor in hoc dialogo perscribere yoluerit, optime cognosci 
potest e duobus capitis primi locis. Quorum alter prior hic est: d.XXy 
£|j.ot Scast xffiv xaXć)V xayaikbv dvSpwv Ipya ob póvov xa psia auouSfję 7ipax- 
TÓ[i£Va dętopV7jp.óveoTa slvat, dXXa xat xa ev tatę TcatStatę. otę Ss nxpa- 
ysvó[i.£Voę taOta ytyv(óaxto 5yjXwaott Jiob̂ opat. His verbis auctor indicat 
non solum ea, quae a yiris bonis atąue honestis inter res serias agantur, 
digna esse ąuae narrentur, sed etiam ea, ąuae ab illis inter res iocosas apte 
dicantur vel efficiantur. Dicit etiam se rem veram narraturum et ea 
aperturum esse, ąuae ut convivii particeps ipse yel audierit vel yiderit.

Cum autem auctor in initio dialogi operae pretium esse dicat nar- 
rare, ąuales se praeberent viri boni atąue honesti non modo inter res 
serias, sed etiam inter iocosas, Socraten potissimum in hoc ąuidem

J) Plutarchus, Quaest. sympos. VI. p. 689. — 3) Ne;>. Alcib. II. 2: „de quo 
mentionem fecit Plato in symposio (aotrrreauo). — 3) Cic. Cato mai, 14, 46: „sicut in 
symposio Xenophontis.“



— U

dialogo virum bonum atque honestum ostendere voluisse satis apparet: 
quippe cum idem Socrates a Xenophonte iii eis libris, qui inscribuntur 
’A7iopvrjpove6|jiaTa 2wxpaxoug, inter res plerumque serias iam descriptus 
sit. Apparet quoque inde, quod e ceteris personis, quae iti hoc dialogo 
snnt, nnus est Socrates, qui virtute atque honestate omnibus praecellit 
et quod a Xenophonte ut magister maxime diligitur atque aestimatur.

Cum autem in hoc dialogo hominis vita describatur, hunc quoque 
dialogom ad illud librorum genus numerare possumus, quod a Graecis 
”A7topvYjpov£Ópaxa, a Romanis ,Commentarii‘ vel ,Memorabilia‘, a Franco- 
gallis ,Memoires‘, a nobis ,Denkwurdigkeiten‘ vel ,Memoiren‘ appellatur.

Alter locus, in quo auctoris consilium indicatur, hic est (a, 8.): 
sbUbg psv o5v iworjaaę xa ytyvópsva YjyYjaar’ av cpóae: jdaatXty.óv to xó xaWoę 
efooa, $Xku>ę xe xat yjv pex’ aiooog y.ao ao)ępoaóvY|ę yaUdnsp AbxóXuy.og xóxs 
y.£y.xfJxaó xoę auxó. Ex his yerbis iam cognosci potest auctorem in hoc 
dialogo explicaturum esse, uter amor praestantior sit: corporis an animi. 
Idem auctorem voluisse ex hoc quoque loco dialogi coguoscitur (yj, 12.): 
Nyj xy]v Hpxv, scpYj (scil. 6 cEp|i.oyśvY]g), w Só>xpaxeę, aXXa xś aou itoXXa. 
ayapao yao ort vOvfipa /apo^ópsvo;  KxXX:a xat Ttatosustg abxóv olóv- 
.Tićp xpYj slva:. Nyj A o", scpyj, Srcwg Se y.ai exo paXXov Eutppat'vYjxat, |joóXopa: auxw 
paprupYjaa: wg y.ai 7x0X1) xpso'xxwv Saxov o xijg 4̂ uX S  i) d xoo awpaxog 
Ipwg. Itaque auctor iii lioc dialogo duas voluit res describere ac disserere: 
primutn Socraten inter res iocosas viventem ostendere, deinde e variis 
rebus, quae inter convivium factae erant, de amore aliquid scribere.

Quamquam autem auctor m hoc dialogo de duabus rebus tractare 
voluit, tainen facile intellegi potest eas res non adeo differre, ut non 
potius inter se cohaerere possint.

Primum enim cum auctor e rebus, quae inter convivium casu et 
fortuito, non ordine necessario fieri solent, de amore praeeipue tractaret, 
etfecit, ut in eis quoque rebus describendis certum sequi potuerit ordinem.

Deinde cum auctor eundem virum sapientem, cuius vitam inter 
res iocosas describere voluit, simul auctorem plerumque faceret rerum, 
quae inter oonvivium fiebant, et inprimis de amore disserentem, ea re 
effecit, ut, quaecunque in hoc dialogo describere voluit, omnia per unum 
maxime Socraten gererentur itaque res inter se adeo cohaererent, ut 
mirabile totum quiddam efficerent, quo nullum in Xenophontis scriptis 
yidemus vel clarius vel iucundius.

§ 3.
Quo ordine de personis dialogi tractandum sit.

Quieunque dialogum perlegerit et personas, quas auctor in eo 
dicentes et agentes facit, diligentius observaverit, antę omnia cognoscet
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Socraten  in dialogo primas partes agere, id quod iam ex oonsilio 
auctoris fieri demonstravimus. Socrati autem ingenio et mente proximus 
inter ceteras łrnius dialogi personas A n tis th en es  sane mihi esse vide- 
batur. Tamen, si cum Socrate comparatur, nemo dubitabit, quin hunc 
aequare minime possit.

Tum tractandum mihi videbatur de He r moge ne  et Charmi da,  
quorum utrumque ut Socraten et Antisthenen virtutis studiosum quidem 
yidemus, sed non tam virtutis cupidum. ut eam ipsam amaret. Et quidem 
Hermogenes pietate in deos, Charmides autem eonsuetudine cum viris 
bonis atque honestis, ut cum Socrate, eo pervenire existimat, ut vita 
prospera, nullis periculis turbata frui possit.

Deinde de C a l l i a  et N i c e r a t o  mihi tractandum esse existi- 
mavi, quorum uterque eruditione parum subtili usus a Socrate et ab 
Antisthene maxime diftert.

Itaque earum, quas modo nominayimus, personarum tria genera 
cognovimus.

P r i m u m  g e n u s  est illud vere sapientium, qui yirtuti virtutis 
ipsius causa student et, quaecunque faciunt, yirtutem quasi ducem se- 
quentes faciunt. In eo genere Socraten et Antisthenen numeramus.

S e c u n d u m  g e n u s  eos in se continet, quos pios et prudentes 
magis quam vere sapientes nominare velim. Hi enim aut religionis 
aut ea potissimum yirtutis praecepta sequuntur, quae ad institutionem 
vitae communis spectant. Nec sane quisquam negabit pietatem in 
deos vel prudentiam ad yirtutem pertinere, tamen qui religioni maxime 
studet, non iam sapiens habendus est, cum non yirtutis amore ductus 
recta faciat, sed propterea quod reete faciendo sibi deos propitios 
reddere arbitratur, a quibus adiutus yitam prosperam se aeturum esse 
sperat. Eodem modo qui prudentiam sequitur, non iam sapiens habendus 
est, quod prudenter agendo vitae commoditatem magis quam veram 
sapientiam assequi cupit. Ad hoc secundum genus Hermogenen et 
Charmiden numeramus.

Ad t e r t i u m  denique g e n u s  eos numero, qui leviter eruditi 
non veram sapientiam assequi cupiunt, tamen (juae se scire putant s o- 
p h i s t a r u m  t a m q u a m  m o r ę  prae se ferre yolunt, qui igitur se 
scire aliquid putant, dum yere non multa eaque non subtiliter sciant. 
Itaque tales homines eruditione non iam meliores factos yidemns, quod 
in eorum animis virtus non penitus haeret. In eo genere numeramus 
C a 11 i a n, ipii a maiore liberalitate profectus eo processit effusionis, ut 
omnes fere opes suas amiserit et N i c e r  a tum,  quem pecuniae paulo 
cupidiorem fuisse ex dialogo cognoscimus.
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Ceterum personae, quas nunc commemorayi, ab auctore ad  i 1 lu 
s t r  a n d a m maxime y i t a m  S o c r a t i s  ut viri sapientis i n t e r  
r e s  i o c o s a s ,  ut in convivus, in dialogum inductae sunt. Nam si 
quis oeteras personas cum Socrate eomparaverit, quautopere hic eis 
praecellat, certe cognoscet. Itaque auctor id , q u o d  o o m p o n e n d o  
h o c  d i a l o g  o p r i m u m  y o l u i s s e  supra demonstravimus, virum 
sapientem inter res iocosas viventem describere, per has personas effecit.

Id autem, q u o d  a u c t o r e  ni d e i n d e  h o c  d i a l o g o  d e 
s c r i b e r e  v o 1 u i s s e demonstrayimus, amorem Yenerium exponere, 
per Socraten, Critobulum, Autolycum, Lyconem effecit.

S o c r a t e n  enim, quem in dialogo primas partes agentem vide- 
mus, auctor de amore Yenerio uberius disserentem facit.

In C r i t o b u l o  auctor formositatis et yenustatis amantissimum 
iuyenem ostendit, ex cuius yerbis v im  cognoscamus, q u a ni f o r m o -  
s i t a s e t  y e n u s t a s  h a b e a n t.

In A  u t o 1 y  c o autem i u y e n e m  v i d e m u s ,  q u i cum yirtute 
tum etiam f o r m o s i t a t e  et  i u c u n d i t a t e  omnes delectat et 
sane d i g n u s  e s s e  y i d e t u r ,  q u i  d i l i g a t u r  e t  a m e t u r .

In L y c o n i s  denique persona patrem felicem yidemus, qui talem 
filium possidet ut bonum tamquam, quod maxime aestimatur.

Postremo de personis quibusdam inferioribus tractandum est, quas 
auctor neque ad id efficiendum, quod oomponendo hoc dialogo primum 
neque ad id, quod deinde yoluisse demonstrayimus, induxit, sed propterea 
quod inter convivia tales personae semper adesse solebant, quae ludos 
yarios et saltationes et appararent et facerent. Tales personae sunt 
Philippus scurra, vir Syracusanus eiusque liberi.

Hoc ordine, quo personas dialogi dispósuimus, nunc singulas 
describam.

§ 4.
De Socrate.

Q u i b u s q u i d e m m o r i b u s  Socrates in hoc dialogo sit, in 
legendo observavimus haec :

a) P r i m u  m Socraten magna a n i m i a l t i t u d i n e  esse facile 
cognosci potest e multis in dialogo ab eo aptissime dictis, ex eis, quibus 
res inter se comparavit aptissime et accuratissime, ex eis quoque, quae 
de amore dicentem eum auctor facit.

a) Aptissime autem dicere in his dialogi locis mihi yidebatur:
M , 1) __p. V )  p- 17,3) ii. 26,4) y. 9,5) i, 13,'3) Y). 14,’ ) TJ. 43.8)

*) p. 4: Gtl . . . . 7770 T«)V slsofrsplW U///()(OV 0 3U.7! 371 ITYj 0 £ U U.7T017 T3 77 p (OTO 7 77! */póv OD
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P) Ex comparationibus autem, quas faeit, hae mihi visae sunt optimae: 
Primum illa comparatio (jo. 10), quaXantippen uxorem cum equo aeerrimi 
generis comparat, quem emptores eniere solent sperantes, si eius generD 
•equum domuerint, fore ut cuiuscunque generis equos domare possint.

Deinde (p. 25 squ.) hominis eorpus cum plantis et alio loco (y). 25) 
amantem cum agricola, amatum autem cum agro egregie comparat.

y) Quae autem Socrates de amore (cap. yj.) dieit, ea non minus 
nitenti et candida quam sententiosa oratione disserentęm eutn auctor faeit,

b) D e i n d e  Socrates ceteras personas a n i m i d i g n i t a t e  supe- 
rare videtur. Cuius rei unum illud exemplum proferam, ubi Socrates, 
cum ei a viro Syracusano malediceretur, qui illi nomen ioculare cppow.aTY) 
indidit, quod cognomeu eis 'tribuebatur, qui in res naturae nimis diii- 
genter inquirebant, mirabili cum dignitate aniini ad ea clara adnomina- 
tione usus respondit: ($' 6. squ.) Ouy.ouv y.aXXcov Yj si acpp6vziaxoę 
ixaXoó|XYjv (scil. vuvi ęporuaTYj; y.aXou|xai); [Ei prj ys ioó/.s:ę'xwv ps-cswpwy 
tppovxtaxYję eivai.] Olałta o5v, [IcpYj ó Scoy.paxY);], jisxewpóxspóv xt xwv ilswv; 
[ ’AXX5 ou pa AP, icptj, ob toutwv as Aeyouaiy siu|isXstal>ai, aXXa xwv aywtps- 
Xeaxdćxtov.] Oby.ouy y.ai ouiwę . . .  . Hswy Ż7U|ieXoćpY]y ććv w iisv psy ys 
uovxsę (i)tpsXouatv, aywłisy os cpwę 7xapś)/ouaiv.

ć) Nec putandum est in Socrate nihil aliud esse quam philosophi 
sobrietatem, immo inter convivium l e p o r e  f  a c e t i i s q u e non minus 
quam c a r i t a t»e excellit.

Calliae quaerenti ex eo, qua gloriaretur arte, ]xdXa aepywę avaaixdćaas 
xó 7ipóao)7xov respondet: sttE paaxpoixsia et ad convivas ob hoc dictum 
ridentes (y. 10) dicit: bpsTę psy ysAats, żyw os o!8’ oxt y.ai Ttayu av r.oWóc 
5(pYjpaxa Aapjlayotpt, si pouXoqj.Y]v ypYjah'ai x̂ j xśyvijj.
xoyyc!vs:. yv(óu.yji os z cc ! iayuoę os:xa:. — ■’) ). 1 7 : [za! sy«t> zaoo av ‘(03013, <7> Supor/óais, uo))o:o.:
xa ayyjiiccTa zapoć 3ou. za! oę, T t  ouv ypyj3st autóię; sepyj. 0  p y (  a o ij. « :  vrj Atcz. śvTa5l)a oś
śyś),a3 av 0x00x33. j za! o lior/pccTYj; u.ci/.o sozoooazox: ~<j> zp 03o>xo>, I Y/.ox3. scciyj, i " 1 spoi; zOTSpoz 
s r ! sooriii, s i poó/.oaeKi y o u, v o C o p s v o ę i j .a X l.o v  u y i a i v s i v  (  si yjihoy Ś3&tsiv za! zai)sóos:v 
yj s*. toioÓtu)v yopoo3 : mo śz:iłopoi. p (  ( i i a i s p  o i o o /. i ' /o  o p ó po : tcc azs/.yj pśv za.yóoooxa.:. 
TO OC Ol O- 0 0 S OS /. 3 Z T Ó V o V X O U. yj o" Cl 3 Z  3 p O! Z O Z T O X0 03 (ISO Cl U. O 0 3 Z  O Ó O 0 O X O . X a oś 
3 Z 3 X Z( /. 3 X X Ó O 0 0 X O rj. k t.rj. X O V X 1 0 10X 0 V (O V X Cl 3 0) [). O X X 5 V i  3 0 0 p 0 X 0 V X 0 ’. 3 i  V )
— h  p. 2 6 : ........... y(v oś /  o, i  o o: zcciosę pizpatę zóX:;t x o z v o ś z  i i  a z ci C u) 3 i v , ........................ ...
O O X ci 3 00 p'.xCÓu.300'. 0X0 xoo o:o o o u.siióso, ci/./. ci V 0 X 3 '. i) Ó p 3 O O '. X p ó 3 TO X C< t Y V : (O o ś -
3 x s p o v o y  : 3 o o. 3 i) c/. — :l) y. 9 : N i Ac",.......................... śx’ sóyczp)3X(i) ys zpayjj.axi (scil. 30003:3.
<0 Xczpjj.[OYj). To 0x0 yap orj yz :3xv u.śv śxitp8-ovov, yzióxc/ oś xspt|J.ay«xov z cc: doi)L<y. zxov ov s w C stcc.
z cc: cic.s/.oóp.sooo :xyopoX3poo Yqvsxcct. •— (i) / . 1 3 : ot: ij.Śv yccp 0/ oio 3 o cc:/.: cc 3 300003:0 oóo3C.:o
aęióKoyoc xcćvtsc śx:3Tcźu.sc)cz. 3  : /. 3 : o y s  u. /■  o x co o ę. ś o t o  y ii o 3 ciyop.30cio a v a y z r j  /  o 3 : cc
z a :  3 il 3 /. o o 3 : o z o, Z. 3:  T cc:' Tm o oś tou 30100x03 3Xol oc.ooozmo xo/./.o: c.śo to o 3 to 0x0 o 3
c,3ę,300To: za: cojoSo: tojo ipmę.iocio. ■—■ p y. 14 : ./ ( . . . .  yoyo o30vxsp o o ypóvov iy
śx: to 3 pov:|uÓTspov y.ai cż$'.spo3T0TŚpa ytyzsTai. —  s) yj. 4 3 : y' pśv yap ctsuoyję ooja Tay o 
slsyysTa : óxo to 3 xs:'paę‘ yj T o /.y ilyp  ooopoyoilicc. ro p.yj 1)303 pC.ox3/ . as! śv tcc: ;  xpd'S3 : 
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Cum deinde Niceratus illud Homeri referens 'Ktco Se xpópuov ]) totc7> 
6(jjov bul bum appmtari iuberet et Charmides Niceratum ita facere existi- 
maret, quod bulbum olens (xpo[u5o)v x) 5ęwv) domum suam redire vellet, 
ne eoniux ab eo quemquam amatum esse suspicaretur, Soorates ad haec 
dioit (5. 8) iocose: ei 5s touto (sc. xpópuov) xai peta Set7ivov tpwęópetla,. 
Stctoę pi] ęrja ĵ ttę Yjpaę upoę KaXX:av eXD-óvxaę f]§mtaD-£iv.

Idem cum Critobulus formositatem suam praedicaret, quamvis, ut 
ipse auctor interpo-nit: [rcpoęspęepTję roótotę (scil. 2s:X7]vofę) Łvy;'/ji'nv wv], 
Silenis simillimus essefc, tamen ioci causa ab eo quaerit, num pulchriorem 
etiam esse putaret quam se ipsum. ltaque certamen inter hos duos oritur, 
uter forrnosior sit. Id certamen a iudicibus decerni vult, sed ne in con- 
vivii ordinem offendat, id non prius fieri cupit, quam convivae suam 
quisque sententiam iam indictam2) omnes pronuntiassent. 3) Tum hoc 
salsę dictum addit (5. 20): xpivat(o STjpaę pi] ’AXeęav5poę 6 Ilptapoo,
aXX ’ abtot outoi onaitep au ohi -ETtdkiusTY lAYjuat. Qui cum ex iudicum
arbitrio victus discessisset, iocose queritur (e, 10.) eos a Critobulo cor- 
ruptos esse pecunia.

Idem de amore disserturus ab initio de Antisthene iocose conqueritur, 
cuius molestiae sibi saepius tolerandae essent, his quidem verbis (rj. 6): 
Upić xwv He®'/, (1) ’Avtta9-£V£ę, póvov pij aoy-AÓ̂ Iiś ps' tł]v 5,ććXXy]V -/aX£7tótY]ta
żyw aou xat ę£po) xai o:aw ę:X:xw;. aXXa eyr), tov psv aov epwta xpu-
7rtwpev, E7t£tSYj xat serety od (jmyiję dXX’ supopepiaę ti]ę źpiję.

d) Socraten inter ceteros convivas a u c t o r i t a t e  etiam plurimum 
yalere intellegimus, quae est eius quaedam v i s.

Quem quamquam ceteros convivas. minime coercere vult, quominus 
libere oblectentur et inter se colloquantur, tamen ubi sermo iam refri- 
gerari yidetur, id quom.inus fiat, cum prohibentem tum ad alia animos 
convertentem videmus. Idem singulari quadam praeditus facultate, qua e 
rebus exilissimis ad subtiliter meditandum ansam dare possit, ubi con- 
vivae iam in eo sunt, ut yoluptati et oblectationibus nimis se dedant, 
eos ad meditandum impellens ab his ayertit. Qua autem auctoritato 
Socraten si ceteros superantem videmus, id non ad cupiditatem eius 
ceteros superandi, sed ad id referendum est, quod ab homine ałtiore 
quadam mente praedito saepissime eorum, quos circa se liabet, animos 
moveri solere satis constat, ita ut a perperam faciendo ayertantur, eon- 
yertantur autem ad recte faoiendum. Et cognoscunt convivae magna esse 
utilitate sermones Socratis, qui egregia praecepta reote atqne honeste 
yiyendi in se contineant et cum iucunditate quadam, non seyeritate ab

*) cf. Schenkeli lex. gr.-germ. pag. 449: , spater zpó|i.jiuov." -- -) Xen. Symp. 
o. 20: l-s io d v  o; ot Wyoi -sptśKDwji. — 3) cf. Seyfferti Palaestram Ciceron. 145,
124; maxime vero Krebs’ Antibarb. pag. 985.
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illo fiant. Itaque Hermogenen ad Sooraten haee verba dicentem audi mus 
(7,. 12): Nyj ty]V "Hpav, lz-(r Co Scózparsę, a/,/.a ik aou ixoXXd dyapat 
7.7.1 oxt vuv dpa yaptęópsyoę K a XX ta za: z  a to su etę auxov olóyzsp 7 pi, sivat.

Eiusdem Socratis de temperantia verba Lyco vir iam grandis natu, 
cui Socrates antea ignotus fuisse videtur, Autolyco filio commendat his 
quidem verbis eum admonens (|3. 5): dzoustę xauxa, to utś; et a convivio 
discedens ad Sooraten dicit: (Do 1 ) Nt] ty]V "Hpav, w Swzpazeę, zaXoę ye 
zdyaHóę Sozstę pot dzfrpwzoę elvat.

Et convivae Sooraten adhortantur, ut eis cum utilissima, tum etiam 
iuoundissima suadeat, de quibus colloqui possint, ita fere (y. 2):  ^u 
totvuv (scil. d) Swzpatsę) Yjptv icrf'ou zotwv Xóytov azxópsvot pdXtax’ av xauxa 
(soil. auvóvxeę wcpeXstv xt Yj sucppatvetv dXXtjXouę) zocotpev.

Socrates is quoque est, qui, ubi convivae in contentionem venire 
videntur, ad alia sermonem convertens prohibet, quominus oontentio 
inter eos exoriatnr. Itaque cum Antisthenes, quod Syracusanus Socrati 
maledixerat, ob eam rem Philippum sourram in eum inoitaret, Socrates 
rixae causam extemplo remoturus Philippum ita adinonet (ę. 9): ’AXX’ 
opwę ab (scil. to <I>ćXtTXze) auxóv (scil. 2upazóatov) pij sizale, tva pij zat 
au Aotoopoupśv(p lotzTfję.

Abrumpit etiam sermonem, si contentionem inde exoriri posse su- 
spicatur. Itaque cum de Autolyci eruditionc sententiae maxime variao 
prolatae essent, unde dissensio quaedam fieri videbatur, Socrates cohor- 
tatur ceteros ita (jl 7): xouxo psv ezstSi] dpcętXoyóv saxtv, się aufi-tę draattw- 
psUa- vuvt Ss xd zpozs:psva dzoxsXwpev. Nec Socrates, si ita faeit, id 
arroganter faeit, sed prudenter. Ceterum lex erat conviviorum, quae a 
Theognide ita ad nos relata est (Theogn. vers. 493 squ.):

„upetę 5’ su pufi-stcji)'S zapa zp7]XYjpt pevovxsę, 
aXXYjX(i)v IptSoę Sijpty epuzópsvot“ .

Secundum liano legem convivae cuiusque est a ceteris causam rixae 
detiuere, si eam animadvertisset.

ej P o s t r e m o  de i r o n i a  Socratis aliquid dicendum est. Et 
quidem tres locos repperi, in quibus Sooraten per ironiam de sophistis 
maxime loquentein audimus.

Et sunt hi: a) p r i m u m  (a. 5), ubi Socrates ad Callian haeo 
ironice dicit: dd ab iz to zw zrs tę  Yjpdę zaxaępovwv, ott ab psv l i p o -  

xayópą xs zoXu apyuptov ośSwzaę szt aotpta zat Topytą zat IlpoStzw zat 
aXXotę zoXXotę, Yjpdę o’ ópdę auxoupyouę xtvaę XYję ytXoaocptaę ovxaę. His 
enim verbis Socrates dissimulanter se eosque, qui cum eo erant, auxoupyouę 
ttvac (i. e. quosdam homines studio sapientiae sese cruciantes) appellat, 
dum exspectari potest Callian inde quod multum pecuniae sophistis, ut 
Protagorae, Gorgiae, Prodico, dederat, multum etiam sapientiae habere.
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[i) Secundus autem locus hic est: (,j. 26.) y)v Se vj|irv oi rcatSsę jjiapatę 
xuXt£t ituxva źuuJ>axdęioaiv, tva xai syto sv ropyiećoię ^ p a t v  efaw,
o0x(i)ę..................... Haee Sooratis yerba cer te ad illum v er boru m tu-
morem, quem sophistae ac praecipue Gorgias Leontinus, qui idem rhetor 
erat, adhibere solebant, referenda sunt.

y) In tertio denique loco (5. 62.) Socrates Antisthenen iocosa ap- 
pellat 7tpoaywyóv, bano eius cognominis oausam fingens: oloac pśv ae KaXAćav 
TouTOvi 7tpoaywysuaavxa T(p aocpw IlpoSr/.to, o te §wpaę xouxov ]xev ęiXoaoę(aę 
Ep0 VTK, E7 stV O V S e ) ( p 7] [i a T (i) V SsÓji,EVOV.

Ex his tribus locis, quos modo attuli, cognosoi iam potest in 
Socrate esse quandam ironiam, qua in eos potissimum utebatur, qui 
firmissima philosophandi ac prope cogitandi fundamenta sua doctrina 
labefaotare potuerunt.

Haec habni, qnae de moribus Sooratis dicerem, quibus eum in hoc 
quidem dialogo praeditum esse intellexi; mino ad p a r t e s  transeo, 
q u a s  e i  a u o t o r  i n  hoc  d i a l o g o  t r i b u i t .

Socrates autem in hoc dialogo tres partes magni momenti agit 
ita, ut quas res in dialogo auctor maxime describere voluit, eae per 
Socraten efficiantur.

Nam primum Socrates is est, quem ut yirum bonum atque honestum 
auctor inter res iocosas viventem facere yoluit.

Deinde eundem Socraten auctor de amore, de quo in lioc dialogo 
certe tractare voluit, uberius et quidem aptissime disserentem facit.

Tertium Socrates res, quae in convivio factae sunt, quasi adtnini- 
strare yidetur.

Nunc autem quaerendum est, num Socrates, cuius res historiae iide 
comprobantur, vere talis fuerit, qualem in hoc dialogo auctor eum esse 
voluit, unde cognosci poterit etiam, num iure eas tres partes Socraten 
auctor agentem feoerit, quas modo commemorayi.

a) P r i m u m quaeritur, num Socrates conyiyiorum vere particeps 
fuerit. De hac re Arnoldus Hugius in editione Symposii Platonici egregie 
haec fere scripsit:*) „Tumultuosa quidem convivia, quibus plerique

*) A. Hugii ed. Piat. Symp. Lips. 1876. praef. pag. XV: „Die larmenden Gast- 
mahler, aii denen eine gi-ofie Menge sich beteiligte, suchte er zwar zu vermeiden 
(Platon, Symp. 174. A), aber er hatte doeh Lebensart genug, nicht jede Einiadung zu 
kleineren Eesten dieser Art auszuschlagen, um nioht durcli seine Weigerung einen 
liebenswilrdigen Gastgeber zu kranken. (Xen. Symp. a. 7). Auch die Memorabilien 
(I. 3. 6.) bezeugen seine gelegentliche Teilnahme an denselben und riihmen es, wie 
leicht es ihm hierbei wurde, die Herrsehaft ttber sich selbst zu bewahren. Zu gleicher 
Zeit besafi Sokrates Elastizitilt des Geistes genug, sich in den scherzenden Ton 
dieser Unterhaltungen hineinzufinden, zeichnete er sich ja auch sonst durch einen 
heiteren, humoristischen Zug, durch die Gabe aus, mit lachendem Munde die ernstesten 
und tiefsten Belehrungen zu erteilen, ganz im Gegensatz zu dem Stubengelehrten



-  21 -

interesse solebant, eyitabat (cf. Platonis Symp. 174. A.), tamen ea vitae 
consuetudine erat, ut, si ad minora eius generis convivia sollemnia invi~ 
tabatur, non nunquam ad oenam promitteret, ne abnuendo hospitem 
suavem offenderet (cf. Xen. Symp. a. 7). In Commentariis quoque Xeno- 
phontis (I, 3. 6) ille ocCasione oblata conviviis interfuisse narratur: et 
oe uote 7.AY)il'£tę i\}e\r}<3etsv siu Set7t;vov — et ob id praedicatur, quod
facillime inter convivia sibi imperare perseverabat: 8 xo!ę 7tXe£oxotę Ipyw- 
8śaxaxóv eaxtv, &azs cpiAaiśaailai xo ónep xóv %ópov śp.7up7tXaax)'ai, xooxo pąSttóę 
7tavu £cpoXaxxexo. Idem Soerates tanta facilitate animi erat, ut iocosos 
sermones assequeretur, quippe cum ipse hilaritate et festivitate qnadam 
et illa arte excelleret, qua labris quasi risu apertis praecepta maxime 
seria et subtilissima dare potuit, ideoque contrarius fere est Isocrati viro 
literato intra bibliothecam suam clauso, qui „cum in convivio a soda- 
libus rogaretur, ut aliquid in medium de eloquentiae suae fonte pro- 
ferret, liac yenia deprecatus est: Quae praesens, inquit, locus ac tempus 
exigit, ego non calleo: quae ego oalleo, nec loco praesenti sunt apta, 
nec tempori.“ (Macrob. Saturn. V II. 1, 4.). Et si Xenophon de Socrate 
praedic-at illum iocari posse simulque serium esse (Comm. I., 3. 8: eitat^ey 
a pa aTtouSa^wy), iam a primo statuemus id sermonis genus, quo ille 
excellebat in conviviis, maxime adhibitum esse, in quibus maxima pars 
yoluptatis in facetiis erat.“

D e i n d e  a u c t o r  S o c r a t e n  de  a m o r e  Y e n e r i o  di s-  
s e r e n t e m f a c i t  et longiore quidem et perpetua, non interrupta 
fere oratione. (cap. ■(}.)

Ipse orationem ita incip it:*) „Nonne, inquit, viri, putatis iustum 
esse nos dei potentissimi, qui nunc inter nos adest et aetate quidem 
aequalis deorum ex aeterno tempore natorum, forma autem iuvenilis, 
potentia sua omnium rerum imperium obtinentis, animi autem motibus 
homini similis, Amoris dico, non immemores esse cum ob alias res, tum 
maxime, quod hunc deum yeneramur omnes?“ Sententiam autem, quam

Isokrates, der „cum in convivio a sodalibus oraretur, ut aliąuid in medium de elo- 
ąuentiae suae fonte proferret, hac venia deprecatus est: Quae praesens, inquit, locus 
ac tempus oxigit, ego non calleo: quae ego calleo, nec loco praesenti sunt apta, nec 
tempori. (Macrob. Saturn. VII. 1, 4.)“. Und wennXenophon (Mem. I. 3, 8) an Soki-ates 
das sz<v.'Zzv myj. azouodC<»v zu riihmen weifi, so werden wir von yornherein annehmeu, 
daG diese Art der Unterhałtung, in der er stark war, in den Symposien vor allem 
zur Betatigung kam.

*) Xen. Sym p. rj. l . : TA;J, syyj, ot «vopsę, sizoę rji.aę zapóvxoę oai|xovoę prpź/.oo y.w. x<j> 
j>iv ypov<;> ioyjkizoę ToTę asqsvŹ3i ilsolę, rfi os popąfj v3<oxdxou, zed psysfl-si pśv xdvxoc £XŚyovToę, 
tjioyrj os nv8-p(ó~ou 5opo|iivoe, vEp<«ioę, pij dpvirjpov-/jaai, a/Moc zs zal izsiorj x<źvxsę sapsv xou 
Hsoo xouxoo 0iaao)'c(i;“
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ipse de amore liabet, his maxime verbis exprimit: (q. O et 10.)x) „utrum 
igitur una sit Venus an duae, oaelestis et yulgaris, nesoio; nam et Iovi, 
qui unas idemque esse videtur, multa sunt eognomina: id tamen scio 
earum utrique esse disiuncta altaria et templa et immolari obsceniores 
yictimas Yeneri yulgari, caelesti autem castiores. Itaque comparando 
putares mitti ad homines amorem Yenerium a yulgari, a caelesti amici- 
tiae et factorum bonorum amorem.“ Tum egregie ac diserte exponit, 
quanto animi amor prae corporis excellat.

c) P o s t r e m o  si Soeraten auctor talem faoit iu dialogo, ut 
ceterorum oonvivarum tamquam praeceptor esse videatur, id quoque 
reete faetum esse intellegi potest.

Nam Socrates is erat, qui ingenii acumine ceteros superabat, qui 
omnes, qui eum audiebant, attentissimos reddebat ad ea, quae ipse dieebat. 
In eodem Socrate cum summa sapientia tum mira communitas et egregia 
vivendi ars erat, ut nunquam molestus esse posset.

Quare Brandisius 2) de eo egregie scripsit: „Si nihil aliud de Socrate 
sciremus, nisi id unum, quod viros moribus maxime variis eosque summis 
ingeniis praeditos aetatis suae, alios, dum meliorem vitam degerent, 
alios per totam vitam secum coniunxisset, iam in exeellentium yirorum 
antiquitatis numero habendus esset; quanto autem praestantior ille 
habendus est, eum is efficeret, ut ita excoleretur adeoque procederet 
philosophia, ut novae aetatis initium faetum sit.“

§ 5-
De Antisthene.

Duae sunt res, quas quieunque huno dialogum perlegerit, oerte 
in Antisthene reperiet: primum yirtutis studium, deinde yoluntas eius 
in Soeraten propensa.

a) Quanto autem studio yirtutis Antisthenes sit, ex eius verbis 
(8. 34—44) cognosci potest, quae de diyitiis faoit.

Soerati interroganti, cur tam pauoa possidens tamen diyitiis gloria- 
retur, respondet: 6xt vopćęto, & av8peę, Toug atoUpdmouę ev tw oihtco tóv

0 vj. 9 et 10: „si |Av oiv [«<z iaxlv Aopooroj r) om®, 05pavicz ts xai llciyorpj.0;. o Oz 
oloa* y.ai '(«p 7j s 0 c 6 ai)~oę oox<uv ehat zzoWaz £xu>vo]«aę łysi" ot: ys jj.śvtoi y<oplę iy.o.xipa p<up.oś 
Ts x«t 'Jaoi sta: xat ftoatat Tg piv IIav8v)|j.(j) paoioopyoTćpai, T7j os O&ptma <źyvÓT£pai, oloa. (10) 
sixdaai; o’ av xat xouę epcoTac ty(v u.iv II«vorjji.oy tóW o(ui« źt(0v £X'.xś[ixsiv, tt,v o’ Oupavtav xz: 
ipikiaz xat t<uv xaXa>v spy<ov.“  — 2) Brandisius in hist. philos. graecae, tom. I. pag. 229 
squ.: „Wiifiten wir auoh nichts weiter von Sokrates, ais dafi er die verschiedenartigsten 
und begabtesten Manner seiner Zeit teils wahrend ihrer bessern Periode, teils fiirs 
Leben an sich gefesselt habe, so mufiten wir ihn fur einen der heryorragendsten 
Manner des Altertumes halten. Mehr nocb, sofern er eine neue Entwicklungsperiode 
der Philosophie heryorgerufen hat.“
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7tXo0xov xal xvjv ixsvtav I)(£tv żv xalę iluyaię. Ut igifcur aliquis se
divitem aut pauperem esse arbitratur, ita etiam vere dives aut pauper 
est-. Ad hanc sententiam aptum exemplum dat (8. 35): otSa §s xod d8eXcpoó$, 
di X7. i'aa Xa'/_óvxsę ó ;tsv auxwv xdpxouvxa j/ć: xtxi uepixxeuovxa ri,ę SaTcawję, 
6 os xou 7xavxóę ivoscxat. Esse quoque dioit tyrannos,1) qui divitiarum 
causa peiora etiam agerent, quam egentissimi. Hos omnes ei tamquam 
mor bo quodam gravi laborare yideri, wonsp di xię ~oXXd eyor/ xai nolld 
saiKow p7j3Ś7Xoxs £jwt£jMtXan:o. Se autem, quamvis tantum habeat solum, 
quantum vix reperire possit, * 2) tamen diyitem sese putare. Omnia enim se 
liabere, quibus sibi opus sit: parietes,s) qui sibi calidissimae tunicae4 5) 
yideautur, tegulas,B) quas yestes valde spissas6) putet, cubile autem tam 
commodum, ut manę vix exsuseitari possit.

Quod autem in diyitiis suis maxime aestimaret, id esse, quod si 
quis sibi ea etiam adimeret, quae hoo tempore possideret, nullum nego- 
tium tam miserum esset, quod se nutrire nequiret.7) Haec si quis verba 
audit, certe memoria sectae Cynicorum animum subit, cuius hic ipse 
Antisthenes auctor erat.

b) Yoluntatem autem Antisthenis erga Sooraten iam satis cogno- 
seimus ex his eius yerbis, quibus ob perpetuam consuetudinem, quam 
cum Soorate habet, felicem se iudicat (S. 44): xai 8 7xXe:axou syw xqxfi)|iat 
2o)xpaxst ayoAauoy ouv8tYj[ispsóstv. Et Socrates suam oaritatem erga An- 
tisthenen haud eelat, quae igitur ex pluribus loois dialogi (8. 61—64 et 
rj. 3—6) cognoscitur, in quibus saepius Sooraten cum illo potissimum 
iocantem audimus.

Itaque Socrates cum mutiua suum nominaret paaxpo~ećxv i. e. leno- 
cinium, comitem eius artis (xyjv xaóxY)ę sbtóAooiioy) npoaycoyetay, i. e. artem 
alliciendi et copulandi, Antisthenis esse munus declarat. Quem cum |iaXa 
d/łlsohćtę (aegritudinis plenus) causam eius nominis ex Socrate quaereret, 
hic placat his yerbis: 8) „Nam qui scit eos, qui mutuo usui sibi esse 
possint, cognoscere et efńcere, ut studeant cupide alius alii, is mihi yidetur 
et ciyitates amicitia coniungere et aptas nuptias conciliare posse et 
dignissimus esse, qui in ciyitatum, amicorum, sociorum possessione sit.“

') o. 36: ot svosiotv jjisv ydp oyjTtoo o; psv xAŚ7Tcooatv, ot os Totyu>poyoCfoiv, ot os avopa-
~oo(Cov~ai' -ópccwot o’ Etat xtvsę, ot óAoo; jisv otzou; dv«tpoOaiv, dfrpóooz 8’ ctrozTstzouat, ~oA-
kd.yic os y.ai okaz xóAsic ypTju.oĆTwo sosy a l?avopontootCovT«t. — 2) o. 37: syto os ootoj jj.sv zoAAcż
£'/<>), to; póAi; KÓict z oi syto cioto; suptszto. — 3) Totyooc. — 4) xctvo dAssivoi yixu)vs;. —
5) o’pócpoo;. — °) Tcctoo -crystct; icpsatpioct;. — 7) o. 40: TcAstaTOU o’ «£tov zTyjpct h  xtp ip.m xAoót<j>
AoyiCopat stvat sxstvo, dxt st poó xi; zat xd v5v ovxa crapsAotTo, oóośz outoj; ópói <pauAov spyov, 
ó~oiov oux apzoOaaz dv Tpocprjy spot xapśyoi. — 8) o. 64: ,,ó ydp oió; ts tov jrjv(ńoxEiv ts too;
totpsAtpooę kutoT; zat toótou; ouvctpsvo; xotstv ixi9'opsiv dAAźAu>v, outo; dv poi oozsi zai xoAsi; 
oizaaD-at <p(kaę xotstv xczi ycźpouę £xrcrjostooę oovcqstv zat xoAAoo dv dęio; e1vai zat xóAsat zat
cptAoi; zcti aoppayot; zszi^afica.“
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Nunc quaeramus, quae de Anfcisthene historiae fide comprobafca 
habeamus, unde cognoscefcur, quomodo Nenophon in sua descriptione 
yeritatem maxime secutus sit.

Antisthenes discipulus erat Socratis adeoque cum eo coniunctus, 
ut jierpetuus fere comes eius esset. *)

In initio dialogi (caji. a.) Socrates se cum Antisthene «uxoupYou; 
aocpiaę nominat, quod non ab aliis discebant, sed ipsi verum exquirebant 
ita, ut Socrates interrogaret, alter responderet et hac ratione ad id 
cognoscendum pervenirent, in quod inquirere instituissent.

Socrates autem eam maxime excoluerat philosophiae partem, quae 
ethica (xa rpk/ca) appellatur. Docebat imprimis yirtutem doceri eandemque 
disci posse (id quod Plato in dialogo qui inscribitur „IIpa>TaYÓpaę“ dilu- 
cide exposuit). Neque igitur secundum lioc Socratis praeceptum, si quis 
recta sciret, faceret prava.

Praeter ethicam idem Socrates etiam noyam rationem rerum, quae 
ad philosophiam pertinent, disserendarum induxit, quam artem dialecticam 
yocabant, ipse iocose |iat£uxtx v̂ appellabat.

Post mortem Socratis qui eum secuti sunt non utramque earum 
philosophiae partium colebant, quas Socrates excoluerat, ethicam et 
dialecticam, sed alii magis dialecticam colebant, alii ethicam.

Artis dialecticae studio incubuere Euclides Megaricus, qui auctor 
exstitit sectae eristicae, quae sic appellatur, quod ept̂ ety i. e. disputare 
solebant, et Phaedo, auctor sectae Eleaticae vel Eretricae.

Ethicam autem excoluere Aristippus Cyrenaicus et Antisthenes 
Atheniensis.

Schola Aristippi appellabatur Cyrenaica ab urbe Cyrenis, ubi ipse 
docuit. Docebat autem Aristippus yoluptatem (1joovy|v) maxime petendam 
esse, quam in illis lenibus animi motibus esse putayit, qui orerentur 
inde, quod animus nulla cupiditate perturbatus secum ipse contentus 
esset et quod mens cum corporis studiis concordiam haberet. Antisthenis 
secta Athenis erat et appellabatur Cynica, sive a Cynosarge, loco Herculi 
sacro, quo ille docebat, sive propter nimium abstinentiae studium, quo 
ceteris hominibus ei maxime, qui illum secuti sunt, canum (xuvwv) instar 
vitam degere yidebantur, cum plurimis eis rebus carerent, quae maxime 
necessariae plerumque haberi solent, ut Diogenes ille Sinopeus, quem in 
dolio vixisse et sola mann aquam hausisse ferunt.

Auctores autem quattuor scholarum, quas modo nominavimus, cum 
quisque eorum in unam tantum partem philosophiae ni mis incumberet,

*) cf. Xen. Memor. III. 11. 17: óXka oi« x» otsi, scpr, (scil. o (̂oxpcźxyję), AxoXXóoo)póv 
ts xóvo£ xott ’A v i i odoś̂ otś |j.od dxoXstX£a9ai;
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non ad totam rationem et disoiplinam philosophiae pervenere, ut postero 
tempore Plato et Aristoteles.

Antisthenes quidem praecepta Socratis aceuratissime secutus est, 
(juorum nullum fere mutayit.])

Idem similiter ac Soorates.haeo praecepta dedit: „T|Sova; xaę psta 
Tooę izóyouę, onoxx£ov, aXX’ ouyi tócc, upo xwv uóvco'/“ ,‘J) i. e. „voluptatom labore 
demnm perfecto petendam' esse, non antę suscipiendum laboremu et 
noyYjpa vóp^s tzźwo. Ęsyr/.d“ ,n) i. e. ,prava a natura humana aliena 
habenda esse.‘ 4)

Aptissime autein Schweglerus5) Antisthenen cum Socrate ita com- 
paravit: „Summae virtatis specimen, quod in Socrate expressum esse 
intellegebat, in eo tantum positum esse existimabat, quod nulla re 
quisquam indigeret itaque omnia cetera studia, quae ad mentem perti- 
nerent, postponeret. Cum igitur yirtutem ad id potissimum spectare 
existimaret, ut yitaremus malum, i. e. yoluptatem et cupiditatem, quibus 
fieret, ut delectatione et indigentia teneremur, tum iudicabat ei, qui 
yirtutem sequeretur, non arte dialectica, sed Soeratica quadam vi ab- 
stinentiae opus esse.

In hoc autem Antisthenis specimine yirtutis, unde magis ea, quae 
yitanda sunt, quam quae vere imitanda excipimus, totam fere magistri 
suavem lnnnanitatem et vim omnia percipiendi et sentiendi requirimus.“

§ 6.
De Hermogene.

Quamquam H e r m o g e n e n  in dialogo raro loquentem reperimus, 
tamen et ex ipsius yerbis et ex eis, quae ceteri de eo iudicant, cogno- 
scimus yirtuti eum quoque studere ac maxime deos colere, sed cum se- 
yerum tum etiatn morosiorem esse.

A Nieerato (y. 14) interrogatus, quid ei esset maximo decori, 
respondet: amicorum iides et potentia. Moyebant haec v iri seyeri yerba

b cf. Brandisius in hist. pliilos. antiąu. p. 247: „(die kynische Sekule), welclie 
den sokratischen Leliren sieli am buckstablicksten angescklossen katte.“ — 2) Anti
sthenes in Stobaei fłorilegio 29, 65. — 3) Diog. Laert. IIspl puuv, oo‘f|ic!to)v x«l d%ocpftsY- 
|j.o£Toiv Toiv iv (fikoaoaicf s&8oxiiJW)3av“(ov a\ 12. — 4) Antisthenes enim ut Socrates neminem 
recta scientem 1'acere prava putabat. — 5) Schweglerns in hist. philos. p. 4(>: „Bas 
Tugendideal, wie er es in der Person des Sokrates ausgepragt sieht, besteht ihm 
nur in der Bodiirfnislosigkeit, mithin in der Hintansetzung aller sonstigen geistigen 
Interessen: die Tugend ist ihm nur auf die Vermeidung des Bosen, d. h. der Lust 
und Begierde, die uns an Genui! und Bediirfnis fesselt, geriohtet, bedarf daher nicht 
dialektischer Beweisfilhrung, sondern nur sokratischer Starkę. In diesem mehr nega- 
tivem ais positiyem Ideale des Antisthenes yermissen wir ganz die sclione Humanitat 
und allseitige Empfiinglichkeit des Meisters."
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animos ita, ut omnes in enm oculos conicerent et multi simnl interro- 
garent, exponerefcne quoque, quos putaret amieos et quomodo eis 
uteretur.Ł)

Explicat igitur Hermogenes, cum ei ex ordine dicendum esset 
(o. 46—49) amieos sibi esse ipsos deos. Quos sapientissimos esse, omnes 
ex oraculis scire, quae consultum ex omnibus terrae partibus homines 
venirent. Penes eosdem maximam quoque potestatem esse, quae cognosci 
posset inde, quod homines ad illos precarentur, ut bonum praeberent, 
averterent malum. Deos autem tam propitios sibi esse existimat, ut 
nunquam sui obliviscerentur nec noete nec interdiu nec quocunque se 
conyerteret nec quodcunque facturus esset.2) Cumque dei iam antea 
scirent, quid ex quaque re proveniret, id sibi ab eis itidicari per nuntios, 
9Tj|iaę “/tai £vónv:a xat otwvoóę. Quibus nuntiis quotiens obtemperasset, 
nunquam mali quidquam sibi accidisse; quotiens non obtemperasset, non 
impune eos neglectos esse.

Deinde Socrati interroganti, quomodo deos propitios sibi redderet, 
Hermogenes ita respondet: „Per Iovem, simplioissime quidem; nam lau- 
dibus eos celebro nullum sumptum impendens, reddo semper partem 
eorum, quae mihi dant, bene quantum possum eis dico neque, si eos 
testificor, mea sponte unquam mentior.“ 3) Quorum verborum gravitatem 
Xenophon his verbis exprimit (8. 50): obtoc orj b Xóyoę żarcouSatoAoyTjlh].

Eundem tacite sedentem cum Socrates impelleret eEiteTv tt Łazi 
napotv£a; i. e. explicare, qui lieret, quod apud vinum affici soleremus 
cupiditate quadam offendendorum sociorum, ille iocose respondet: 
xó xotvuv nap’ oivov auticTv xobę auvóvxaę, xoox’ żyto xp£vco napoivtav.

Postremo Socrates eum admonet, ne tacendo ceteros offendat, immo 
sermonibus suis delectet, his verbis: Per deos, (inquit), Hermogenes, 
ita facias (scil. ut ad tibiae sonum nobiscum colloquaris); nam uti cantus, 
si tibia simul cecineris, dulcior fit, ita etiam tuas yoces his sonis certe 
dulciores fieri arbitror, praesertim si tu quoque sicut tibioina yultus 
yocibus aptos finxeris.“ 4)

*) y. 14: lvxau$a xoivov zpo;ś(iXe'.J)av aóx<p, xai zoXXot dp-a. 7jpovxo ci
xat oeptat Sv)Xt!)3s>. auiouc. — 2) o. 48: „0)3X5....................OUTTOTS awxoo; (scil. frsouę)
oux5 vjxxoę oufr’ ĵjLŚpaę ouB-’ o Troi av ópyi<oji.ai oulFo, Tt «v y.ikku) xpctxxstv. -  3) 8. 49: Nai 
u.d xov Aia, xa't pdXa suxsX<u;' sza:vu) ydp auxoo; oo§sv 8azavuiv, <ov xs oioóaatv as: au zap- 
śyopai, suoyjpiu zs oaa av ouv«)(iai xat £<p’ ot; av a&zoo; papzopa; zotrjaojjiat śxo>v ouosv 
(JiSÓSopai. — J) ę. 4: lipo; t ( »v frs<uv, (Icpij), 'Ep|M/pvs;, otixo> zotsi (scil. ózo zóv aoXav upio 
otaXr(saiiai). olpat -(dp, ó/azsp tpoyj 15010)'/ zpoę xov aoXóv, ooxu> xat xoo; aou; Xóyouę ipóosaiiat 
av xi uzo xd)v (piioyfo)’/, dXXo>; xs xat si popcpaCot; óiazsp i] aoXvjxpię xat ao zpoę xd Xsyóu.sva.
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§ 7.
De Charmida.

In Charmida, euius personam auotor non satis eopiose perseripsit, 
nihil aliud ex sermonibus suis cognosoi potest quam yirtutis studium 
et ex hoe quidem uno Loco dialogi (S. 29—33.).

CJuaerenŁi enim Calłiae, cnr paupertatem maxime praedicaret, re- 
spondet: „Nonne omnes in eo consentiunt melius esse bono animo quam 
mętu suspensum esse, melius liberum quam servum esse, melius blanditias 
audire quam dicere, melius apud patriam fidem habere quam in suspi- 
cione esse? (30.) Mihi autem, donec dives eram, primum timendum erat, 
ne quis in domum meam irrumperet, peeuniam eriperet, mihi ipsi iniu- 
riam inferret, deinde etiam sycophantis blandiebar probe sciens illos 
mihi faoilius detrimento esse posse quam me illis. Praeterea semper 
iubebar pro urbe sumptum aliquem impendere, alibi autem vivendi nulia 
faoultas erat. (31.) Ex quo autem tempore quas habui possessiones alionas 
eis priyatus sum, ex urbanis nulia capio yectigalia et supellex mea 
vendita est, extensus suaviter dormio, rei publioae fide dignus habeor, 
non mihi magis minae iactantur, immo ego aliis minitor et licet mihi 
ut homini li bero vel peregre vel domi habitare. Assurgunt autem nunc 
mihi e sedibus et de via deeedunt diyites. (32.) Et nunc domini similis 
sum, illo vero tempore eyidenter servi similis fui. Et tum quidem ego 
populo vectigalia pensitavi, nunc autem civitas mihi tamquam yectigalis 
facta me nutrit. Sed etiam propter consuetudinem, quam cum Socrate 
habui, quamdiu dives eram, conviciis me consectabantur, nunc vero, cum 
pauper factus sum, neminis etiam interest aliquid. Et sane, quamdiu 
multa quidem habebam, semper aliquid detrimenti capiebam sive pro 
ciyitate, sive fortuna, nunc autem nihil detrimenti fac io ; nihil enim 
habeo, semper vero aliquid me accepturum esse spero.“

Nunc si comparabit quis Charmiden cum Hermogene, certe similitu- 
dinem inter eos reperiet, quae exstat, quod uterqne eorum yirtutem petit. 
Tamen non eodem modo uterquo eorum yirtuti studet.

H e  r m o g ę  n es enim, Calliae frater, opibus suis luxurie amissis 
in rebus adyersis cum fortunae tum etiam amicorum inconstantiam co- 
gnovit comperitque nisi a dels iuvantibus a nemine se sustentum et 
restitutum esse, quare eos potissimum existimat amicos fidelissimos, 
quorum iniussu nullam audet rem suscipero.

C h a r m i d a e  autem persuasum est animi et morum constantiam 
ac firmitatem cum diyitiis et luxurie saepissime deminui tum sustineri 
et conservari paupertate, qua efficiatur ■simplieitas et abstinentia.

Ceterum Socrates quoque paupertatem, qua gloriatur Charmides, 
ita commendat: „Per Iovem, iucunda quidem re (gloriaris, o Charmide);
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haee enim est res, cui minime invident, de qua minime certant, quae 
etsi non custodita, tamen servatur et neglecta etiam validior fit.“

§ 8.
De Callia.

Callias se praestat quidem virum divitem, elegantem, delectationi 
et Yoluptati obsequentem et hospitem liberałem, tamen non ab eis prorsus 
alienum, quae vere bona atque honesta sunt.

Itaque is est, qui in honorem Autolyci, tum pancratio yjetoris, con- 
vivium instituit, ob ouius liberalitatem et elegantiam laudatus cum 
unguento quoque convivas deleetare yoluisset, id quominus fieret, Socrates 
inpedivit declarans id sexui virili non convenire.

Idem Callias ad sententias aliorum docilem se praebet et imprimis 
fautor haberi vult hominum, qui bonis et honestis student.

Deelarat se homines iustiores facere, non quidem praeceptis iustitiae, 
sed nummos eis dans. Quod cum Antisthenes quomodo fieri posset, minus 
intellegeret eumque captiose interrogaret, utrum ei hominum iustitia 
in marsupio an in animo esse yideretur, Callias ostendit homines propter- 
ea quod pecuniam eis daret, gratiam eorum non peteret, a se iustiores 
fieri. Causam eius rei hano profert (S. 2): „quod cum scirent (soil. 
homines) se habere ea, quibus ementes res neoessarias haberent, male- 
ficiis oommittendis pericula subire nollent.“

Lyconem, Autolyoi patrem, propterea quod filium tam egregium 
et patris amantissimum haberet, hominum ditissimum iudicat.

Antisthenis quoque diyitiis, quae in temperantia et parrpertate 
sunt, se inyidere deelarat (o. 45): „Per Iunonem, ex aliis etiam causis 
diyitiis tuis inyideo, maxime vero propter id, quod neo eiyitas tibi 
officia imponens te tamquam servo utitur neque homines, nisi eis pecuniam 
mutuaris, tibi irascuntur.“

Soerates quoque Callian ob id laudat, quod eius amorem erga 
Autolyeum honestum putat eumque dignurn iudicat, qui magistratum 
petat. Et illo quidem tempore, quo hoc convivium a Callia institutum 
est, ipsius mores nondum corrupti depravatique erant, postea autem eo 
peryenit luxuriei et libidinis, ut quas a parcissimo patre hereditate 
aeceperat opes amplissimas, eas totas fere profuderit et oonfecerit.

§ 9.

De Nicerato.

Ex eis, quae in dialogo auetor eum dicentem facit, primum cogno* 
soimus eum esse quidem eruditione et doctrina quadam imbutum, non vero



tam subtiliter, ut animus quoque eius humanitate iam perpolitus sit, 
deinde ad avaritiam eum paulum inclinare.

A Callia, qua gloriaretur arte, interrogatus praedicat se iuyenem 
a patre impulsum esse, ufc omnia Homeri carmina edisceret itaque se 
totam Iliada efc Odysseam memoriter pronuntiare posse (y. 5).

Docet se versibus Homeri res humanas fere omnes eomprobare posse 
hoc quidem argumento (8. 6): „Scitis enim, nt opinor, Homerum sapientis- 
simum de omnibus fere rebus liumanis praeoepta dedisse itaque si quis 
vestruin vel colonus vel orator popularis xel dux exercitus vel Achillis 
vel Aiaois vel Nestoris vel Ulixis similis fieri vult, me consulat, qui 
haec omnia soio.“

Ab Antisthene admonitum, ut rhapsodi quoque Homerum memoria 
tenerent et pronuntiare seirent, quibus tamen nullum esset eD-voę YjAdkw- 
xspov (stolidius hominum genus), Socrates defendit dioens rhapsodos 
quidem nihil eius, quod pronuntiarent, intellegere, Niceratum autem, 
qui a Stesimbroto, Homeri oarminum celeberrimo interprete Thasio, ab 
Anaximandro, item interprete ąuodam, a multis etiam aliis eruditus 
esset, carmina tam recte intellegere, wax$ o58sv a>jxov twv tcoXXoO aĘUi)v 
XśXYj!)'ev (ut nihil eum earum rerum praeterierit, quae rnulti duountur).

Idem, cum Antisthenes divitias suas praedicaret, declarat se ad 
eum venturum esse (8. 45), ut ab eo mutuaretur xo [vqbevdę TtpoęSsraD-at, 
se enim ex Homero ita numerare didicisse:

„srcr’ omópouę xpĆ7xoSaę, 5exa Se ypoaoTo xaXavxa, 
aKla>vaę 8e AŚjiY]xaę esć/oat, owSeao. 8 ’ uxjxouę.“
(Hom. llias łh 122, 123, ibid. 264, 265.)

Itaque se pondere et mensura (axah-|ju7) xai a pulu w) uti non desi- 
turum esse, ut divitias quam maximas posset sibi compararet, quare 
nonnullis fortasse pecuniae avidior esse videretur.

Ad haec eius verba Xenophon narrat convivas omnes cachinnum 
sustulisse vo|jięovxaę xa ovxa stpY]xevat aoxóv (tum ab eo verum esse 
dictum ratos).

§  10.

De Critobulo.

Critobulus quidem in dialogo formositatis amantissimus apparet, 
quia et ipse pulcher esse studet et aliorum quoque formositatem diligen- 
tissime obseryat.

Qui cum pulchritudinem suam se prasdicare declararet et a Socrate 
admoneretur, ut demonstraret, quomodo figurae elegantia homines meliores 
facere posset, magna cum fiducia id ita explicat;
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Primurn docet oportere se ipsum formosnm esse, quod nisi verum 
essot, iure ceteros convivas propter fallaciam poenas solvere oportere, 
cum iusiurandum dare non coacti se formosum esse perpetuo iurarent. 
Cum autem convivae viri essent probi, certe illud etiam verum esse, se 
pulchrum esse.

Deinde, si res ita se haberet, arbitratur a eonyivis idem sentiri 
de se, quod ipse de Clinia sentiret, quem formosissimum haberet.

Quanto autem huius amore captus sit, his yerbis exponit: „Succenseo 
nocti et somno, in ąuibus illum yidere neąueo, diei vero et soli gratiam 
habeo maximam, quod effioiunt, ut Clinian yidere possim“ (8. 12).

Homines autem formositatis et yenustatis quadam vi meliores reddi 
posse inde intellegi docet, „quod pulchri homines amantibus ardorem 
inspirantes eosdem liberaliores, laborum patientiores, honestatis aman- 
tiores faoere solerent, qui igitur modestiores etiam et abstinentiores 
fierent, cum eos potissimum yererentur, quorum cupiditate maxime 
flagrarent“ (o. 15).'

Idem formosos homines potissimum duces eligendos esse existimat; 
nam se quidem cum Clinia per ignem etiam ire non dubitare.

Ceterum pulchritudinem nullo modo despiciendam esse, quod brevi 
defloresceret. Uti enim puerum formosum esse posse, ita etiam adules- 
centem, virum, senem. Cuius rei testimonium hoc profert (8. 17): „In 
Panathenaicis Mineryae senes specie formosi eligi solent, qui oleae ramos 
gestent, id quod fit, quo formositatem perpetuam comitem aetatis cuiusque 
esse indicetur.“

§ U.
De Autolyco et Lycone.

In A u t o l y c o  auctor yoluit iuyenem amabilissimum producere 
eundemque yirtufce atque honestate excellentem.

Et iucundissimum iuyenem esse Autolycum intelleges certe ex his 
auctoris ipsius verbis (a, 8): ,,A5xóXoxoę psv o5v Tcapa xov 7caxepa exaitśę£xo, 
o i 8’ y ././.o i tóarcsp - ' . / . i ;  xaxExXulY]aav. sbłtuę pev ouv ewoYjaaę xd ytyvóp£va 
7(yv("ax' av ip ó a s i j3aatXcxóv xt xó xdXXoę elvai, dXXa)ę x£ xat rjv uex' aESouę 
xal a(i)tppoaóvr]ę uah-auep AuxóXi>xoę xóx£ xexxyjxa{ xtę auxo.“ Idem cognosces 
quoque inde, quod Callias Autolyci amans hoc eonvivium instituit, quo 
eius potissimum yictoriam celebraret.

Yirtute autem et honestate eundem exoellere e ceterarum perso- 
narum yocibus accipimus, maxime ex his Socratis (yj. 8 ): „dal psv ouv £yioys 
Y)yd|jiY]v xvjv a7jv (scil. &  KaXX£a) cpóotv, v0v os y.tzi xoXb paXXov, inei óp& 
cje lptovxa ooyj d[ipóxvjxt xXt8atvojxlvoo oóds |xaXaxóą ł)-pi>xxo[i£voi>, 
aXX« ixaatv £7u8£txvu[xevou po')prjv x£ xaE xapx£ptav xaE ay8pe£av 
xaE aaxppoauVYjV.“
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Autolycum ipsum auofcor pauca tantum dicentem facit, tamen ita 
effingit, ut tamquam imago iuvenis iuoundi et honesti in dialogo esse 
yideatur. A pud Ly  eonem patrem sedens, qucm jpse intimo amore pro- 
sequitur, dum omnes eum admirantur, omnes diligunt, ipse nihil admi- 
rationis, nihil amoris animadvertere videtur.

Quanto autem studio ab auctore personam eius effictam videmus ! 
Quem toto dialogo nihil aliud nisi id unum dicentem facit se quidem 
gloriari, quod tali patro utatur. Quam dulcem eandemąue iuvene honesto 
dignam vocem ! Qui (juanKjuam multis praeditus virtutibus et ob eas a 
multis dilectu-i tamen superbiae in se habet nihil, tanta vero innocentia 
est, ut praeter patrem nihil inveniat,, quod vera cum gloria de se prao- 
dicare possit.

Eundem tandem auctor, cum a Syraousano indiceretur, ut ad fini- 
endum convivium saltatio ageretur, qua coniunctio Bacehi cum Ariadna 
in conspeotu poneretur, admirabili artificio cum Lycone patre de con- 
vivio discedentem facit.

L y e o n e m  quidem auctor raro tantum in dialogo dicentem facit; 
tamen e dialogo intellegimus eum aetate iam proyectum esse et cum 
ad filium optime educandum maximam adhibuisse videatur curam, tum 
etiam felicem se putare videtur, quod tam egregium filium habeat.

Geterum Socraten antea non nosse videtur, id quod inde cognosei 
potest, quod a convivio discedens ad eum haec d ic it: (h\ 1) „Nłj tt]v 
"Hpav, w 2jtóxpcxxeę, xa,Xóę ye y.dyah-óę 6oxetę poi avh-pa)7ioę elvai“ . *)

*) Xenoph. Gastmahl, iibs. v. A. Zeising p. 8 et 9 : „Mit besonderer Vorliebe 
aber ist niichst Sokrates yorzugsweise die Figur des jugendlich schonen Autolykos, 
dem zu Ehren das Gastmahl stattfand, und die seines wiirdigen Vaters Lykon be- 
handelt, obschon sio der Verfasser nur selten redend einfiihrt. Von dem Standpunkte 
unseres sittliehen Gefuhles freilioh werden wir niemała an dem poetischen Zauber, 
den der sonat ziemlioh nucbterne Xenoplion iiber die Anmut, Unschuld und Ver- 
schamtheit des chonen Junglings ausgegossen bat, eine reine, ungetrtlbte Freude 
empfinden konnen, weil wij- dabei zugleich an die widrigste Unsitte der Grieohen 
crinnert werden. Siebt mail aber hievon ab und denkt man sich die Liebe der Grieohen 
zu schonen Jiinglingen wii klicb ais eine rein geistige und sittliche, wie sie nach 
Sokrates sein soli und wie die, Liebe des Kallias wenigstens von Autolykos aufgefafit 
wird, dann kann man nicht umhin, in die Bewunderung, welche Wieland dom Dar- 
stellungstalente Xenopbons in dieser Beziehung zuteil werden lafit, einzustimmen 
und namentlich ihm Becbt zu geben, wenn er sagt, das Schonste in dem, was der 
Autor hier geleistet habo, sei die Art und Weise, womit der Sohn seine ungeheuchelt- 
zartliche Anhanglichkeit an seinen Vater zu erkennen gebe und dieser hinwiederum 
nicht yerbergen konne noch wolle, wie gliicklich er sich fiihle, einen solchen Sohn 
zu liaben. (Symp. III. 12 und 13.) In der Tat ist iiber diese Stelle ein so „lieblicher 
Bliitenduft sittlicher Grazie ausgegossen, dafi man mit Wieland versucht werden 
konnte, zu glauben, Xenophon habe sich, bei aller seiner vorsatzlichen Treue, dennoch 
nicht entlialten konnen, diese beiden Figuren zu yerschonern und bis zu seinem
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Egregie autem de Autolyci et Lyconis partibus, quas auotor eis iu 
dialogo dedit, doctissimus Zeisingius in praefatione, quam fecit ad 
trauslationem suam germanioam Symposii Xenophontei, haee scripsit: 
„Praecipuo studio et amore auotor praeter Socraten Autolycum maxime 
iuventute et pulchritudine insignem, in cuius honorem convivium insti- 
tutum erat, eiusque patrem Lyconem, virum honore dignissimum, (juam- 
quam utrumque eorum raro tantum dioentem feoit, desoripsit.

Et sane, si pudorem et vereoundiam respicimus, mira ea yenustate, 
qua iuyenis formcsi iucunditatem, innocentiam, pudieitiam Xenophon, 
quem in soriptis suis oratione satis nuda uti solere scimus, poetarum 
morę perfundi voluit, cum pravissimi ouiusdam moris Graecorum memoria 
fastidium simul moveat, nunquam vere et perpetuo delectari possumus.

Tamen si ea memoria omissa iuvenes formosos apud Graeoos non 
aliter amari solitos esse putamus quam animo tantum et cum honestate, 
qualem amorem Socrates ut rectum commendavit et qualem Autolycus 
quidem Calliae amorem esse putat, certe eadem admiratione, qua Yilan- 
dius ille Xenophontis ingenium et artem, quibus eas res desoripsit, se 
mirari professus est, cum non affici nequeamus, tum etiam non assentiri 
nequimus eidem Vilandio, qui eorum, quae auctor in hoc dialogo de
soripsit, illud esse suayissime expressum iudicavit, quod filius pium, non 
simulatum amorem patris aperiret itemque pater, quam felicem sese 
putaret, quod talem filium liaberet, nee posset nec yellet occulere.

Et profecto per illum dialogi locum odor diffunditur quidam tamquam 
florum, qui ex dulcedine morum nascuntur, et tam suavis quidem, ut, 
quamquam nihil profecto faoilius natura lieri potest, quam ut filius tam 
iuoundus tam comi patre utatur itemque talis pater talem habeat filium, 
tamen facile adduci possimus, ut Vilandii sententiam sequentes credamus 
Xenophontem, etsi sibi proposuisse yideatur, ut yeritatem in hoc quoque 
loco sequatur, tamen se abstinere neąuisse, ąuominus has duas personas 
ita exornaret adeoque laudibus efferret, ut tamquam specimina iucundi- 
tatis morum haberentur.“

§  12 .

De personis inferioribus.
Inferiores personae in dialogo sunt Philippus scurra, Syracusanus 

eiusque liberi, quod non adeo ad sermonem communem, qui inter con- 
vivium habetur, quam ad melius illustrandam vitam, quae erat inter 
convivium Atticum, pertinent.

Ideale sittlicher Liebenswurdigkeit zu erheben — wiewohl im Grunde nichts natur- 
licher sei, ais dafi ein so liebenswiirdiger Sohn einen so z&rtlichen Vater und ein 
solcher Vater eiuen so guteu Solin habe.“
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Praeterea hae personae non erudifcione excultae esse yidentur, sed 
in arte sua quisque tantum exercitus apparet. Itaqne sua quisque arte 
utitur, ut nihil earum rerum, quae convivas delectare solent, desit.

De uiio tantum Syracusano etiam commemorare yelim oonyicium 
eius, quod Socrati feeisse legitur, unde quoque oognosoi potost, quales 
opiniones de illo clarissimo philosopho ab Aristophane, poeta illo comico, 
in vulgum Atheniensium peryagatae essent, qui illum in comoedia sua, 
quae insoribitur ,j\T£tp£Aat‘ (,Nubes‘), illuserat.

In ea enim comoedia Socrati cognomen cppovxtaxY)ę datum erat itaque 
Syracusanus Socrati maledicturus eum hoc cognomine nominat. Cum 
autem Socrates id cognomen annominatione ingeniosa a se defendisset, 
Syracusanus ex eo satis inepfce quaerit (ę' 8) : £t7tl pot rco'aoi)ę t|ió/lXYję
Ttóoaę Ipou anŁyzię,. xauxa yap ai cpaai Y£wp£xpsTv. Nam in eadem comoedia 
Aristophanis Socrates interyallum inter se et Chaerephontem discipulum 
suum pulicum pedibus dimetiens apparuit. Ad liano autem quaestionem 
Syracusani Socrates nihil respondit, Antisthenes autem Philippum scur- 
ram in illum incitayit. (cf. Xen. Sopn. ę' 8— 10).

D r. M . S ig a ll.





Schulnachrichten

I. Stand des Lehrkdrpers und Facherverteilung am Schlusse des
Schuijahres 1900 10,

a) D irektor:
1. Kornel K o z a k ,  Direktor der VI. Rangsklasse, k. k. Rogierungsrat, Besitzer 

iler Kriegsmedaille, Ohmami des Unterstiitzungsvereines der Anst.alt, Kustos der 
Miinzensammlung, lehrte Geographie in I. A, wochentlich 2 Sfcunden.

b) Professoren und w irkliche Lehror:
2. Peter C h r i s t o f, k. k. Professor der V III. Rangsklasse, im 1 . Semester 

Verwalter der Schtilerbibliothek (deutsche Abteilung), seit dem 2. Sem. Koadjutor 
des Direktors der liierortigen k. k. Lehrerbildungsanstalt, lehrte im 1. Sem., ais 
Klassenyorstand in III. A, Latein in III. A (0), Deutsch in V. B (3), VI. B (3', VII. 
B (3), VIII. B (3) und Schreiben in I. A (1), seit dem 2. Sem. aber bloli Deutsoh in 
VII. B (3) und VIII. B (3), zusammen im 1. Sem. 19, im 2. Sem. 6 Stunden woch.

3. Adolf C z e r n y ,  k. k. wirklioher Gymnasiallehrer, Kustos der naturgeschicht- 
lichen Lehrmittelsammlung, Klassenyorstand in IV. A, lehrte Mathematik in I. A (3),
II. A (3), IV. A (3), Katurgeschichte in I. A (2), II. A (2), V. A (3), VI. A (2) und 
Physik in III. A (2) und IV. A (3), zusammen 23 Stunden wochentlich.

4. Hilarion F e d o r o w i c z ,  k. k. Professor, lehrte Mathematik in IV. B (3), 
Naturgeschichte in I. B (2), II. B (2), II. C (2), V. B (3), VI. B (2) und Physik in 
Iii. B (2) und IV. B (3), zusammen 19 Stunden wochentlich.

o. Dr. Leon II o f  f  m a n n, k. k. Professor, Kustos der histor.-geogr. Sammlung^ 
Klassenyorstand in VI. A, lehrte Geographie und Geschichte in III. A (4), VI. A (4)j 
VII. A (3), V III. A (3) und Deutsch in III. B (4) und III. C (4), zusammen 22 Stunden 
wochentlich.

6. Nikolaus I s o p e n k o ,  k. k. Professor der V III. Rangsklasse, Mitglied der 
k. k. Prufungskommission fur allgemeine Volks- und Burgerscliulen, Kustos der 
physikalischen und der mathematischen Lehrmittelsammlung, Klassenyorstand in 
VII. B, lehrte Mathematik in V. B (3), VI. B (3), VII. B (3), V III. B (2) und Physik 
in III. C (2), VII. B (3), und VIII. B (3, im 2. Sem. 4 St.), zusammen im 1. Sem. 19, 
im 2. Sem. 20 Stunden wochentlich.

7. Pantelimon K l y m,  k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Klassenyorstand in 
V. B, lehrte Griecliisch in V. B (ó) und VI. B (5) und Deutsch in I. B (5) und II. C (5), 
zusammen 20 Stunden wochentlich.
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8. Władimir K m i c i k i e w i c z ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Klassen
yorstand in II. C, lehrte Latein in II. C (7) und V. 13 (R) und Ruthenisch in II. C (3), 
zusammen woch. 16 Stunden, aufiordom Ruthenisch ais relatiy-obligaten Gegenstand 
in I. A und II. A (je 2 St. woch.).

9. Julian K o b y l a ń s k i ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Klassenvorstand 
in V III. B, lehrte Latein in VII. B (5) und VIII. B (5), Griochisch in III. B (5), 
philosophische Propadeutik in VII. B (2) und VIII. B (2) und Sclireiben in I. C (1), 
zusammen 20 Stunden wochentlich.

10. Dr. Miron K o r d  u ba, k. k. Professor, Gerichtsdolmetsch filr die russisolie 
Sprache, Klassenyorstand in VI. B, lehrte Geographie und Geschiohte in IV. B (1),
V. B (4), VI. B (4), VII. B (3), VIII. B (3), zusammen woch. 18 Stunden, aufierdom 
Ruthenisch ais relatiy-obligaten Gegenstand im 2. aufsteigenden Kursę fur Nicht- 
ruthenen (3 St. woch.).

11. Peter K u m a n o w s k i ,  k. k. Pr-ofessor der VIII. Rangsklasse, Verwalter 
der Schiilerbibliothek (ruthenische Abteilung), Klassenyorstand in IV. B, lehrte Latein 
in IV. B (6) und Ruthenisch in IV. B (3), VI. (3), VII. (3), V III. (3), zusammen woch. 
18 Stunden, aufserdem Ruthenisch ais relatiy-obligaten Gegenstand in IV. A (2) und 
im 1. und 3. aufsteigenden Kursę fur Nichtruchenen (je 3 Stunden wochentlich).

12. Dr. Alois L e b o u t o n ,  k. k. Professor, Kassier des an der Anstalt be- 
stehenden Unterstiitzungsyereines, Verwalter der bibliotheca pauperum, Klassen
yorstand in V III. A, lehrte Griechisch in V. A (5) und VIII. A (5), Deutsch in IV. 
A (3) und philosophische Propadeutik in VII. A (2), zusammen 15 Stunden wochentlich.

13. Athanaflłus L e w i ń s k i ,  k. k. Professor der V III. Rangsklasse, gr.-kath. 
Weltpriester und Konsistorialrat, Mitglied des k. k. Bezirksschulrates, lehrte gr.-kath. 
Religion in I.—VIII. und in der Vorbereitungsklasse (je 2 Stunden) und war Exhor- 
tator in 2 Abteilungen (je 2 Stunden), zusammen 22 Stunden wochentlich.

14. Schulrat Friedrich L o e b l ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Kustos 
der archaologischen Sammlung, lehrte Latein in VI. A (6) und VIII. A (5) und 
Griechisch in IV. A (4), zusammen 15 Stunden wochentlich.

15. Emil M a ł a c h o w s k i ,  k. k. Professor der V III. Rangsklasse, Besitzer der 
Kriogsmedaille, Verwalter der Lehrerbibliothek und der Programmsammlung, Klassen
yorstand in V. A, lehrte Latein in V. A (fi), Griechisch in VI. A (5) und VII. A (4) 
und Schreiben in I. B (1) und — seit dem 2. Sem. — aucli in I. A (1), zusammen 
im 1. Sem. 16, im 2. Sem. 17 Stunden wochentlich.

16. Franz O l s z e w s k i ,  k. k. Professor, zufolge h. Min.-Erlasses vom 17. Sep- 
tember 1908, Zl. 38375 (L.-Sch.-R-Erl. vom 24. September 1908, Zl. 11659) mit der 
Leitung des Realgymnasiums in Gurahumora betraut.

17. Johann P r y j m a, k. k. Professor der V III. Rangsklasse am Staatsgymnasium 
in Kotzman, zufolge hohen Min.-Erl. vom 3. April 1907, Zl. 9969 (L.-R.-Pras.-Erl. vom
26. April 1907, Zl. 1921) dem Czernowitzer k. k. II. Staatsgymnasium zur Dienst- 
leistung zugewiesen, Klassenyorstand in III. B, lehrte Latein in III. B (fi) und VI. 
B (6) und Ruthenisch in II. B (3) und III. B (3), zusammen wochentlich 18 Stunden, 
aufierdem Ruthenisch ais relatiy-obligaten Gegenstand in III. A (2) und im 4. auf
steigenden Kursę fur Nichtruthenen (3 St. wocli.).

18. Eugen Ritter von S e m a k a, k. k. Professor der V III. Rangsklasse, gr.-or. 
Exarch, Weltpriester, Aushilfsreferent am h. o. gr.-or. erzbischoHichen Konsistorium, 
lehrte gr.-or. Religion mit ruthenischer Unterrichtssprache in I.—V III. und in der 
Vorbereitungsklasse (je 2 Stunden) und war Exhortator in 3 Abteilungen (je 2 Stunden), 
zusammen woch. 24 Stunden.
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19. Dr. Moses S i g a 11, k. k. Professor der V III. Rangsklasse, Direktions- 
Sekretar, Klassenyorstand iu VII. A, lehrte Latein in VII. A (5), Deutsoh in V. A (3), 
VI. A (3), VII. A (3), V III. A (3) und — seit dem 2. Sem. — auch in VI. B (3), ferner 
philosophisohe Propadeutik in V III. A (2), zusammen im 1. Sem. 19, im 2. Sem. 
22 Sfcunden woohentlich.

20. Siegmund S z y m o n o w i e  z, k. k. Professor, rom.-kath. Weltpriester, lehrte 
róm.-katli. Religion in I. — VIII. (je 2 Stunden) und war Exhortator in 2 Abteilungen 
(je 2 Stunden), zusammen woch. 20 Stunden.

21. Johann T i r o n, k. k. Professor der V III. Rangsklasse, Klassenyorstand 
in II. B, lehrte Latein in II. B (7) und Griechiscli in VII. B (4) und VIII. B (5) 
zusammen 16 Stunden woohentlich.

c) Provisorischer Lehrer:
22. Viktor L 6 w e n t  hal ,  proyisorischer Gymnasiallehrer, Gerichtsdolmetseh 

fur italienische Sprache, Klassenyorstand in I. A, lehrte Latein in 1. A (8), Griechiscli 
in III. A (5) und Doutsch in I. A (4), zusammen 17 Stunden woohentlich.

d) Supplenten:
23. Nikolaus B aż a luk,  approb. fur Naturgeschichte, m. ph., lehrte Mathematik 

in I. B (3), I. C (3), II. B (3), 11. C (3), III. B (3), III. C (3) und Naturgeschichte 
iu 1. C (2), zusammen 20 Stunden woohentlich.

24. Johann D o s z c z i w n y  k, Klassenyorstand in I. B, lehrte Latein in I. B (8), 
Ruthenisch in I. B (3) und III. C (3) und — seit dem 2. Sem. — auch Deutsch in 
IV. B (3) und V. B (3), zusammen im l.Sem. 14, im 2. Sem. 20 Stunden woohentlich.

25. Mendel H e r b s t ,  approb. fur M. Ph., seit dem 2. Sem. Klassenyorstand 
in III. A, lehrte Mathematik in III. A (3), V. A (3), VI. A (3), VII. A (3), V III. A (2) 
und Physik in VII. A (3). und V III. A (3, im 2. Sem. 4 Stunden), zusammen im
1. Sem. 20, im 2. Sem. 21 Stunden woohentlich.

26. Rudolf K n i 1 1  e 1, approb. fur Geographie, lehrte Geograpliie und Geschiclito 
iu II. A (4), IV. A (4), V. A (4) und Deutsch in III. A (3), zusammen 15 Stunden 
woohentlich.

27. Swiatoslaw L a k u s t a ,  Klassenyorstand in I. C, lehrte Latein in I. C (8), 
Deutsch in I. C (5) und Ruthenisch in I. O (3) und V. (3), zusammen 19 Stunden 
woohentlich.

28. Stephan Mak,  seit dem 2. Sem. Verwalter der Schulerbibliothek (deutsche 
Abteilung), Klassenyorstand in III. C, lehrte Latein in III. C (6), Griechiscli in 
Ili. C (5) und IV. B (4) und Deutsch in II. B (5), zusammen 20 Stunden woohentlich.

29. Johann M o g e l n i c k i ,  approb. fur L. Gr. d., Klassenyorstand in II. A, 
lehrte Latein in II. A (7), IV. A (6), Deutsch in II. A (4) und im 1. Sem. auch 
Deutsch in IV. B (3), im 2. Sem. statt dessen Latein in III. A  (6), zusammen im 
1. Sem. 20, im 2. Sem. 23 Stunden woohentlich.

30. Isidor Z u r k a n o w i c z  lehrte Geographie in I. B (2), I. C (2) und Geo
graphie und Gesehichte in II. B (4), II. C (4), III. B (4), III. C (4), zusammen 
20 Stunden woohentlich.

e) Religionslehrer:
31. Viktor G l o n d y s ,  eyang. Vikar, lehrte eyang. Religion die eyang. Schiller 

dieser Anstalt zugleicli mit denen des I. und III. Staatsgymnasiums und der gr.-or.
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Oberrealscliule in 4 Abteilungen (je 2 Stunden) und war Exliortator, zusammen 
wochentlich 10 Stunden (Gruppenunterricht).

32. Samson T y n d e 1, supplierender Religionslehrer, lehrte mosaische Religion 
in I. — V III. (je 2 Stunden), zusammen 16 Stunden woohentlich.

f) Turnlehrer:
33. Johann W i l h e l m ,  k. k. Turnlehrer, Kustos der Turn- und Jugendspiel- 

gerat.e, erteilto den Turuunterricht in allen Klassen (ausgenommen V. B und VI. B) 
in je 2 woohentliohen Stunden, zusammen 32 Stunden woohentlich.

34. Alexander Szkurhan,  supplierender Turnlehrer, erteilte den Turnunterricht 
ais Assistent in I. A, B und C, II. A, III. A und B, IV. A und B, V. A und VI. A 
und sełbstandig in V. B und VI. B in je 2 wochentlichen Stunden, zusannnen 24 
Stunden woohentlich.

g) Lehrer an der Vorbereitungsklasse:
35. Georg K a w u l i  a, k. k. Ubungsschułlehrer, lehrte Deutsch (11 Stunden), 

Ruthenisch (7 Stunden), Rechnen (4 Stunden). Realien (2 Stunden) und Schonschreiben 
(2 Stunden) in der Yorbereitungsklasse, zusammen 26 Stunden woohentlich.

h) Nebenlehrer:
36. Anton B l a s z c z u k ,  Volksschullehrer, lehrte rom.-kath. Kirohengesang 

in einer Abteilung, 1 Stunde woohentlich.
37. Dr. Karl G r u b e  r, Professor an der hierortigen k. k. Staatsgewei'besohule, 

lehrte franzosische Sprache in 2 Abteilungen, zusammen 4 Stunden woohentlich.
38. Julius H e l z e l ,  Assistent an der hierortigen gr.-or. Realschule, lehrte 

Freihandzeichnen ais obligaten Gegenstand -in I. A, B und C und ais Freifach in 
einem Kursę fur Vorgeschrittene (je 2 St.), zusammen 8 Stunden woohentlich.

39. Władimir K m i c i k i e w i c z (s. o. Nr. 8) lehrte ruthenische Sprache ais 
relativ-obligaten Gegenstand in I. A (2) und II. A (2), zusammen 4 Stunden 
woohentlich.

40. Dr. Miron K o r d u  ba (s. o. Nr. 10) lehrte ruthenische Sprache ais relativ- 
obligaten Gegenstand im 2. aufsteigenden Kursę, 3 Stunden woohentlich.

41. Peter K u m a n o w s k i  (s. o. Nr. 11) lehrte ruthenische Sprache ais relatiy- 
obligaten Gegenstand in IV. A  (2) und im 1. und 3. aufsteigenden Kursę fur Niclit- 
ruthenen (je 3 St.), ferner polnische Sprache I. Kurs (2), zusammen 10 Stunden 
woohentlich.

42. Dr. Alois L e b o u t o n  (s. o. Nr. 12) lehrte Stenographie in 2 Abteilungen, 
zusammen 4 Stunden woohentlich.

43. Johann P r y j  ma (s. o. Nr. 17) lehrte ruthenische Sprache ais relativ- 
obligaten Gegenstand in III. A (2) und im 4. aufsteigenden Kursę fur Niclit- 
ruthenen (3), zusammen 5 Stunden wochentlich.

44. Alexander S a d a g ó r s k i ,  Reehnungsoffizial bei der k. k. Giiterdirektion 
in Czernowitz, lehrte ruthenischen allgemeinen Gesang (3 St.) und gr.-or. sowie 
gr.-kath. Kirohengesang (je 1 St.), zusammen 5 Stunden wochentlich.

45. Alfred S c h l i i t e r ,  Professor an der Selmie des Vereines zur Fórderung 
der Tonkunst in der Bukowina, approbiert fur Gesang an Mittelschulen, lehrte 
allgemeinen Gesang in deutscher Sprache in 3 Abteilungen, zusammen 3 Stunden 
wochentlich.
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Diener der Anstalt:
1. Eduard K i s s 1 i n g, k. k. I. Sohuldiener (def. mit L.-Scli.-R.-Erl. vom

3. November 1897, Zl. 5185).
2. Jakob Bauer ,  k. k. 2. Sohuldiener (def. mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. De- 

zember 1905, Zl. 11286).
3. Aushilfsdiener: Demeter Choma,  Peter P r o z i u k und Ferdinand Rybczuk.

II. Lehrplan.
Dci- Unterrioht wurdo in der V I.—VIII. Klasse naoh dem Lehr])lane vom

23. Februar 1900, Zl. 5141, in der I. — V. Klasse nach dem duroh b. Min.-ErlaS vom
20. Marz 1909, Zl. 11662 horausgobenen Lehrplane erteilt, und zwar:

X. K l a s s e .
R e 1 i g i o n s 1 e li r e (2 St. woch.): Naoh den bisherigen speziellen Vorschriften.
D e u t s c h e  S p r a c h e  (4 St. woch. in der deut., 5 St. in der ruth.-deut. Abteilung): 

Spraohl ehre : Einfiihrung in richtige Lautbildung; Wiederholung des bei der 
Aufnahmspriifung geforderten grammatischen Wissens sowie Erweiterung des- 
selben nach Mafigabe des Bediirfnisses des Lateinunterrichtes. Lesen leicht 
yerstandlicher kleiner erzahlender Gediclite, von Marchen, Sagen, Fabeln und 
Erzahlungen. Freio Wiedergabe und Besprechung des Gelesenen. Nacherzahlen 
von Vorerzahltem oder Gelesenem und gelegentliches Erzahlen von Selbst- 
erlebtem. Memor i er en und V o rtragen  von nioht allzu umfangreichen Ge- 
dic.hten, ausnahmsweise auch kleineren Prosastucken. Schr i f t l i che Arbe i t en 
(im Sem. 6 Schul- und 3 Hausarbeiten): Nacherzahlungen.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  (2 St. in der deut., 3 St. in der ruth.-deut. Abteilung 
woch.): Nach dem bisherigen Lehrplane.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e  (8 St. woch.): Grammat ik:  Die fiinf regelmafiigen De- 
klinationen, die Genusregeln, Adjektiva und Adyerbia mit ihrer Komparation, 
die wichtigsfcen Pronomina, von den Kardinal- und Ordinalzalilwortern nur 
cinzelne unentbehrliche, die vier regelmafiigen Konjugationen mit Ausnahme 
der Verba auf -io der III. Konjugation und aller Deponentia, einigo wichtigere 
Priipositionen und Konjugationen. Schriftliche Arbeiten: Schuliibungen nacb 
Bedarf, Hausilbungen wócbentlich 1—2 Aufgaben zum Ubersetzen ins Lnteiniscbe. 
Von der zweiten Hiilfte des I. Sem. angefangen alle 14 Tage eine Schularbeit 
(Komposition) in der Dauer einer halben Stunde.

G e o g r a p h i e  (2 St. woch.): Anschauliche Vermittlung der Grundbegriffe zu- 
niichst in Anlehnung an den Heimatsort, dann in stetem Zusammenhang mit 
dem fortlaufenden LehrstofL Sonnenstande in Bezug auf das Schul- und 
Wohnhaus zu yerschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Orientierung in der wirk- 
lichen Umgebung und auf der Kartę. Bekanntsćhaft mit dem Gradnetz des 
Globus. Beschreibung und Erk arung der Beleucbtungs- und Erwarmuugs- 
yerhaltnisse iunerhalb der Heimat im Laufe eines Jahros. Hauptformen des 
Festen und Flussigen in ihrer Verteilung auf der Erde samt ihrer Darstellung. 
Lagę der bedeutendsten Staaten und Stadte bei steter Ubung im Kartenlesen. 
Zeichnen der einfachsten geographischen Objekte.

M a t h e m a t i k  (3 St. woch.): Rechnen:  Die vier Grundrechnungsarten an ganzen 
Zahlen. Romische Zahlzeichen. Vaterlandische Mtinzen, Mafie und Gewichte.
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Dezimalzahlen zuerst nach dem Positionssystem, spilter ais Dezimalbriiclie mit 
Voriibungen fiir das Bruchrechnen. H a u m l e h r e :  Vorubu»gen im Anschauen _ 
einfachor Korperformen, namentlich des Wiirfels und der Kugel. tjbnngen im 
Gebrauch von Zirkel, Lineal, Dreieck, Mafistab, Transportem-. Messen und 
Zeiehnen von Gegenstanden der Umgebung. Vertrautwerden mit den Eigen- 
sobaften und Beziehungen einfachster indiyidueller Raumgebilde, Parallel- und 
Normalsein von Geraden und Ebenen an indmduellen Flachen- und Korper
formen. Inhalt von Quadrat, Rechteck, Wttrfel, Quader ais Anwendungen des 
metrischen Mafisystems.

N a t u r g e s c h i o h t e  (2 St. woch.): Die ersten sechs Monate des Schuljahres: 
Tierreioh, und zwar Beschreibung typischer Sauger- und Vogelarten mit Be- 
riicksichtigung soloher biologischer Verh:iltnisse, die ais feststeliend ange- 
nommen werden konnen. Die letzton vier Monate: Pflanzenreicli, und zwar 
Beschreibung einfach gebauter Samenpilanzen zur Einfuhrung in die Kenntnis 
der wichtigsten morphologiscben Grundbegriffe mit Berticksichtigung der ein- 
fachsten biologischen Yerhaltuisse.

P r e i h a n d z e i c h n e n  (2 St. woch.): Zeiehnen elementarer Grundformen : Kreis, 
Ellipse, Eiform, Spirallinie; aus diesen Grundformen entwickelte Wappen, 
Rosetten und leichte ornamentare Figuren; Gebrauchsgegenstande in der 
Flachę, orthogonal wiedergegeben; stilisierte Blattformen und naturalistische 
Bliitter und Bluten.

S c h r e i b e n  (1 St. woch.): Kurrent- und LateinSchrift.
Tu m e n  (2 St. woch.): Nach dem bisherigen Lehrplane.

X I .  K l a s s e .
R e 1 i g i o n s 1 e h r e (2 St. woch.): Nach den bisherigen speziellen Vorschrifteu.
D e u t s c h e  Sp r a c h e  (4 St. woch. in der deutschen, 5 St. in der ruth.-deutschen 

Abteilung) : S p r a c h l e h r e :  Wiederholung und Erweiterung des bereits er- 
worbenen grammatischen Wissens nach Mafigabe der Bedurfnisse des Latein- 
unterrichtes. L e s e n :  Ausdehnung des Lesestoffes auf Darstellungen ge- 
schictitlichen oder natur- und erdkundlichen Inbaltes und auf etwas umfang- 
reichere Gedichte. Sprechiibungen, Memorieren und Yortragen wie in I. 
S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Wie in I., doch aufier den Erzahlungen nocli 
Umbildungen, leichte Zusammenfassungen und erste Yersuche in Bescbrei- 
bungen.

R u t h e n i s c h e  Sp r a c h e  (2 St, woch. in der deutschen, 3 St. in der ruth.- 
deutschen Abteilung): Nach dem bisherigen Lehrplane.

L a t e i n i s c h e  Sp r a c h e  (7 St. woch.): G r a m m a t i k :  Erganzung der regel- 
mafiigen Formenlehre dureb Hinzufiigung der in der I. Klasse ubergangenen 
Partien der Pronomina, Nuineralia und Verba, die wichtigsten Unregelmafiig- 
keiten in Deklination, Genus und Konjugation. Der indirekte Fragesatz, der 
Acousativus cum inlinitiyo und die einfacheren Fiille der Partizipialkonstruktion. 
S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Schul- und Hausiibungen wie in I., Schularbeiten 
(Kompositionen) alle 14 Tage mit halb- bis dreiyiertelstundiger Arbeitszeit.

G e s c h i c h t e  (2 St. woch.): Altertum: Ausfiihrlichere Darstellung der Sagen. Die 
weltgeschichtlich wichtigsten Personen und Begebenheiten, hauptsachlich aus 
der Geschichte der Grieclien und Romer.

G e o g r a p h i e  (2 St. woch.): Ubertragung des fiir den Horizont der Heimat ge- 
wonnenen Bildes von der Schraubenbahn der Sonne auf die Horizonte anderer
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Breiten; hieraus Kugelgestalt und Grofie der Erde. Yertiefende Łehre voin 
Globus. Asien und Afrika naeh Lagę und Umrifi. Vegefcation, Produkte der 
Liinder und Beschaftigung der Yolker nur an einzelnen naheliegenden Bei- 
spieleu. Europa: Ubersicht nach Umrifi, Relief und Gewiissern. Die Lander 
Siideuropas und des britisclien Inselreiches nach den hei Asien und Afrika 
angedeuteten Gęsichtspunkten. Entworfen einfacher Kartenskizzen zu Ubungs- 
zwecken.

M a t h e m a t i k  (3 St. woch.): R e o b n e n :  Mafie und Yielfache; Primfaktoren; ver- 
allgemeinernde Regeln des Bruohrechnons; Yerwandlung gemeiner Bruolie in 
Dezimalbruche und umgekehrt. Direkt und verkehrt proportionale Grofien in 
Schlufireclmungen. Ubung im Reobnen mit benannten Dezimalzahlen. Einfaohste 
Zinsenrechnungen. R a u m l e h r e :  Ansch.niung der Symmetrie von korperlichen 
und obenen Gebildeu. Einsicht in die ausreiehenden Bestiinmungsstucko einer 
ebenen Figur durch Konstruktion (ais Ersatz der Kongruenzbeweise). Mannig- 
faltige Anwendungen aut' Messungen im Schulzimmer. Dreiecke, Vierecke, 
Yielecke; Kreise. Die dazu gehorigen geraden Prismen, Pyramiden, Zylinder 
und Kegel. Kugel nach den Erfordernissen des gleichzeitigen Geographie- 
unfcerriehtes. Beweglicbkeifc der Gebilde (ihre Gestalt- und Grofienanderungen).

N a t u r g e s c h i c h t e  (2 St. woch.) : Die ersten G Monate des Schuljahres: Tierreich : 
Bescbreibung der Hauptvertreter der noch nioht besprocbenen Wirbeltierklassen, 
der Insekten und der tibrigen wirbellosen Tiere und Betraohtung ihrer Lebens- 
weiso. Uberblick ilbor die Einteilung des Tierreichos. Die lefczten 4 Monate: 
Pflanzenreich: Bescbreibung von Samenpflanzen mit weniger einfachem Baue 
und von einigen Sporenpflanzen unter Berucksichtigung der Lebensweise. 
Ubersichtliche Einteilung des Pflanzenreiches.

Tu m o n  (2 St. woch.): Naeli dem bislierigen Lehrplane.

1X1. I X l a s s e .

Re l i g i  on (2 St. woch.): Nach den bisberigen speziellen Vorscbriften.
D e u t s c h e  S p r a c h e  (3 St. woch. in der deut., 4 St. in der ruth.-deut. Abt.): 

Sprachl ehre:  Zusammenhfingende Beliandlung der Wortlehre (Wortbiegung 
und Wortbildung) und der Lehre vom einfachen Satze, mit Berucksichtigung der 
Mannigfaltigkeiten und Schwankungen des nhd. Spracligebrauches. Ubungen 
zur Scharfung des Sprachgefiihles: fest gewordene bildliche Redensarten, Per- 
sonen- und Ortsnamen, Homonyma und Synonyma, Unterschied zwischen 
Yolks- und Schriftsprache, Lehn- und Fremdworter, Yolksetymologie, Ausge- 
wiihltes aus der Bedeutungslehre. Lesen:  Zu dem bisherigen Lesestoffe lyrische 
und grofiere epische Gedicbte, kurze Beschreibungen (Schilderungen) ais Muster 
fur Aufsiitze, umfangreichere klar gegliederte Erzalilungen. Eingehen auf Ge- 
dankenverkniipfung und sprachlichen Ausdruck. Biographisches itber bekannte 
Verfasser. Memorieren und Vortragen. Spr echubungen: Kurze vorbereitet.e, 
gelogentlich auch unyorbereitete Versucbe vor der Kla-se: Erzahlungen, Inhalts- 
angaben, Berichte iiber Selbsterlelites u. dgl. Schr i f t l i che Arbe i t en:  Schul- 
iibungen nach Bedarf ais Voriibung fili- neue Darstellungsformen, bevor sio 
ais Schul- odor Hausarbeiten gegeben werden. Im Semester 4 Schul- und 
2 Hausarbeiten. Beschreibungen (Schilderungen) verschiedener Art, Inhalts- 
angaben, auch stilistisch freie Bearheitung von Stoffen aus der lateinischen 
Lektiire.
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R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  (2 St. woch. in der deutschen, 3 St. in der ruth.- 
deutschen Abteilung): Nach dem bisherigen Lebrplane.

L a t e i n i s e h e  S p r a c h e  (G St. woch.): G ra  m m at i k (3 Sfc. woch.): Der ein- 
fache Satz, im Mittelpunkte das Nomen; Prapositionen. L e k t i i r e  (3 St. 
woch.): Cornelius Nepos: Miltiades, Themistoclos, Epaminondas, Pelopidas; 
Memorabilia Alexandri Magni: Schlacht am Granikus, Zug zum Orakel des 
des Juppiter Hammon, Flucht des Darens, Tod des Dareus. In der III. 15; 
vitae des Corn. Nepos wie in III. A, ubordies: Aristides, Cimon, Alcibiades , 
Hannibal. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Schul- und Hausubungen nacii Bc- 
darf. Schularbeiten (Kornpositionen) 6 im Sem.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e  (5 St. woch.): G r a m m a t i k :  RegelmaSige Formen- 
lehre mit Ausschlufi der Verba liąuida und der Verba in ju. S c h r i f t l i c h e  
A r b e i t e n :  Yon der zweiten Halfte des I. Semesters angefangen monat.lich 
eine Schularbeit (Komposition)

G e s c h i c h t e  (2 St. woch.): Mittelalter und Neuzeit bis zum westfalischen Frioden 
mit besondorer RiTcksicht auf die Geschiclite der osterr.-nngar. Monarchie.

G e o g r a p h i e  (2 St. woch.): Die in der II. Iłlasse ni elit behandelten Lauder 
Europas (mit Ausschlufi der ósterr.-ungar. Monarchie). Atnerika und Anstralien. 
Erganzende Wlederliolungen aus der astronomischen Geographie im Hinblick 
auf die an den physikalischen Lehrstoft angegliederten Lehren.

M a t h e m a t i k  (3 St. ■woch.): Anfange der a l l g e m e i n e n  A r i t h m e t. i k ; Dar- 
stellung der Rechengesetze in Worten und Buchstaben, einfachste Umfor- 
mungen, Ubungen im Substituieren. Negative Zahlen in einfachsten An- 
wendungen. B e z i e h u n g o n  z w i s c h e n  F l a c h e n i n h a l t e n ,  II a u m- 
i n h a 11 e der entsprechenden geraden Prismen und Zylinder. Pythagoraischer 
Satz mit Veranschaulichungen und Anwendungen. Pyramide (Kegel), Kugel; 
Oberflfiche und Inhalt (fur letztere ohne Begriindung). V e r b i n  d u n g  des 
a r i t h m e t i s c h e n  und g e o m e t r i s c h e n  U n t e r r i c h t e s .  Graphische 
Darstellung der vier Rechnungsoperationen an Strecken, der Ausdriicke fiir 
(a-j-b)2, (a — b)2, (a-)~b) (a — b), (a-j-b )3 u. s. w. an Rechtecken, Wiirfeln. 
Quadrat- und Kubikwurzeln im Anschlufi an planimetrische und stereometrische 
Rechnungen. Abgekiirztes Rechnen. Beurteilnng des Genauigkeitsgrades. Ilber- 
schlag der Grofienordnung des Ergebnisses, Bestatigung der Schatzungs- und 
Rechnungsergebnisse durch Messen und Wagen der berechneten Kor, er- und 
Flaclienmodelle. Wachsen der Lilngen-, Flachen- und Raumausdehnungen der 
ais ahnlich erkannten Figuren und Korper mit der ersten, zweiten und dritten 
Potenz, der zweiten und dritten Wurzel von Bestimmungsstiicken. Einfachste 
Bestimmungsgleichungen, soweit die geometrischen Rechnungen dieser Klasse 
auf sie fiihren.

P h y s i k  (2 St. woch): E i n l e i t u n g :  Ausdehnung. Aggregatzustande. Gewicht, 
spezifisches Gewicht. Luftdruck. f f  S rrae: Einpflndung, Temperatur. Vo- 
lumeniindererungen. Thermometer. Warmemenge, spezifische Warme. Ande- 
rung der Aggregatzustande. Spannki-aft der Dampfe. Dampfmaschine. Quellen 
der Warme. Warmeleitung, Warmestrahlung. M a g n e t i s m u s :  Natiirliclie 
und kiinstliche Magnete. Magnetnadel, Wechselwirkung zweier Magnetpole, 
Magnetisieren durch Yerteilung,' durch Streichen. Magnetismus der Erde. 
Begriff der Deklination und Inklination. Bussole. E 1 e k t r i z i t ii t : Elektri- 
sierung durch Reibung und Mitteilung. Leitung der Elektrizitat. Elektroskope. 
Sitz der Elektrizitat. Spitzenwirkung. Elektrisierung durch Yerteilung. Elek-
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trisiermaschine. V erstarkungsapparate. Gewitter, Blitzableiter. Einfaclie galva- 
nische Elemente. Elektrischer Stroni. Wannę- nnd Lichtentwicklung. Elektro- 
lyse. Telegraph. Elektrische Induktion. Telephon und Mikrophon. S cli a 11: 
Erregung. Ausbreitung. Klange und Gerausche. Schallstarke und Tonhohe. 
Saiten, Stimmgabeln. Pfeifen. Refiexion. Resonanz und Mittonen. Wahrnehmung 
des Schalles. L i o h t :  Quellen. Geradlinige Ausbreitung, Schatten, Mondes- 
phasen, Finsternisse, Lochkammer, Bel euohtungsst arkę. Reflexionsgesetz.
Bilder bei ebenen und spharischen Spiegeln. Brechung, Durchgang des Lichtes 
durch Platten, Prismen und Linsen. Linsenbilder. Auge, Akkomodation, 
Brillen, Sehwinkel, Lupę. Farbenzerstreuung, Regenbogen. Hi mme l s e r s che i -  
nungeu:  Orientierung ara Fixsternhimmel, Phasen und Umlauf des Mondes, 
Bewegung der Sonne in Bezug auf den Fixsternhimmel.

T u r n e u (2 St. woch.): Nach dem biśherigen Lebrplane.

1^7-. K l a s s e .
R e 1 i g i on (2 St. woch.): Nach den biśherigen speziellen Vorschriften.
D e u t s c h e  S p r a c h e  (3 St. woch.): S p r a c h l e h r e :  Lehre vom zusammen- 

gesetzten Satze unter Berucksichtigung der Mannigfaltigkeiten und Schwan- 
kungon des nhd. Sprachgebrauches wie in III. Analyse und Aufbau von 
Satzgefugen und Perioden. In Yerbindung damit die Lehre von den Satzzeichen. 
Obungeu zur Scharfung des Sprachgefiihles wie in III. L e s e n  wie in III., 
ausgedehnb auf einfachere Abhandlungen und eine liingere Erzahlung ans der 
neueren Literatur. Das Wichtigste aus der deutschen Verslehre. Antiinge zur 
Charakterisierung jener Dichtungsarten, die den Schiilern aus einer grofieren 
Zahl von Mustern bekannt sind. Memorieren und Vortragen. S p r e c li
ii b u n g e n  wie in III. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Anzahl wie in III. Themen 
im Anschlusse an den Lesestofi; Abhandlungen einfachster Art; Erzahlung 
veranschaulichender Beispiele zu Sprichwortern und Sinnspriichen u. dgl.

Rnt hen i s che  Sprache  (2 St. in der deutschen, 3 St. in der ruthenisch-deutschen 
Abteilung): Nach dem biśherigen Lehrplane.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e  (6 St. woch.): G ra  m m a t i k, 3 Stunden woch.: 
Satzlehre: der einfache und der zusammengesetzte Satz; im Mittelpunkte 
steht das Verbum; Konjunktionen. Einiges aus der Gebrauohsweise der 
Demonstratiya, Reflexiva und Relatiya im Zusammenhange mit der Lehre 
vom zusammengesetzten Satze. L e k t  ii r e, 3 Stunden woch.: Caesars helium 
Gallicum (3 Biicher). S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in III.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e  (4 St. woch.): G r a m m a t i k :  Abschlufi der regel- 
miiBigen Formenlehre durch Hinzufiigung der Vrerba licjuida und der Verba in 

die fur die Prosalektiire notwendigsten TJnregelmafsigkeiten in der Flexion. 
Hauptpunkte der Syntax. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  monatlicli eine Schul- 
arbeit (IComposition).

G es  c h i c h  t e  (2 St. woch.): Neuzeit vom westfalischen Frieden bis auf die Gegen- 
wart mit besonderer Rticksicht auf die Geschichte der osterr.-ungar. Monarchie.

G o o g r a p h i e  (2 St. woch.): Physische und politische Gcographie der osterr.-ungar. 
Monarchie mit Ausschluf; des statistischen Teiles, jedoch mit eingehenderer 
Beachtung der Prcdukte der Lander, der Beschaftigung, des Verkehrslebens 
und der Kulturzustande der Yolker. Kartenskizzen wie in II.

M a t h e m a t i k  (3 St. woch.): A r i t h m e t i k :  Operationsgesetze und ihr Zu- 
sammenhang. Losung yon Bestimmungsgleichungen. Mafie, Yielfache, Briiche;



—  44

Gleichungen des ersten Grades mit einer nnd mehreren Unbekannten; 
Verhaltnisse, Proportionen; reine Gleichungen zweiten Grades. Graphische 
Darstellung der linearen Funktion und ihre Beniit.zung zur Autlósung von 
Gleichungen des ersten Grades. P l a n i m e t r i e :  Wiederholung des friiheren 
Lehrstoffes unter Erlauterung der Euklidischen definierenden und beweisenden 
Darstellungsform an charakteristischen Beispielen. Gliederung des iibrigen 
Stofles in Form von Aufgaben. Losung von Konstruktionsaufgaben nacli 
mannigfaltigen allgemeineren Methoden unter Ausschlufi der nur dnrcli 
besondere Kunstgriffe losbaren Aufgaben. Rechnnngsaufgaben in Anschlufi an 
den iibrigen Lehrstoff.

P h y s i k  (3 St. woch.): G l e i c h g e w i c h t  und  B e w e g u n g :  Messung der 
Krafte durch Gewichte und ihre Darstellung durch Strecken. Hebel. Wagę. 
Wellrad, Rolle. schiefe Ebene. Schwerpunkt. Gleichgewichtsarten. Gleicli- 
formige Bewegung. Freier Fali. Vertikaler Wurf nach aufwiirts. Zusam- 
mensetzung nnd Zerlegung der Bewegungen. Graphische Behandlung des 
horizontalen und schiefen Wurfes. Bewegung liuigs der schiefen Ebene. 
Beibung. Pendelgesetze. Fliehkraft. Stoli elastischer Korper. Die H i m m els- 
e r s c h e i n u n g e u  und ihre Erklarungen aus dem kopernikanischen 
System. F 1 ii s s i g k e i t e n : Eigensohaften. Fortpflanzung des Druckes. 
Niyeau. Hydrostatischer Druck. Kommunizierende Gefafie (Kapillarerschei- 
nungen). Archiinedisches Prinzip. Bestimmung des spezii'. Gewichtes durch 
Auftrieb. Schwimtnen der Korper. Skalenaritometer. Ga s e :  Eigensohaften. 
Barometer, Manometer. Mariottescbes Gesetz. Wtisser- und Luftpumpen. llcber. 
Luftballon. Das Wichtigste yom Magnetismus, von der Elektrizitat, vom Scballe 
und yom Lichte.

'1 'nrnen  (2 St. woch): Nach dem bisherigen Lehrplane.

"V .  K l a s s e .
R e l i g i o n  (2 St. woch.): Nach den bisherigen speziellen Vorschriften.
D e u t s c h e  Sprache  (3 St. woch.): L i t e r a t u r g e s c h i c h t o  von den Anfiingen 

bis zum Beginne des XVI. Jahrhunderts. L e s e n  nach dem Lesebuche: a) In 
den geschiehtlichen Entwioklungsgang eingeordneter Lesestoft: Auswahl aus 
dem Nibelungenliede im Dr-text, ebenso Proben aus der Gudrun, Inhaltsangaben 
aus dem hofischen Epos; Auswahl aus dem Minnesang und der Spruchdiclitung, 
besonders aus Walter v. d. Vogelweide. Volkslieder. b) Zeitlich nicht gebuu- 
dener Lesestoll: Aus der neuen und neuesten Literatur ausgewaldte Balladen, 
1’ omanzen, poetiscbe Erzalilungen, Proben aus moderner Pi-osa. — Memorieren 
und V ortragen. S p r e c  h ii b u n g e n : Einmal in der Woche kurze freie Beri cli te 
von etwa 10 Minuten iiber Gelesenes oder Erlebtes. A u f s S t z e :  5 im Semester, 
davon 3 Sehul- und 2 Hausarbeiten.

R u t h e n i s e h e  S p r a c h e  (2 St. woch. in der deutschen, 3 St. in der ruth.-deut. 
Abteilung): Nach dem bisherigen Lehrplane.

L a t  ei n i s o h  e S p r a c h e  (6 St. woch.): L  e k t ii r e, 5 St.: I. Sem. Ovid, Auswahl 
Yornehinlich aus den Metamorphosen und Fasti. Zusammeniassung der bisher 
vereinzelt vorgekommenen prosodisehen Regeln. Daneben durchschnittlich 1 St. 
woch. Fortsetznng der Prosalektiire aus der IV. Klasse. U. Sem.: Liyius, freie 
Auswahl. G r a m m a t i s c h - s t i 1 i s t i s c h e r U n t e r  r i c li t, 1 St. woch. 
S c h u l a r b e i t e n :  5 in jedem Semester, davon die letzte aus dem Lateinisohen 
in die Unterrichtssprache.
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G r i e c h i s c h e  S p r a o li e (5 St. wóch.): Łekture : I. Sem.: Xenophons Anabasis.
II. Sem.: Homera Ilia,-;, ausgewilhlte Partien im Umfange von 2—3 Buchern 
mit den notwendigsten Erliiuternngeu iibor den cpischen Dialekt. Aufierdem 
alle 14 Tage 1 Stnnde Eortsetzuug der Lekturo aus Xenophon. Im II. Semester 
wurde mit Yersuchon unvorbereiteter Lektiire bego> neu. G r a m m a t i k  (1 St. 
woch.): Zur Erweiterung und Befestigung der Kenntnis des attisohen Dialektes. 
K o m p o s i t i o n e n  in jedein Semester 4, abwochsehid aus dem Orieohisoben 
in die Unterrichtssprache und umgekehrt.

G e s e h i c li t, e (I Sr. wóch.): Eiuftihrnng in das Studium der Geschicbte ; Ge- 
schiehte des Altertums, yoraehmlich der Griechen und Homer, bis zur Seblacht 
boi Actium.

Ge o g r a p  lii e (1 St. wóch.): Europa: Allgemeine Ubersicht. Wiederholung, Er- 
gtnizung und Vertiofung der Liinderkunde von Sudeuropa und Frankreich unter 
Hervorhebung der kausalen Wechselbeziehungen der geographischen Ersehei- 
nungen (Bodenplastik und ibre Entstebung, Ronuenbabn und Klima; Yege- 
tation und Tierwelt; kulturelle Entwicklung der einzelnen Lauder und ibre 
Abińingigkeit von geograpliischen Faktoren, die Wirtschaftsforiueu und ibre 
Drsaoben, Giiteraustausch und Verkebrs\vege). Australieu und Amerika im 
llberblick.

Ma t he m. a t i k  (3 St. wóch.): A r i t h m e t i k ;  Lelustoli der vorausgega.ngenen 
Klasse; fortgesetzi es Lósen vou Gleiehungen des ersten Grades. P l an i me t r i e :  
Wiederliolung des fruheren Stoftcs, Gliederung des iibrigen Stofles in Form 
von Aufgabon. Losung von iConstrukticnsaufgaben nach allgemeineren Mcthoden. 
Recbnungsaufgaben in Anschlufi an den iibrigen Lehrstoff.

N a t; u r g o s c h i c h t e (3 Stuud. wóch.): I. Sem.: Mineralogie und Grundlinien der 
Geologie. Vertiefung und Vervollstandigung in morphologischer, physikalischer 
und ohemischer Bezieliung. Kurzer Abrifi der Geologie. II. Sem.: Botanik: 
Kurzer Abrifi der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Uberbliok iiber die 
Sporeupfianzen nacli morphologisehen und entwioklungsgescbicbtlichen Ge- 
sicbtspunkten mit bosonderer Beriieksichtigung jener, die im Hausbalte der 
Natur und der Menschen eine wichtige Kolie spielen. Die wichtigsten Fami- 
lien der Sainenplianzen in ihrer natiirlicben Anordnung ąuf Grund der morpho- 
logisohen, anatomischen und biologischen Yerhaltnisse. Bei der Auswahl der 
Familien wurde aut die mitzlichen und sehadlichen Pflanzen Riicksicht genommeii.

Tu m e  n 2 St. wóch.): Nach dem bisherigen Lehrplane.

Im niichsten Schuljalire 1910/11 liat folgendor Lehrplan Geltnng fur die

V I .  E l l a s s e .

Re l i g i  on (2 St. wocli.): Nach don bisherigen spezielleu Vorschriften.
D o u t s c l i e  S p r a c li e (3 St. woch.): L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  vom Beginne 

des XVI. Jahrhunderts bis zum Jahre 1794. L e s e n  nach flem Lasebuche :
a) in den geschichtlichen Entwicklungsgang eingeordnot: Proben aus den 
Scbriftstellern des XVI. und XV I!. Jahrhunderts. Klopstock, Wieland, Lessing, 
Herder, Sturm und Drang; Goethe und Schiller bis 1794. b) Zeitlich nicht 
gebundener Lesestoff: Proben moderner Prosa, Einzelues aus Meisterwerken der 
Weltliteratur. Aul.ier dem im Lesebucbe Enthaltenen siud in der Selmie oder 
ais kontrollierte Privatlekture zu lesen: zu a) eiu Drama Lessinga (Minna yon 
Barnhelm), Goethes Gótz und Egmont, ein Jugenddrama Schillers (Don Karlos)
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und ein Drama Sbakespeares (Coriolau); zu b) eine moderne Noyelle (Mdrike, 
Mozart aut' der Iłeise liaoli Prag). Meniorieren nud Vortragen ausgewiihlter 
Stelleu und Gedielite. Die begonnene Einfulirung in sprachgeschichtliche Er- 
sclieiuungen wird nach den Proben aus dem XVI. r.nd XVII. Jahrlninderte 
erweitert und an der Anschauung der in den Werken der Klassiker sieli voll- 
ziebenden Festsetzung der neuhochdeutschen Sohriftspraolie zu yorlaufigem 
AbschluS gebraoht. S p r e o h u b u n g e n  wie in V. A u f  s a t z e wie in V.

Ił u t li o n i s o h e S p r a c h e (2 St. woch. in der deutschen, 3 St. in der rutheniseli- 
deutschen Abteilung): Nach dem bisherigen Lehrplane.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h o  (6 St. woch.): L e k  t, t ire  (5 St.): I. Sem.: Sallust: 
Catilina; Cicero, I. und IV. Rede gegen Catilina. II. Sem.: Vergil, Aeneis mit 
freier Auswahl. Uberbliek iiber den Gesamtinhalt und den Aufbau des Epos. 
Proben aus den Eklogen und Georgika nach Ermessen des Lehrers. G r a in
ni a t i s c h - s t i l i s t i s c h e r  U n t e r r i c h t  (1 Stunde woch.). S c h u 1- 
a r b e i t e n  wie in V.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e  (5 St. woch.): L e k  t u r ę :  I. Sem.: Ausgewahlte Par- 
tien aus Homers Ilias im Umfange von 6 — 7 Buchern. II. Sem.: Auswahl aus 
Herodot mit besonderer Berucksichtigung der Perśerkriege. Danebeu nach 
Moglichkeit Lektiire einer Biographie des Plutarch. G r ami na t i k  und 
s c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in der V. Klasse.

G e s c h i c h t e  (4 St. woch.): Abscblufi der romischen Geschichte. Geschichte des 
Mittelalters und der Neuzeit bis zum westfalischen Frieden.

Ge o g r a p  hi  e (1 St. woch.): Nord-, Ost- und Mitteleuropa (mit Aussclilufi von 
Osterreich-Ungarn). Afrika und Asien im Uberbliek.

M a t h e m a t i k  (3 St. woch.): Ar i t hme t i k :  Potenzen und Wurzeln. Logarithmen. 
Gleichungen des zweiten Grades mit einer und mit mehreren Unbekaimten. Ein- 
fachste Gleichungen hoherer Grade, die sich auf quadratische zuiuckfuhren lassem 
Irrationale, imaginare und komplexe Zahlen. Darstellung der i|uadratischen 
Funktion und ihre Verwendung zur Auflosung ąuadratischer Gleichungen. 
S t e r e o m e t r i e .  G o n i o m  et  r i e  und T r i g o n o m e t r i e :  Winkel (iiuk- 
tionen und ihre graphisehe Darstellung. Auflosung der Dreiecke. Vergleichungen 
der trigonometrischen Siitze und Methoden mit piani me tri schen und stereome- 
trischen. Vielseitige Anwendung der Trigonometrie zu Aufgahen der Feldmessung, 
Geographie, Astronomie u. s. w.

N a t u r  g e s c h i c h t e  (2 St. woch.): Zoologie. Somatologie mit Berucksichtigung 
der Physiologie und der Gesundheitslehre. Die Tierklassen mit Zugrundelegung 
typischer Formen nach morphologisch-anatomischen, an passenden Stellon auch 
nach entwicklungsgescliichtlichen Gesichtspunkten.

T u r n e n  (2 St, woch.): Nach dem bisherigen Lehrplane.

Evangelischer Religionsunterricht.
Der Unterricht wurde den Schulern der Anstalt gemeinsam mit den Schiilern 

des k. k. 1. und III. Staatsgymnasiums und der gr.-or. Oberrealschule in 4 Abt. mit 
zusammen 8 Stunden wocli. erteilt.

T. Abt. (2 St.): Luthers kleiner Katechismus, erki. von Ernesti.
II. Abt. (2 St.): Brudniok K., Bibelkunde.
III. und IV. Abt. (je 2 St.): Palmer H., Christliche Glaubens- und Sitteulehre.

Mosaische Religionslehre.
I. KI. (2 St.): Geschichte Israels bis zum Tode Moses (nach Wolf, Geschichte 

Israels, 1. H eft); Hebraisch: Ausgewahlte Gebete.
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11. KI. (2 St.): Die Geschichte der Richter nnd der Konige bis zur Teilung 
des Reichos (nach Woli’, 2. Ileffc); Hebr.: Ausgewahlte Kapitel aus dem 1. Buclie Moses.

11.1. KI. (2 St.): Die beiden Teilreiche, das babylouische Exil und die naoh- 
bibliseho Gescliichte der Juden bis zur Zeit Alexanders (nach Wolf, 3. H e ft); 
Hebr.: Auswahl aus dem II. Buche Moses.

IV. KI. (2 Sfc.): Ubersicht der Geschichte der Juden bis Moses Mendelssohn 
(nach Wolf, 4. Heft); Hebr.: V. Buch Moses (ausgew. Kapitel).

V. KI. (2 St.): Nachbiblische Geschichte des judischen Volkes bis zur Zor- 
storung des zweiten Tempels (nach Brann, 1. Teil); Hebr.: Ausgewiihlte Psalmen.

VI. KI. (2St.). Geschichte des judischen Volkes bis zum Ende des Gaonats 1040 
(nach Brann, II. Teil); Hebr.; Ausgewahlte Psalmen.

VII. KI. (2 St.): Geschichte des judischen Volkes bis zum XVI. Jahrh. (nach 
Brann. III. Teil); Hebr.: Ausgewahlte Kapitel aus Jesaias.

V III. Ki. (2 St.): Geschichte des jiidischen Yolkes bis auf die Gegenwart (nach 
Brann, IV. Teil); Ileligionslehre: Offenbarung, Verelirung Gottes, Bedeutung der 
jiidischen Feste, Lebenswandel, Verhaltnis zum Staate und zur Religionsgemeinde. 
Hebr.: Ausgewahlte Kapitel aus Jesaias und Jeremias.

Turnen.
Das Turnen wurde gemafi der Min.-Verordnung vom 12. Februar 1897, Zl. 172(11 

ex 1890 in allen Klassen ,111. B und C zusammengezogen) in je 2 Stunden woch. 
(zusammen 30 St. woch.) obligat, unterrichtet.

Freie, beziehungsweise relativ obligate Lehrgegenstande.
R u t b u n i s c h e  S p r a c h e  (ról. obi.): je 2 St. in den deutschen Klassen des 

Untergymnasiums (Lehrplan wie in den entsprecbenden ruth.-deut. Abteilungen); 
jo 3 St. in den drei aufsteigenden Kursen ftir nichtruthenische Schiller: I. Knrs: 
Bose- und Scbreibubungen, Sprechen und das Wichtigste aus der Formenlelire 
nach dem „Ruth. Sprachbuch, I.“ von E. Popowicz. II. Kurs: Ubungen im Lesen. 
Schreiben und Sprechen; Memorioren von Prosastilcken; das Wichtigste aus 
der Grammatik nach dem „Ruth. Sprachbuch II .“ von E. Popowicz. III. Kurs: 
Keson, Erziihlen, Memorieren, schriftliche Ubungen; das Wichtigste aus der 
Syntax nach dem „Ruth. Sprachbuch III.“ von Popowicz und Szpoynarowski.
IV. Kurs: Nacherzahlen, Memorieren poet. und pros. Stiicke und schriftliche 
Ubungen nach dem Lesebuche von Szpoynarowski, I. und II. Teil.

P o l n i s c h e  Sp r a c he ,  I. Kurs: Die Formenlehre und das Wichtigste aus der 
Syntax. Lesen, Ubersetzen, korrektes Nacherzahlen und Memorieren poetisclier 
und prosaischer Stiicke. Gratmnatische und orthographische Ubungen nach 
dem Lesebuche von Próchnicki-Wójcik.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  in 2 Kursen (je 2 St.): I. Kurs: Einiibung der Aus- 
sprache. EJemente der Formenlehre und die wichtigsten Regeln der Syntax. 
Miindliche und schriftliche Ubersetzungen nach FóichtingeFs „Lehrgang der 
franzosischen Sprache fiir Gymnasien“ I. Teil. — II. Kurs: Fortsetzung der 
Formenlehre und der Syntax nach Feichtinger.

S t e n o g r a p h i e  in 2 Kursen (je 2 St,): I. Kurs: Wortbilduug und Wortkiirzung; 
Lese- und Scbreibubungen. II. Kurs: Satzkiirzungen mit fortwiihrenden Sclireib- 
und Leseiibungen nach SehelleFs Lesebuch der Gabelsbergfschen Stenographie.

F r e i h a n d z e i c h n e n (2 St. woch.): Einfiihrung in das perspektiyische Zeiclinen 
nach der Anschauung. Zeichnen antiker Gefafiformen und lieliefornamente.
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Kopfe nach Vorlagen und Gips-Modellen. Gegeustandliches Zeiehnen und Maleli 
von Stilleben eto.

G o s a n g :  a) Allgeuieiuer deutscher Gosang in i! Abteilungen (jo 1 St.): 1. A b t. : 
Klemeute <ler allgemeinen Musiklehre, Tonbildung, Skaleń uud 1 utervalliibungen, 
RTiythmus und Takt; rhytlimische Singiibungen liach dem Chorliederbuclie von 
Fiby, I. Teil. — II. Abt.: Fort.setzung der Ohorgesangschule mich Fi by. 1. Teil: 
Einiibung zwei- und dreistimmiger Kanons und Chore. — III. Abt.: Einiibung 
von gemischten Choren nach Fiby’s Chorliederbuche, II. Teil. — b) Ruthenischer 
weltlicher Gosang (3 St. woch.): Einiibung von gemischten und Maunerchoreu. 
— c) Rom.-katb. Kirohengesang (l St.): Einiibung yierstimmiger Kirohenlieder.
d) Gr.-kath., Kirohengesang (1 St.): Einiibung der Mefilieder von Kolessa und 
Iwanus. — e) Gr.-or. Kirohengesang (1 St.): Einiibung der Mefilieder von 
Bortniański.

Unterrichtssprache.
Der Religionsunterricht wurde den rom.-kath., arm.-kath., evang. und mosaisohen 

Schiilern in deutscher, den gr.-kath. und den g.-or. Schiilern in rutlienischer Sprache 
erteilt. Fur den TJnterrioht im Ruthenisohen, im allgemeinen ruthenisohen Gesange, 
im gr.-kath. und gr.-or. Kircliengesange ist die Unterriohtsspraehe die ruthenisohe.

Sonst wurde in den deutschen Abteilungen in deutscher Sprache miterrichtet, 
ebenso in den ruthen.-deutschen Abteilungen in Griechisch, Doutsch; Geographie, 
Gesohichto und Naturwissenschaften, auch in Mathematik in der VIII. Klasse.

Im Lateinisohen und in der Mathematik (in der letzteren mit Ausnahme der 
V III. Klasse) war in den utraąuistisohen Parallolabteilungen das Ruthenisohe die 
Unterriohtsspraohe.

Vorbereitungssi<!asse.
Sie ist zufolge Min.-Erl. vom 28. September 1901, Zi. 18952, seit 1. Sepiom ber 

1902 eroffnet und hat einen doppelten Zweok zu erfiillen:
1. die in der 4. Volksschulklasse zu erwerbende Yorbereitung fiir die am Gym- 

nasiuin in ruthenischer Sprache yorgetragenen. Lehrgegenstiindc (Religionslebre, 
Eat.ein, Ruthenisoh und Mathematik) zu yermitteln :

2. die fiir den erfolgreichen Unterrieht in den deutsoh gelehrten Gegenstaudon 
(Deutsch, Geographie und Naturgeschichte) unerlafiliehe Sprachfortigkeit. in der 
deutschen Sprache zu erzieh n.

Die TJnterrichtssprache ist tur Religionslebre, Mutterspraohe und Rechnen die 
ruthenisohe, fur die deutsche Sprache und die Realien die deutsehe. Doch ist der in 
den Realien (Geographie und Naturgeschichte) yorgeschriebeue Lehrstoff immer 
zuerst in ruthenischer Sprache durchzunehmen, damit er den Schiilern boreit.s ge- 
lauflg sei, wenn derLehrer zur Beliandlung desselben in deutscher Sprache ilhergeht. 

Der Stoli' fiir die Realien ist aus einem geeigneten Lehrbnche auszuwiihlen. 
Im Schonschreiben werden die deutsche, lateinische und die ruthenische Schrift 

gleichmafiig berucksichtigt.
Den Unterrieht in den weltlichen Lehrgegenstanden erteilte der wirkliche 

Ubungsschullehrer Georg K a w u l i  a.
Mit der Erteilung des Religionsunterrichtes wurden die betreffenden Religions- 

lolirer der Anstalt betraut.
Der Unterrieht wurde nach dem mit h. Min.-Erl. vom 22. Oktober 1901, Zl. 

26548, proyisorisch genehmigten, mit h. Min.-Erl. vom 19. Janner 1904, Zl. 29, teil- 
weise geanderten Lehrplane erteilt.
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III. Absolvierte Lektiire.
IDeaitscłi.

VI. l vlas.se:  Lessing, Minna von Barnhelm; Shakespearo, Koriolan; Konrad Fer- 
dinand Meyer, Der Heilige. -- Hauslekture : I.essing, Emilia Galotti.

VII. K l a s s e :  Shakespeare, Julius Gaesar; Goethe, Iphigenie, Tasso; Schiller, 
Jungfrau von Orleans. — Hauslekture: Goeihe, Gotz; Schiller, Don Karlos: 
Grillparzer, Sappho ; Sohelfel, Eckeliard.

VIII. K l a s s e :  Goethe: Hermann und Dorothea, Faust; Schiller: Braut. von Messina, 
Wilhelm Te ll; Grillparzer, Traum ein Leben; Gerhart Hauptmanu, Die ver- 
suukene Glocke. — Hauslekture: Grillparzer: Konig Ottokars Gluck und Ende, 
Des Meeres und der Liebe Wellen.

K.aa.tla.ęaa.isclł..
V. K l a s s e :  Mapico Hoiimok : Hapo^m oiiom/paHH. H u k . yernanomiM: iloisicTH. — Haus

lekture: On. GropojKeiiKO, Onoiii/piHH, Mapico iipoicuHiuIi,
VI. K I a s s e : Aut, Morn.itnnni<nh, Ckht Mahjjbckhu. Kismca, Mapyca, Meprii. ISeuwK̂ cni., 

/V>ópe poón, flcópe óv,v:'. llepeuorii no.ic. M. roro.it., Tapac By.u.oa. Diii. Becmnu houh. 
— Hauslekture: O.u.ra KoócMHHHCKa, 3cm.ui.

VII. K l a s s e :  li bitka : Ca.i/piTSKHti llorpirr, Cep̂ eiiiHA Oicrana, 11 (upa .1 mooi;, (Juarai <; 
na roHsapisip. Kur. Fpoo Hica, tlahicoRCKnu. — Hauslekture: M. Forojit, MepTiii pyini. 
11. Mahhchko, lioiiicTii.

VIII. K l a s s e :  lOpiii ‘1'o.pcoim'i, IIoBicrn. /(amino M.iaica, 1 Lip IIpyToM. Bo u Illaiiitcemri, 
di.uiHK. Ky.iiin, XyTopna nocami, dopną pa,pa 1 losyU-Jioiaoncoii. UpiiHcii ', Ihifl Mopmuw 
inopeM. — Hauslekture : <I>paHKO, ćiaxap BepKyr.

X ja .te in ..
III. K l a s s e  A : Corn. Nepos: Aristides, Pelopidas,Miltiades,Themistocles. — Curtius 

Kulas I, III, VI, IX, XIV, XVI, X X II.
iii. K l a s s e  13: Corn. Nepos: Aristides, Epaminondas, Pelopidas, Miltiades, Cimon, 

Themistocles, Hannibal.
IV. K l a s s e :  Caes. de bello Gall. I. V. VI.
V. K l a s s e :  1. Sem.: Ovid, Metam. : Die grofie Fiut, Deukalion und Pyrrlia, 

Pbaethon, Raub der Proserpina, Niobe, die lyk. Bauera, Daedalus und Icarus, 
Pliilemon und Baucis, Konig Midas. — Fasti: Arion, Untergang der Fabier. - 
Trist.: Abschied von Rom. Caes. beli. Gall. III. — 2. Sem. Liyins II. c. 1 —13: 
UJ.—V Auswabl.

VI. K l a s s e :  Sallust, beli. Jugurtb. Cicero, or. in Catilinam I. Vergil: Ekl. I, 
Aeneis I, II (Auswabl).

VII. K l a s s e :  Cicero: pro Sestio, pro rege Deiotaro, Cato Maior. Vergil, Aeneis 
IV, VI, IX, XII.

VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germania 1—27; Annal. I, 1 — 15, 72 — 81; II, 27—43, 53 -61, 
69- 83; III, 1-11); IV, 1-13, 39-42; VI, 48, 49. -  Iloraz, Odeń 1, 1—4, 6, 11, 
14, 18, 22, 31, 37. II, 3, 10, 14, 18, 11). Ul, 1-3, 13, 23. 30. IV, 3, 4, II. Epod. 
2, 7. Set. I, 0, 9. 14, 6. Epist. I, 2 , 10.

CS-r i  e cłv i  s cb..
V. K l a s s e :  Xenoph. Anab. 1, 3, 6. Kyrup. 1 und 7. Ho m. Ili as I, III, V I (Ausw.).

VI. K l a s s o :  Hora. Ilias 9, 11, 12, 16, 18, 19. — Herod. 6, 7; 8 (Ausw.).
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VII. K l a s s e :  Demosth.: 1 . Philipp., B. Olynth., xspi stf»jvr;ę, Phil. 2. — Hom. Odyss.: 
1, 5, 6, 9, 11, 18.

VIII. K l a s s e :  Platon: Apologie, Kri ton, Laohes. Sopli. Elektra. Iłom. Odyss. 17.

P r iv a t le k t i i r e .
L a t e i n .

V. K l a s s e  A:  Caes. beli. Gall. IV. c. 1—10(1); Ovid (ed. Sećllmayer): Metamorpli. 
18. Stiick (3), 20. Stiick (18), 27. Stuck (2), 28. Stiick (1).

V. K l a s s e  B:  Ovid (ed. Sedlmayer): Metamorpli. V. Stiick (4), X II. (fi), XIV'. 
(3), XV (2), XX IV  (4), X XV I (5), X X V II (G), X X IX  (5), XXX (0); Fasti III. 
Stiick (2), VI (3), V III (5), IX  (6), X I I I  (3) ; Trist. VI. Stuck (5), X  (6), XII (G). 
Livius: X X I (12), IV (Ausw.): 1, XXVI  (Ausw.): 1.

VI. K l a s s e  B: Vergil: Aeneis IV  (11), V (6), V II (5); Ekl. V (4). Cicero in Cat. 
or. IV  (3) ; Sallust. beli. Cat. (2).

VII. K l a s s e  A:  Cicero : pro Archia poeta (9), pro Ligano (2), pro Milone (I), do 
imperio Gneii Pompeii (1); Verg.: Aen. I I I  (7), V (1), V III (3), X I (1).

VII. K l a s s e  B: Verg. Aon. V (7), V II (3), X I (3).
VIII. K l a s s e  A:  Livius: IV  c. 1—8 ( 1), V c 35-49 (1), VI c. 34-35, 39—43 (I),

V III c. 9—11 (1), X XV I c. 9 (1), X X X IX  c. 49—52 ( 1); Tacitus: Agricola, (I):
Annal. I  c. IG—71 (1), IV  1-50 (l), VI (1).

VIII. K l a s s e  B: Tac. Ann.: I I  (Ausw.): 5; IV  (Ausw.): 4; V (Ausw.): 2.

<3 -iiecEi.Iscłx-
VI. K l a s s e  A:  Hom. Ilias X V III (1), X IX  (2), X X  (3); Herodot (ed. Hintner) : 

Nr. 55 und 56 (1), Arion (3), Kroisos (2), Polykrates (10).
VI. K l a s s e  B: Herodot I  G, 23, 24, 28—45, 85—91 (1); Herod. III 39—43,

120—125 (7); Herod. I  6, 23—24, 28—45, 85—91 und I I I  39 — 43, 120—125 (7):
Herod. I 6, 28-45, 85-91 (7).

VII. K l a s s e  A:  Demosth.: Olynth. I. (2), Chersonnesrede (1); Hom. Odyss.: Iii
(1), V II (2), X (2), X I I I  (1), XV (2), X V I (1), X X III (4).

VII. K l a s s e  B: Hom. Odyss.: I I  (2), I I I  (2), X  (1), X II (2), XV (10), X V I (2), 
X V III (2), XX  (2), X X I (1), X X II (2), X X III (4).

VIII. K l a s s e  A: Demosthen,: Chersonnesrede (1); Philipp. I I  und Olynth. III
(1); Hom. Odyss. X I (2).

VIII. K l a s s e  B: Demosth.: Philipp. I I  (1), Philipp. I I I  (1), Chersonnesrede (2); 
Hom.: Ilias X X  (1), Odyss. V II (2), V III (2), X I I  (2), X IV  (1), XV (I), 
X V I (1), X IX  (1), XX  (1), X X I (1), X X II (1), X X III (4), X X IV  (4); Plato: 
Auswahl nach dem Lesebuche von Schneider (2), Gastmahl (2), Hippias 
Minor (1), Protagoras (1), Eutyphron (1); Sophokles: Oedipus rex (1).

23®-a.tsc!h..
V. K l a s s e  A:  Auerbach: Das Landhaus ani Rhein (2), Der Tolpatsch (4), Josef 

im Sełmee (1); Baumbach : Zlatorog (2) ; Bulwer : Die letzten Tage von Pompeji 
(5); Dalm : Ein Kampf lim Rom (1), Sind Gotter V (2); Dumas: Die drei Muske- 
tiere (1); Ebers : Die Schwestern (3), Homo sum (3); Ebner-Eschenbach: Lotti 
die IJhrmacherin (1); Preytag: Ingo (4), Markus Konig (2), Die yerlorene Hand- 
schrift (1), Soli und Haben (3); Ganghofer: Der laufende Borg (2); Goethe:
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Reineke Fucha (14); Grillparzer: Weh dem, der liigt (3); Hauff: Lichtenstein
(2)  , Novellen (5); Hugo Viktoi : Notre-Dame in Paris (1); Kleist: Michael 
Kolhaas (d ); Lessing: Der Freigeist (1); Meyer: Der Heilige (2); Bielił: Theater- 
ireunde (1); Rosegger: Die Schriften des Waldschulmeisters (2); Scheffol: 
Eckehard (5); Schiller: Die Rikiber (1), Wilhelm Tell (1); Sienkiewicz: Kreuz- 
ritter (1), Quo vadis? (7); Stifter: Sludien (1); Sudermann : Es war (1); Uldand : 
Ludwig der Bayor (1); Wieland: Oberon (16) ; Wolf!: Die Luriei (2), Tannhauser (3).

Vr. K l a s s o  B: Goethe: Die Leiden des jungen Worthers (1), Egmont (3), Gotz (2), 
Iphigenio (4); Grillparzer: Des Meeres mul der Liebe Wellen (5), Die Ahn- 
frau (1), Sappho (3); Hauft': Lichtenstein (1); Lessing: Emilia Galotti (2), 
Minna von Barnhelm (3), Mili Sara Sampson (1), Natlian-(l); Schiller: Braut 
von Messina (2), Don Karlos (1), Jungfrau yon Orleans (1), Kabale und 
Ijiebe (2), Maria Stuart (2), Hauber (5), Wilhelm Tell (1); Shakespeare: Der 
Widerspenstigen Ziihmung (1); Sienkiewicz: Quo vadis? (2).

VI. K l a s s o  A: Armand: Der Krosus von Philaclelphia (2); Auerbach: BarfuGele
(1); Chamisso: Peter Schlemihl (4); Dahn: Julian der Abtriinnige (1), Ein 
Kampf um Rom (1): Ebers: Der Kaiser (3), Serapis (1); Ebner-Eschonbach: 
Dorf- und Schlofigeschichten (2); Frenssen: Jorn Uhl (1); Freytag: Soli und 
Haben (6); Goethe: Hermann und Dorothea (1); Grillparzer: Die Ahnfrau (5), 
Sappho (2), Weh dem, der liigt (4); Hamerling: Ahasyer in Rom (1), Der 
Konig von Sion (1), Aspasia (2); Hauft: Ijiclitenstein (3), Otlicllo (3), Die 
Siingerin (3),. Das Bild des Kaisers (2), Jud Sufi (2), Die Bettlerin vom Pont 
des Arts (6); Keller: Martin Salander (2); Lessing: Philotas : 12), Mifi Sara 
Sampson (14), Laokoon (1), Abhandlungen iiber dio Fabel (1); Rosegger: Der 
Gottsucher (2), Die Schriften des Waldschulmeisters (2), Das Buch der No- 
yellen (1), Heidepeters Gabriel (4), Feierabond (1), Wildlinge (1), Die Alpler 
(! ) ;  Saar: Noyellen (1); Schefiel: Eckehard (5); Schiller: Don Oarlos (2), 
Wallensteiii (1), Maria Stuart (1), Braut von Messina (1), Wilhelm Tell (2), 
Geschichte des Abfalles der yereinigtcu Niederlando (1); Shakespeare: Hamlet 
( 1 ). Dor Kaufmann von Venedig (2); Spielhagen: Sturinflut (2), Problematische 
Katuren (3), Kleinc Romanę (2); Sudermann: Fran Sorgo (2), Der Katzensteg
(3) , Es w ar(l); Kuttner: Die Wafton nieder (I ); TJhland: Ernst von Schwahen 
(1), Ludwig der Bayer (1); Wildenbruch: Schwesterseele (2); W olft: Der 
wilde Jilgor (2), Luriei (2).

Vi. K l a s s e  B: Dahn: Bissula (1), Gelimer (1); Dumas: Die drei-Musketiere (1); 
Ereytag: Soli und Haben (3); Gerstiicker: Eine Mutter (4), Tahiti (2), General 
Frank (2); Goethe: Faust (1), Hermann und Dorothea (1), Iphigenie (1), Die 
Leiden des jungen Worthers (1); Grillparzer: Dos Meeres und der Ijiebe 
Wellen (6), Sappho (2), Der Traum ein Lebon (2), Die Ahnfrau (1); Gutzkow: 
Uriel Akosta (2) ; Hauff: Der Mann im Monde (1) ; Hanptmann : Die yersunkene 
Giocke (1), Fuhrmann Henschel (1); Heyse: Der yerlorene Solin (2), Korina (1), 
Er soli dcin Herr sein (1); Kleist: Der zerbrochene Krug (2), Kiithchen von 
Heilbronn (1), Penthesilea (1); Kobylańska: Noyellen (2); Korner: Zriny (4); 
Ijossing : Mifi Sara Sampson (3); MOllhauseu : Die boiden Jachten (1); Mugge : 
Afraja (1); Hans Sachs: Dramen (1); Scheffel: Eckehard (1): Schiller: Die 
Rauber (2), Kabale und Liebe (1), Wilhelm Tell (3); Shakespeare: Hamlet (1): 
Sienkiewicz : Die Raubritter (2), Die Kreuzritter (2); Sudermann : Frań Sorge 
(1); Sue: Der owige Jude (1); Verne: Die Kinder des Kapitiins Grand (1);
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Wallace: Ben Hur (2) ;  Wieland : Don Sylvio von Rosalya (1); Zschocke: Die 
Prinzessin von Wolfenbiittel (1).

VII. K l a s s e  A:  Arnim, Die Kronenwachter (1); Bauernfeld: Biirgerlich und ro- 
mantisch (1); Calderon: Das Lobon ein Traum (3); Cornoille : Der Gid (1); 
Dahn : Fr-edegundis (1), Kampf um Rom (l); Dante: Die gottliche Komodie (1); 
Ebner-Eschenbach : Das Gemeindekind (3); Freytag : Die Ahnen (1), Soli und 
Tlaben (5), Die yerlorene Handsclirift (3); Ganghofer: Der Mann im Salze (2), 
Der Klosterjager (2); Goethe: Faust (1), Die Leiden des jungen Werthers (1), 
Wilhelm Meisters Lehrjahre (1); Greif: Prinz Eugen (1); Grillparzer : Ahnfrau 
((i). Sappho (2), Das goldeno Vlios (1), Konig Ottokars Gliick und Endo (1), 
Ein treuer Diener seines Herrn (1), Des Meeres und der Liebe Wellen (3), 
Weh dem, der liigt (5), Libussa (2), Ein Bruderzwist im Ilause Habsburg (1), 
Das Kloster von Sendomir (3); Halm : Der Sohn der Wildnis (1); Hauptmann: 
Die Weber (1), Die versunkene Glocke (3) : Hebbel: Deraetrius (1); Immermann : 
Trauerspiel inTirol (2); Ibsen: Dio Kronpratendenten (1), Nordische Heerfahrt
(1 ) ; Keller: Der grtine Heinrich (1), Die Leute von Seldwyla (1); Kleist: Der 
zerbrochene Krug (I), Dor Prinz von Homburg (2), Die Hermannsschlacht (2): 
Leisewitz: Julius von Tarent (4); Lenau: Faust (1), Die Albingenser (1); 
Ludwig: Der Erbforster (1); Mbrike: Mozart auf der Reise nach Prag (1): 
Moliere : Meisterwerke (1): Miillner : Die Schuld (1); Raabe : Der Hungerpastor
(2 ) ; Schiller: Wilhelm Tell (12), Wallenstein (3), Braut von Messina (5), Der 
Neffe ais Onkel (2), Der Parasit (2), Der Geisterseher (1); Shakespeare : Konigs- 
dramen (1), Makbeth (4), Hamlet (4), Romeo und Julie (2), Konig Lear (4), 
Othello (2), Komodien (1) ; Sienkiewicz: Mit Feuer und Schwert (1); Spielhagen: 
Frei geboren (1), Hammer und Ambofi (4), Problematische Naturen (5), Sturm- 
flut (4); Sudermann : Stein unter Steinen (1), Es war (1), Frau Sorge (3), 
Katzensteg (2); Wilbrandt: Der Meister von Palmyra (1); Wildenbruch: Die 
Karolinger (1).

VII. K l a s s e  B : Bulwer : Die letzten Tage von Pompeji (4); Ebers: Barbara 
Blomberg (1), Homo sum (9); Freytag: Markus Konig (1), Soli und Haben (1); 
Ganghofer: Der laufende Bej'g (1) ; Goethe: Die Leiden des jungen Werthers 
(1), Egmont (4), Clavigo (2), Faust (1); Grillparzer: Des Meeres und der Liebe 
Wellen (8), Kdnig Ottokars Gliick und Ende (2), Das goldene Vlies (2), Ahnfrau 
(1), Ein treuer Diener seines Herrn (1), Der Traum ein Leben (1); Hauff: Der 
Mann im Monde (1) ; Hauptmann : Die yersunkene Glocke (2), Die Weber (1), 
Fuhrmann Henschel (1) ; Jansen : Meeresforschung und Meeresleben (1); Korner : 
samtliche Werke (2); Lessing: Laokoon (4), Philotas (1), Mifi Sara Sampson (2), 
Der jungę Gelehrte (1) ; Mollliausen : IJm Millionen (2) ; Raimund : samtliche 
Dramen (1); Schiller: Wilhelm Tell (7), Maria Stuart (G), Fiesko (2), Der Neffe 
ais Onkel (1), Die Rauber (2), samtliche Dramen (1); Schneider: Anatomie des 
Menschen(l); Shakespeare: Komodien (1); Sienkiewicz: Quo vadis?(3); Spiel
hagen: Die von Hohenstein (1); Sudermann : Frau Sorge (3); Verne: Die ge- 
heime Insel (1), IJrangsale eines Chinesen (1); Vorell: Gehirn und Seele (1); 
Wieland : Der goldene Spiegel (1).

VIII. K l a s s e  A:  Anzengruber: Die Kreuzelschreiber (1), Der Meineidbauer (4), 
Das yierte Gebot (2), Der Schandfieck (1), Der Sternsteinhof (1); Ariost: Der 
rasende Roland (1); Bauernfeld : Bekenntnis.se (1), Biirgerlich und Romantisch
(3) , Landfriede (1): Ceiwantes: Don (juixote (2); Collin Heiur.: Regulus (1) ; 
Dahn : Ein Kampf nm Rom (2), Odins Trost (1); Eichendorfi: Aus dem Leben
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eines Taugenichts (5); Fi-enssen : Aus schwerer Vergangenheit (2) ; Freytag: 
Die Journalisten (4); Gerstacker: Die Regulatoren in Arkansas; Goethe: 
samtliehe Dram en (3), samtliehe Romanę ^3); Gotthelf: Dli der Knecht (1), 
Uli der Paehter (1); Grillparzer : samtliehe Dramen (5); Halm : Griseldis (3), 
Solm der Wildnis (5), Der Fecliter von Rayenna (3), Wildfeuer (3); Hebbel: 
Die Nibelungen (2), Maria Magdalena (1), Judith (1), Herodes und Mariamne
(2) , Gyges und sein Ring (1). Genoveva(l), Demetrius (1); H egel: Wissenschaft 
der Logik (1); Ibsen: Kronpratendenten (3); Immermann : Die Epigonen (1), 
Miinchhausen (1), Ein Trauorspiel inTirol (2), Alexis (1); Jean Paul: Siebenkas 
(1), Hesperus (2), Titan (1); Jordan: Die Nibelunge (2); Keller: Ziiriclier 
Noyellen (2), Sieben Legenden ( 1), Der grttne Heinrich (1); Kleist: samtliehe 
Dramen (5); Kurz Herm.: Schillers Heimatjahre (2); Laube : Die Karlschuler 
(1), Graf Essex (1); Lessing: Laokoon (2), Hamburgische Dramaturgie (1 ); 
Ludwig: Die Heiterethei (1), Zwischen Himmel und Erde (2); Raimund: Der 
Diamant des Geisterkonigs (1), Dor Bauer ais Millionar (3), Der Yerschwender
(3 ) ; Reuter: Ut minę Stromtid (1); Rosegger : .Takob der Letzte (1), Weltgift 
(1), Das ewige Licht (1); Schiller: Uber naive und sentimentalische Dichtung 
( 1) ;  Die Schaubiiline, ais moralische Anstalt betrachtet (1) ; Sbakespeare : siimt- 
liche Dramen (2) ; Spielhagen : In Reili und Glied (2), Hammer und Ambofi (3 ); 
Stifter : Witiko ( 1), Nachsommer (1), Studien (2) Bunte Steine (1); Stilgebauer: 
Gotz Kraft (2); Storm : Immensee (2), Die Sołme des Senators (4), Der Schimmel- 
reiter (2), Renate (2); Tasso : Das befreite Jerusalem (2); Weber: Dreizehn- 
linden (1); Wildenbruch: Die Karolinger (2), Das neue Gebot (1), Der Menonit 
(1), Die Quitzows (1), Heinrich und Heinrichs Geschlecht (2).

V III. K l a s s e  B: Chamisso: Peter Schlemihl (3); Dahn: Die schlimmen Nonnen 
von Poitiers (2), Ein Kampf um Rom (3); Ebers: Homo sum (7); Eichen- 
dorff: Aus dem Leben eines Taugenichts (4); Fienssen: Die Sandgrafln (2); 
Freytag: Die yerlorene Handschrift (2), Soli und Haben (4); Grillparzer: Ein 
treuer Diener seines Herm (3), Das goldene Vlies (2), Die Jiidin von Toledo 
(1), Libussa (1), Web dem, der liigt (5), Blanka von Kastilien (2), Melusine 
(1), Ahnfrau (5), Sappho (13), Das Kloster von Sendomir (3), Der arme Spiel- 
raann (4), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1); Gutzkow: Der Konigs- 
leutnant (6), Uriel Akosta (5); Hamerling: Ahasyer (1), Danton und Robespierre
(1) , Konig von Sion (1); Hauff: Marchen (2), Mann im Monde (4), Noyellen (2), 
Lichtenstein (3); Hauptmann : Fuhrmann Henschel (8) ; Hebbel: Judith (2), 
Kritische Aufsiitze (1); Jensen: Aus schwerer Vergangenheit (1); Kleist: 
Katlichen von Heilbronn (3), Der zerbrochene Krug (3), Erzahlungen (3), Prinz 
von Homburg (1), Michael Kolhaas (4); Korner: Dramen (3) ; Lenau: Die 
Albigenser (1); Meyer: Der Heilige (3), Jurg Jenatseh (1); Raimund: Der Yer
schwender (2), Dramen (1); Rosegger: Die Schriften des Waldschulmeisters 
(5); Riickert: Makamen des Hariri (1); Saar: Osterreichische Noyellen (2); 
Schiller: Fiesko (4), Kabale und Liebe (3), Abfall der Niederlande (3), Geschiclite 
des dreifiigjahrigen Krieges (2), Jungfrau von Orleans (4), Nefle ais Onkel (1); 
Shakespeare: Die lustigen Weiber von Windsor (1), Othello (2), Konig Lear
(2) , Makbeth (5), Mab fur Matś (3); Sienkiewicz: Quo yadis ? (10); Spielhagen : 
Kleine Romanę (1), Sturmflut (1); Stifter: Bunte Steine (2), Studien (3), Nach
sommer ( 1) ;  Sudermann: Frau Sorge (4); Witkowski; Geschiclite des Dramas 
im 19. Jahrhunderte (1); Zschocke : Noyellen (2).
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HRra-tła-eniscŁL.
V. K l a s s e :  Mapico Bobhok : Onoiii âiiH (23); ycTMaiioBMi: HuBieni (7); OropoHieiiKo : 

OiioBî nim (5), Mapico npoK«iHTHM (9); Kop.iyo i : IcTopmi ByicoBmni (7).
VI. K l a s s e :  A. Cicmt MamiBcicint (10); KbItkh : Mapyca (19), Mujit-

lieuKMH Be.inK/\enr> (17), ^o6pe po6w, /pjópo óy/\o (20), llepeicorii no.ie (20) ; M. Foriui*: 
Tapac Ily.it&i (38), Bia (38), Bcciifini iiouh (38); O. Ko6n.iMHr.cica: Bom.ni (5).

VII. K l a s s e :  Kwi™: C;m/vit9khh hotj»ut (30), Cep/pumia (hecami (28), lll,npa *1106015 
(27), CiiaTawe na roimapiBiu (40); E. Ppco mca : xJamcoi;cKnn (40); M. 1'oio.n. : MepTiii 
^ymi (20); B ‘lanMeiiKo: HoiticTii (19).

VIII. K l a s s e :  IO. <J>eĄKomi'i : IJobIcth (30 ; Ą. M.iaica : Ha  ̂IIpyTOM (15); lIIIIaiiiiccniiM : 
3i .ił 11 mc (20); 11. Ky.iim : XyTO]»na nocami (13), hopna pa/pi (30); IleMyii-.loi:ui î:un : 
Ilpimeii 1 (18), lla^ HopnnM Mopew (17); Ib. ‘Bpa hic o : 3axap BcpKyr (15)(

VI, U b e r s i c h t
iiber die im Schuljahre 1909/1910 gebrauchten Lehrbiicher.

R e l i g i o  n s l e h r e :  A. Fur die rom.-kath. Schiller: I. u. II. K I.: GroBer Katecliismus 
der kutii, lłeligion, 1. Aufl. — III. KI.: 1. Sem.: Doiniel. Dr., Liturg. Lelir- und 
Lesebuoh; 2. Sem.: Deimel, Dr., Altes Testament, 1. Aufl. — IV. KI.: Deimel, 
Dr., Neues Testament, 5. Aufl. — V. KI. : Konig, Dr., Allgemeine Glaubeuslehre 
(I. Kursus), 11. und 12. Aufl. — VI. K I.: Konig, Dr., Bosondere Glnubons- 
lelire (III. Kursus), 11. und 12. Aufl. — VII. KI.: Konig, Dr., Sitteulehro 
(IV. Kursus), 11. und 12. Aufl. -- V III. KI.: Bader, Lehrbuch der Kireben- 
geschichte, 4. Aufl. — B. Fur die gr.-kath. Schiller: I. und II. KI.: GroBer 
Katecliismus der katli. Religion, 1 . Aufl. — III. KI. : Toronski, Liturgik der 
gr.-kath. Kirche, 3. Aufl. und Scliuster, Biblische Geschichte. — IV. KI.: 
Schuster, Biblische Geschichte. — V. KI.: Toronski, Christlich-katholische 
Fundamentaldograatik und Apologetik, 2. Aufl. — VI. K I.: Wappler-Pelesz, 
Kath. Glaubenslehre, 1. Aufl. — VII. K I.: Dorożyński, Christl.-katli. Ethik,
1. Aufl. — VIII. K I.: Wappler-Stefanowicz, Geschichte der katholischen Kirche,
2. Aufl. — C. Fur die gr.-or. Schiller : I. K I.: Semaka, Biblische Geschichte des 
alten Bundes, 1. Aufl, — II. KI.: Semaka, Biblische Geschichte des neuen 
Bundes, 1. Aufl. — III. KI.: Semaka, Glaubens- und Sittenlehre, 1. Aufl. -
IV. KI.: Semaka, Liturgik der gr.-or. Kirche, 1. Aufl. — V. K I.: Semaka, 
Dogmatik, I. und II. Teil, 1. Aufl. — VI. KI.: Semaka, Morallehre, 1. und
2. Teil, 1. Aufl. — VII. KI.: Semaka, Kirchengeschichte, 1. Aufl. — VIII. K I.: 
Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche, 1. Aufl. — D. Fiu1 die evang. Schiller:
I. Abt.: Ernesti, Luthers kleiner Katecliismus, 40. Aufl. — II. Abt.: Palmer, 
Der christliche Glaube und das christliche Leben, 10. Aufl. — III. Abt.: Palmer, 
Die christliche Glaubens- und Sittenlehre, (i. Aufl. — E. Fiir die mos. Schiller:
I.--IV. KI.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1.—5. Hel’t, 15., bez w. 11. Aufl. —
V. K I.: Brann, Lehrbuch der jiidiscbon Geschichte, I. Teil, 2. Aufl. — VI. KI. : 
Braun, Lehrbuch der judischen Geschichte, II. Teil, 2. Aufl. — VII. K I.: Braun, 
Lehrbuch der jiidisehen Geschichte, III. Teil, 2. Aufl. — VIII. K I.: Brann,
IV. Teil, und Philippson, Die israel. Religionslehre, 1. Auli. — Hebraische 
Lektiire : ausgewahlte Stiicke aus dem 1,, 2. und 5. Buche Mos. in den unteren, 
ausgewahlte Psalmen in den oberen Klassen.
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L  a t o i n i s c li e S p r a c li e : a) in den deutschen Stammklassen: I.—III. K I.: Schmidt- 
Thumser, lat. Schulgrammatik, 10. Aufl. — IV. — VIII. K I.: Scheindler, lat. Schul
grammatik, 0. Aufl. — 1. K I.: Hauler, lat. Ubungsbucli, I., Ausgabe A, 19. Aufl.

II. KI.: Hauler, Jat. Ubungsbuch, II., 17. Auli. — III. K I.: Hauler, Aufgabeu 
ztir Einubung der lat. Syntax, Kasuslehro, 11. Aufl.; Golling, Chrestomathie 
ans Cornelius Nepos und Curtius Rufus, 2. Aufl. — IV. K I.: Hauler, Aufgaben 
zur Einubung der lat. S_yntax, Moduslebre, 7. und 8. Aufl ; Prammer-Kalinka, 
Oaesar de bello Gallico, 7. Aufl. — V. K I.: Sedlm-ayer, Ausgewahlte Gedichte 
des P. Ovidius Naso, 7. Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar de bello Gallico, 7. Aufl.; 
Scheindlcr-Zingerle, Titi Livii a. u. c. libr. partes sel., 7. Aufl.; Kornitzer, 
Lateinisches Ubungsbucli fur Oborgymnasien, 1. Aufl. — VI. K I.: Linker- 
Kliinscha-Perschinka, Sallust, helium Cat. et beli. Jugurth, 11 Aufl.; Kornitzer, 
Cicero in Oatilinam or. IV., 4. Aufl.; Golling, Vergilii carm. sel., 3. Aufl.; 
Kornitzer. Ubungsbuch, wie in der V. KI. — VII. KI.: Kornitzer, Cicero pro 
Hostio, l.Aufl. ; Kornitzer, Cicero pro rege Deiotaro, 1. Aufl.; Kornitzer: Cicero, 
Cato Maior, 1. Aufl ; Golling, Vergilii carm. sel., wie in der VI. K I.; Hintner- 
Neubauer, lat. Ubungsbuch, 1. Aufl. — VIII. K I.: Miiller-Christ: Tacitus, Ger
mania, 1. Aufl.; Miiller-Christ: Tacitus, Annalen, I. und II. Band, 1. Aufl.; 
Huemer, Horatii Elacci carm. sel., 7. Aufl.; Ilintner-Neubauer, Ubungsbuch wie 
in der VII. KI. — b) in den ruthen.-deutschen Klassen: I. K I.: 1’aBuep-KoÓH- 
.uiHŁCKiiii, linjiiiBH 4.111 1 . ku.; CaMouebnu HernnHicnnif, rpaMarmca ua-
THiiŁcica 4-ni I. i II. K.i. — II. KI.: Pau-iep-Ti; oir, Pupami .urr. 4.U1 II. K.i ; Caaio- 
ueim'i Her.iHHBCKHH, fpaMaTmca -u i t . ut I k . i , —  III. K I.: CaMO-ierniH-OronoBCicBn, 
rpaMaTHKa . u i t . h s h k h , 2. B 1 1 4 , 1897; lfpyxni'ni(HH-Oroa0BCKHH, Bnpann .lariiurcici 
4.111 III. k . i ., 1. 11114., 1897. — ■ IV. KI.: CaMo.iemi'i Oronoi)CKnii, rpawariiKa -urr. ut
III. k.i. ; llpyxiii*gKHH OronoBCKnii, liripaBU .urr. 4.111 IV. ku., 1. 11114., 1898; Prammer- 
Kalinka, Caes. de beli. Gall. wie in der deutschen Abteilung. — V. K I.: 
Jul. Kobylański, Gramma-tisch-stilist. Ubungen nach Liyius 1.; die ubrigen 
Lehrbiicher wie in der deutschen Abteilung. — VI. KI.: Jul. Kobylański, 
Grammatisch-stilist. Ubungen nach Sallust und Cicero; die ubrigen Lehrbiicher 
wie in der deutschen Abteilung. — VII. KI.: Julian Kobylański, Grammatisch- 
stilist. Ubungen nach Cicero; die ubrigen Lehrbiicher wie in der deutschen 
Abteilung. — VIII. K I.: Grammatisch-stilist. Ubungen nach Tacitus ; die ubrigen 
Lehrbiicher wie in der deutschen Abteilung. -  Zu den ruth.-lat. Ubungen das 
Worterbuch von Kobylański.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  III.—V. KI.: Curtius-Hartol-Weigel, Griech. Schul-' 
graminatik, gekiirzte Ausgabe, 1. Aufl.; Schenkl-Weigel, Griech. Elementar- 
buch fiir die III. und IV'. Klasse, 21. Aufl. — VI.—VIII. KI.: Curtius-Hartel, 
Schulgrammatik, 26. Aufl. V. KI.: Schenkl Karl-Heinrich, Chrestomathie 
ans Xenophon, 14. Aufl.; Christ, Homers Ilias, 3. Aufl. — VI. KI.: Homer 
wie in der V. Klasse; Hintner, Herodots Persorkriege, I. T .: Text, 6. Aufl.;
II. T .: Anmerkungen; Tkać, Worterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — VII. KI.: 
Christ, Homers Odyssee in verkiirzter Ausgabe, 4. Aufl.; Bottek, Ausgewahlte 
Reden des Demosthenes, 1. Aufl. — VIII, K I: Christ, Odyssee, wie in der 
VII. Klasse; Christ: Plato, Laches, I. Aufl.; Schneider G., Lesebucli aus 
Platon, 1. Aufl.; Schubert: Sophokles, Elektra, 4. Aufl.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I.—IV. KI. (deutsche AbtJ^und I. und II. KI. (ruth.- 
deutsche Abt.): Willomitzer, Deutsche Schulgrammatik, 12. Aufl. — III. und
IV. KI. (ruth.-deutsche Abt.): Christof, Deutsche Gramm., 1. Aufl. — I. KI.
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(deutsche Abt.): Prosoh-Markus, Deutsches Lesebuch, 1. Band, 1. Aufl. — I. KI. 
(ruth.-deutsche Abt.): Stritof, Deutsches Lesebuch, 3. Aufl. — 11. KI.: Lampel, 
Deutsches Lesebuch, 2. Band, 11. Aufl. — 111. KI.: Lampel, Deutsches Lese
buch, 3. Band, 10. Aufl. — IV. K I.: Lampel, Deutsches Lesebuch, 4. Band,
10. Aufl. — V. K I.: Prosch, Leitfaden fur den Unterricht in der deutschen 
Literaturgeschichte fur Gymu., 1. Aufl.; Prosch-Muller, Deutsches Lesebuch 
fur die oberen Klassen der osterr. Mittelschulen, I. Band, 1. Aufl. — VI. KI.: 
Bauer-Jelinek-Streinz,- Deutsches Lesebuch fur osterr. Mittelsch., VI. Band. 
Ohne mhd. Texte. — VII. KI.: Prosch-Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch f. d. 
ob. KL, III. T., 2. Aufl. — VIII. KI.: Prosch-Wiedenhofer, Deutsches Lese
buch f. d. ob. KI., IV. T„ 2. Aufl.

R u t h e n i s e h e  S p r a c h e :  I.—IV. K I.: Stocki-Gartner, ruthen. Grammatik,
2. Aufl. — I. KI.: C. IIInoHHapoBCKcH, PycKa hhtuhkh .̂ui uepmo'1 imiicii luici.i 
cepe,v>'[ix, 1. ni t . •— II. KI.: C. UIuoiiHapoBCKHH, Pycica Mlii','U!K'l ,yur ppyroY K.1HC1I 
iiikLi cepeflHHx, 1. nhą. — III. KL: flaraiiKa pyci«i fl.ia Tperoi kukmi, . 1 i.niii, 
1. biją. — IVr. K I.: HiiTaiiKa pycica /yta aeTiiepToi kuhch, .TłbIb, 1. se/y — V. K I.: 
.]yMai;onci;ilii, Itlopii iioesai i iiposH ąjiu iijitoi k.uicu, uikm cepe/pinx, 1 . bvią. —
VI. K I.: OronoBCKHH, Orapopycica xpecTOM;rria. — VII. K I.: liapniHLciiuii, Iiuimicii 
b yKp -pycicoi .lirepaTypti XIX. B., m. I., 3. nipy — VIII. K I.: IlapBiHBCKHH, Bhimkh 
a yicp.-pycKoi aireparypu XIX. u., a. II., 3. nipy

G e o g r a p h i e :  I.—V. und V III. K I.: Kozenn-Haardt-Schmidt-Heiderich, Atlas fur 
Mittelschulen, 40. und 41. Aufl. — I. K I.: Umlauft, Lehrhuch der Geographie,
I. Teil, 7. Aufl. — II., III. u. V. K I.: limlauft, Lehrhuch der Geographie, ILTeil, 
8. Aufl. — IV. KL: Mayer, Geographie der osterr.-ungar. Monarchie, 8. Aufl.

G e s c h i c h t e :  II. K l.: Putzger-Baldamus, Historisclier Schulatlas, 29. Aufl. —
III.—VIII. K l.: Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Atlas, 2. Aufl. — II. Kl.: 
Mayer, Lehrhuch der Geschichte, I. Teil: Altertum, 6. Aufl. — III. KL : Mayer, 
Lehrhuch der Geschichte, II. Teil: Mittelalter, 5. Aufl. und III. Teil: Neuzeit,
5. Aufl. — IV. K l.: Mayer, Geographie der osterr.-ung. Monarchie, 8 . Aufl.; 
Mayer, Lehrhuch der Geschichte der Neuzeit, 5. Aufl. — V. Kl.: Zeehe, 
Lehrhuch der Geschichte fur die oberen Klassen der Gymn., I. Teil: Altertum, 
5. Aufl. — VI. Kl : Zeehe, Lehrb. d. Gesch. f. d. ob. KL d. G., II. T., 3. Aufl.
-  VII. KL: Zeehe, Lehrb. d. Gesch. f. d. ob. Kl. d. G., III. T., 3. Auli. - 
V III. KL: Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fur die VIII. Gymnkl., 15. Aufl.

M a t h e m a t i k :  a) in den deutschen Klassen: I. und II. K l.: Mocnik-Neumann, 
Arithmetik, 1. Abt., 39. Aufl.; Mocnik-Spielinann, Geometrie, I. Abt., 27. Aufl.
— III. und IV. K l.: Moćnik-Neumann, Arithmetik, 2. Abt., 29. Aufl.; Moćnik- 
Spielmann, Geometrie, 2. Abt., 22. Aufl. — V. —VIII. K L : Moćnik-Neumann, 
Lehrhuch der Arithmetik fur obere Klassen, 30. Aufl.; Moćnik-Spielmann, 
Lehrhuch der Geometrie fur obere Klassen, 25. Aufl. — b) in den ruthenisch- 
deutschen Klassen: 1. und II. Kl. : OroHoiicicuii, yieóiniK apiirMeTincH, a. 1., fljm 
1. i II. ku., 2. biją., 1900; Mohhhk Chhhukhii, nayrca feoMerpui, a. 1., fl.ia I. i II. im.,
1. bh/i,  1898. — III. und IV. K l.: II. OrjuoBCtCHH, yieSmiK liput.mctiikii , u. 2. ,yui
III. i IV. im ., 1. lupy, 1898; E. ( '.MBuyKiih, nayica 1'1‘OMI-rpnY, m. 2 /(.na III. i IV. im ,
1. biją., 1901. — V. bis VII. K l.: Moainoc CaBnuiaiii, ApiiTaerHica i a.u.teópa .ym 
mieni. im . Limu., MounHK-CairanKHH, Ieosierpiia ąjih bhciii. k.i . iOhii. — V III. Kl. : 
wie in der deutschen Abteilung.

N a t u r  g e s c h i c h t e  und P h y s i k :  I. und II. K l. : Pokorny-Latzel, Tierreich, 
28. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Pflanzenreich, 24. Aufl. — III. und IV. K l.: Mach-
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Habart, Grundrifi der Naturlehre, 6. Aufl. — V. K I.: Scharizer, Mineralogie 
und Geologie fiir Obergymn., C. Aufl.; Wretschko-Heimerl, Yoraehule der 
Botanik, 8. Aufl. — VI. K I.: Graber-Latzel, Leitfaden der Zoologie fur Ober- 
gymnasien, 5. Aufl. — VII. und V III. KI. : Rosenberg, Lelirbuch der Physik 
fiir die obrren Klassen der Mittelscbulen, 4. Aufl.

P h i 1 o s o p h i s e h o P r o p & d e  u t i k :  Vil. KI.: Hófler, Grundleliron der Logik, 
8. Aufl. — V III. KI. : Hofler, Grundlehren der Psychologio, 4. Aufl.

In der Vorbereitungsklasse:
Re l i g i ons l ehr e :  d) gr.-or.: A. TopoiicKiift, Koporrc/i icr-pmi Ció.iiuna craporo i nonoro 

afiwir.M, 1 mî ., 1897: E. I r.-iiiobh1*, k;ithxh:»m, 1. wi/p, 1901. b) gr.-kath. : A. Topoic- 
cicnii, KopoTica icT»»pHfl 1. bh .̂, 1897 ; A. Topoli ckm ii, BLiliijhh xpncTnjmr>CKO'
KfUKMHUKHII Kai’(Xl13M, 1. HU,}., 1897.

D e u t s c h e  S p r a c h e : Lesebach von Dr. Karl Kummer, 2. Teil, 1902 ; Sprachlehre 
von Josef Lehmann, 3. Teil, 1903.

R u t h e n i s c h o  S p r a c h e  : Pycica nwTaHKa OMe-unin IlcnoBn»ia, 3. nacrt, 1900 ; Pyc.Ka 
rp.MMaTiiica OMc.iana HoiioiuiMa, 2. 1903.

R e c h n e n :  Karniewa paxyiiicona /\pa ffrpaiiga MoaniKa, 2. âcTi*, 1902.

V. T h e m e n
zu den sohriftliohen Arbeiten in den oberen Klassen.

&,) I r r  d .e-u .tscłi.er S p r a c K e .

V. K l a s s e  A:  1. (S.) Concordia parvae res crescunt. (Zu erlautern durch Bei- 
spielo ans der Geschichte.) — 2. (H.) Was ich von den Naturschonheiten 
meines Vaterlandes ans eigener Anschauung kenne. — 3. (S.) „O Frcund, 
das wahre Gliick ist die Genugsamkeit". — 4. (II.) a) Der Dezember. Ein 
Monatsbild. b) „Despoten manoher Art, gibts in der kleinsten Welt, der 
grofite aber ist das Geld“. (Die Wahrheit dieses Satzes ist durch eine selbst- 
erfundene Erzahlung darzutun.) — 5. (S.) a) Die germanische Treue im Ni- 
belungenliede. b) Ein Theatertag in einer altgriechischen Stadt. (Nacli dem 
Gedichte „Die Kraniche des Ibykus“.) — 6. (S.) Wodurch rtihrt Bertran de 
Born den Sinn des Konigs? — 7. (II.) „Da kommt der Lenz, der schone 
.Jungę, den alles lieben mufek (Lenau.) — 8. (S.) Unsere Pflicliten gegen das 
Vaterland. — 9. (H.) a) Gute Biicher — unsere beste Gesellschaft. b) Die 
Fedor. Eine Betrachtung. — 10. (S.) a) Verlauf der Handlung im ersten Ge- 
sange der Ilias. b) Hildebrands Heimkehr. Nach dem jungeren Hildebrandsliede.

V. K l a s s e  B: 1. (S.) Wie ich meine Ferien zugebracht habe. — 2. (H.) Das 
Ilildebrandslied. — 3. (S.) Meine Heimatsgemeinde. — 4. (S.) Zu dem Sprich- 
worte „Morgenstunde hat Gold im Munde“ ist eine Erzahlung zu erdichten. — 
5. (S.) Kriemhildens Trauer. — 6. (S.) Die hofische Sitte. (Auf Grand des 
Nibelungenliedes.) — 7. (H.) „Ein getreues Herze wissen ist des hochsten 
Schatzes Preis". — 8. (S.) Belsazar. Eine Erzahlung. — 9. (H.) Die Wundor 
der Gralburg. (Nach Wolframs ,,Parzival“ .) — 10. (S.) Die Zustande in Rom 
vor dem Auftreten der beiden Gracchen.



—  58 —

VI. K l a s s e  A:  1 . (S.) Welche Eigenschaften bewundern wir an den alten Romera? 
— 2. (H.) a) Hdfische Sitte, gesohildert nach den ersten Abschnitte.n des Nibc- 
lungenliedes. b) AVate und Horand. Nach dem Gudruniiede. — 3. (S.) Tumpheit, 
zwivel, saelde in Wolframs von Eschenbach „Parzival“. — 4. (H.) a) Gilt audi 
heute noch von Osterreich das Dichterwort: „Wo ist das Land wie du so 
reich ?“ b) Des Kaisers Wahlsprnch „Viribus unitis" ist zu eiiautern. — ii. (S.) 
Wer den Kern essen will, mu fi die Selmie breehen. — 6. (S.) Audreas Hofer, 
eine der hehrsten Heldengestalton Ostcrreichs. — 7. (H.) Der Ehrgeiz, oine 
Quello des Ruhmes und des Ungliicks. — 8. (S.) a) Klopstocks Herrscherideal.
b) Die Exposition in Lessinga „Minna von Barnhelm.11 — 9. (II.) Eine selbst- 
erdichtete Fabel. — 10. (S.) a) „Dein bestes Gliick. o Menschenkiud,

Berede dich mit nichten,
Dafi es erfiillte Wiinsclie sind,
Es sind: erfullte Pflichten.11 Gorok.

b) Die wichtigsten Teile eines Dramas, nachgewiesen an Lessings „Emilia Galotti."
VI. K l a s s e  B:  1. (S.) Wer rast.et, der rostet. — 2. (H.) Beowulfs Endo. — 3. (S.) 

Die Verbreitung des Ohristentums im rómischen lleiche. — 4. (H.) Welchen 
Nut,zen gewahrt uns das Studium der Naturgeschichte ? — 5. (S.) Parziyals 
Jugend. — (3. (S.) a) Der 20. Februar 1‘JIO, ein wichtiger Gedenktag f('ir uns 
Osterreicher. b) „Mein Osterreich, herrlich Osterreich, wo gleicht Dir doch ein 
Land ?“ — 7. (H.) a) In Annut reich. Nach Hallera „Alpen“. b) „Und die Unsterb- 
lichkeit Ist ein grofier Gedanke, Ist des Schweifies der Edlon wort.“ Klopstock. 
— 8. (S.) Ende gut, alles gut. In Ohrienform. — 9. (H.) Eine selbsterdichtete 
Fabel. — 10. (S.) a) Worin zeigt sieli Tellheims Edelmut? b) Die Vorfabel von 
Lessings „Emilia Galotti“ .

VII. K l a s s e  A:  (S.) Jedes Volk bat seino Ideale und das Strebon nach dereń 
Verwirklichung bildet den Inlialt der Weltgeschicbte. — 2. (II.) a) Kaiser 
Franz Josef ais Friedensfilrst. b) „Uns allo zieht das Herz zum \'atorlande“. 
Schiller „Don Karlos“ I. 3 — 3. (S.) a) Die Charakter© in Shakespeares
„Julius Casar“. b) Spiel und Gegenspiel in Lessings „Nathan“. — 4. (11.) „Es 
mufi sein — grausamer Zwaug, Es bat soin nutssen — boster Trost“ . Marie 
von Ebner-Eschenbach. — 5. (S.) a) Goethcs Charakteristik des Gotz von 
Berlicliingen ais „eines rohen wohlmeinenden Selbsthelfers in wildor anar- 
chischer 55eit“ ist zu erweisen. b) Das Kunstmittel des Gegensatzcs in Goethes 
„Gotz“. — 6. (S.) „Wio herrlich mein Erbteil weit und breit: Die Zeit mein 
Besitz, mein Acker die Zeit!“ Goethe. — 7. (H.) Weshalb stellte Goethe soin 
Gedicht „Zueignung11 an die Spitze seiner Dichtungen? — 8. (S.) Die leitenden 
Gedanken der osterreichischeu Volkshymne. — 9. (H.) u) „Es ist eine Kunst 
in der Freundschaft, wie in allen Dingen, uiul yielleicht daher, dali man sie 
nicht ais Kunst erkennt und treibt, entspringt der Mangel an Freundschaft". 
(Tieck „Phantasus11.) b) Wissen ist ein Scliatz und Arbeit der Schliissel 
dazu. — 10. (S.) a) Orests Schwermut und Genesung. b) Iphigeniens Monolog 
im Anfange des yierten Aktes. (Gedankengang.) ć) Iphigeniens Seelenkampf 
zwischen Liige und Wahrheit.

VII. K l a s s e  B:  1. (S.) Gewisse friunt, yersuolitiu swert, diu sint ze noeten goldes 
wert. — 2. (H.) Die romische Plebs in Shakespeares „Julius Cśisar“. — 3. (S.) Die 
Kraft des Wassers. — 4. (H.) Aus welchen Griinden ist der Aufschwung der 
Kultur am Beginne der Neuzeit zu erklaren? — 5. (S.) Das Leben am Hofe 
Philipps II. von Spanien. (Nach Schillers „Don Carlos“). — (5. (,S.) Die Bedeutung
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des Sauerstofis im Haushalt der Natur. — 7. (H.) Orest undPylades. (Nach Goethes 
„Iphigenie”). — 8. (S.) Nutzen der Redegewandtheit. - -  9. (H.) Uber Magnetismus.
— 10. (S.) Was und wie sollen wir lesen ?

VIII. K l a s s e  A:  1 .a )  „Wandrer, im Parkę zu Weimar beuge Seele und Knie; 
Denke, was die deutsche Erde der Mensehheit verlieh !“ b) IJber Schillers Xcnion 
„ Wissenschaft11: „Einem ist sie die hohe, die himmlische Gottin, dem andren 
Eine tuchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt“ . — 2. (H.) „Es zuckte mancher 
Wetterstrahl, nm deine Wipfel zu zerspalten, Doch stets in reichrem Prachtent- 
falten Hast du dich grofi und stark erhalten11. (H. Lingg „Hymne an Osterreich“).
— 3. (S.) a) Die Schilderung des Zuges der Vertriebenen in Goethes „Hermann 
und Dorothea". b) Die Uberschriften in Goethes „Hermann und Dorothea”. —
4. (H.) a) Duroh die Geschichte lernt man die Taten der Volker kennen, durcli 
ihre Lieder sieht man ihnen ins Herz. b) Ex oriente lux. ć) Wer ist ein Held?
— 5. (S.) o) Die Kleinstadtcharaktere in Goethes „Hermann und Dorothea”. 
b) Neugierde, Wifibegierde, Forsohungsdrang. c) Multos illustrat fortuna, dum 
vexat. — 0. (S.) a) Das Motiv der Treue in Schillers „Wallenstein”. b) Die 
erste Szene in Schillers „Wilhelm Tell” , ein Bild der schweizerischen Natur 
und Menschenwelt. c) Die Einheit der Handlung in Schillers „Wilhelm Tell“ .
— 7. (H.) „Wen Gotter sich zum Eigentum erlesen, Geselle sich zu Erden- 
bilrgern niclit; Der Menschen und der Uberirdischen Los, Es mischt sich 
nimmer in demselben Becher.“ (Grillparzer „Sappho”). b) Oft sind aufiere Ge- 
fahren die Ursache nationaler Erhebung und Grofie. — 8. (S.) Entsage, ertrage, 
wagę ! Ein Mahnwort an die Abiturienten.

VIII. K l a s s e  B:  1 . (S.) Wie stellt Schiller den Ubergang vom Nomaden zum 
Ackerbauer dar ? — 2. (H.) Soldatenleben im 30jahrigen Kriege. (Nach Schillers 
„ Wallenstein”). — 3. (S.) Welche Bedeutung haben die Gebirge in der Natur 
und im Leben der Vólker? — 4. (H.) Ein Kopf ohne Gedachtnis gleicht einor 
Festung ohne Besatzung. (Nap. I.) — 5. (S.) Oberst Buttler. (Nach Schillers 
„ Wallenstein”). — G. (S.) Der Einflufi des Lichtes auf die Organismen. —
7. (H.) Ein andres Antlitz, eh sie geschelien, Ein anderes zeigt die yollbraclite 
Tat. — 8. (S.) Welchen Nutzen bringt uns das Studium der Nationalliteratur?

R e d e i i b u n g e n .
VII. K l a s s e  A :  l.DasMotiy der Treue in der Nibelungensage. — 2, Ciceros Leben 

und Werke. — 3. Der Cid, das Vorbild eines mittelalterliehen Rit.ters. — 4. 
Schiller ais Yolksdichter. — 5. Hermann der Befreier in der deutschen Dichtung. 
— G. Wozu erlernt man fremde Sprachen ? — 7. Andreas Hofer. — 8. Die 
Luftschiffahrt. — 9. Worin liegt die tragische Schuld des Karl Moor und wie 
wird sie gemildert? — 10. Schillers Leben und Werke. — 11. „Ein jeglicher 
mufi seinen Helden wahlen, dem er die Wege zum Olymp hinauf mufi nacli- 
arbeiten". — 12. Franz Lerse. Eine Charakteristik nach Goethes „Gotz von 
Berlichingen” . — 13. Uber den Nutzen der Mathematik. — 14. Der Brotgelehrt.e 
und der philosophische Kopf. -- 15. Ursachen der franzosischen Revolution. — 
IG. Das Verkehrswesen in alterer und neuerer Zeit.

VII. K l a s s e  B: 1. Tolstojs Leben. — 2. tJber die physiologische Zelle. — 3. Die 
Bezieliungen des ruthenischen Volkes zu dem Westen Europas. — 4. Die Be- 
ziehungen der Polen zu den Ruthenen im 17. Jahrhunderte. — 5. Die Ent- 
wicklung des Yerkehrswesens. — 6. Die iiltesten Kulturyolker. — 7. Die An-
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passungsfahigkeit der Seetiere. — 8. Immermanns Hoferdrama und das Jalu* 
1809. — 9. Dante und seine Divina eomedia.

VIII. K 1 a s s e A : 1. Referat uber das Leben und die Lehre Spinozas. — 2. Die 
Entwioklung der griechischen Philosophie bis zum Auftreten Platons. ■— 3. Die 
Bedeutung des 10. November 190!). — 4. Die Charaktere in Schillers „Braut 
von Messina“. — 5. Uber die asthetischen Gefiihle. — fi. Das Wesen des 
Dramas. — 7. Uber die Philosophie des Aristoteles. — 8. Schillers Idealismus.
— 9. Die vorsokratische Philosophie. — 10. Referat uber Schleiermacher. —
11. Der hundertste Todestag Andreas Hofers. — 12. Andreas Hofer in Tat und 
Lied. — 13. Uber die Sophisten. — 14. Fichtes praktische Philosophie, ange- 
wendet auf die Rechtslehre. — 15. Der Begrift der schonen Wissenschaften, 
nach Herder. — 16. Die Eleaten unter besonderer Berilcksichtigung Zenons.
— 17. Faust und Wagner. Eine Pai-allele. — 18. Die philosophische Richtung 
der Epikureer. — 19. Die Emanationslehre der Neuplatoniker. — 20. Uber die 
Hygienie des Gedachtnisses. — 21. Leibnitzens Monadentheorie

V III. K l a s s e  B: 1. Geschichte der Mathematik. — 2. Die Ukrainę im Ui-teile des 
Auslands. — 3. Wie fordem wir unser Gediichtnis ? — 4. Uber Naturyolker.
— 5. Das Jahr 1848 in der osterreichischen Geschichte. — fi. Die Zalil im Leben 
der Vólker. — 7. Zu Schillers 150. Geburtstage.

To) I n  r -a th .e n .is c h .e i S p r a c h e .
V. K l a s s e :  1. (S.) BicaaaTH na nogi6ni i nigMiHHi' MicgH b mecTiii nicHH Ogncci' i b 

Ky.nme iiiii igHJi.ii'„OpacH11, — 2. (H.) Onuc MepHiBgTB. — 3. (S ) .1 roooi; pignoV hcm.u 
(Ha ocHOBi onoBigami M.ihku „Typegici 6paHiu“). — 4. (H.) Kap-rmin a upiipogn u 
C-ioiii o iiOJiKy IropeBlM. — 5. (S.) OiiOBigane BapmiKa upo MoeicaaeBy HpnnHgio. —
6. (S.) Bii.ihb flyxoBenBCTBa Ha pycicy cycnMŁHicTfc b goMoHro.u.(‘Kiu goili. — 7. (H ) 
Cnip AreH ai Cnapioio o rereMOHiro (Ha nigc-raBi Haykh icTopn‘f). — 8. (S ) /Kii-re 
BaSpoiia i horo ana-iiiic ,V1 H Hccci.ai rnux .li-repa-ryp. — 9. (H.) Be-imcogiii sbhh.-iT. — 
10. (S.) PoaifipaTH c.iona a iifgvni(iKoV jiefeuĄii npo HoaoBirca b 6.'Uh.V

— • . i n n i  b  T O M y ,  i g o  c e p ą e  s a m e  n y s ,

Hhm rpygu noBHi, hhm gyma jkhbb, 
y po3Komi .11060BH i (lancami,
B ópaTepcTiii y nagli, y a Ma ramo
,1,0 bhcjuhx, -IIICTnx gi.iHfi — Bect. Bani pali

VI. K l a s s e :  1, (H.) Bopóa Ho-iOBiica 8 npiipogoio. — 2. (S.) Bora-rc-nio i icrapn-me 
mia-iiHH ycTHoi' c40B6chocth. — 3. (H.) Boga b yc.iyrax HoaoBiica. — 4. (S.) llepini 
cr.BaTi IleHepcKi. — 5. (S.) lipo Hapogni gymf. — fi. (S.) OcuoBaHt ropowa Kutna. —
7. (H.) Piica a jkutb HOaoBiica. llopiBHaHt:. — 8 (S.) ( T.Hirroc.laii boioc b BoarapiiT 
OnoBigane aa llecTopoiH. — 9. (H.) Bcena Ha ce.ii. — 10. (S.) lipo anoKpkUHHi Tiiopti 
na Tyen.

VII. K l a s s e :  1. (H.) Historia magistra vitae. —■ 2. (S.) Ha- iinTiiopn.iaci, nona gofia 
pycBKoi aiTeparypn na yKpaini? — 3. (H.) Ilpaga ochoboio skuta no-ionia-a — 4. (S.) 
XapaK-repncTHKa Tpoxm«a i ĄeHHca b iiOBie-rn K bItkh  .. 11 epeKOTH no.ic” , — 5. (S.) .IV- 
Tepa-rypna gVa.iŁiiicTi. MapK. IIIauiKeBHHa b ra.ninnaV. — . fi. (S.) XapatcTepnoTHKa 
Uporana b noBicTH .vctiiiihoi;ii'ih Mccii, BepxoBHHna“ —- 7. (II.) Bn.uin niecona na 
poBBin Ky.u.rypni napogiu. — 8. (S.) KniorpaUmii pijKiimu .v ivpaVnnVis a Moc.k.-i.iib 
(aa KocTosiapoBOM), — 9. (H.) Koncga ujmroga go poaysiy gopora. — 10. (S.) 51 k 
xapatcTepH8ye T. 1 [Icn-ieiiKo HapogHoro noeTa b cboVm „tlepefieHgi11,
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VIII. K l a s s e :  1. (II.) d^aerb aa, Kpaigoro h«.m;u;
Ili''loro b Bora, as /(niiipo 
Ta Hania (Maioia y  upaina. (IJIeiii.)

2. (S ) llora 'Ą na .lireparypHy poSory 60-thx poidB na yKpaiHi. — 3 (H.) Uiirna a 
»mp y po3Boio nyab'rypn. — 4, (S.) /KiHooi nocraTi b onoBî aHflx Majora BoB<iKa. —
5. (S.) .TiTepa'i'y])na aVh.im iicn, intcrMCiniinri it 60-t h x  połciu k laammohY. — (i, (S.) 
ByKOBHHbcica Pycb u floói BHCTyny 10. 4>e/ibK0BHHa. - 7. (H.) llpapa i iipoci.Bira, to 
pna ejiesieimi, iąo safiesiieiyTOTŁ igacTe napo/pui, — 8. (S ) XapanTepwcTHKa Tani u 
iiobIcth On. KoHHCbKoro „HeiipHMiipeiia".

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
a) Lehrerbibliothek.

Verwalter Prof. Emil M a ł a c h o w s k i .
I. A n z e i g e r der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, a) philos.-

histor. Klasse, b) mathem.-naturw. Klasse. Jhrg. 46. (1909).]) — A r c h i  v um komisyi 
prawniczej. V III. Bd., 2. Teil, Krakau 1909.2) — B u l l e  t i n internafcional de l ’Aca- 
deinie des Sciences de Oracoyie. Jhrg. 1910.2) — J a h r b u c h  des Bukowiner Landes- 
museums. Jhrg. XVI. (1908). 3) — J a h r e s b e r i c h t  iiber die Fortschritte der klass. 
Alteit.umswissenschaft, begriindet von C. Bursian. Jhrg. 37 (1909) [Bd. 142—145] und 
Supplementband [Bd. 146], enthaltend: Kl ussmann I?., Bibliotheca scriptorum classi- 
corum et Graecorum et Latinorum I. 1. — K a t a l o g  literatury naukowej polskiej 
wydawany przez Akad. umiejętn. w Krakowie. Bd. 9 (1909). 2) — K a t a l o g  wydaw- 
nictw Akad. umiejętn. w Krakowie. 1910.a) — M e l i t z  L., Die Theaterstucke der 
Weltliteratur, ilirem Inhalte nach wiedergegeben. 3. AuH. Berlin (1904). — Roc z n i k  
Akad. umiejętn. w Krakowie. Jhrg. 1908/9.2) — R o z p r a w y  Akad. umiejętn. w 
Krakowie, wydział filolog. Ser. III., T. I. 1910. 2) — R o z p r a w y  Akad. umiejętn. w 
Krakowie, wydział histor.-filozof. Ser, II., Tom. X X V III. 1910.2) — R o z p r a w y  
Akad. umiejętn. w Krakowie, wydział matem.-przyrodn. Ser. III. Tom. 9. A und B. 
Krakau 1910.2) — S p r a w o z d a n i a  z czynności i posiedzeń Akad. umiejętn. w 
Krakowie. Jhrg. 1910.2) — Z b i r n y k  filologicznoji sekcyji nauk. towarystwa imeny 
Szewczenka, Bd. IV —XII. Lemberg 1901—9. — Z e i t s c h r i f t  fur das Gymnasial- 
wesen. Jhrg. 1910. — Z e i t s c h r i f t  fur das Realschulwesen. Jhrg. 1910. —
Z e i t s c h r i f t  fur den deutschen Unterricht, lierausg. von O. Lyon. Jhrg. 24 (1910).
— Z e i t s c h r i f t  fur die osterr. Gymnasien. Jhrg. 61 (1910).

II. G o m p e r z  Th., Griechische Denker. 3. Bd., Lief. 5 (Schlufi). — Herbar t ,  
Kurze Enzyklopadie der Philosophie ans praktischen Gesichtspunkten. Halle 1831. *)
— L a s s o n  G., Hegel. Ein Uberblick iiber seine Gedankenwelt (=  Aus der Ge- 
dankenwelt grofier Geister. Bd. 4).

III. J a h r b u c h  des hoheren Unterrichtswesens in Osterreich, Jhrg. 1910. — 
J ahr e  s b e r i c h t  der eigenen Anstalt. Jhrg. X II. 1908/9.3) — J a h r e s b e  r i c h t e  
Iiber das liohere Schulwesen, herausg. von C. Rethwisch. Jhrg. X X III (1908). — 
L e l i r p r o b e n  und L e h r g a n g e  aus der Praxis der hoheren Lehranstalten, 
Jhrg. 1910. — K a s z a  s z k o l ą .  Naukowo-pedagogicznyj żurnal. Lemberg. Jhrg.

]) Geschenk der Akademie der Wiss. in Wien. — 2) Geschenk der Akademie 
der Wiss. in Krakau. — 3) Geschenk des Herausgebers. — J) Geschenk des Gym.-Dir. 
Reg.-R. Kornel Kozak. — 5) Geschenk des Prof. Hochwurd. Siegm. Szymonowicz.
— B) Geschenk aus dem Nachlasse des Schiilers der V III. B Michael Tokaryk. — 
7) Geschenk des Verlegers F. Tempsky in Wien.
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1909 und 1910. — N o r m a l l e h r p l a n  des Gymnasiums (vom 20. Marz 1909, Zl. 
11662), Wien 1909. — T u r u s c h u l e ,  O s t e r r e i o h i s c h e ,  3. Jhrg. 1909/10. — 
V e r o r d n u n g s b l a t t  fur den Dienstbereicli des Minist. fur Kultus und Unterricht 
Jhrg. 1910. — Z e i t s c h r i f t  fur das Ósterr. Volksschulwesen, Jhrg. X X I (1909/10).
— Z e i t s c h r  i f t  fur Zeichen- und Kunstunterricht, Jhrg. 36 (1910).

IV. J a e c k  H. J., Allgemeines Volks-Bibellexikon fur Katholiken. 2 Bde. 
Leipzig 1857.5) — S c h e m a t i s m u s  der Bukowiner gr.-or. Arehiepiskopal-Diozese 
fiir das Jahr 1909. 3) — S t i m m e a  aus Maria Laach, Jhrg. 1910 (Bd. 78 und 79). — 
S z y d e l s k i  St., Konstanty Zieliński, arcybiskup Lwowski. Krakau 1910.2) — 
W  e i li A. M., Apologie des Christentums. Bd. V, 4. Aufl. Freiburg i./B. 1905.

V. A n z e i g e r, Archaologischer, Jhrg. 1909. — A r i s t o p h a n e  s, Lustspiele. 
Deutsch von J. Minckwitz und J. E. Wessely. Berlin-Schoneberg, o. J., Bd. 4—11.
— A r i s t o t e l e s ,  De arte poetica liber. Rec. G. Christ. Leipzig 1907. — A r i s t o- 
t e l e s ,  Ars rhetorica. Iterum ed. A. Roemer. Leipzig 1898. — A r i s t o l e l e s ,  Ethica 
Nicomachea. Recogn. Fr. Susemihl. Ed. altera. Cur. O. Apelt. Leipzig 1903. — A r i 
s t o t e l e s ,  Quae feruntur magna moralia. Recogn. Fr. Susemihl. Leipzig 1883. — 
A r i s t o t e l e s ,  Metaphysica. Recogn. W. Christ. Leipzig 1906. — A r i s t o t e l e s ,  
Politica. Post Fr. Susemihlium recogn. O. Immisch. Leipzig 1909. — v. C h r i s t  W., 
Gesehichte der griechischen Literatur. 5. Aufl., 1. Teil. Milnchen 1908. (=  Handbuch 
der klass. Altertumswiss. v. J. Muller, Bd. VII, 1). — F r e y J., Lateinisch-deutsches 
Worterbuch. Munster i. W. 1909. — G e l l i u s  A., noctium Atticarum libri XX. Post 
Mart. Hertz ed. C. Hosius. 2 Bde. Leipzig 1903. — K r e t s c h m e r  P., Einleitung 
in die Gesehichte der griechischen Sprache. Gottingen 1896. — K r u m b a c h e r  K., 
Gesehichte der byzantinischen Litteratur. 2. Aufl., bearb. von A. Ehrhard und H. 
Gelzer. Milnchen 1897 [ =  Handbuch der klass. Altertumswiss. herausg. von Iw. 
Muller. Bd. IX, Abt. 1], — L ip  s iu  s J. H., Das attische Recht und Rechtsverfahren. 
1. Bd. Leipzig 1905. — M i t t e i l u n g e n  des kaiserl. deutschen archaolog. Institutes. 
Athen. Abt. Bd. 34 (1909). — M u ż i k H. und P e r s c l i i n k a  F., Kunst und Leben 
im Altertum. Wien 1909. — P a u l y - W i s s o w a ,  Real-Enzyklopadie der klass 
Altertumswissenschaft, Lief. 88—92. — P a u s a n i a s ,  Graeciae descriptio. Recogn. 
Fr. Spiro. 3 Bde. Leipzig 1903. — P l a u t u s  T. M., Comoediae. Ex recens. G. Goetz 
et. Fr. Schoell. 7 Bde. Leipzig 1901 — 9. — P l u t a r c h ,  Ausgewahlte Biographien. 
Fiir den Schulgebrauch erki. von O. Siefert und Fr. Blass, Bd. 1—4. Leipzig 1876—1909.
— S c h a n z  M., Gesehichte der roin. Literatur, 3. Aufl., 1. Teil, 2. Halfte [=  Hand
buch der klass. Altertumswiss herausg. von Iw. Muller, Bd. V III, 1, 2.] Milnchen 
1909. — S e n e c a  A., oratorum et rhetorum sententiae, diyisiones, colores. Recogn. 
A. Kiessling. Leipzig 1872. — S e n e c a  L. A., tragoediae. Rec. R. Peiper et G. Richter. 
Denuo edendas curav. G. Richter. Leipzig 1902. — Silius Italicus, Punica. Ed. L. Bauer, 
2 Bde. Leipzig 1890 und 1892. — S t o w a s s e r  J. M., Lateinisch-deutsches Schul- 
und Handworterbuch, 3. Aufl. von M. Petschenig und Fr. Skutsch. Wien 1910. 7) — 
T h e s a u r u s  l i n g u a e  latiuae vol. III, 5. und 6. vol. IV, 6. und 7. vol. V, 1.

VI. G e i g e r  L , Goethe und die Seinen. Leipzig 1908. — G r i m m J. und W., 
Deutsches Worterbuch Bd. IV, 1, 3: Lief. 10. und Bd. X III, 8. — N a g i  .1. W. und 
Z e i dl  e r J., Deutsch-osterreichische Literaturgeschichte. Bd. II, Lief. 15. — Pau l  H.t 
Grundrifi der germanischen Philologie, II. Bd., 1. Abt., 6. Lief. •— R e i f f  P., Prak- 
tische Kunsterziehung. Neue Bahnen im Aufsatzunterricht, 3. Aufl., Leipzig 1910. — 
S a 1 z e r A., Illustrierte Gesehichte der deutschen Literatur, Lief. 30—34. — Schube r t  
K „ Ausgefiihrte Stilarbeiten auf Grundlage deutscher Musterstiicke, 2. Aufl., 2, Bd., 
Wien 1890. 4) — S t e r  u A., Studien zur Literatur der Gegenwart, 3. Aufl., Dresden
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1905. — S t o r m  Th., Siimtliche Werke. Neue Ausgabe in 8 Bdn., 20. Aufl., Braun- 
scbweig 1909. — Tr uxa  H. M., Richard v. Kralik. Ein Lebensbild, 2. Auli., Wieu 1905.J)

VII. A  r c h i v fur slawische Philologie, Bd. 31 (1909). — B e z z e n b e r g e r  A., 
B r u c k n e r  A. etc., Die osteurop&ischen Literaturom und die slawischen Sprachen. 
Berlin 1908 [=  Kultur der Gegenwart I. Teil, IX. Abt.] — B i e r n a t  z L u b l i n a ,  
Ezop. Wydal J. Chrzanowski, Krakau 1910. 2) —• B r o d z i ń s k i  K., Nieznane poezye 
wydal z rękopisów Dr. A. Łucki, Krakau 1910 2) — D o s t o j e w s k i , ]  F. M., Polnoje 
sobranie soczynenij, Tom czetwertyj, Czast perwaja i ytoraja: Unyżennije i oskor- 
blennije. St. Petersburg 1894.e) — H r i n c z e n k o  B., Slowar ukrajinśkoji mowy 
Bd. 3 und 4, Kiew 1909. — M a t e r y a l y  i p r a c e  komisja językowej Akadem, 
umiejętn. w Krakowie, Tom IV (1909).2) — P a m j a t k y  ukrainśko-ruśkoi mowy i 
literatury, Lemberg 1902 — 1906. Szewczenko-Gesellschaft, Bd. I I I —V. — Sc l i i r -  
m ach e r  K., Voltaire. Seine Personlichkeit in seinen Werken. Stuttgart, o. J. 
|== Aus der Gedankenwelt groBer Geister, Bd. 1], — T o 1 s t o i L. N., Voskresenie, 
Berlin 1901.1!) — T u r g e n j e w  J. S., Nakanunje. Lemberg 1904.6) — V i s t n y k ,  
Literat.-nauko wyj, Bd. 49—52, Lemberg 1910. — Z a p y s k y  Ukrainśkoho-naukowoho 
towarystwa w Kyjiwi [ =  Mitteilungen der Ukrainischen Gesellschaft der Wissen- 
schaften in Kiew], Bd. 1—4. Kiew 1908 und 1909.

V III. M a t e r y j a l y  do ukrainśko-ruśkoji et.nologiji, Lemberg, Szewczenko- 
Gesellsch. Bd. I I I —X. (1900—1908). — M i t t e i l u n g e n  des statistischen Landes- 
amtes des Herzogtums Bukowina. Heft X III, 3. Teil und Heft 14 (1910). 3) — Rund 
s c ha u  Deutsche fur Geographie und Statistik, herausg. von Fr. Umlauft, Jhrg. 32 
(1909/10). — S a w i c k i  L., Rozmieszczenie ludności w Karpatach zachodnich, Krakau 
1910.3) — S t u d i j i  z polja suspilnych nauk i statysty ky. Lemberg, Szewczenko- 
Gesellsch., Bd. I  (1909). — U b i o r y  ludu polskiego, 2. Heft, Krakau 1909.2) — 
Z b i r n y k  Etnograficznyj. Lemberg, Szewczenko-Gesellsch., Bd. 8—19 u. 21, Lemberg 
1900—1907. — Z e i t s c h r i f t  fiir osterr. Volkskunde. 15. Jhrg. 1909. — Z e i t- 
s o h r i f t  fur Schulgeographie. 31. Jhrg. 1909/10.

IX. B e r  dr o w W., Afrikas Herrscher und Volkshelden. Berlin-Niederschon- 
hausen 1908. — C o r p u s  iuris Polonici Sect. I., vol. IV, faso. 1, Krakau 1910. -) — 
F r i e d j u n g  H., Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland, 2 Bde., 8. u. 7. 
AuH., Stuttgart 1910 u. 1908. — H r u s z e w ś k y j  M., Istoryja Ukrajiny-Rusy, Bd. VII. 
|= Zbirnyk istoryczno-blozof. sekcyji tow. Szewczenka, Bd. X II u. X III]. •— L a mp -  
r e c h t  K., Deutsche Geschichte, Bd. 11, 2 und 12. Berlin 1909. — Ma n n  und W  e i b, 
Ihre Beziehungen zu einander und zum Kulturleben der Gegenwart. Herausg. von 
R. Koli mann u. J. Weifi, 3 Bde. Stuttgart (1908). — S o b i e s k i  W., Polska a Hu- 
gonoci po nocy św. Bartłomieja, Krakau 1910. 2) — Z b i r n y k  istoryczno-iilosoficznoji 
sekcyji towar. Szewczenka, Bd. V, Lemberg 1902. — Ż e  r e i  a do istoryji Ukrainy- 
Rusy, Bd. V, V II und VIII, Lemberg, Szewczenko-Gesellsch. 1901—1908.

X. v. H e 1 f  e r t J. A., Geschichte der osterr. Reyołution im Zusammenhange 
mit der mitteleurop. Bewegung der Jahre 1848 — 1849. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1907 und 
1909. — J a n d a u r y k  J., Das Konigreich Galizien und Lodomerien und das Her- 
zogtum Bukowina, Wien 1884. 4) — Das M o s e s  und  C h a n a  S a r a  F i s c h e r -  
sche K i n d e r s p i t a l  in Czernowitz, Wien, o. J .J) — R u t k o w s k i  J., Klucz 
Brzozowski Biskupstwa Przemyskiego w w. X V III. Krakau 1910. 2)

XI. B er i cli te  iiber den mathem. Unterricht in Ósterreicli. Heft 1. Wien 1910 
(Ais Beiblatt zu den Zeitschriften „fiir die osterr. Gymnasien“ und „fur das Real- 
schulwesen11 doppelt). — Z b i r n y k  sekcyji matematyczno-pryrodopysno-likarskoji 
towarystwa Szewczenka, Bd. VI, Heft 2 — Bd. VIII. Lemberg 1900—1902.
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XII. Au s d e r  Na t ur .  Zeitschrift fur alle Naturfreunde. Jhrg. VI. (1910). — 
B o l s c h e  W., Dor Mensch der Vorzeit>. 1. Teil. Stuttgart (1909). — D e k k e r  H., 
Anf Vorposten im Lebenskampf. I.: Fiihlen und Horen. Stuttgart (1910). — 
F 1 o e r i o k e K., Kriechtiere und Lurche Deutsohlands. Stuttgart (1910). — Francś 
R. H., Bilder aus dem Loben des Waldes. 9. Auli. Stuttgart (1909). — F r i t s o h 
K., SchulHora fiir die osterr. Sudeten- und Alpenlander (mit Ausnahme des Kiisten- 
landes). Wien 19004). — H i l d e b r a n d t  M., Ilntersuohungen iiber die Eiszeiten 
der Erde, ihre Dauer und ihre Ursachen. Berlin 1901. — K o e l s c l i  A., Von Ptlanzeu 
zwisehen Dorf und Trift. Stuttgart (1910). — K o s mo s .  Handweiser ftir Natur
freunde. Bd. V II (1910). — S a j o  K., Unsere Honigbiene. Stuttgart (1909). — S p r a 
w o z d a n i e  komisyi lizyografioznej w ciągu roku 1908. Tom 48. (1909). 2)

X III. M e y e r  M. W., Der Mond. 6. Aufl. Stuttgart (1909). — M e y e r  M. W., 
Die Welt der Planetem Stuttgart (1910). — W e  I lu  er G, Die Flugmaschinen. 
Wien 1910.

X IV . —XVII. In diesen Abteilungen ist niclits hinzugekommen.
In diesem Schuljabre wurde also die Lelirerbibliothek um 128 Werke in 

183 B a n d e n  und 27 H e f t e n  (woyon 38 Bandę und 3 Hefte Geschenke sind) 
yermehrt und bestelit gegenwartig aus 4397 Banden. *)

b) Programmsammlung.
Verwalter: Prof. Emil M a l a c h o w s k i .

Im abgelaufcnen Schuljahre sind 341 Programme liinzugekommen; daher ist 
der Stand mit Schlufi des Sehuljahres 6475 Stitck.**)

o) Schulerbibliothek.
D e u t s c h e  A b t e i 1 u u g.

V er walter: Prof. Peter C h r i s  to f, im II. Sem. Stippleut Steplian Mak.

Zuwaclis.

1. Durch Kauf:
R e u t e r :  I. Aus der Franzosenzeit, II. Aus meiner Festungszeit, III. — V. Aus 

meiner Stromzeit. VI. Dorolilauchting. — . S t i l g e  baue r :  Gotz Kraftt, 4 Bde. — 
E b n e r - E s u  h e n b a c l i : Agaye, Bożena. — S u d e r  m a n u : Es war, Die diei 
Reiherfedern. — Bohdan  Helene: Ratsmadelgescbicliten, Halbtier. — Gang-  
l i o f e r : Scblofi Hubertus, 2 Bnde. — B r a c h y o g e l :  Friedemann Bach, 2 Bnde. — 
W o l f f :  Tannhauser. — Pu lim: Schiras. — S t e i n b e r g a  r: Der letzte Herzog 
v. Ingolstadt, Florian Geyers Untergang. — B a u b e r g e r :  Jungling v. Nissa, 
Beatushohle, Irlandische Hutte, Der Einsiodler am Karmel. — S c li 1 e i c h e r :

*) Da sieli im Laufe der Zeit Druck-, bezw. Rechnungsfehler eingescłilicben 
haben, tolgon hier die richtiggestellten Żabien: Próg. I. (1897/8): 938 Bde. II. (1898/9): 
938 +  465= 1403 Bde. III. (1899/900): 1403+140= 1543 Bde. IV. (1900/1): 1543-1-834 =  
2377 Bde. V. (1901/2): 2377+ 565= 2942 Bde. VI. (1902 3): 2942 +  124= 3066 Bde. 
VII. (1903/4): 3066 +  389= 3455 Bde. VIII. (1904/5): 3455 +  (194 — 54) [54 Bde wnrdon 
ausgeschieden] =  3595 Bde. IX. (1905 6): 3595 +  146 =  3741 Bde. X. (1906/7): 
3741 +  119 =  3860 Bde. XL (1907 8) : 3860 +  178 =  4038 Bde. X II. (1908/9): 
4038+ 171)= 4214 Bde. X III. (1909/10): 4214 +  183= 4397 Bde.

**) Ebenso sind riehtigzustellen: I . : 2357 Pr. II.: 2536 Pr. III.: 2783 Pr. IV . : 
3102 Pr.' V.: 3413 Pr. VI.: 3692 Pr. VII.: 3976 Pr. V III.: 4278 Pr. IX .: 5142 Pr. X.: 
5465 Pr. X I.: 5794 Pr. X II.: 6134 Pr. X III.: 6475 Pr.
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Ostmarkgesohiehten, 4 Bde. — H e r c h e n b a c h :  Erziihlungon fttr Volk und Jugend, 
25 Bandchen. — H o f f m a n n :  Erzahlungen fiir die Jugend, 34 Bandchen. — Land-  
s t e i n er:  Walter v. Habenichts, Anno dazumal. — K e r s c h b a u m e r :  Der Jager 
v. Diirnstein. — Hu ber :  Der verhangnisvolle Zwanziger. — P e t e r :  Tanne und 
Rebe. — S a l z e r :  Kunimund und Felix. — R a e Therese: Der Karthauser Ortolf.
— C h r i s t  e: Napoleon und seine Marsohalle.

2. Durch Schenkung:
E n g e r  In:  Aus dem Wunderreich der Elektrizitat. geschenkt von F’rof. Szymo- 

nowicz. — B e n d e l :  Gewerkfleifi im Insektenstaat, gesoh. von Prof. Szymonowiez.
— F r a n ę o i s :  Judit, gesch. von Brettsohneidor (III. A). — D i i n t z e r :  Thomas 
Platters Leben, gesch. von Brettschneider (III. A). — F e l  de: Der Arapahu, gesch. 
von Proli (IV. A). — T u r g e n i e f f :  Eine Ungliickliche, gesch. von Axelrad (1. A).
— G r o n i n g e n :  Der Heldenkampf der Buren u. die Geschichte Siidafrikas, gesch. 
von Weinreb (I. A). — B e c k e r :  Fabelstraufi, gesch. von Fischbaeh (I. A).

Der Zuwachs betrag t also:
38 Werke in 70 Biinden, davon 30 Werke gekauft und 8 Werke geschenkt. 
Gesamtstand: 1755 in 2032 Biinden.

R u t h e n i s c h e  A b t e i l u n g .
Verwalter : Prof. Peter K l i ma n o ws k i .

1. Durch Kauf wurden e rw o rb e n :
A. 'IauiciiicKihi: 3a cecrpoio. — 10. 0h6t : Be.uiKiiii niai. — i. Typrem.i;: /(hm ; iiiri.Ku

1 /firn; A ca 2 Ezempl.; My m V 2 Exempl. — rioye MonacaH: /(a u a nam; ropna. — T. IIon- 
Toniyan: la xaT. — M Hanuncniiii : Inioe.TpoBftHe yKp.-pye. lima.Mcarnio u iKine 11 ncax I. 
3 Exempl. — I. •hpaiiKo: . I nc Ma Kina 3 Exeinpl. — M. 11 InniKciui a : Pycica inicbMeHHicTb 
Iii. 2 Esempl. — 10. 'beybKOBiii: Iloesai; [loKicni I. 2 Exempl. — E. TwMiemco: Kane 
mina. — M. H i k̂ ib : Orni ropaTb; /(ymi KMaaaioII. ca; II.iano.M MCMII 2 Exempl.; 11 !|iljicn:i 
caTami; Kaniul npo nepcreHt. — I. Toóii.ienn m : Tiiopn ypnMMTHMHi. — O. Koón.unii.eKii: 
Iliofia; 11 iieyV.no paHo sine itonana. —• P. Moz: CnpaBa b ceni KneitoTHHi 2 Ezempl. — 
M. JToshhbckhh: Tnca'1 ii oyHa Hia II. — C. Ao.h.hhukhh : Tiichh U oymi Kia III. -— 11. 
Poront: Orpauma nimctii 3 Exempl. — II. Kyniui: Opiica 5 Ezempl. — K . lyąKoii: / pacaI. 
A koctii. — H. Koojmai.cica: Hyaa i Karpyca. — I-.yrap Ho: HoBeni. — 13 Bupsaic: Iliy 
HefioM niuyiia. — E, OpateniKOBa: ileyocniiiliana nicHa; 3hmobhh nenep. — (lyiniitou 1907. —
I. /(enamiyic: IlepeKasH CTapnHHoro cenna I. — Cr. IlaTKa: Ha upi'iKax 2 Exempl. — 
Bida. .(aninKa: 36htoihhk lywi-pi. — Ccin-r; 11oyopo>K 1‘ynioepa yo icpaio nininyriB
2 Exempl ; Iloyopout IyniBepa yo Kpaio ne.uiuami 2 Exempl — I>. .Iciikhh: 3 cena 3 Exempl.
— O. MaKOBeli: IlycTentiiHK s Hymn 3 Exempl. -  3óipKa: IloBicTb o yBanaipiTH Micanax
3 Ezempl.; Tomy minuni cbosi ycpicim ne mbiotł 5 Exemp'. — /(. BpeMinnyic: JKhtb i 
Mymi InaHa Cyiancrcoro 3 Exempl. — 'bp. KoKOBCbKun: Ononiyane npo T. IUeBieHKa 
3 Exempl. -— E. CeMaKa: Ceno PopTona 2 Exempl. — Pycjtca Eeclya: IInyoxa 3 Exempl.
— Ipoyayic: Cipa Kofiiina 5 Exempl. — 11. Tnxmi: OneKcift IIoiiobhi 2 Exempl. — A. HexoB : 
rl,ayr.K0 Bana 3 Exempl.; MeyBiyb. — .1, Anypcen: <)noniyana 3 Exempl. — C. ToMawin- 
cbicHii: KaiBcita Koaai«niny 1855 p. 3 Exempl. — M. /(pafoManoii: lipo yK paincnnx nosami!, 
rarap ra Ty pnie 5 Exempl. —  i>. KMniiyncemiM: llpiianiiKH yo  ich cih  no.iiieiiiM y i MonoTeia.My 

2 Exempl. — 10. Rcneimi: Ic/ropna Ckhtv ManaiicKoro. — B 11(yp.rr: liiifipam oyn Popa-
II, 1111 2 Exempl. — (). A iiyiiKonn m : Ornay niT. yia.i I.HCC m O. KoimcbKoro. — O. Ponyo.ii.cicmi ; 
Pamu^ni Hapoyai itasKii. — H. ycTnaHoisnn: IIobicth 2 Exempl.
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2. Durch Schenkung:
Von R. Szerbanowski II. C: llecrpi sbjkh, C. HpiiueBcrcoro. — Von S. Halickyj 

VII. B : Hioóa, O. K oóhuhhj.okoY, — Von J. Pankowski III. B :  .IiTepaTy pHO-cyeiiiaŁh 1 
uaprui b  i'a.1',1 '!lilii, M. /IparoManoBa ; lloBim,, rT,. .lemcoro; ApTHCTKa, A KpynieJiMiHgKorB. 
— Von I). Puhacz II. C: Becnani n,hBmi, I. Oca.yiyKa; Tpii aiioBiflana, M. I opnoro, — 
Von M. Tokaryk V III, B : C.MH.iH-CTOiyKtiii: ByKOBHHtcKa Pyei.; Iv lliry.iaic : Bepx.niuin.CKi 
sraflKH ; M. Hnitiu: Orni" ropaTt; C. KoBaaiB : Tl,caepTiiji i iniBini onoBi/pma; O. liapBiHBCicmi: 
Icropmi Pycu; C. UpuneBCKHu: 11et'Tpi bhvkii; !1. IIhhobckkm: Poacmiani iTt p.ui; PycKa
11 mcl mchu icTfc I., IV., Vj., V2, V I,.; E. TpeSinKa: HauuoBCbKHu ; Ib. .lemiHKnii : PeTLM.au 
Ihhh liiiroBeiKHH ; Hafl niopeM ; Ii. 'laiiacuKo I. ( tnmsiyami II. Cohhiiihhm npojiiHB
III. Ha pocnyii ; /lecą yitpaiHKa: ,i,ymu i Mpii; lip. OityiieBciinii: .1 mcth b ayjKHHii.

Zu den 984 Exemplaren des Vorjahres kamen 140 binzu.
Gesamtstand: 1124 Exemplare.
Biicherentlehnungen fanden in 3512 Fiillen statt.
Zahl der lesenden Schiller: 342.

d) Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.
Kustos: Prof. Dr. Leon H o f f m a n n .

a) Gr e o g r a p h i s c h e S a r a m l u n g .
Durch Kauf wurden erw orben:

Sydow-Habenicht, Orohydrog. Wandkarte v. Italien. — W. Osbahr, Wirt- 
schaftsgeographische Kartę der Welt. — Sydow-Habenicht, Orohydrogr. Wandkarte 
von Spanieli. — Bilder zur russischen Kulturgeschichte: a) Russisches Kłosi,er, 
b) Soldaten Peters des Grofien. — Dr. E. Fraas, Naturerscheiinnigen der Erde: 
Hochgebirgslandschaft, Nordpolare Eislandschaft, Siidpolare Eiswelt, Tfitigkeit des 
Windes, Wiistenbildungen, Steppenlandschaft nnd Korallenrillbildnngen.

Gegenwartiger Stand dieser Sammluug: 3 Globen, 2 Tellurieii, 1 Mondphasen- 
Apparat, 1 Horizontmodell, 1 Horizontarium mit Hiinmelssphiire, 94 Wandkarten, 
170 Bilder, 208 Produkte der Erde nnd ihrer Bewohner, 1 Schiftskompafi nnd 
1 Bonssolo im Holzgehiiuse (Nadel 15 cm).

[3) H i s t o r i s c h e  S a m m l u u g .
Zuwachs durch K a u f:

H. Kiepert, Imperium Eomanum. — I. Lohmeyer, Wandbilder fur den ge- 
schiclitl. Untericht: Wilhelm Tells Meisterschufi, der Sangerkrieg auf der Wartburg, 
Kolumbus’ erste Landung in Amerika. — Pichlers Keue Wandbilder filr den Ge- 
schichtsunterricht: Kaiser Josef II. hinter dem Pfluge, Rudolf von Habsburg uud 
der Priester, Andreas Ilofers Gefangennabme 1810, Scblaclit. Lei Aspern, Vdlker- 
scblacht bei Leipzig 1813, Ósterreichische Nordpolexpedition 1872 — 1874 und See- 
scblacbt bei Lissa 1806.

Jetziger Stand dieser Sammlung: 93 Karten und 189 Bilder.

e) Miinzensammlung.
Kustos: Regierungsrat Kornel K o z a  k.

Durch Schenkung e rw o rb e n :
Ein osterr.-Papiergulden ii. W. 1800, 1 grofie spaniscbe Silbermiinze 1022,

1 grofie niederliind. Silbermiinze 1845, 1 englische Silbermiinze (4 Schillinge) 1881,
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1 osterr. Vei-einstaler 1866, 1 deutsche Silbermiinze (7 Silbergroschen) 1802, 1 osterr. 
Silbergulden 1826, 1 osterr. Silbergulden 1844, 1 osterr. Mutter-Gottes-Zwanziger 
1839, 1 osterr. Denkmiinze (Hochzeitstag des Kaiserpaares), 1 engl. 6 Pence-Stiłok 1890,
1 tiirk. Silbermiinze 20 Para, 1 osterr. 6-Kreuzerstiick in Silber 1849, 1 osterr. 5-Kreuzer- 
stiick in Silber 1851, 1 griecłi. 20-Leptastiick 1894, 1 griech. kretisches 10-Leptastiick 
1900, 1 griech.-kretisches 2-Leptastiick 1901, 1 rum. 20-Bani-Stiick 1900, 1 schwbizer. 
20-Cent-Stiick 1884, 1 ital. 20-Centesimi-Stiick 1894, I brit. One-Penny-Stiick 1899,
1 erbland. 15-Kreuzer-Stiick 1807, 1 serb. 10-Para-Stiick 1864, 1 poln. c-Grossi-Stiick 
1794 und 1 San-Marino ćr-Centesimi-SMick 1864, alle geschenkt von Prof. Peter K u 
ma no  ws  ki. — 1 deutsches 2 Taler-Stiick (Kaiser Mathias) 1618 und 1 osterr. 
Si Ib erz wan ziger 1697, geschenkt von Regierungsrat Direktor Kornel K o z a k .  —
1 osterr. Kreuzer (Maria Theresia) 1780, 1 polnischer Schilling 1660 und 1 polnischer 
Schilling 1666, geschenkt von Brauner Hersch, VI. KI. A.

Gegenwilrtiger Stand der Sammlung: 202 Miinzen und 3 Banknoten.

f) Archaologische Lehrmittelsammlung.
Kustos: Schulrat Prof. Friedrich L o e b l .

Stand der archaologischen Lehrmittel am Ende des Schuljahres 1908/9: Wand- 
tafeln und Wandbilder 152 Stiick; Modelle 19 Stiick; Photographien 847 Stiick; 
Diapositiye 383 Stiick; Gipsabgiisse nach antiken Originalen 6 Stiick; 2 Mappen mit 
30 Bildern ; Anticaglien 35 Stiick.

Im Laufe des Schuljahres kamen hinzu: Wandtafoln und Wandbilder 31 Stiick; 
Modelle 1 Stiick; Photographien 7 Stiick (6 von dem Abiturienten Karmin, 1 von 
dem Kustos geschenkt).

Gegenwartiger Stand: Wandtafeln und Wandbilder 183 Stiick; Modelle 
20 Stiick; Photographien 854 Stiick; Diapositiye 383 Stiick; Gipsabgiisse nach an
tiken Originalen (i Stiick; 2 Mappen mit 30 Bildern; Anticaglien 35 Stiick.

g) Physikalisehes Kabinett.
Kustos: Prof. Nikolaus I s o p e n k  o.'

Bisheriger Stand der Sammlung: 517 Stiick. — Neu angeschafft wurden : 
1. Wasserthermometer. 2. Blitzhiiuschen. 3. Gasometer. 4. Feuerspritze. 5. Barlow’s 
Riidchen. 6. Luftschraube mit Wagon.

h) Mathematische Lehrmittel.
(Kustos wie unter g.)

Neu wurde nichts angeschafft. — Bisheriger Stand : 69 Stiick.

i) Lehrmittel ftir Zeichnen.
(Kustos wie unter g.)

Bisheriger Stand: 121 Stiick. — Neu angeschafft wurden: Bargne, Kreide- 
kopfe I. Serie 13 Blatt, II. Serie 5 Blatt.

k) Naturwissenschaftliche Lehrmittelsammlung.
Kustos: Prof. Adolf C z e r n y .

Schenkung:
Von Herrn Regierungsrat Kornel Kozak : Porzellanerde (roli und geschlemmt) ; 

von den Schiilern der Anstalt Dąbrowski .Tosef (II. A) ein Wildentenpaar (Stopf-
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prUparat), Dąbrowski Kasimir (IV. A) ein Seeadler (ladiertes Stopfpraparat); ttosen- 
kranz Samuel (IV. A) ein aus yerschiedenen Mineralien zusammengesetzter Brief- 
besehwerer, Żukowski Franz (V II I  A) Steinsalzkrystalle auf Holz.

Kauf:
Die menschliolie Hand (anatom. Priiparat); yergleich. Anatom, des Darm- 

traktes yerschiedener Siiuger; Holzsammlung (70 Stiick); aus „Fraas, Naturerschei- 
nungen der Erde“ : Blatt 1, 2, 3, 5 und 6 ; aus „PfurtschelleFs Wnndtafeln11: 
Blatt 21 und 22.

G e g e n w ii r t i g e r S t a n d  de r  S a m m 1 u n g :
1. Zoologie : 1. Wirbeltiere 3G8

2. Wirbellose 178
3. Mikrosk. Priiparate 4
4. Modelle 12
5. Abbildungen 128

1T. Botanik: 288
III. Mineralogie: 1. Mineralien 591

2. Gesteine 77
3. Petrefaktcn 37
4. Modelle und Abbild. 91

IV. In dustrieprodukte: 37
V. Tnstrumente : 31

Summę . . 1842

VII. Unterstiitzung der Schiiler.
A. Stipendien.

N a m e
der Stipendisten

K
la

ss
e

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zal.il 
des

’ Verleihungsdekretes

Zwergel Isidor . III. a Berisch Nathansohn- 
sohes Stipepdium

1 L.-R.eg. v. 21. Nov. 1908, 
Zl. 4G443

Konstanteniuk 
Alexander . . III. b

Kaiserin Elisabeth- 
Gedachtnis-Stiftung

! Unterst.-Verein an der 
Anstalt v. l.Okt. 1909, 

Zl. 5

Christof Peter . IV. a Wilhelm Pompe- 
Stiftung

Unterst.-Vrerein an der 
Anstalt v. 12 . Nov. 1908, 

Zl. 3
1

Dittmar Georg . IV. a Vinzenz Faustmann- 
Stipendium

Unterst.-Verein an der 
Anstalt v. 10. Nov. 1907, 

Zl. 1.

Jabr-
licher
Betrag

K | li

224 -

100

100 -

100 —



£
/.o

CM

N a m c
der Stipendisten

j 
K

la
ss

e

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zabl
des

Verleihungsdekretes

5 Kozak Viktor. . IV. a
Kaiser Franz Joseph- 

Regier.-Jubilaums- 
Stiftung

1 Unterst.-Verein an der 
Anstalt v. 1. Nov. 1909, 

Zl. G

G Zachariasiewicz 
Bogdan . . . IV. b

Kaiser-Regierungs- 
Jubilaums-Stipendium 
des OzernowitzerKon- 
sortiums des I. allg. 

Beamtenyereines

Gymn.-Dir. v. 23. Okt. 
1909, Zl. 64G

7 Sowiak Basil . . V. b Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendiuin

I L.-Reg. v. 30. Juni 1908, 
Zl. 25784

8 Srzelecki Alfred . V. b
Kaiser Franz Josepb- 

Regier.-Jubiliiums- 
Stipendium

j Unterst.-Verein an der 
Anstalt v. 12. Nov. 1908, 

Zl. 4

<1 Freitag Emil . . VI. a
Klaudius Ritter von 

Jasinski’sches 
Stipeudium

L.-Reg. v. 7. Janner 1906, 
Zl. 35701 ex 1905

io' Darijczuk Gregor VI. b Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendiuin

L.-Reg. v. 7. Nov. 1907, 
Zł. 29764

11 Klewczuk Stephan VI. b dtto. dtto.

12’ Korźinski Basil . VI. b dtto. L.-Reg. v. 30. Dez. 1905, 
Zl. 40649

13 Zaoharjasiewioz 
Cżeslay . . . VII.a

Florian Mi tulski - W  av- 
tonowicz’sohes 

Stipeudium

L.-Aussch. v. 30. Marz 
1906, Zl. 2194

14 Durst Rudolf. . VII.b Dr. Basil Wolan’sohes 
Stipendium

L.-Reg. v. 27. Nov. 1906, 
Zl. 39117

15 Dutczak Sophonias VII,b dtto. L.-Reg. v. 20. Dez. 1907, 
Zl. 41297

16 Radesch Kon- 
stantin. . . . VII.b

Andreas v. Gaflenko- 
sohes Stipendium i

L.-Aussch. v. 30. Nov. 
1907, Zl. 12487

17 Waselaszko Joh. VII.b dtto. L.-Aussch. v. 14. Dez. 
1908, Zl 15320

18i|HnideyKonstantin

II

VlII.b Gr.-or. Re] igionsfonds- 
Stipendium

L.-Reg. v. 26. Dez. 1904, 
Zl. 37045

Jahr-
Jicher

Befcrag

K ! li
j

100 I -
II

120 | -  

100 -  

100 —

300 —

IGO — 

IGO — 

160 -

200 -  

254 -  

254 -  

100 -  

100 -  

160 -
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B. Unterstiitzungsverein an tler Anstalt.
1 . G r e b a n i n . g s a i i s " w e i s .

B e 11 e ii u u n g
i Wert- 
I papiere

K | b

2 (
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

A. E i n n a li m e n :
Verm6gonsstand am Endo des Jalires 1908/9:

a) Kaiser Franz-Joseph-Regiemngs-Jubilaunis-St.iftung . : 2400
b) Kaiserin Elisabeth-Gedaehtnisstiftung...................... ! 2400
c) Wilhelm Pompe-Stiftung.............................................. •! 2400
d) Vinzenz Faustmann-Stiftung...................................... j 2500
(?) Kaisor Franz-Josepłi-Regier.-Jubilaums-Stiftung (1908) 2500
/) Andere K ap ita lien .......................................................|j

Dazu komnien im Jalire 1909/10:
Subvention des Bukowiner Eandtages................................

„ des Czernowitzer Gemeinderates.................... ;
Spenden von W ohltatem ....................................................... j
Ergebnis der Weihnachts- und Ostersammlung.................. |j
Mitgliederbeitrage 1909/10  i
Zinsen der Stiftnng A , a .....................................................

A b15 15 55 ^ 5  U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n n n A, *’ .......................................................i, „ » a , a ..................................................... II
r v a u A, e ........................................................ |
Zinson der anderen angelegten Kap ita lien ...........................i
Ergebnis der Szewczenkofeier ani 4. Marz 1910.................. 1
Sonsfcige Einnahuien............................................................... |

Summę der Einnabmeri . . . 12200

Bargeld 

K |b

B. A n s g a b e n : Einzeln

Regieauslagen :
a  i Stempel und Porto
b) Fur don Diener .
c) Drucksachen . . 

Unterstiitzmigen:

i1
4 64 
8;
1 02

1546 38

300
100 —

83 —

847 62
125 —

100 80
100 80
100 80
105 —

100
64 63

315 42
3 70

3893 15

Zus.

13 66

a) Fur Bilcber und Buchbinderarbeiten........................ 473 55
b) Fiir Kleider Handunterstutzungen............................ 665 68 1
c) Stipendium der Stiftnng A, a ..................................... 100 801

A, b ..................................... 100 80
A, o ..................................... 100 80

f )  15 51 15 A, d ..................................... 105
; 55 55 55 A, e ................  . . . . 100 - 1646 63

Summę der Ausgaben . . . | 1660 29

C. B i 1 a n z :
1 E innalm ien.................... ' 12200 _ 3893 15
i Ausgaben........................ — — 1660 29

Vermogensstand Ende 1909/10 . . . 1
1

12200 2232 86



—  71 —

2. 'Verzeicł2.n.is

der Griinder, Mitglieder, Wohltiiter *) und dereń Beitrage. 

a) f i r u n d e r :
ans dem Jahre 1897/8: der Lehrkorper der Anstalt. Ferner:

1. Gymnasialdirektor Vinzenz F a u s t m a n  n f,
2. Gutsbesitzer Roman F r e i t a g f ,
3. Biirgermeister Anton Freiherr v. K o c h a n o w s k i  f,
4. Bezirksliauptmannsgafctin Olympia v. T a b o r a,
5. Nikołaj Ritter v. W a s s i l k o ;  

aus dem Jahre 1898/9: 6. Franz Graf B e l l e g a r d e  sen..
7. Frau Alma v. P o l i a k o f f ,  geb. Reifi; 

aus dem Jahre 1901/2: 8. Erzbischof Dr. Josef B i l c z e w s k i ,
9. Gymnasialdirektor Kornel K o z a k ;

aus dem Jahre 1904/5: 10. Professor Josef B i t t n e r ,
11. Professor Friedrich L o e b l ;

aus dem Jahre 1905/6: 12. Gutspachter Bernhard R o s e n s t o c k  (50 K).

b) M i t g l i e d e r :
1. Mitglied seit 1900 Alber Adalbert. Prof. in F r ie d e k ............................. . K 5
2. 11 1897 Brunstein A. M............................................................ 4
3. » 11 1897 Brunstein Frau J o s e f in e ......................................... 4
4. 11 „ 1905 Christof Peter, P r o fe s s o r ......................................... * 11 2
5. 11 11 1905 Czerny Adolf, Gymnasiallehrer....................  . . • 11 2
«. 11 11 1909 Doszcziwnyk Johann, Supplent................................ 2
7. 11 11 1905 Dresdner Emanuel, Dr., Landesgerichtsrat . . . . • 11 6
8. 11 11 1897 Fontin Wenzel, Kaufmann ..................................... 2
9. 11 •' 1899 Frank Josef, Dr., Lyzea ld irek to r............................ 2

10. 11 11 1898 Goldenberg Max, Dr., A dyoka t................................. • 11 10
1 1 . 11 11 1898 Handl Alois, Dr., H o f r a t ......................................... 2
12. 11 11 1908 Herbst Mendel, k. k. Supp len t................................. • 11 2
13. 11 11 1897 Heujnann Abraham. P ro fe s s o r ................................. • 11 2
14. 11 11 1897 Hinghofer Friedrich, Vorstand der ósterr.-ung. Bank • 11 4
15. 11 11 1902 Hoffmann Leon, Dr., P ro fessor................................ 2
16. 11 11 1902 Isopenko Nikolaus, Professor..................................... 2
17. 11 11 1897 Jakowetz Sabinę, F r a u ............................................. • 11 2
18. 11 11 1897 Kałużniacki Emil. Dr., Univei-sitiŁtsprofessor . . . . • 11 2
19. 11 11 1897 Kamiński Johann, v., Volksschuldirektor................ • 11 2
20. 11 11 1898 Kasprowicz Kajetan, arm.-kath. P ra la tf.................... * 11 —
21. 11 11 1900 Kłem Anton, D ir e k to r ............................................. • 11 —
22. 11 11 1900 Klym Pantelimon, Gymnasiallehrer......................... • 11 2
23. 11 „ 1905 Kmicikiewicz Władimir, Professor ......................... * 11 4
24. 11 11 1909 Knittel Rudolf, S u p p le n t ......................................... • 1) 2
25. 11 11 1898 Kobylański Julian, Professor.................................... * 11 2

*) Nach § 3 der Satzungen sind G r ilu d e r  .Person en oder Korperschaften, 
welche mindestens 50 K  auf einmal zu Vereinszwecken widm en, M i t g l i e d e r ,  
welche einen Jahresbeitrag von mindestens 2 K leisten, W o h l t i i t e r  alle Per- 
sonen, welche durch einmalige Spenden oder auf irgend eine andere Weise die 
Yereinszwecke fordem.
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26. Mitglied seit 1904 Korduba Miron, Dr., Professor . . .  . . . . . . K 2

27. 55 55 1900 Krahl Arthur, O b er fo rs tra t................................. 2

28. 55 15 1900 Kramer Chaim, Holzhandler .  .  . . .  . . 2

29. 55 55 1905 Kumanowski Peter, P r o fe s s o r ............................ 2

30. 55 55 1905 Lebouton Alois, Dr., P ro fe sso r ............................. 2

31 55 55 1902 Lewiński Athanasius, K ons istor ia lra t................ 2

32. 5 ) 55 1908 Lowenthal Viktor, Professor................................. • * 55
2

33. 55 55 1908 Mak Stephan, Supplent......................................... y

34. 55 55 1904 Małachowski Emil, Professor................................. 2

35. 55 55 1900 Mauthner Louise, von, F r a u ................................. 2

36. 55 55 1897 Mayer Marie, Frań, Professorsgattin.................... 4
37. 55 55 1899 Merzowicz Sophie, Frau . . .  . ..................... 2

38. 55 55 1897 Neunteufel Eduard .............................  . . . 2

39. 55 55 1905 Olszewski Franz, P r o fe s s o r ................................. 2

40. 55 55 1902 Pompę Erwinę, Frau. H ofratsw itw e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
41. 55 55 1897 Popescul Orestes, Dr.......................................... 2

42. 55 55 Proskurnicki Josef, Gymnasiallehrer.................... •  ‘  51
2

43. 55 55 Pryjma Johann, k. k. Professor............................. 2
44. 55 55 1897 Rosenzweig L e o n ......................................... —

45. 55 55 1905 Rob Johann, Gutspachter..................................... —
46. 55 55 Rudnicki Leon, Gymnasiallehrer . . . . . . • • 55 i

47. 55 55 1906 Runes Isidor, Dr....................  . . . . . . . 10
48. 55 55 1900 Schally Romuald, Buchhandler ............................. —
49. 55 55 1899 Scharizer Rudolf, Dr. Uniyersitatsprofessor .  .  . •  *  55 —

50. 55 55 1897 Seidensteili Bernhard ..................................... 2
51. 55 55 1902 Seidenstein Honora, F r a u ......................... 2
52. 55 ' 5 1905 Semaka Eugen, v., Professor................................. 2
53. 55 1905 Sigall Moses, Dr., P ro fe s so r ................................ 2
54. 5? 55 1897 Straucher Benno, Dr. Reichsratsabgeordneter •  . 55

2
55. 55 55 1909 Szkurhan Alexander, T u rn leh re r ......................... * * 55

2
56. 55 5) 1902 Szymonowicz Siegmund, P r o fe s s o r .................... 2
57. 55 55 1897 Tabakar Briider . . . .  ................................. -
58. 55 55 1897 Tabakar-Kowsiewicz Marie, F r a u ........................ 2

59. 55 55 1902 Tiron Johann, Professor ............................ * • 55
2

60. 55 55 1897 Tittinger Naftali, kais Rat . ........................ • * 55
2

61. 1897 Trintscher Isak, K a u fm a n n ................................. 2
62. 55 55 1907 Tyndel Samson, R e lig ion s leh rer........................ 2

63. 55 55 1900 Ullmann Josef, von, H o f r a t ................................. t;
64. 55 55 1897 Wender Elias, K au fm ann ..................................... 2
65. 55 1910 Wilhelm Johann, Turnlehrer................................. 2

66. 1900 Winkler v. Seefels L e o ......................................... 2

67. 55 55 1904 Zaloszer Leopold, Dr. (K im p o lu n g ).................... 55 —
68. 55 55 1899 Zelinka Karl, Dr., Uniyersitatsprofessor . . . . 2

c) S p e n d e n  de r  W o h l t a t e r :

Bukowiner Landtag 300 K, Czernowitzer Gemeinderat 100 K, Schulrat I*rot. 
Friedrich Loebl 64 K, Suppl. GymnasiallehrBr Zurkanowicz 10 K, Frań Gusta Pacht 
2 K, Josef Jakibowicki 2 K.



—  73 —

S c h i i l e r s p e n d e n :

I. KI. A: 47 Ii 94 h, davon : Czechowski 1 K 10 h, Drozdowski 1 K 40 h, Eisen- 
kraft ii IC 80 ii, Fischbach 1 K, Gadza 1 li 50 h, Gąsiorowski 1 Ii, Gottlieb 2 Ii,
liarsten 1 Ii 20 h, Koffler 1 Ii, Kochanowski 1 Ii 54 h, liula 3 Ii 20 li, Lobel 1 Ii
50 h, Malu- 2 K, Mayer 1 K, Pichlmayer 1 I i  20 h, Rokosch 1 Ii, Schapira 2 li,
Tumin 3 Ii, Weinreb 1 K, Zacher 1 I i 60 h, Zeller 3 Ii, Żukowski 3.

I. Iii. Ii: 18 Ii 40 h, davon : Gabora 1 I i  20 h, Gorgitza 1 K 20 li, Hrehorowitz 
1 Ii, KomoL-oszan 1 K 10 h, Kozak 1 K 20 h.

T. lii. C: 35 Ii 20 h, davon: Krewecki 1 K 40 h, Kupczanko 2 li, Lewicki 
1 Ii 40 li, Martyniuk 2 I i  40 h, Minticz 1 I i 60 h, Nikorowicz 2 Ii 20 h, Peniuk 1 Ii, 
Porembski 1 Ii 70 h, Smolnicki 1 Ii, Sollog 1 I i 00 h, Spenul 2 Ii, Welechorski 
1 Ii 40 h, Werenka Basil 1 li 10 h, Zalucki 2 l i  20 h.

II. Kl. A : 97 Ii 11 h, davon Besner 2 Ii, Botuszanski 1 Ii 20 h, Breicha 1 li, 
BrettschneidCr 4 Ii, Cehak 2 l i  50 h, Costasuc 1 Ii 80 h, Dąbrowski Boleslaus 1 Ii 
40 h, Dąbrowski Josef 2 K, Donetzhuber 4 K, Draczynski 3 K, Dyszewski 1 K 60 h, 
Fischer 2 Ii 96 h, Fleischer 1 li 50 h, Gottesmann 6 Ii, Grauer 2 Ii, Greif 2 Ii, 
Grigoriczuk 2 Ii, Hukał 8 li, Jurkiewicz 2 Ii 60 h, Meinhold 3 Ii, Mejor Bodo 10 Ii, 
Mejor Kurt 10 li, Metsch 1 K 60 h, Onyszkow 2 Ii, Ordza 1 Ii 20 h, Reif 1 K, 
Reifler 1 Ii, Roli 1 li, Rosenbaum 1 li, Salzmann 3 Ii, Schlesinger 2 Ii, Sperber2K, 
Sternberg 1 Ii 40 h, Teifer 1 I i 10 h, Vouk 2 Ii, Wurzer 1 Ii 20 h, Zwerling 1 Ii 60 h.

II. Kl. B: 16 Ii 60 h, davon : Czoban 1 Ii, Cisyk 90 h, Dutkowski 70 li, Onczul 
1 Ii 80 li und viele kleinere Spenden.

II. Kl. C : 22 l i  72 h, davon: Kukiełka 1 I i 60 h, Lewicki 2 I i 90 h, Lukacz 
1 Ii 50 h, Nedelko 1 I i  50 h, Padura 1 l i  40 h, Petraczek 1 Ii 20 li, Szarkowskij 1 Ii, 
und mehrere kleine Beitrage.

III. Kl. A : 47 I i  68 h, davon: Andruchowicz 1 K, Binderer 1 K, Dworzak 
1 Ii 50 h, Finger 1 Ii 20 h, Frank 6 Ii, Fuhrmann 1 K, Heger 2 Ii 10 h, Hoffmann 
1 K, Kinsbrunner 1 I i  10 h, Knittel 1 K, Kornreich 1 K, Lepczy 2 K, Ludwar 1 Ii, 
Markussohn 2 Ii, Mecz 1 Ii, Óhlgiefier 3 K, Pacht 1 Ii, Schwemschuh 1 I i  20 h, 
Soukal 1 l i  20 h, Weifiglas 6 Ii, Zwergel 1 li.

III. Iil. B : 38 li 50 li, davon: Alexiuk 90 h, Andrycz 90 li, Butz 80 h, Bod- 
naruk 80 h, Czornej 1 K, Dubjdr 1 I i  50 h, Dumitraszczuk 90 h, Dżułyba 80 h, Fotij 
1 li, Halip 3 Ii, Hawryliuk 1 Ii 20 h, Heschka 2 Ii, Hladi.j 1 l i  60 li, Hordijczuk 
1 Ii, Jaworskij 1 Ii 10 h, Jariczuk 80 h, Kirstiuk 80 h, Konstantiniuk 2 Ii, Kowaliuk 
1 Ii 30 h, Krawczuk 80 h, Kurysz 1 Ii, liuź 1 Ii 80 h, Lemnij 1 Ii, Lewkowicz 1 Ii 
60 h, Luhowej 1 I i 60 li.

III. Kl. C : 37 K  50 h, davon : Litwinowicz 2 Ii, Lupaszko 2 Ii, Mekeczuk 2 Ii, 
Niedzielski 2 K, Osadczuk 1 Ii, Panczuk 1 Ii, Seniuk 2 K, Serbinski 2 Ii 40 h, 
Skowroński 1 I i  60 h, Slusarczuk 2 K, Sucharek 1 K 80 h, Suczynskij 1 K, Turu- 
schanko 2 Ii, Ulwanskij 2 Ii, Wassilkow 2 Ii, Welnyczuk 1 Ii.

IV. Kl. A : 63 Ii 2 h, davon : Adametz 4 Ii, Balicki 1 I i 10 h, Bischof 1 Ii, 
Brauer 1 K, Christof 1 K 10 h, Dąbrowski 2 K. Draczynski 2 K, Erdeiyi 1 li, Gottes
mann 2 Ii, Greif 1 Ii, Jager 1 Ii 60 h, Karmin 1 K, Kostrouch 10 Ii, Kula Julius 
6 Ii, Kula Marzell 4 K. Kużniarski 2 K, Mauriiber 1 I i  10 h, Neumann 4 K, Rotlikiihl 
1 Ii, Rosenkranz 10 li, Schapira 1 K 50 h, Scharfstein 2 Ii, Schiffer 4 Ii, Sperber 
1 Ii 10 li, Żukowski 1 K.

IV. Kl. B : 13 Ii 60 h, davon : Cyganiuk 2 K, Kautisch 2 K, Kobylański 1 Ii, 
Kupczanko 2 Ii, Zebaczinski 2 und mehrere kleinere Beitrage.
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V. KI. A : 79 K 40 h, davon: Altmann 1 K, Altschiller 1 K, Bittmann 1 K 40 l i , 
Buchen 1 K  60 h, Głuchowski 1 K  60 6, Hetłner 2 K, Hrehirczek 2 K, Iwanowicz
3 K, Jawetz t K  30 h, Karmin 1 K  10 h, Katz B. 2 K, Katz K. 2 K, Kmentt 1 K 
50 h, Korn 3 K, Kremer 7 K, Krutter 3 K, Landa 1 K, Leder 1 K 20 h, Ludwar 
1 K  20 h, Makler 1 K 10 h, Mahr 2 K, Markes 2 K, Maurer 2 K, Merdler 1 K, Mi- 
cinski 2 K, Mielnik 1 K 20 h, Nikorowicz 1 K  60 h, Paunel 1 K  60 h, Przygrodzki 
1 K  20 h, Raucbwerger 2 K, Roschka 2 K, Scliarfstein 4 K, Sekler 4 K, Strutynski
1 K 10 h, Tomorug 1 K 50 h, Ustyanowicz 1 K  10 h.

V. KI. B : 29 K 65 h, davon: Dragan 2 K, Jaworowski 4 K, Kernatz 90 li. 
Popowicz 4 K, Smal-Stocki 6 K, Speuul 3 K, Swoboda 90 h, Zachariewicz 1 K 10 h.

VI. KI. A : 93 K 50 li, davon : Aufgabel 2 K, Balicki 1 K, Bohucki 2 K, Brauner
2 K, Burghard 2 K, Csala 2 K, Fiedler 3 K, Fontin 10 K, Freitag 1 K, Glaubacb 
1 K, Goldschlag 1 K 50 b, Grauer 2 K, Greif 4 K, Griinberg 4 K, Jasilkowski 2 K, 
Kratky 2 K, Krumann 2 K, Labij 2 K, Lugert 2 K, Lukasiewicz 1 K, Łukaszewicz 
10 K, Profi 2 K, Reicbler 2 K, Rosenberg 1 K, Ross 1 K, Riickemann 1 K, Runes
4 K, Sachter 2 K, Schneider 1 K, Schwemschuh 2 K, Seyk 1 K, Spitz 2 K, Trent 
1 K, Ullmann 10 K, Wagner 1 K, Welt 1 lv 50 b, Wolanski 2 K, Zappler Artur 1 K, 
Zappler Marzell 1 K.

VI. KI. B: 26 K 50 b, davon: Balicki 2 K, Hoszowski 1 K, Illiuk 1 K 10 li 
Kaniuk 2 K 40 h, Ostrowski 1 K 20 h, Serbinski Leo 2 K und mebrere kleinere> 
Beitrage.

VII. KI. A: 69 K 10 h, davou: Adametz 4 K, Baier 9 K, Bilgrey 1 K, Bleier 
1 K 20 h, Branowitzer 1 K 20 h, Czechowski 1 K 50 h, Daskaliuk 2 K, 1) iamanten- 
stein 4 K. Gartner 2 K, Gottesfeld 1 K, Hauslich 2 K, Jekeles 2 K, Kozak 1 K, 
Melzer 4 K, Muntner 1 K 10 h, Oberlander 2 K, Orobko 8 K, Ozadez 2 K, Reiter
3 K, Schapira 2 K, Scharizer 5 K, Urbański 1 K 10 h, Weidenfeld Gotttried 6 K, 
Weidenfeld Mordko 2 K, Zachariasiewicz 1 K.

VII. KI. B: 25 K 30 h, davon: Kapustynski 1 K, Jeremijczuk 5 K, Minticz
5 K, Nayda 1 K, Serbinski 1 K, Smal-Stocki 5 K.

VIII. KI. A: 55 K 50 b, davon: Allerband 6 K, Balicki 2 K, Bretfeld 2 K, 
Cbalfen 2 K, Cbristot' 1 K. Goldschmidt 1 K 50 h, Grabowski 2 K, Haber 2 K, 
Halm 2 K, Huley 2 K, Karmin 2 K, Kass 2 K, Kosiński 6 K, Kugler 2 K, 
Kubn 2 K, Mann 1 K, M ecz 3 K, Miszkiewicz 1 K 50 h. Moroziewicz 2 K, 
Porges 2 K, Prevost 2 K, Roli 1 K 50 h, Romanowicz 2 K, Ustyanowicz 2 K, 
Żukowski 2 K.

V III. KI. B: 14 K 40 h, davon: Adam 1 K 60 h, Cyganek 1 K 40 h, Hładij 
1 K, Sarnawski 2 K, Semaka 1 K 60 h und andere kleinere Beitrage.

d) A u s w e i s ii b e r den  S t a n d  de r  „ B i b l i o t h e c a  p a u p e r u  m“.
Zu den am Ende des Schuljahres 1908/9 ausgewiesenen 1254 Lebrbiichern 

sind im laufenden Bericbtsjahre durch Kauf 183 und durch Schenkung 7 binzu- 
gekommen; die Bibliothek ziihlt daher gegenwartig 1444 Lohrbiiclier zur Vertei- 
lung an mittellose Schiller.

Gescbenkt wurden 7 Biicher, und zwar von Todoriuk V III B (2), Brett- 
schneider I I I  A (2), Frl. Dresdner Delia V III A (1), Frl. Dresdner Melitta V III A 
(1) und von Grabowski V III A (1).

Ausgeliehen wurden im abgelaufenen Scbuljahre 949 Biicher an 291 Schiller. 
Allen edlen Spendern, Griindern, Mitgliedern und Wohltatern, besonders dem liolien Land- 

tage und dem Czernowitzer Gemeinderate spricht der Ausschud des Unterstiitzungsvereines im
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eigenen Namen sowie im Namen der unterstiitzten Schiller den herzlichsten Dank aus und 
bittet, aucli in Zukiinft dem Vereine das gleiche Wohlwollen zu bewahren.

C z e r n o w i t z, am 9. Juli 1910.

F ii r den  V e r e i n s a u s s c h t i E :
der Sackelwart und Veiwaltor 

der Obmann: der Bibliothek:
Reg.-Rat Direktor Kornel Kozak. Prof. Dr. Alois Lebouton,

C. Sonstige Unterstiitzungen.
Der Kaiserin-Elisabeth-Damenverein zur Rekostigung armer wUrdiger Kinder 

wandte der Anstalt vier Freitisohe in der Volkskiiche zu, in dereń Genuase Wolf 
Gensler (II. A), Naftoli Metscb (II. A), Elias Schatzberger (IV. A), Salomon Koffler 
(V. A) und David Brunstein (VI. A) atanden.

Handunterstutzungen vom Ersten allg. Beamten-Vereine in Wien baben fol- 
gende Schiller erhalten: Stehlik Franz (II. A ) 100 K, Sawicki Kalistrafc (IV. B) 
100 K und Mielnik Eugen (V. A) 80 K.

Das Ferienheim-Komitee des jiidisch-nationalen Vrereines ,,Zion“ yerlieh aucli 
in diesem Jahre Schiilern der Anstalt je einen Ferienbeim-Platz in Łopuszna.

Der Direktor des Landes-Krankenhauses Herr Regierungsrat Dr. Philippowicz 
und Dr. Swierzcho behandelten unbemittelte Schiller unentgeltlich.

Auficrdem wurden von den Apotheken Pawłowski und Fulleubamn Medika- 
mente unentgeltlich an erkrankte armere Schiller yerabreicht.

Die Direktion spricht an dieser Stelle allen edlen Wohltatern der studierenden 
Jugend den warmsten Dank mit der Bitte aus, der Anstalt ihre Unterstutzung aucli 
weiterhin angedeiben zu lassen.

VIII. Reifepriifung.
1. Im Schuljahre 1908 1909.
E r g a  bni s  d e r  P r ii f  u n g.
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Verzeichnis der im Sommer- und Herbstermine 1 9 0 9  approbierten
Abiturienten.

1 1 ® © 38 -
Ergebnis

der
Von sarn tli chenr-C3o3N

CO

N A M E
Geburtsort und 

Vaterland

! o3i t o
! aj CD

C O OJ 

© §^2
Approbierten j 
erklarten sich

O © zuzuwenden
p  ci

1 Andrietz Georg . . Kissileu, Bukowina 21 8 reif mit 
Auszeich Jus

2 Baloscheskul Eugen Dichtinetz, ,, 1 18 8 1 reif Theologie
3 Baumer Michael . . Czortków, Galizien 21 10 Jus
4 Berkowicz Emanuel Czernowitz, Bukowina 18 8 Medizin
5 Brodzik Kasimir . . Czernowitz, ,, 20 9

reif mit 
Auszeich.

Jus
6 Czownicki Josef . . Kuczurmare, „ 2° 8 Philosophie
7 Demitrowski Ladisl. Walawa, ,, 20 8 reif Jus
8 Frl. Dresdner Delia Wiżnitz, „ 18 Priv. reif mit 

Auszeich. Philosophie

9 Frl. Dresdner Melitta 18 reif
10 Dumański Stanislaus Solka, „ 19 9 Jus
U Erankendorfer Karl Jakobeny, „ 20 Ext. 51 11
12 v. Gatkiewicz Joh. . Czernowitz, „ 

Uście zielone, Galizien
20 10 i 1 11

Philosophie13 Glaser Hertzil . . 21 Ext.
14 Gliński Theophan . Zaleszczyki, ,, 18 8

reif mit 
Auszeich.

Jus
15 Goldes Josef . . . Sniatyn, „ 19 8 15

16 Gottesfeld Menachim Ja-gielnica, ,, 20 8 reif mit 
Auszeich. 11

17 Hankiewicz Gregor . Uście biskupie, ,, 18 8 reif 11
Theologie18 Hlewka Johann . . Rohozna, Bukowina 20 9

19 Illiuk JohanD . . . Duboutz, ,, 22 10
20 Jendrzyjowski Joh. Storożynetz. ,, 19 8 51 Jus
21 Kalynozuk Johann . Zeleneu, ,, 

Unter-Stanestie, Buk.
22 9 11

Philosophie22 Kocza Michael . . 20 8
23 Kriczi Adolf . . . Czernowitz, Bukowina 21 9 Jus
24 Kuchta Theodor . . 22 9
25 Kuhn Dominik . . 20 10 Malerakademie
26 Mathias Otto . . . Falkeu, ,. 19 9 Boden kultur
27 Frl. Metsch Bela Werenczanka, ,, 18 Priv. Philosophie
28 Nazarek Johaan . . Ijuka, ,, 20 8 Theologie
29 Eeunteufel Heinrich Czernowitz, „ 19 9 1?

reif mit 
Auszeich.

Jus

30 Osadez Georg . . Okna, ,, 20 8 Philosophie

31 Ostapowicz Kornel . Neu-Zuczka, ,, 22 Ext. reif Jus
32 Railean Johann . . Lehuczeny-Teutului ,, 22 ,, 1? Theologie
33 Romaniuk Johann . Uście biskupie, Galiz. 22 8 »1 Medizin
34 Rosenberg Aron . . Lisko, Galizien 20 Ext. 11

reif mit 
Auszeich.

Jus

35 Schapira Max . . . Czernowitz, Bukowina 18 8 51
36 Sekler Moses . . . Storonetz-Putilla,Buk. 21 9 reif 11
37 Silberstein Uscher . Woloka, Bukowina 23 Ext. 1’ Theologie
38 Smereka Simeon Neu-Mamajestie, Buk. 

Waschkoutz a./'Cz., „ 
Kuczurmare, Buków.

20 8 11 55

39 Sopiuk Alexius . . 25 9 11 11
40 Suchowerskyj Eugen 23 9 11 Exportakad.
41 Swaryczewski Hilar. Zalesie, Galizien 18 8 51

Forstakademie
42 Sydor Michael . . Szczerzce, „ 

Oszechlib, Bukowina
18 8 11 Jus

43 Tocleriuk Simeon . i1 21 j

1
8 | l i Theologie
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N A M E

44 Wąsowicz Ferdinand 
45j Wassilowicz Konst. 
40 WeiBglas Isak

Wlad Miron . . .
Żukowskyj Hilarion 
Żuryk Władimir . .

Geburtsort und 
Vaterland

Wiżnitz, Buków. | 20 
Strileckyj-Kut, „ 21
Szcrszeniowce, Galiz. I 19
Koniatyn, Bukowina 19
Kadobestie, „ 125
Horoszowa, Galizien i 22

«  C5 r i
§

© S 35 E -2£  jQ

10
8
9

11
8

Ergebnis
der

Prufung

reif

reif mit 
Auszeich 

reif

Von samtlichen 
Approbierten 
erklarten sich 
zuzuwenden

Jus

Philosopliie
Theologie

Jus

Im. Februaiteiraine 1910:

Afflnis Theophan Babince,
|

Galizien \ 23 10 reif Jus
Menkes W olf . . . Stanislau, „ [30 Ext. Philosophie
Ptaslic Demeter . . Czernowitz, Bukowina 1 22 Militarakad.
Schiichter Isidor „ 120 10 Jus
Schafier Wolf . . Wiżnitz, „  22 9 Medizin
Schechter Abraliam Podhajce, Galizien 31 Priv. 11 Theologie

2. Im Schuljahre 1909/10.
Im Sommertermine 1910 meldeten sich zur Beifeprufung 72 Kandidaten, und 

zwar 52 offentliche Schiiler, 1 Priyatist und 19 Externe. Von diesen unterzogen sich 
der schriftlichen Prtifung 52 Offentliche Schiller, 1 Priratist und 10 Externe.

Themen fiir  die schriftliche Reifepriifung.
I. und II. Abteilung (A).

U b e r s e t z u n g  aus de m L a t e i n i s c h e n :
Plinius, epist. VI. 20, edit. Kukula, Nr. X X IX , pag. 54 sq.

U b e r s e t z u n g  aus d e m G r i e c h i s c h e n :
Sophokles, Oedipus Rex v. 774—809.

D e u t s c h e  r A u f s a t z :
a) Natur und Kultur, die beiden Pole der menschlichen Gesellschaft. Mit Er- 

innerung an Scliillers „Spaziergang“.
b) „Das echte Neue keimt nur aus dem Alten. Vergangenheit mul unsre Zukunft 

grunden“ . (August Wilhelm Schlegel.)
c) „Gebeugt erst zei^t der Bogen seine Kraft“ . Diese Worte Griliparzers 

(Sappho, V, 6) sind aus der osterreichischen Geschichte zu boweisen.

E u t h e n i s c h e r  A u f s a t z :
Wie in der III. Abteilung. III.

III. Abteilung (B).
U b e r s e t z u n g  aus de m L a t e i n i s c h e n ;  

Vergil, Aeneis X II. v. 665—695.
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U b e r s e t z u n g a u s dem  G r i e o h i s o l i e n :  
Platon, Protagoras cap. X II (bis xtsivsiv ćk vó3ov Tuf/.sm;).

D e u t s c h e r  A. u f  s a t z :
rt) Welche Rolle spielen grofie Pliisse in der Geschiclite der Volker ?
b) Wie offenbart sieli die wahre Vaterlandsliebe ?
c) „Lege nur gleiob die Hiinde an,

So hast du das Schlimmste schon abgefcan“.

R u t li e n i s o h er A u f s a t z :
а ) IWiłh 3«utov.
б) llopóa A ih'Tjhii s TypicaMH.
c) VI i im; iipocToro u io,iy b yKpaintei:iM i la.iuipci.M imcbMeHCTui.

IX. Chronik der Anstalt.
Das Schuljahr 1909/10 begann nach Abschlufi der Aufnahms-, Wiederholungs- 

und Naclitragsprufungen am 13. September 1909, an welcliem Tage um 8 Ulir vor- 
mittags der feierliehe .Eroffnungsgottesdienst, in den einzelnen Gofcteshausern statt- 
fand, worauf um 9 Uhl- yormittags die Disziplinaryorscliriffcen und der Stundenplan 
verlesen wurden.

Der regelmafiige Unterricht begann am 14. September um 8 Uhr yormittags.
Im abgelaufenen Schuljahre zahlte die Anstalt 19 Klassen und eine ruthenisch- 

deutsche Vorbereitungsklasse.
Der relatiy-obligate Unterricht im Ruthenischen fiir Niclitruthenen wurde im 

Berichtsjahre in 4 aufsteigenden Kursen mit je einer Ober- und Unterstufe (4 Abt. 
je 3 Stunden wbch.) erteilt.

Am 10. September 1909 fanden feierliehe Trauerandachten der yersohiedenen 
Riten fur weiland Ihre Majestat die Kaiserin Elisabeth unter Beteiligung des Lehr- 
korpers statt.

In der Zeit vom 21. —23. September wurde die schriftliche und am 28. und 30. 
September die inundliche Reifepriifung im Herbsttermine 1909 unter dem Vor- 
sitze des Direktors der h. o. k. k. Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt, Herrn 
Regierungsrates Michael K u s c h n i r i u k ,  abgehalten.

Am 4. Oktober fanden aus Ani a fi des Allerliochsten Namensfestes Sr. Majestat 
des Kaisers in den Gotteshausern aller Konfessionen Festgottesdienste statt, deiiou 
alle Schiller und Lehrer beiwohnten.

Im Sinne des Min.-Erl. vom 29. Oktober 1909, Zl. 43991 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
4. Nov. 1909, Zl. 14550) wurde am 10. Noyember 1909 aus Anlafi der 150. Wiederkehr 
des Geburtstages des Dichterfiirsten Friedrich S c h i l l e r  die Schuljugend durch 
Ablialtung von Vortragen und Yeranstaltung von Deklamationen apf die Bedeutung 
dieses Tages aufmerksam gemacht.

In der Zeit vom 20. bis 23. September fanden Fachkonferenzcn betreffend die 
Durchfuhrung des neuen Lehrplanes statt. Bei dieser Gelegenheit wurden mit Riick- 
sicht auf den utraąuistischen Charakter der Anstalt auch geeignete Antrage auf 
Abanderung einiger Bestimmungen des Lehrplanes gestellt.

Im Personalstande des Lehrkorpers traten folgende Veranderungen ein:
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Seine k. u. k. Apostolische Majestat haben mit Allerhochster EntschlieBung 
vom 19. Juli 1909 (Min.-Erl. vom 17. Juli 1909. Zl. 2023) dem Direktor der Anstalt 
Kornel K o z a k  den Titel eines Regierungsrates taxfrei allergniidigst zu yerleihen 
geruht.

Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Dnterricht hat mit dem Erlasse 
vom 9. Juli 1909, Zl. 23877 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. Juli 1909, Zl. 9329), den Professor 
Nikolaus I s o p e n k o  mit der Rechtswirksamkeit vom 1. Oktober 1909 in die VIII. 
Rangsklasse zu befordern befunden.

Mit Allerhochster EntschlieBung vom 25. August 1909 (Min.-Erl. vom 2. Sep- 
tember 1909, Zl. 2381), wurde dem Professor der VII. Rangsklasse Friedrich L o e b l  
der Titel eines Sohulrates yerliehen.

Zufolge Min.-Erl, vom 23. Juni 1909, Zl. 22,802 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 9. Juli 1909, 
Zl. 8665), wurde der Supplent Josef P r o s k u r n i c ki zutn wirkliohen Lehrer ani 
Staatsgymnasium in Wiżnitz mit der Rechtswirksamkeit vom 1. September 1909 ernannt.

Mit dem Min.-Erl. vom 25. Juni 1909, Zl. 25029 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 9. Juli 1909, 
Zl. 8668) wurde der Supplent Pantelimon K 1 y m zum wirklichen Lehrer am II. Staats- 
gymnasium in Czernowitz ab 1. September 1909 ernannt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 2 1 . Juli 1909, Zl. 8093, wurde der delinitive Lehrer 
an der Volksschule in Wolczynetz, Alexander S z ku r han,  bei Beurlaubung von 
seinem gegenwartigeu Dienstposten zum supplierenden Turnlehrer an der Anstalt fur 
das Schuljahr 1909/10 hestellt.

Zufolge Min.-Erl. vom 23. Juni 1909, Zł. 23878 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. Juli 
1909, Zl. 8954), wurde die Lehryerpfiichtung des Direktors der Anstalt im Schuljahre 
1909/10 auf 3 wochentliche Lehrstunden herahgesetzt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 13. September 1909, Zl. 9319, wurde der Professor 
an der h. o. Musikyereinsschule Alfred S c h l i i t e r  zum Nebenlelirer fur den allgo- 
meinen deutschen Gesang an der Anstalt hestellt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. September 1909 Zl. 10937, wurden die Lehr- 
amtskandidaten Nikolaus B a ż a l u k  und Isidor Z u r k a n o w i c z  zu Supplenten an 
der Anstalt bestellt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. September 1909, Zl. 11599, wurde dem Professor 
Dr. Alois Ł e b o  u t on  vom 1. Juni 1909 angefangen die I. Quinquennalzulage 
zuerkannt.

Zufolge Min.-Erl. vom 18. September 1909, Zl, 37722 (L.-Sch.-R.-Erl. vom
2. Oktober 1909, Z. 12347), wurde dem Supplenten Joil K o  han eine def. Lehrstelle 
ain Staatsgymnasium in Sereth yerliehen.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 5. Oktober 1909, Zl. 12153, wurde dem gr.-or. 
Religionsprofessor der VIII. Rangsklasse, Exarchen Eugen Ritter v. Se m ak a, ab
I. Oktober 1909 die II. Q u i n qu e n n a 1 z u 1 age zuerkannt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. voin 7. Oktober 1909, Zl. 12281, wurde dem Professor 
der V III. Rangsklasse Emil M a ł a c h o w s k i  vom 1 Oktober 1909 angefangen die
II. Quin<|uennalzulage zuerkannt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Oktober 1909, Zl. 12546, wurde der Professor 
an der li. o. Staatsgewerbeschule Dr. Karl G r u b e r  zum Nebenlelirer fiir die 
franzSsisehe Sprache bestellt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 17. Noyember 1909, Zl. 13772, wurde der Lehramts- 
kandidat Rudolf K n i t t e l  zum Supplenten an der Anstalt bestellt.
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Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. voni 17. Noyember 1909, Zl. 14600. wurde der Horer 
der Philosophie Jobann D o s z o z i w n y k  zum Supplenten auf die restliche Dauer 
des Schuljahres bestellt.

Der k. k. Landessohulrat hat mit dem Erlasse vom 14. Dezember 1909, Zl. 16300, 
dem Professor Nikolaus I s o p e n k o  ab 1. Dezember 1909 die II. Quinquennal- 
zulage zuerkannt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Dezember 1909, Zl. 17270, wurde der Vikar 
Viktor G l o n d y s  mit der Erteilung des evangelischen Religionsunterrichtes an den 
h. o. Mittelschulen an Stelle des bisherigen Vikars Paul K e r s t e n  bis auf weiteres 
betraut.

Das k. k. Mmisterium fur Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 
25. Janner 1910, Zl. 48952 ex 1909 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Februar 1910, Zl. 1229) den 
Professor der V III. Rangsklasse Peter C h r i s t  o f  zum Koadjutor des Direktors der 
h. o. k. k. Lehrerbildungsanstalt fur die deutschen Parallelabteilungen dieser Anstalt 
vorlaufig fur das II. Semester des Schuljahres 1909/10 zu bestellen gefunden.

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 27. 
Marz 1910, Zl. 9618 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 2. Juni 1910, Zl. 5181) den Landesschul- 
inspektor in Lemberg Herrn Anton S t e f a n o w i c z  mit den Funktionen eines Fach- 
inspektors fur den Zeichenunterricht an Mittelschulen in der Bukowina fiir die Schul- 
jahre 1909/10, 1910/11 und 1911/12 betraut.

Am 29. Janner 1910 schlofi das I. Semester mit der Verteilung der Semestral- 
ausweise; an demselben Tage und am 31. Janner wurden die Privatistenpriifungen 
yorgenommen.

Am 3. Februar begann das II. Semester.
In der Zeit vom 3. bis 7. Februar fand die schriftliche und am 9. und 10. Fe

bruar die miindliche Wiederliolungs-Reifeprufung unter dem Vorsitze des Direktors 
der Anstalt statt.

Am 14. Februar schied nach einer langen schweren Krankheit der in heryor- 
ragendem Mafie begabte, braye und fieifiige Schiller der VII. Klasse Michael Tokaryk,  
eine Zierde der Anstalt, aus dem Leben. Seine Mitschiiler gaben ihm unter Fiihrung 
der Klassenlehrer das letzte Geleite.

Aus Anlafi der hundertsten Wiederkehr des Todestages des Volkshelden An- 
dreas H o f e r  fand am 19. Februar um 11 Ulu- yormittags in der entsprechend aus- 
geschmiickten Turnhaile der Anstalt fiir die Schiller der oberen Klassen eine interno 
Schulfeier statt. Der Direktor Regierungsrat K o z a k  leitete die Feier mit einer 
warmempfundenen Ansprache ein, indem er die Bedeutung des 20. Februar 1810 her- 
yorhob und die Schiller aufmunterte, dem um Kaiser und Reich so lioch yerdienten 
Helden in der Liebe und Treue zum Vaterlande und zum angestaminten glorreichen 
Herrscherhause nachzueifern, worauf dann Professor Dr. Leon H o f f m a n n  eine 
Gedenkrede hielt, die mit grofiem Beifall aufgenommen wurde.

Der Schiilerchor sang hierauf in exakter Weise Julius Mosens unyergefiliches 
Lied „Andreas Hofer“ .

Zum Schlusse braehte der Direktor ein dreimaliges Hoch auf den geliebten 
greisen Monarchen aus, in welches die Versammelten begeistert einstimmten.

Alit der Absingung der Volkshymne schlofi die iiberaus wiirdige Feier.
In den unteren Klassen wurden teils erhebende Gedenkreden seitens der Fach- 

lehrer gehalten, teils Gedichte, die auf den weiheyollen Tag Bezug nehmen, von ein- 
zelnen Schiilern zum Yortrage gebracht.
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Am 6. Marz wurde im grofien Musikyereinssaale zu Ehren des groBten ruthe- 
nischen Dichters Taras Szewczenko ein besonders durch das Verdienst der ruthe- 
nischeu Sanger und des bewahrten Gesanglehrers Alexander S a d a g ó r s k i  vor- 
ziiglich gelungenes Festkonzert yeranstaltet, dessen namhaffces Reinertragnis dem 
an der Anstalt bestehenden TJnterstiitzungsyereine zugute kam.

Die Osterexerzitien fur die rom.-kath. Schuler fanden am 20., 21. und 22. Marz, 
hingegen ,jene fiir die gr.-or. und gr.-kath. Schuler am 24 , 25. und 26. April sfcatt.

Die Reife-Vorpriifungen fur den Sommertermin 1910 wurden am 11. und 15. 
April und am 1. und 2. Juni abgehalten.

Am 31. Mai starb nach einem kurzeń schweren Leiden der iiberaus brave und 
fleifiige Schuler der VI. Klasse Alexander L e ś n i a k .  Seine Mitschuler wohnten 
unter Fiihrung des Direktors und der Klassenlehrer der feierlichen Einsegnung 
seiner Leicbe bei.

Die schriftliche Reifepriifung im Sommertermine 1910 fand in der Zeit vom 
0. bis 10. Juni in 3 Abteilungen statt. Derselben unterzogen sieli 63 Kandidaten.

Am 3. Februar, 18. Mai und 10. Juni inspizierte der Religionsinspektor Herr 
Oberrabbiner Dr. Josef R o s e n f e l d  den Unterricht in der mosaisohen Religion in 
mehreren Klassen.

Im Laufe des Schuljahres wurden die rom.-kath., gr.-kath. und gr.-or. Schiller 
dreimal zur hl Beichte und hl. Kommunion gefiihrt. tlberdies wurde den rom.-kath. 
Schillera am 20. Juni von dem aus Anlafi der kanonischen Visitation hier damals 
anwesenden hochwiirdigsten Herrn Erzbischof Dr. Josef B i l c z e w s k i  das hl. Sa
krament der Firmung gespendet.

Am 22. Juni inspizierte der von dem erzbischoflichen Ordinariat delegierte 
Domherr des Lemberger Kapitels Prałat Dr. Siegmund L e n k i e w i c z  den r8m.- 
kath. Religionsunterricht in mehreren Klassen des Obergymnasiuma.

Am 23. Juni um 4 U lir nachmittags besuchte Se. Exzellenz der rom.-kath. 
Herr Erzbischot und Metropolit Dr. Josef B i l c z e w s k i  in Begleitung des Herrn 
infulierten Pralaten Archipresbyters Josef S c h m i d  die Anstalt. im Vestibiile er- 
wartete den hohen Gast der Direktor Regierungsrat K o z a k  mit den kath. Mit- 
gliedern des Lehrkorpers, wahrend die rom.-kath. Schiller der Anstalt liings der 
Stiegen bis hinauf zum festlich dekorierten Empfangssaale Spalier bildeten.

In seiner BegriiBungsansprache hob der Direktor heryor, daB es der Anstalt zur 
besonderen Ehre gereiebe, einen so hohen Gast zu empfangen, dem nicht nur der Ruf 
eines yortrefflichen Priesters und Kirchenfiirsten, sondern auch der eines Gelehrten 
und Menschenfreundes yorausgehe ; Se. Exzellenz mogę yersichert sein, daB die 
rom.-kath. Jugend dieser Anstalt den moralisch-religiosen Grundsatzen und Inten- 
tionen ihrer Kirche entsprechend erzogen werde. Sichtlich erfreut nahm Se. Erz- 
bischodiche Gnaden diese Versicherung entgegen und dankte auf das herzliebste, 
worauf die einzelnon Mitglieder des Lehrkorpers vom Direktor yorgestellt. wurden.

Beim Eintritte in den Festsaal brachte der vom Gesanglehrer Anton Bl aszczuk 
trefflich geleitete Chor der Anstalt das Lied „Ecce sacerdos magnus" in exakter 
Weise zum Vortrag.

Nachdem hierauf der hohe Gast auf dem schon geschmiickten unter einem 
Baldachin befindlichen Thronsessel Platz genommen, begriifiten die Abiturienten 
Wilhelm Pr e yos t  und Franz Żukowski  in deutscher, beziehungsweise polnischer 
Sprache im Namen der Schuler Se. Exzellenz ais den geistlichen Oberhirten und 
Vater und dankten fiir die Spendung des h. Sakramentes der Firmung; zugleich
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yersicherten sie, nach den Grundsatzen der katli. Kirche immer leben zu wollen 
und baten om den erzbischoflichen Segen.

Se. Exzelleuz erwiderte, anknupfend an diese Worte, dafi das Wissen allein 
nicht befriedige olme den Glauben und ohne Leben nach dem Glaubon. Es miissen 
alle die Uberzeugnng haben, dali zwischen wabrer Wissenschaft und wahrem Glauben 
unmoglich eiu Widerspruch bestehen konne; ebenso sei es notwendig, die Gebote 
Gottes zu halten, da dieselben ganz gewifi boi gutem Willen und einiger Selbst- 
ilberwindung, yerbuuden mit der Gnade Gottes, beobachtet werden konnen. Hierauf 
spendete Se. Exzellenz den Versammelten den erzbischoflichen Segen. Der Herr 
Erzbischof trat mm unter die Jugend und stellte mehrere Fragęn au.s der Religions- 
lehre, welche zufriedenstellend beantwortet wurden.

Anf Einladung des Direktors besuchte sodann der Kirchenfiirst, der ja be- 
kanntlich seinerzeit archaologische Studien in Rom betrieb. das vom Scluilrat L o e b l  
musierhaft goleitete archaologische Kabinett und war uber das Gesehene selir erfreut.

Nach einem kurzeń Aufenthalte in der Direktionskanzlei, wo der Herr Erz
bischof wie auch der Herr Prałat Se l i m id ihro Naraen in das Gedenkbuch ein- 
trngen, yerliefi Se. Exzellenz, sieli von dem Direktor, dem Lelirkorper und der 
Schuljugend herzlich yerabschiedend, die Anstalt.

Am 10. Juni begannen die VTersetzungsprufungen.
Am 5. und 6. Juli wurden die Priyatistenprufungen yorgenonnnen.
Am i). Juli schloii das Schuljahr mit einem feierlichen Dankgot.tesdienste und 

der Vrerteilung der Zeugnisse.
Am 11. Juli begann die mundliche Reifepriifung unter dem Vorsitze des 

Direktors des stadtischen Madchenlyzeums Herrn Regierungsrates Dr, Josef F ran k.
Am 13. und 14, Juli finden die Aufnalimsprufungen in die 1. Klasnę statt.

X. Gesundheitspflege.
Die Mafinahtnen zur Pflege der Gesundheit und Forderung der korperlichen 

Ausbildung der Scbiiler wurden zu Beginn des Schuljahres 1909/10 in-einer eigenen 
Konferenz eingehend besproeben, worauf hiefiir ein bestimmtes, besonders aul Baden, 
Schwimmen, Turnen, Schlittschuhlaufen, Rodeln, Jugendspiele, Exkursionen bezug- 
nelnnendes Programm festgestellt wurde.

Die Durchfuhrung der Jugendspiele und Exkursionen, Ausfliige, Ubungsmiirsche 
sowie des Wintersportes ubernahm das Jugendspielkomitee, bestehend ans den Herren: 
Regierungsrat K. K o z a k  ais Obmann, Professor A. C z e r n y  und den beiden Turn- 
lehrern J. W i l h e l m  und A. S z k u t 1 han ais Mitgliedern.

Soweit es die Witterung gestattete, wurden die Spiele in den Herbst-, Friih- 
lings- und Sommermonaten an freien den Feiertagen yorangehenden Nachmittagen 
und jeden Samstag von 3 bis 6 Uhl-nachmittags eifrig gepflegt. In den Wintermonaten 
wurden die Spielwarte (Spielkaiser), ans jeder Klasse zwei, an Sonntagen von 1 1 bis 
12 Dhr yormittags voin Turnlehrer W i l h e l m  mit den im Lehrplane angefilhrten 
Spielen yertraut gemacht. Zur selben Zeit wurden auch die Spielleute im Trommeln 
und Trompeten unterwiesen. Spielorte waren in erster Linie die sehr nalie gelegene 
Sturmwiese, ferner die Roscher Wiese und die Wiesen vor dem Horeczaer Waldchen. 
Es erschienen auf dem Spielplatze 160 bis 350 Schuler.

Am starksten war die Beteiligung aus den vier unteren Klassen, so dali die 
grofieren Klassen auch in zwei Abteilungen oft spielen mufiten. Die Spielerzahl der
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einzelnen Spielabteilungen betrug 16 bis 24. Die Mindestzahl der Spielabteilungen 
war 10, die Hochstzahl 16.

Die Schiller der oberen Klassen biideten eigene Fufiballgruppen (a 22 Spieler), 
welciie nichfc nur an Samstag-Nachmittagen, sondern auch in jeder freien Zeit von 
6 bis 8 Dhr abends spielten.

Am 2, Juli 1909, nach Schulsclilufi, wurde unter Leitung des Prof. A. C z e r n y  
eine Sohulerexkursion unternommen, dereń Ziel die Untersuchung des nordostlichen 
Gobiet.es der Karpat.en war. Ais Weg wurde das Tal des Czeremosz gewahlt, in 
wolchem der Bau dieses Gebirgszuges seln- deutlioh erkannt wird. Es mufi lieiwor- 
gehoben werden, dali die Exkursion ohne die iiberaus werktatige, weder Miilie noch 
Kosten sclieuende Unterstiitzung von Seite des Herm Verwalters M a r k  es in 
Jasienow-górui, des Herm Gf t r t ner ,  Kaufmanns in Żabie, und des Herrn Vervvalters 
K a nd l  in Jawornik nioht zustande gekommen ware. Das Hochwasser des Czeremosz 
zerstorte namlieli sozusagen unter den Augen .der Ausfiugler Brilcken und W ege; 
aulierdem waren Nahrungsmittel und Unterkunftsgelegenheiten in den fast unbe- 
wobnten Gogenden sonst nicht zu erlangen.

Die Direktion spricht den genannten Herren fur die iiberaus wertvollo und 
liebenswurdige Unterstiitzung den warmsten Dank aus.

Naohstehend ein lturzer Bericht iibor die Exkursion :
2. Jul i .  Nach 4stiindiger Bahnfahrt Ankunft in Wiżnitz. Besichtigung der 

Stadt und dereń nachster Umgebung. Um 2 Uhr mit Wagen das Wiżenkatal entlang, 
yielfach durob abgerissene Brilcken und zerstorte Wege yerhindert. Pferde und Wagen 
mufiten gesondert ilber die durch rasche Reparatur passierbar gemacbten Brilcken- 
reste gefiihrt werden. Abends Ankunft in Uśc.ie-Putilla. Um 9 Uhr nachts erfoigte 
der Weitermarsch. Da die Briicke iiber den Czeremosz bei Uścieryki teilweise zer- 
stort war, muliten Pferde und Wagen vorlaufig zuriickgelassen werden. Die einor Privat- 
gesellschaft gehorige Briicke wurde spiiter auch fiir die Pferde passierbar gemacht 
und scbliefdich auch die Wagenbestandteile (im zerlegten Zustande) uberfiihrt.

3. Jul i .  Um 1 Uhr nachts wurde nach einem anstrengenden Marsche 
Jasienow-górni erreicht, wo Herr Verwalter Ma r k  es die Teilnehmer gastfreundlich 
aufnahm nnd einquartierte. Dem Weitermarsche (2 Uhr nachmittags) stellten sieli 
neue Hindernisse ontgegen, da iiberall die Brilcken durch das Hochwasser inzwischen 
abgerissen wurden. Am Nachmittage wurde Żabie erreicht. Die Ausfiugler wurden 
hier vom Herrn G a r t n e r gastlich aufgenommen und fiir die nachsten Tage 
vex'proviantiert.

4. J u l i. Friih moi-gens erfoigte der Weitermarsch, der wie bisher durch ab
gerissene Brilcken und Strafien, Verschiittungen, auf Stralien und Wiesen gestrandete 
Plofitriimmer und zerschellte Wagen etc. erschwert wurde. Abends wurde Jawornik 
erreicht und die Teilnehmer der Exkursion vom Herrn Verwa!ter K a n d l  iiberaus 
liebenswiirdig empfangen. Jawornik wurde der Ausgangspunkt mehrerer Exkursionen, 
welche Herr K a n d l  iunior mitmaclite und durch seine reiclien Kenntnisse uber- 
aus forderte.

5. Jul i .  Besteigung des hochsten Gipfels der Czornahora-Gruppe, des Pip 
Iwan (Alpenrosen, sogenannte Meeraugen etc., Erorterungen der Frage nach vor- 
handenen Kennzeichen ehemaliger Vergletscherung etc).

6. J u l i. An diesem Tage wurden die grofien Schleusenwerke der Szebenyer 
Klause und die Moore des Kurortes Burkut besichtigt und erklart.

7. Jul i .  Besteigung des Stajkin, der einen Gesamtiiberblick auf die Czorna- 
hora gewfihrt.
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8. J u l i. Um 6 Uhr friih mit Flofi Jen reifienden Czeremosz hinunter bis 
Wiżnitz, das ran 8 Uhr abends erreicht wurde.

9. J u l i. Besichtigung der Holzschnitzerei- und Intarsia-Schule. 7 Uhr nacli- 
mittags Ankunft in Czernowitz.

Ausfliige und Ubungsmarsche wurden unternommen:
1. Am 18. September 1909 nach Horecza (320 Schiller).
2. „ 2. Oktober 1909 nach Rosch (280 Schiller).
3. „ 9. Oktober 1909 nach Rosch (210 Schiller).
4. „ 19. Marz 1910 nach Horecza (260 Schiller).
5 „ 16. April 1910 nach Rosch (350 Schiller).
6. „ 25. Mai 1910 nach Cecina (142 Schiller).
7. „ 4. Juni 1910 nach Horecza (140 Schiller).

Im Winter huldigten viele Schiller dem Rodelsporte. Den Schillera der VII. und
V III. Klasse sowie den Spielkaisern wurden von der Anstalt Rodeł zur Verfilgung 
gestellt. Diese rodelten jeden Samstag und an Feiertagen unter Fiihrung und Auf- 
sicht eines Turnie hers oder eines Mitgliedes des Jugendspielkomitees.

Korperliche Verletzungen oder Unfalle kamen im abgelaufenen Schuljahre 
weder beiin Turnen noch bei den Jugendspielen noch bei der Ausiibung des Rodel- 
sportes vor.

Auch im abgelaufenen Schuljahre hatte die Direktion fiir warme Bader in der 
Badeanstalt des Herm Ge d a l i  yorgesorgt, welcher an bestiinmten Tagen den 
Schiilern der Anstalt den Besuch des Bades zu ermafiigten Preisen freistellte. Die 
Ausgabe sowie die Verrechnung der Badekarten, die Fiihrung des Verzeichnisses der 
Badenden behufs Kontrolle in sanitarer Hinsicht und die Uberwachung des Besuches 
der Badeanstalt besorgte die Direktion im Einyernehmen mit dem Jugendspielkomit.ee.

In der Zeit vom 15. Oktober 1909 bis Ende Mai 1910 wurden 560 Badekarten 
ausgegeben. Darunter waren 408 Zahlkarten und. 152 Iiarten, zu dereń Anschaffung 
40 K aus den Jugendspielbeitragen verwendet wurden.

Der Badehausbesitzer, Herr Ge dal i ,  bewilligte auch eine grofiere Zahl von 
Freikarten (30), wofiir ihm hiemit der gebilhrende Dank abgestattet wird.

Was das Schlittschuhlaufen und das Lawn-Tennis-Spiel anbelangt, so mufite 
dies wegen Raummangels im yerflossenen Schuljahre untei'bleiben.

Durch Fiirspi-aehe der Direktion bei den Eisbahnbesitzern G r u d ę  r’s Erben 
hatten aber die Schiller der Anstalt bei Beniitzung des Eisplatzes weitgehende Bo- 
giinstigungen, wofiir den genannten Eisbahnbesitzern an dieser Stelle der Dank 
ausgesprochen wird.

Herr Dr. F l i n k e r  hielt ais Schularzt der Anstalt wahrend des Schuljabres 
fast jeden Samstag von 12 bis 1 Uhr mittags Sprechstunden ab, in denen er kranken 
Schiilern die notwendigen arztlichen Weisungen gab.
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U b e r s i c h t s t a b e l l e
uber Turner, Teilnehmer an den Jugendspielen, an den Ausfliigen etc. und iiber den 

Gesundheifcszustand der Schiller im Schuljahre 1909/10.

Z  ą h  1 d e  r Z a h l  d e r
Z a h l  d e r  a n  l n f e k t i o n s -  

k r a n k h e i t e n  E r k r a n k t e n

nd «-W
I-i „  0 j3
0 _ cś ^  <D 0 0 |

K  1 a  s  s  e
<D

, 0
<D

O75
<DID

. s
w

D
0
<d-+-1
ą>

<D

73
<

0
CD

EH a?

£  '5 
o £  >

CD0
2

H

T
e

il
n

e
h

m
e

r

J
u

g
e

n
d

s
p

ie
le

n

A
u

s
f

li
ig

e
n

iD

0

s j 
S

c
h

w
im

m
e

r

in
 

d
e

n
 F

e
r

ie
n

 

d
e

m
 

L
a

n
d

 

W
o

h
n

e
n

d
e Ćd

’-J3
r P
o

N

:0
<D
*>

- a
o

co

cc3
N0
<D0

q=J
0

M

s
(D7)
c3
2

§

08
_0

O
co

75
ĆDrG

r0
P -s

730
r P
P h

E h

CD
4->
c33

<D-ł->7: 

2
o

<D
W

I . a .  . 06 10 5 52 52 28 22 23 7 2 5 — 1 — — — —

i .  b . . 52 11 4 37 37 20 10 31 3 2 - 2 1 1 i — -
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I I .  a  . . 65 8 3 54 54 28 24 33 4
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V I I .  a  . . 28 - 3 25 25 20 18 12 4 - 2 - - — — - -
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1 — — - i - -
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Summę . 809 76 82 042 042 374 398 484 77 21 32 7 3 4 4 - —
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Xi. Wichtigere Erlasse der vorgesełzten Behorden.
1. Min.-Erl vom 12. August 1909, Zl. 27194 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 6. September 

1909, Zl. 10779), womit eroffnet wird, dali Privatschuler, die sieli an einem Gymna- 
sium einer aufierordentlichen Priifung behufs Eintrittes in die phannazeutische 
Praxis unterziehen wolleu, diese Priifung in vollem Umfange, also auch aus dem 
Grieohischen abzulegen haben. Hiedurch wird die Bestimmung des § 19. 2. Abs. des 
Organisationsentwurfes, betreffend die Einschrankung der Befreiung vom Griechisch- 
Unterrichte nur auf solche Schiller der III. und IV. Gyinnasialklasse, welche nicht 
in das Obergymnasium iibertreten wollen, keineswegs beriihrt.

2. Min.-Erl. vom 23. August 1909, Zl. 27271 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 6. Sep- 
tember 1909, Zl. 11029) normiert, dali Schiller der V. Klasse eines Gymnasiums, die 
auf Grund der Noten am Schlusse des Scbuljahres ais yorziiglich geeignet erklart 
werden kónnten, die jedoch aus der Mineralogie im ersten Semester die Notę 
„geniigend“ erhalten haben, nach Antrag des Lehrers der Naturgeschichte und auf 
Beschlufi der in der Klasse beschaftigten Lehrer ais yorziiglich geeignet zum Auf- 
steigen erklart werden konnen.

3. Min.-Erl. vom 23. November 1S) 10, Zl. 14218 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 30. No- 
vember 1910, Zl. 15876), womit die Errichtung einer Parallelabteilung zur III. utra- 
quistischen Klasse fur das Schuljahr 1909/10 nachtraglich genehmigt wurde.

4. Min.-Erl. vom 23. November 1909, Zl. 45309 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Dezember
1909, Zl. 15969), betreffend den Vorbehalt der Entscheidung hinsichtlich der Zu- 
lassung der Privatistinnen zum Hospitieren des offentliclien Unterrichtes in ein- 
zelnen Gegenstanden.

5. Min.-Erl. vom 16. Noyember 1909, Zl. 43428 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 7. De
zember 1909, Zl. 15590), womit angeordnet wird, dafi jede Wiederholung der Reife- 
prufung und zwar auch eine solche im Pebruartermine, bezieliungsweise nach neuer- 
licher Reprobation in diesem Termine auf ein halbes Jahr im Sommer- oder Herbst- 
termine, im Sinne des Min.-Erl. vom 13. Mai 1909, Zl. 20071 ais eine besondero 
Priifung anzusehen und zu zahlen ist.

6. Min.-Erl. vom 2. Dezember 1909, Zl. 43912 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. De
zember 1909, Zl. 16533): Bei der bisher iiblichen Art der unmittelbaren Ausfolgung 
der Zeugnisse, bezieliungsweise der Ausweise durch die Klassenvorstande an die 
Scliiiler hat es auch in Hinkunft zu verbleiben. Doch ist es den Direktionen frei- 
gestellt, in Ausnahmsfallen bei bedenklichen Wahrnehmungen oder auf ausge- 
sprochenen Wunsch der Eltern oder Vormiinder der Scliiiler und iiberhaupt, wenn 
es besondere Umstande erheischen, die Art der Zumittlung der Zeugnisse nacli 
ihrem eigenenen Ermessen zu andern und das Entsprechende vorzukehren, um 
unbesonnenen Handlungen der betreffenden Schiller yorzubeugen. Auch mogę die 
Zeugnisverteilung den Lehrern die Gelegenheit bieten, auf Scliiiler, welche keine 
guten Erfolge im Semester oder im Schuljahre erzielt haben, aufklarend, beruhigend 
und trostend einzuwirken.

7. Min.-Erl. vom 16. Dezember 1909, Zl. 48313 (L.-Sch.-R.-Erl. yom 5. Jiinner
1910, Zl. 80) ordnet an, dali ein Schiller, der nach unfreiwilliger Wiederholung der 
Klasse am Schlusse des Schuljahres, bezieliungsweise des II. Semesters, abermals 
ais ungeeignet zum Aufsteigen in die nachsthohere Klasse erklart wird, die Anstalt 
unbedingt zu yerlassen hat.
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Dasselbe gilt, weim ein Schiller in beiden Somestern des Schuljahres in der 
Hiilfte oder in der Mehrzahl der obligaten Lehrgegenstiinde (Turneu ausgenommen) 
die Noto „nicht geniigend11 erhalt.

8. Min.-Erl. v,om 29. Jiinner 1910, Zl. 49538 ex 1909 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
15. Februar 1910, Zl. 1754), betreflend die Einfiihrung des Kalligraphieunterrichtes 
ais obligaten Gegenstandes in der I. Klasse an Mittolschulen. Hiebei wird bemerkt, 
dali die Kalligraphiestundeij in die Lehryerpfhchtung der Lehrer einzubeziehen sind 
nnd dali die Hohe der Reinuneration fur Supplenten, beziehungsweise fur Mehr- 
RisŁungen der wirkiiclien Lehrer ansnahmslos mit. jahrlich 80 Kronen fiir jede 
wochentliche Kalligraphiestunde zu bestimmen ist.

9. Min.-Erl. vom 25. Jiinner 1910, Zl. 1133 (L.-Sch.-R.-Erl vom 10. Miirz 1910, 
Zl. 1275), betreflend die Beforderung der Turnlehrer in die IX., beziehungsweise 
VIII. Rangsklasse.

10. Min.-Erl. vom 9. Februar 1910, Zl. 3407 (L.-Sch -R.-Erl. vom 9. Marz 1910, 
Zl. 2241): iu Berichen betretfend die Bewilligung der Nebenyerwendung von Lelir- 
personen an anderen Lehranstalten ist kiinftighin iinmer auch die Gesamtzahl der 
von den betreflenden Lebreni erteilten Unterrichtsstunden anzugeben.

11. Min.-Erl. vom 19. Marz 1910. Zl. 2849 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 9. April 1910, 
Zl. 4723), woinit eroffnet wird, dali nach den neuen Normallehrplanen fiir Gymnasien, 
beziehungsweise Realgynmasien, Geographie und Geschichte auf der Unterstufe ais 
zwei selbstandige Lehrgegenstiinde anzusehen und danach in jeder Hinsicht zu be- 
handeln sind. Es haben daher auch die ungiinstigen Noten ans jedem dieser Gegen- 
stiinde hinsicht.lich des Aufsteigens, der Schulgeldbefroiung oder eines Stipendiums 
dieselben Wirkungen wie bisher die ungiinstigen Notcn aus Geographie und Ge
schichte. Desgleichen wird auch hei Aufnahms- und Priyatistenprufungen fur Geo
graphie und Geschichte cine getrennte Berechnung der Priifungstaxen platz- 
zugreifen haben.

12. "L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. yom 15. April 1910, Zl. 4677, ordnet im Simie des 
Min.-Erl. yom 24. Marz 1910, Zl. 10833 an, dafi einem Schiller der V. Klasse nur 
dann cine Wiederholungsprtifung aus einem Lehrgegenstande bewilligt werden kann, 
wenn er nicht aus der IV. Klasse ais ,,z u m A u f s t e i g e n  im a 11 g e m e i n e n 
g e o i g n e t 11 mit der Notę „nichtgeniigend11 aus ebendemselben Lehrgegenstande in 
die V. Klasse aufgestiegen ist. Ein Schiller der V. Klasse mufi somit dicse Klasse 
unbedingt (oline Gestattung einer Wiederholungsprtifung) wiederholen, wenn er am 
Schlusse des Schuljahres die Notę „nicht geniigend'1 in demselbo i Gegenstande 
erhalt, in welchem er die.se Notę sehon beim Aufsteigen aus der IV. Klasse mit- 
gebracht bat.

13. Min.-Erl. voin 10. April 1910, Zl. 1112 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 30. April 
1910, Zl. 5988), betreflend die Befreiung der Absolyenten der Militaroberrealscbule 
in Mahrisch-Weifikirchen, ferner jener der k. uud k. Kadettenschulen (auf Grund 
giinstiger Noten in den Klassiiikationsausweisen) von den Maturita,ts-Vorpriifungen 
aus der Religionslehre, der Naturgeschichte und Pliysik. Den Absolyenten des III. 
Jahrganges der Marineakademie in Fiume sind die yorstchend genannten Begiinsti- 
gungon mit der Einschrilukung einzuriiumen, dafi die Vorprilfung aus der Religions
lehre bei katholischen Zoglingen blofi aus der Kirchengeschichte in dem lehrplan- 
mafiig festgesetzten Umfange, sonst aber in yollem Ausmalśe yorgenommen wird.

14. Min.-Erl. vom 18. April 1910, Zl. 16500 (L.-Sch.-R.-Erl. yom 1. Mai 1910, 
Zl. 6024): ordnet an, dąb das Schuljahr 1910/11 an don Mittelscliulen in der Buko
wina ausnahmsweise erst ani 9. Septcmber 1910 zu beginnen hat. Gleichzeitig bat
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Se. Exzellenz der Hen- Unterrichtsminister yerfiigt, dań im Schuljahre 1910/11 an 
den genannten Schulen das 1. Semester am 31. Janner 1911 zu enden und das 
II. Semester bereits am 1. Februar 1911 zu beginnen hat. Die normalmańigen 
Ferialtage zwischen den beiden Semestern haben .somit im nachsten Schuljahre 
zu entfallen.

15. Min.-Erl. vom 8. Mai 1910, Zl. 19847 (Ł.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 4. Juni 
1910, Zl. 6887), enthaltend Weisungen und Direktiven behufs Forderung und Aus- 
gestaltung der korperlichen Erziehung an den Mifctełschnlen.

16. Min.-Erl. vom 30. April 1910, Zl. 3967 (L.-Soh.-R.-Norm.-Erl. vom 15. Jurni 
1910, Z). 6702), demznfolge der im Min.-Verordn.-Bl. Nr. 10 ex 1909 kundgemachtę 
neue Normallehrplan vom Schuljahre 1910/11 angefangen speziell fur die Gymnasien 
der Bukowina in einigen Pnnkten abgeiindert wird.

17. Min.-Erl. vom 11. Marz 1910, Zl. 49404 ex 1909 (L.-Seh.-R.-Norin.-Erl. vom 
29. Juni 1910, Zl. 8311), betreffend die Verteilung der Taxen fiir Priyatistenpriifungen 
und fur Aufnahinsprtifungen fiir hohere Klassen.

XII. Zusammenwirken von Schule und Elternhaus.
Um den Eltern, beziehungsweise dereń Stellyertretern Gelegenheit zu geben, 

sieli iiber den Fortgang und die sittliche Haltung der Schtiler in geeigneter Weise 
zu informieren, wurden taglich um 10 und 11 Uhr vormittags im Konferenzzimmer 
bereitwillig Auskiinfte erteilt. B i dieser Gelegenheit konnte in recht yieten Fallen 
aucli die Frage der hausłichen Nachhilfe durch einen entspreohenden Instruktor in 
zufriedenstellcnder Weise gelost werden. Fiir jene Eltern, denen es nicht moglich 
sein sollte, in den angesetzteu Sprechstunden zu ersoheinen, ist der Direktor tiiglich 
wahrend der Unterrichtszeit, wenn er nicht dienstlich yerhindert ist, zu sprechen 
und aucli die Professoren sind in dienstfreier Zeit auGer den Sprechstunden gerne 
zu Auskiinften bereit.

Nach jeder Zensurkonferenz wurden die Eltern und Vormiinder, beziehungs
weise die yerantwortlichen Aufseher, iiber den Unterrichtserfolg, den Fleifi und das 
sittliche Verhalten der Schiller ver.standigt; selir oft wurden die Eltern oder dereń 
Stellyertreter zu eingehenden Bespreclmngen mit dem Klassenyorstande und dem 
Direktor eingeladen, um die Mitteł zu beraten, wie einem beyorstehenden Mifiwfolg 
in den Studien yorgebeugt oder einem be nerkten sittlichen Gebrechen abgeholfen 
werden konne.

Durch diese Yorkehrungen wurde auch im abgelaufenen Schuljahre ein reger 
und recht erspriefilicher Verkelu- mit dem Elternhause erhalten, welclier ebenso 
wie in den friiheren Jahren auGerordentlich yiel zur Ermoglichung und Forderung 
eines erfreulichen Unterrichtserfolges und zur Erziehmg eines im allgemeinen zu- 
friedonstellenden Verhaltens der Scbiiler beitmg.

uberhaupt ,  kóui i en durch ei nen M e i n u n g s a u s t a u s c h  z w i s c b e n 
E l t e r n  und L e h r e r  b e i d e T e i 1 e A n h a l t s p u n k t e  g e w i n n en, w e 1 c h e 
f i i r  d i e  B o h a n d l u n g  de r  S c b i i l e r  w o r t y o l l  s i nd,  und in der Tat 
hat sieli bei manchen Scliiilern, dereń Eltern oder yerantwortjiche'Aufseher regel- 
miifiig in die Schule nachfragen gekommen sind, dieser personliche Yerkehr ais 
selir ntitzlicb erwiesen.

Es ist auch notwendig, dań die Scbiiler auńer der Schiilzeit eine bestimmte 
Tagesordnung befolgen, dań die Zeit des Lernens und der Erholung geregelt- und 
die fiir das Lernen bestimmte Zeit piinktlich eingehalten werde.



—  89

Mit aufrichtigem Danke anerkennt der Berichterstatter das freundliche Ent- 
gegenkoinmen und die wertyolle Unterstlitzung des Elternhauses und wiinscht nur, 
dali die guten Intentionen der Schule auch in Hinkunft vorurfceilsfrei und voll 
gpwiirdigt werden mogen.

XIII. Verzeichnis der Schiller am Schlusse des Schuljahres 1909/10.
Schuler, dereń Samcn fett gedruckt sind, wurden fiir yorziiglich geeignet befunden, 
in die nachste Klasse aufzusteigen (bezw. haben die oberste Klasse mit yorziiglichem

Erfolge beendet).

I. Klasse A. (54 8 Schiller).
1. Bartośek Josef, 2. Bensdorff Alfred, 3. Bessai Władimir, 4. Bitmann Jakob, 

ń. Brecher Leopold, (i. Bojar Wilhelm, 7. Czechowski Erwin, 8. Danczuk Epifanius, 
9. Drozdowski Georg, 10. Dumański Leopold, 11. Eisenkraft Isak, 12. Fischbach Jonas, 
13. Fritschay Franz, 14. Gadza Aristides, 15. Gąziorowski Josef, 16. Gottlieb Ferdinand, 
17. Grauer Adolf', 18. Hirschmiiller Eduard, 19. Hiirer Samuel, 20. Howarth August,
21. Janz Oskar, 22. Jawetz Leon, 23. Juraszek Michael, 24. Karsten Hugo, 25. Kocha
nowski Ludwig, 26. Kofier Maximilian, 27. Kogut Eustach, 28. Kondrat Alexius, 
29. Kulla Max, 30. Laufersweiler Artur, 31. Lisowski Kasimir, 32. Lobel Isidor, 
33. Lobel Wolf, 34. Lugert Arnold, 35. M rltr O ttokar, 36. M ayer Pinkas, 37. Nanassy 
Julian, 38. Neumann Josef, 39. Pichlmayer Herbert, 40. Przygrodzki Michael, 
41. Rokosz Ladislaus, 42. Rothkahl Alexander, 43. Schapira Josef, 44. Semmel Sclmeier, 
45. Seyk Ladislaus, 46. Stehlik Karl, 47. Tittinger Selig, 48. Tumin Leiser, 49. Weinreh 
Moses, 50. Worlaczek Wilhelm, 51. Zacher Stefan, 52. Żak Ladislaus, 53. Zeller Josef, 
54. Żukowski Michael. — P r i y a t i s t e n :  1. Alpern Marie, 2. Axelrad Bernhard,
3. R. v. Dobiecki Franz, 4. Focsanianu Lazar, 5. Unicki Emilian, 6. Kern Josua, 
7. Rakocze Alexander, 8. Schwemschuh Helene.

I. Klasse B. (41 -)- 1 Schuler).
1. Arsenycz Roman, 2. A rtycz Michael, 3. Biniowschi Michael, 4. Boberski Basil,

5. Bojczuk Władimir Alexander, 6. Bosneag Stefan, 7. Burdeine Andrei, 8. Bzowej 
Iwan, 9. Cyhanezuk Theophil, 10. Dimitriewicz Emanuel, 11. Dowhańciuk Theophil,
12. Draginda Longin, 13. Frazian Theophil, 14. Gabora Alois, 15. Gabora Leo, 
16. Gorgitza Petro, 17. Gribowski Johann, 18. Grodejchi Demeter, 19. Gusul N ikoła j. 
20. Hampel Demeter, 21. Hanczeriuc Nikołaj, 22. Hawryletz Elias, 23. Hawryszczuk 
Michael, 24. Heichert Josef Julian, 25. Hlewka Emilian, 26. Hlibka Demeter, 27. Hre- 
horowicz Dionys, 28. Hudczak Wasil, 29. Huzuleak Stefan, 30. Iliuk Ilia, 31. Jurijczuk  
W ładim ir, 32. Iwanicki Sokrat, 33. Iwasiuk Alexander, 34. Kawulia Demeter, 35. Ka- 
wulia Stefan, 36. Komoryzan Emilian, 37. Koropatni^chi Iwan, 38. Kosteniuk Michael,
39. Kostynczuk Iwan, 40. Kowal Elias, 41. Kozak Paul. — P r i v a t i s t :  Baraniak 
Anton.

I. Klasse C. (45 Schiller).
1. Kreweckyj Gregor, 2. Kukurudziak Georg, 3. Kulczyckyj Michael, 4. Kup- 

czanko Konstantin, 5. Kurka Arkadie, 6. Lewicki Georg, 7. Magas Ilarion, 8. Mandryk  
Georg, 9. Mandryk Nikolaus, 10. Martyniuk Themistokles, 11. Melen Nikolaus,
12. Melnyk Theodor, 13. Michalewski Johann, 14. Minticz Ilarion, 15. Moszak Elias,
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l(i. Myzak Basil, 17. Naszeba Alexąnder, 18. Negoitza Joka, 19. Nikorow icz Konstantin, 
20. Nikorowicz Stefan, 21. Orelecki Basil, 22. Orelecki Elias, 23. Palenczuk Stefan, 
24. Peniuk Stefan, 25. Percz Nestor, 26. Popowicz Johann, 27. Porembski Kornel, 
28. Poszczuk Georg, 29. Prodan Władimir, 30. Smolnieki Elias, 31. Sollog- Eugen, 
32. Spenul Johann, 33. Stawczanski Basil, 34. Strutynski Elias, 35. Taszczuk Basil, 
36. Tataryn Theodor, 37. Tomiuk Emil, 38. Tomiuk Rudolf, 39. Turczynetz Nikolans,
40. Welehorskyj Eugen, 41. Werenka Basil, 42. Werenka Geoog, 43. Wlasiuk Nestor, 
44. Zaluokyj Titus, 45. Zurkan Johann.

II. Klasse A. (57 +  15 Schiller).
1. Besner Julius, 2. Botuszanski Franz, 3. Breicha Adolf, 4. Brettschneider 

Siegfried, 5. Cehak Stanislaus, 6. Costasuc Johann, 7. Czatzkis Schmeril, 8. Czow- 
nicki Ladislaus, 9. Czownicki Siegmund, 10. Dąbrowski Boleslaus, 11. Dąbrowski Josef,
12. Demel Rudolf, 13. Donetzhuber Otto, 14. Draczynski Eugen, 15. Dyczewski 
Siegmund, 16. Fazekas Adalbert, 17. Fenster Scbloma, 18. Fischer Ernst, 19. Fleischer 
Josef, 20. Freitag Josef, 21. Gensler Wolf, 22. Goldhacker Chaim, 23. Gottesmann 
David, 24. Graner Leo, 25. Greif Josef, 26. Grigoriczuk Georg, 27. Hukał Jaromir, 
28. Jakubowski Viktor, 29. Jurkiewicz Sylvester, 30. Kohan Lipa, 31. Kondrat Dio- 
nysins, 32. Lobel Simon, 33. Malinowski Josef, 34. Maurer Simon, 35. Meinhold 
Artur, 36. Mejor Bodo, 37. Mejor Kurt, 38. Metsch Naftali, 39. Onyśkow Franz, 
40. Ordza Maximilian, 41. Ramer Kamil, 42. Reif Gerschon, 43. lieifler David, 
44. Reway Fabian, 45. Roli Norbert, 46. Rosenbaum Nikolans, 47. Salzmnnn Norbert, 
48. Schlesinger Moritz, 49. Serotiuk Basil, 50. Silberbuscb Jakob, 51. Sperb^r Alfred, 
52. Stehlik Franz, 53. Sternberg Siegmund, 64. Teifer Mordche Awrum, 55. Vouk Otto, 
56. Wurzer Ludwig, 57. Zwerling Fridolin. — P r  i r a t  is t e n :  1. Chiper Tlieopliil, 
2. Goldstein Jean, 3. Kalian Samuel, 4. Kolin Simon, 5. Kudła Eugen, 6. Lagowier 
Salomon, 7. Lobl Amalie, 8. Menczer Hersch, 9. Neuberger Chaim, 10. Singer Schloime, 
11. Stappler Max, 12. Stroh Adolf, 13. Sturm Josef, 14. Weschler Leiser, 15. Zo- 
lenczuk Filemon.

II. Klasse B. (33 +  2 Schiller).
1. Aronetz Josef, 2. Babiuk Andreas, 3. Baraniak Thomas, 4. Bojczuk Johann, 

5. Braha Dionys, 6. Branczyk August, 7. Butzura Emil, 8. Bużeuko Emilian, 9. Czoban 
Basil, 10. Cisyk Zenobius, 11. Danilewicz Josef, 12. Danyliuk Johann, 13. Diakonowicz 
Emilian, 14. Diakonowicz Pantelimon, 15. Didiw Nikolaus, 16. Didyczuk Michael, 
17. Dudycz Nikolaus, 18. Dutkowski Michael, 19. Działoszyński Anlreas, 20. Dzuleba 
Stefan, 21. Florczuk Jaroslaus, 22. Fotij Isidor, 23. Hofbauer Bronislaus, 24. Habka 
Demeter, 25. Illiuk Nestor, 26. Isopenko Theofil, 27. Iwanowicz Johann, 28. Katerenczuk 
Nikolaus, 29. Kiepko Nikolaus, 30. Klapouszczak Władimir. 31. Klewczuk Elias, 
32. Kowaliuk Johann, 33. Onciul Stefan. — P r i v a t i sti n n en : 1. Andriewicz Miropia, 
2. Andriewicz Synklitika.

II. Klasse C. (33 Schiller).
1. Kostyniuk Johann. 2. Kukiełka Josef, 3. Kwasnickyj Rudolf, 4. .Lemnij Johann, 

5. Leśniak Eugen, 6. Lewicki Samson, 7. Lukacz Johann, 8. Maftejczuk Konstantin, 
9. Makohon Johann, 10. Meroniuk Gregor, 11. Molczanski Michael, 12. Nedelko Emil,
13. Negoitza Eusebius, 14. Padura Hilarion, 15. Petraczek Władimir, 16. Pihuliak 
Silvester, 17. Rybiuk Dionys, 18. Serbanowschi Rudolf, 19. Slusariuk Onufri, 20. Smereka 
Nikolaus, 21. Suchowerski Hilarion, 22. Tentu! Anton, 23. Tomiuk Peter, 24. Tyron
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Basil, 25. Wasfean Ignaz, 26. Wasylkow Gregor, 27. Wiszewan Basil, 28. Wlad Johann, 
29. Wolański Eugen, 30. Woloszczuk Eugen, 31. Zapotofchi Michael, 32. Zurkan 
Dionys, 33. Zverid Prokop.

III. Klasse A. (53 +  U  Schuler).
1. Andruchowicz Boleslaus, 2. Anker Chaim, 3. Binderer M oritz, 4. Borosiewioz 

Artur, 5. Bolnner Erwin, 6. Bosen Isak, 7. Brctsehneider Herscl), 8. Czala Friedrich 
de Coudon, 9. Dąbrowski Bronislaus, 10. Dworżak Oskar, 11. Engler Mendel,
12. Einger Franz, 13. Frank Rudolf, 14. Fuhrmann Adolf, 15. Gottlieb Moritz, 16. Haber- 
mann Karl, 17. Heger Johann, 18. Jakob Josef, 19. Knittel Siegfried, 20. Korabiewski 
Hippolyt, 21. Kornreich Chaim, 22. Kramer Emil, 23. Kuhn Karl, 24. Labij Erast, 
25. Lepszy Josef, 26. Lindenfeld Arnold. 27. Lindinger Josef, 28. Ludwar Franz, 
29. Lunz Anton, 30. Maj mann Adolf, 31. Majniewicz Johann, 32. Matuszyński Władimir, 
33. Markussohn Klemens, 34. Maiomorsch Abraham, 35. Metsch Naftali, 36. Mohr 
Adolf, 37. Neumayer Ernst, 38. Ohlgiefier Leo, 39. Pacht K arl, 40. Pichlmayer Heinrich,
41. Schwemschun Kamillo, 42. Serotiuk Johann, 43. Sollog Julian, 44 Sonkal Hugo, 
45. Stadler Jakob, 46. Swierczyński Anton, 47. Ungar Schmiel, 48. Weifiglas Ignatz, 
49. Wiyczuk Roman, 50. Zaunkonig Eugen, 51. Zw ergel Is idor, 52. Biedermann Josef, 
53. Wegner Friedrich. — P r i y a t i s t e n :  1. Alpern Cacilie, 2. Alpern Susanne,
3. Blumenthal Josef, 4. Fleischer 'Wolf, 5. Gronieh Akiva, 6. Hoffmann Alfred,
7. Katz Meilech, 8. Kinsbrunner Leo, 9. Rosenwald Markus, 10. Scliachter Isak, 
11. Schieber Chaim, 12. Schnabel Gerson, 13. Schneider Rebekka, 14. Sturm Benzion.

III. Klasse B. (33 Schiller).
1. Alexiuk Anton, 2. Andrycz Johann, 3. Betz Theophii, 4. Bodnaruk Stephan, 

5. Chudzikowski Johann August, 6. Czornej Basil, 7. Dubek Gregor, 8. Dunicz Ipolit, 
9. Dumitraschczuk Gregor, 10. Dzułyba Władimir. 11. Fotij Theophii, 12. Frazian 
Meletius, 13. Gadziuk Josef, 14. Halip Ilarion, 15. Hawreliuk Nikolaus, 16. Heschka 
Emilian, 17. Hladij Alexander, 18. Hordijczuk Georg, 19. Hoszowski Władimir, 
20. Jakimczuk Basil, 21. Jaworskyj Josef, 22. Jericzuk Peter, 23. Kirstiuk Johann, 
24. Kobylański Władimir, 25. Konstantiniuk A!exander, 26. Kowaliuk Demeter,
27. Kozilkiewicz Demeter, 28. Krawczuk Orest Johann, 29. Kuresz Alexius, 30. Kuź 
Johann, 31. Lemnij Theodor, 32. Lewkowicz Stefan, 33. Luhowei Demeter.

III. Klasse C. (31 Schuler).
1. Litwinowicz Paul Marian, 2. Łuczak Georg, 3. Lupaszko Orest, 4. Mekeczuk 

Michael, 5. Melnek Elias, 6. Nedilski Iwan, 7 Orelecki Wasyl, 8. Osadczuk Athanasius, 
9. Pancziik Elpidiphor, 10. Pankowski Iwan, 11. Pauczuk Wasyl, 12. Percz Nikołaj,
13. Popowicz Wasyl, 14. Railean Konstantin, 15. Rozwadowski Emilian, 16. Sennik 
Hilarion. 17. Serbiński Alexander, 18. Skowroński Leo, 19. Slusarczuk Michael, 
20. Strutyński Photios, 21. Sucharek Hilarion, 22. Suschyński Eugen, 23. Tanasijczuk 
Emilian, 24. Tanasijczuk Gregor, 25. Tkaczuk W asyl, 26. Turuszanko Markian, 27. Ul- 
wański Jarosław, 28. Wassilkow Demeter, 29. Welnoczuk Alexander, 30. W yschnicki 
Alexius, 31. Popowicz Emil.

IV. Klasse A. (40 4- 10 Schuler).
1. Adametz Friedrich, 2. Balicki Theodor, 3. Bischof Juiius, 4. Blassy Franz, 

5. B raw er lako b, 6. Christ,ot Peter, 7. Dąbrowski Kasimir, 8. D ittm ar Georg, 9. Erdelyi
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Roland, 10. Gottesmann Salomon, 11. Greif Luzer, 12. Hillich Johann, 13. Jager Ignatz,
14. Klym Siegmund, 15. Kostrouch Karl, 16. Kozak Yiktoi', 17. Krzeminiecki Bruno,
18. Kuhn Franz, 19. Kula Julius, 20. Kula Marzell, 21. Kuźniarski Ladislaus, 22. Leugner 
Peter, 23. Ludwar Johann, 24. Mauriiber Albert, 25. Mehr Ephraim, 26. Neumann 
Rudolf, 27. Neunteufel Anton, 28. Nikolaus Alois, 29. Noe Wilhelm, 30. Nowak Josef, 
31. Rosenkranz Samuel, 32. Rothkahl Emil, 33. Schapire Artur, 34. Schatzberger 
Elias, 35. Schifter Mayer, 36. Smoliński Eelix, 37. Sperber Owadie, 38. Striszka 
Władimir, Ritter v., 39. Wescbler Hermann, 40. Wróblewski Siegmund. — P r i v a -  
t i s t e n :  1. Casvan Aron, 2. Draczynski Dionys, 3. Karmin Chaim, 4. Kozak Anna, 
5. Metsch Leopold, 6. Reinstein Salomon, 7. Rudioh Friedrich, 8. Scharfstein Moritz, 
9. Simohe Salomon, 10. Żurowski Franz.

IV. Klasse B. (42 +  1 Schiller).
1. Andriewicz Alexander, 2. Bałasinowicz Johann, 3. Bereżan Gregor, 4. Chrapko 

Nikolaus, 5. Cyganiuk Onisifor, 6. Czerniawski Eusebius, 7. Dimitriewicz Nikolaus,
8. Guszul Roman, 9. Hawreliuk Michael, 10. Hladczuk Georg, 11. Jaciów Michael, 
12. Jaworski Ignatz, 13. Kapusiynskyj Gregor, 14. Kautisch Stefan, 15. Kobylański 
Jaroslaus, 16. Kostecki Władimir, 17. Kupczanko Michael, 18. Kupczanko Modest,
19. Labacz Demeter, 20. Lagadyn Isidor, 21. Lastiwka Kornel, 22. Lauric Johann,
23. Lupul Eugen, 24. Maximowicz Theodor, 25. Mekeczuk Johann, 26. Nekeforuk 
Nikolaus, 27. Olijnek Nikolaus, 28. Orelecki Basil, 29. Orłowski Nikolaus, 30. Radesch 
Demeter, 31. Rewega Johann, 32. Rusnak Simeon, 33. Rybiuk Kornel, 34. Sawicki 
Kallistrat, 35. Simionowicz Josef, 36. Smolnickij Stefan, 37. Stach Nikolaus, 88. Strilczuk 
Ludwig, 39. Styczkiewicz Michael, 40. Turuschanko Hilarion. 41. Zachariasiewicz 
Bohdan, 42. Żebacziński Dorimedont. — P r i v a t i s t : Lupulenko Hieronymus.

V. Klasse A. (50 -f- 9 Schiller).
1. Altmann Bernhard, 2. Altschiller Israel, 3. Bischof Gustav, 4. Bittmann 

Ksiel Karl, 5. Bogdanowicz Josef, 6. Buchen Josef, 7. Danilewicz Nikolaus, 8. Dut- 
kowski Johann, 9. Eustafiewicz Eugen, 10. Finger August, 11. Głuchowski Wilhelm,
12. Hettner Friedrich, 13. Hrehirczek Orestes, 14. Iwanowicz Adrian, 15. Jawetz 
Abraham, 16. Karmin Salomon, 17. Katz Benzion, 18. Katz Kalman, 19. Krnentt 
Ernst, 20. Kogut Peter, 21. Kom Josef, 22. Kremer Franz Xaver, 23. Krupka Viktor,
24. Krutter Adolf, 25. Landa Jonasz, 26. Leder Wenzel, 27. Leugner Adalbert,
28. Ludwar Johann, 29. Malir Rudolf, 30. Markes Franz, 31. M aurer Otto, 32. Merdler 
Jakob, 33. Miciński Kasimir, 34. Mielnik Eugen, 35. Nikorowicz Josef, 36. Ohlgiefier 
Mechel, 37. Paunel Valerian, 38. Przygrodzki Eduard, 39. Rauchwerger Moritz, 
40. Roschka Rudolf, 41. Rosenberg Josef, 42. Sandmann Bernhard, 43. Scharfstein 
Mendel, 44. Seckler Gustay, 45. Solonar Konstantin, 46. Stenzler Salomon, 47. Stru- 
tynski Remigius, 48. Tomorug Ilarion, 49. Trent Eduard, 50. Ustyanowicz Nikolaus. 
— P r i y a t i s t e n :  1. Br. Cnohloch Christof, 2. Czupka Basil, 3. Geflńer Emanuel,
4. Koffler Salomon, 5. Mahler Hermann, 6. Papp Martha, 7. Scharf Paje, 8. Schnapp 
Beri, 9. Stocker Franz

V. Klasse B. (20 +  2 Schiller).
1. Alexandruk Eugen, 2. Dragan Justin, 3. G orgitza Emanuel, 4. Hodeniuk 

Michael, 5. Hodowanski Themistokles, 6. Jaworowski Nikolaus, 7. Kernaz -Basil,
8. Kiselitza Johann, 9. Popowicz Stefan, 10. Prodanek Elias, 11. Slusar Władimir,
12. Smal.-Stocki Nestor, 13. Smereczyński Nikolaus, 14. Sowiak Basil, 15. Spenul
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Emil, 10. Strzelecki Alfred, 17. Swoboda Rudolf, 18. Toloczko Josef, 19. Wlad 
Nikolaus, 20. Zachariasiewicz Anton. — P r i y a t i s t e n :  1. Bassaraba Demeter, 
2. Ponycz Basil.

' VI. Klasse A. (39 +  5 Schiller).
1. Aufgabel Adolf, 2. Balicki Kornel Michael, 3. Brauner Hersch, 4. Brunstein 

Dawid, 5. Burghart Erwin Eduard, G. Csala Anton Robert, von, 7. Dawid Anschel,
8. Freitag Emil, 9. Glaubach Abraham, 10. Goldschlag Moses, 11. Grauer Heinrich,
12. Greif Leo, 13. Griinberg Julius, 14. Jasilkowski Stanislaus, 15. Knittel Albrecht 
Eugen, 10. Kratky Ottokar, 17. Kruman Abraham , 18. Labij Eugen, 19. Lukasiewicz 
Geoi-g, 20. Lukasiewicz Kajetan, 21. Pross Wilhelm. Karl, 22. Rosenberg Friedrich, 
23. Ross Johann, 24. Riickemann Herbert, 25. Runes Edmund, 20. Sachter Heinrich, 
27. Schneider Aron, 28. Schwemschuh Alexander, 29. Seyk Anton, 30. Spitz Osias, 
31. Stier Jossel, 32. Trent Adolf, 33. Ullmann Emanuel, von, 34. Wagner Emanuel, 
35. Welt Moses Majer, 36. Wolański Josef, 37. Zappler Artur, 38. Zappler Marzell, 
39. Reichler Willy W olf.— P r i y a t i s t e n :  1. Bohucki Romuald Napoleon, 2. Fiedler 
Wilhelm, 3. Fontin Franz, 4. Gltickstern Osias, 5. Lugert Richard.

VI. Klasse B. (32 +  1 Schiller).
1. Babiuk Adam, 2. Balicki Alexius, 3. Burek Emanuel, 4. Darijczuk Gregor,

5. Dęba Johann, O. Grigori Władimir, 7. Haras Michael, 8. Horn Michael, 9. Hoschowski 
Orest, 10. Kaniuk Władimir, 11. Kawulia Basil, 12. Klewczuk Stephan, 13. Korżinski 
Basil, 14. Kostenczuk Georg, 15. Kosteniuk Kornel, 16. Moroz Basil, 17. Odenski 
Basil, 18. Orelecki Gregor, 19. Ostrowski Johann, 20. Patzareniuk Basil, 21. Pisa Ulrich,
22. Popowecki Nikolaus, 23. Predinczuk Georg, 24. Romanowicz Georg, 25. Serbińskl 
Leo, 26. Soroclian Johann, 27. Tarnowiecki Ananias, 28. Tkaczuk Georg, 29. Totojeskul 
Ignaz, 30. Zahul Demeter, 31. Ząjać Stefan, 32. Zelenko Miron. — P r i y a t i s t :  
Illiuk Theophil.

VII. Klasse A. (28 +  4 Schiller).
1. Adametz Wilhelm, 2. Awakowicz Stephan, 3. Baier Ebrulf, 4. Bilgrey Adolf, 

5. Bleier Adolf, 0. Branowitzer Leopold, 7. Czechowski Kasimir, 8. Daskaliuk Basil,
9. Diamantenstein Osias, 10. Gartner Leiser, 11. Gottesfeld Rubin, 12. Hammel Jakob,
13. Hauslich Dionys, 14. iekeles Chaim, 15. Kozak Georg, 16. Kuzmany Otto, 17. Melzer 
Karl, 18. Muntner Mordko, 19. Oberlander Karl, 20. Orobko Stephan, 21. Osadez Epi- 
phanias, 22. Reiter Jekisiel, 23. Schapira Gustay, 24. Scharizer Rudolf, 25. Urbański 
Bronislaus, 20. Weidenfeld Gottfried, 27. Weidenfeld Mordche, 28. Zachariasiewicz 
Czesław. — P r i y a t i s t e n :  1. Fischzank Wilhelm, 2. Giurumia Alexander, 3. Mohr 
Bernhard, 4. Schapira Leon.

VII. Klasse B. (38 Schiller).
1. Aronetz Johann, 2. Baczyński Eugen, 3. Bilyk Sergius, 4. Boberski Nikolaus, 

5. Bohatyretz Ananias, 0. Bojczuk Basil, 7. Butzura Isidor, 8. Cholodniuk Nikolaus,
9. Cisyk Anatol, 10. Durst Rudolf, 11. Dutczak Sophonias, 12. Formagiu Basil,
13. Halickyj Simeon, 14. Hundycz Emilian, 15. Ilaszczuk Michael, 10. Iwonczeskul 
Alexius, 17. Jeremijczuk Boris, 18. Kapustynskyj Nikolaus, 19. Karacz Johann,
20. Kostenczuk Konstantin, 21. Kwasnicki Kassian, 22. Łuczek Nikolaus, 23. Minticz 
Stefan, 24. Nayda Alexander, 25. Radesch Konstantin, 26. Radomski Kornel, 
27. Sandul Emanuel, 28. Sawicki Febronius, 29. Serbinski Kornel, 30. Skrepnek
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Johann, 31. Sinal-Stocki Roman, 32. Stasiuk Demeter, 33. Stow bek Kornel, 34. Szer- 
banowicz Theodul, 35. Uhrynski Dionys, 36. W asylaszko Johann, 37. Winnicki Johann, 
38. Wlad Alexander.

VII!. Klasse A. (25 Schiller).
1. Allerhand Alfred, 2. Balicki Anton, 3. Freiherr v. Bretfeld Alfons, 4. Chalfen 

Avrism, 5. Chriatof Otto, 6. Goldschmidt Adolf, 7. Grabowski Ladislaus, 8. Haber 
Bernhard, 9. HalmWolf, 10. Huley Georg, 11. Karmin Elias, 12. Kali Se Lig, 13. Kosiński 
Christof, 14. Kugler Karl, 15. Kulin Aurel, 16. Mann Salomon, 17. Mecz Leon, 
18. Miszkiewicz Yiktor, 19. Moroziewicz Roman, 20. Porges Eugen, 21. Preyost Wilhelm, 
22. Roli Moses, 23. Romanowiez, Julian, 24. Ustyanowicz Alexander, 25. Żukow ski Franz.

VIII. Klasse B. (27 +  1 Schiller).
1. Adam Nikolaus, 2. Balicki Michael, 3. Cyganek Augnstin, 4. Diakonowicz 

Stephan, 5. Dmetriuk Ba.sil, 6. Gruber Vinzenz, 7. Hladij Peter. 8. Hnidey Konstantin,
9. Hotinczan Artimon, 10. Jaworski Alexander, 11. Jeremijczuk Eugen, 12. Joakimowicz 
Mathias, 13. Kostyniuk Josef, 14. Kowaliuk Kosmas, 15. Kuczkowski Theophil,
16. Kurczak Johann, 17. Magas Johann, 18. Osadczuk Basil, 19. Sakalo Demeter,
20. Sarnawski Nikolaus, 21. Semaka Władimir, Ritter v., 22. Taszczuk Peter, 23. Tkaczuk 
Basil, 24. Turus Eusebius, 25. Zachariasiew icz Roman, 26. Zipser Michael, 27. Zm-ka- 
nowicz Emilian. — P r i y a t i s t :  Goj Ladislaus.

Vorbereitungsklasse.
1. Aronotz Konstantin, 2. Bażaluk Basil, 3. Burek Georg, 4. Butuk Basil, 

5. Chobzej Michael, 6. Dagonfski Hubert, 7. Dolhaniuk Michael, 8. Dragan Cyrill, 
9. Draginda Johann, 10. Draginda Julian, 11. Drapaka Basi], 12. Dżuran Audreas, 
13. Dżuran Stefan, 14. Homeniuk Nestor, 15. Homeuiuk Nikolaus, 16. Hunciac Demeter,
17. Iwaniuk Georg, 18. iwonczeskui Ipolit, 19. Kaliuczuk Alexander, 20. Kijowski Eugen,
21. Korbut Basil, 22. Kostiuk Nikolaus, 23. Kostecki Anton, 24. Kostecki Peter, 25. Kó
zek Władimir, 26. Kupczanko Władimir, 27. Luczan Władimir, 28. Lukeniuk Roman,
29. Matuschewski Ba.sil, 30. Maxemczuk Johann, 31. Melneczonko Johann, 32. Mosiewicz 
Nikolaus. 33. Nestoriuk Michael, 34. Nidzielski Jaroslaus, 35. Pihuliak Hierotheus, 
36. Popowicz Viktor, 37. Radomski Demeter, 38. Radomski Simion, 39. Rewcga De
meter, 40. Sauczuk Elias, 41. Stolarozuk Basil, 42. Stratejczuk Emil, 43. Strobel 
Siegmund, 44. Teron Johann, 45. Towstiuk Basil, 46. Tudan Elias, 47. Wekerozak Johann, 
48. Żurakowski Georgie, 49. Zurkan Johann.

XIV. Lefsrfeilefier fur das Sohuljahr 1910/11. ■}
I. K l a s s e :  R e 1 i g i o n s 1 e h r e. a) rom.-kath.: Grofier Katechismus der katlioli- 

sclien Religion, 1. Aufl.; b) gr.-kath.: Grofier Katechismus der katholischen 
Religion, 1. AuH.; c) gr.-or. : Semaka, Biblische Geschichte dos alten Bundes, 
1. Aufl.; d) eyang. : Ernesti. Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl.; eymos.: 
Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1. ITeft, 15. (14.) Aufl. —’ L a t e i n :  Schmidt- 
Thumser, Lateinische Schulgrammatik, 11. Aufl.; Haider, Latein. Ubungsbuch, 
I. Ansg. A, 20. Aufl. — Ruthenisch-deutsche Abteilung: Lm.i î-Koóii.miiiCKim: 
JnpaBH .'st. /pia I. : Cajio.nei;na-liIei’.in:ii,cKiiM, fp;iM;iTHi;a juit. 2. Aufl. — 
D e n t a c h :  Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehro fur osterreichische
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Mittelschulen, 13. Aufl.; Prosch-Markus, Deutsches Lesebuch fur Gymnasien,
6. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Spracblehre 
filr osterr. Mittelsch., 13. Aufl.; Stritof, Deutsches Lesebuch fur die I. und II. 
Klasse gemisehtsprachiger Mittelschulen, 3. (2.) Aufl. -- Ruthenisch: Stocki- 
Gartner, Ruthenische Grammatik, 2. Aufl.; Szpoynarowski, Pycica miTamca ąjih I. ku, 
iiik, cepe/pu — Ge o g r a p h i e :  Umlauft, Lehrbuch der Geographie, I., 7. Aufl. 
Kozenn-Heiderich-Schmidt, Geographischer Atlas fiir Mittelschulen, 42. (41.) Aufl.
— M a t h e m a t i k :  .Tos. Schmidt, Aritbmetik und Geometrie fiir die Unter- 
stufe der Mittelschulen, I. Heft. — Ruth.-deutsche Abt.: OroHoncKiiii, yucSiniu 
apuTMeniKii, I., 2. Aufl. ; Mo'H!nK-('aliiuK ini, Hayica 1A0>KT])m, ‘ !. I., 1. Aufl. ■—  

N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny-Latzel, Naturgeschichte des Tierreiches, 29. 
(28.) Aufl.; Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches, 25. (24.) Aufl.

II. K l a s s e :  I i e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Groher Katechismus der katli.
Religion, 1. Aufl.,; &) gr.-kath.: Grofier Katechismus der kath. Religion, 1. Aufl.; 
c) gr.-or.: Serdaka, Biblische Geschichte des neuen Bundes, 1. Aufl.; d) evang.: 
Ernesti, Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl.; e) mos.: Wolf-Pollak, Ge
schichte Israels, 2. Heft, 15. (14.) Aufl. — L a  t e i n ;  Schmidt-Thumser, Lat. 
Schulgrammatik, 11. Aufl.; Hauler, Lat. Ubungsbuch fiir das II. Schuljahr, 
Ausgabe A, 17. (16.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: raBuep Tipoii, BnpaBM .u it . 

A-ui II. k u ., 1. Aufl. —  CaMoueBHU-I(er.iHHBCKHH, Grammatik wie in der I. Klasse.
D e u t s c h :  Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehre fiir osterreichische 

Mittelsch., 13. Aufl.; Prosch-Markus, Deutsches Lesebuch fiir Gymn., II. Band. 
1. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehre,
13. Aufl.; Stritof, Deutsches Lesebuch fiir die I. und II. Klasse gemischtsprach. 
Mittelsch., 3. (2.) Aufl. — R u t h e n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruth. Grammatik; 
Szpoynarowski, Pycica 'urminca y.iu II. k .i iiikiu cepeflHHX. — G e o g r a p h i e :  
Umlauft, Lehrbuch der Geographie, II., 8. (7.) Aufl.; Kozenn-Heiderich-Schmidt, 
Geographischer Atlas fiir Mittelsch., 42. (41.) Aufl. — G e s c h i c h t e :  Mayer, 
Lehrbuch der Geschichte, I. Teil, Altertum, 7. Aufl.; Putzger-Baldamus-Schwabe, 
Historischer Schulatlas, 30. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Jos. Schmidt, Arithmetik 
und Geometrie fiir die Unterstufe der Mittelschulen, II. Heft. — Ruth.-deutsche 
Abt.: OroHoacKiiif, ApuTMCrna ut I. KI.; Mo uiiTK-C,‘lHi[[.Ki:li, leoMerpea ut I. KI. — 
N a t u r g e s c h i c h t .  e: Pokorny-Latzel, Naturgeschichte des Tierreiches, 29. 
(28.) Aufl.; Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches,-25. (24.) Aufl.

III. K l a s s e :  R e l i g i o  n s l e h r e :  a) rom.-kath.: 1. Sem : Deimel, Dr., Liturg.
Lehr- und Lesebuch, 3. (2.) Aufl.; 2. Sem.: Deimel, Dr., Altes Testament, 2. (1.) 
Aufl.; b) gr.-kath. : 1. Sem.: Toronski, Liturgik der gr.-kath. Kirche; 2. Sem.: 
Schuster, Biblische Geschichte ; c) gr.-oi-.: Semaka, Glaubens- und Sittenlehre, 
1. Aufl.; d) eyang.: Palmer, Der christliche Glaube und das christliche Leben,
10. (9.) Aufl.; e) mos.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 3. Heft, 11. (10.) Aufl.
— L a  t e i n :  Schmidt-Thumser, Lat. Schulgrammatik, 11. (10.) Aufl.: Hauler, 
Aufgaben zur Einiibung der lat. Syntax: Kasuslehre, 11. (10.) Aufl.; Golling, 
Chrestomathie aus Cornelius Nepos und Curtius Rufus, 3. Aufl. — Ruth.-deutsche 
Abt.: CaMo.ieBiiu-OroHoBCKnii, x’paM. .1‘it . 'I. II., 1. Aufl.; ITpyXHigKHH-OroiiOBCKHii, 
BiipaBii .u it . /ł-iH III. k .i ., 1. Aufl.; A. Ca.ir.o, Cornelii Nepotis de exc. ducibus lib., 
1. Aufl. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel-Weigel, Griechische Schulgrammatik, 
gekiirzte Ausgabe, 1. Aufl.; Sclienkl-Weigel, Griech. Elementarbuch, 21. Aufl.
— D e u t s c h :  Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehre fiir osterreich.
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Mittelsch., 13. Aufl.; Lampel, Deutsches Lesebuch, 3. Band, 10. (9.) Auli. — 
Ruth.-deutsche Abt. : Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Spracblehre fili- osterr. 
Mittelsch., 13. Aufl.; Stritof, Deutsches Lesebuch fur die III. KI. gemischtspr. 
Mittelsch., 2. Aufl. — R u t h e n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruthenische Grammatik, 
2. Aufl.; l ir r a H K a  111. k .i . i i ik I i  cepe^iiHx, J b iu b  — G e o g r a p h i e :  Umlauft, 
Lehrbuch der Geographie, II., 8. (7.) Aufl.; Kozenn-Heiderich-Schmidt, Geograph. 
Atlas fur Mittelsch., 42. (41.) Aufl. — G e s c h i c h t e :  Mayer, Lehrbuch der 
Geschichte, II. Teil, 6. Aufl. ; Putzger-Baldamus-Scbwabe, Historischer Sclnil- 
atlas, 20. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Jos. Schmidt, Arithmetik und Geometrie 
fur die Unterstufe der Mittelsch., III. Heft. — Ruth.-deutsclie Abt.: OroHOBCKnif, 
yneSmiK apwTMeTHKH ą .u i 111. i IV. km , 1. Aufl.; CaimuKMH, If.'iyKM reoaieTpiiT,

II. a-i u III. i IV. ku., 1 . Aufl. — P h y s i k :  Mach-Habart, Grundrifi der 
Naturlehre, 6. Aufl.

IV. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Deimel, Dr., Neues Testament,
5. Aufl.; b) gr.-kath.: Schuster, Biblische Geschichte; c) gr.-or.: Semaka, Li
turgik der gr.-or. Kirche, 1. Aufl. ; d) evang. : Palmer, wie in der III. Klasse ;
e) mos.: Wolf, Geschichte Israels, 4. und 5. Heft, 11. Aufl. — L a t e i n :  
Schmidt-Thumser, Lat. Schulgramm., 11. (10.) Aufl.; Hauler, Aufgaben zur 
Einubung der Syntax, 2. Teil : Moduslehre, 8. (7.) Aufl.; Prammer-Kalinka, 
Caesar de bello Gallico, 7. (6.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: CaMonei;n'i Oto- 
hobckhh, rpasiaTHKii -uiT. ut III. KI.; IIpy.xBl'nKHif, BnpaBH u.'iT. aub IV. k.i , 1. Aufl.; 
Prammer-Kalinka, Caesar wie in der IV. A., Ko6hu>ihlckhh: C.ioBapeni. ^oHesapa, 
1907. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgramm., gekilrzte 
Ausg., l .Aufl .;  Schenkl-Weigel, Griech. Elementarbuch, 21.Aufl. — Deut sch:  
Willomitzer-Tschinkel, Deut. Spracblehre fur ost. Mittelsch., 13. Aufl.; Lampel, 
Deutsches Lesebuch, 4. Band, 10. (9.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Christof, 
Deutsche Grammatik, 1. Aufl. ; Lampel, Deutsches Lesebuch, 4. Band, 10. (9.) 
Aufl. — R u t h e n i s c h :  fliiTaHKa pycKa ąjw IV. ku . iiikLi cepe£nnx, Lemberg ; 
Stocki-Gartner, Ruthenische Grammatik, 2. Aufl. — G e o g r a p h i e :  M&yer- 
Marek, Geographie der osterr.-ung. Monarchie, 9. (8.) Aufl.; Kozenn-Heiderich- 
Schmidt, Geogr. Atlas fur Mittelsch., 42. (41.) Auli. — G e s c h i c h t e :  Mayer, 
Lehrbuch der Geschichte derNeuzeit, 6. Aufl.; Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. 
Schulatlas, 2. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Jos. Schmidt, Lehrbuch der Elementar- 
mathematik. Ausgabe fur Gynmasien, I. Band. — Ruth.-deutsche Abt : Arith- 
metik und Geometrie wie in der III. Klasse. — P h y s i k :  Mach-Habart, Grund
rifi der Naturlehre, 6. Aufl. — N a t u r  g e s c h i c h t e :  Ficker, Mineralogie und 
Chemie, 4. Aufl.

V. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Konig, Allgemeine Glaubenslehre,
I. Kursus, 13. Aufl.; b) gr.-kath. : Toronski, Christlich-kath. Fundamentaldog- 
matik und Apologetik, 2. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Dogmatik, I. und II. Teil, 
1. Aufl.; d) evang.: Palmer, wie in der III. K I.; e) mos. : Hecht-Kayserling- 
Biach, Lehrbuch der jiidischen Geschichte und Literatur, 8. Aufl. — Lat e i n:  
Schein.dler-Kauer, Lat. Schulgramm., 7. (6.) Aufl.; Kornitzer, Lat. Ubungsbuch 
fur Obergymn., 1. Aufl.; Sedlmayer, Ovid, 7. Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar 
de bello Gallico, 7. (6.) Aufl.; Scheindler-Zingerle, Liyius, 7. (6.) Aufl. — Ruth.- 
deutsche Abt.: Grammatik wie in I I I  B; tjbungen I- und II. T. von Koby
lański; ruth.-lat. Worterbuch von Kobylański (ersch. R. Schally, Czerń.). — 
G r i e c h i s c h :  Schenkl Karl-Heinrich-Kornitzer, Chrestomathie aus Xenophon,
15.(14.) Aufl.; Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgramm., gekiirzte Ausg.,
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1. Aufl ; Schenkl-Weigel, Griech. Elementarbuch, 21. (20.) Aufl.; Christ, Homers 
Ilias, verkiirzte Ausg., 3. (2.) Aufl. — D e u t s c h :  Prosch. Leitfaden ftir den 
Unterricht in der deutsehen Literaturgesehichte fur Gymn., 1. Aufl.; Prosch- 
Miiller, Deutsohes Lesebuch fur ost. Obergymn., I. Teil, Ausgabe B (ohne 
mittelhochdeutsche Texte), 3. Aufl. — E u t h e n i s c h :  Konst. Luczakowski, 
Br.opu no83H'i i uporu, Lemberg, 2. Aufl. — G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  
Mayer Robert, Lehrbuch der Erdkunde fur die V. KI. der ost. Gymn , l.Aufl.; 
Zeehe, Lehrbuch der Geschichte fur die ob. Ki. der Gymn., I. Teil, Altertum, 
(i. Aufl.; Kozenn-Heiderich-Schmidt, Geogr. Atlas fur Mittelsch., 42. (41.) Aufl.; 
Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Schulatlas, 2. Aufl. — Ma t , h e ma t i k :  Jos. 
Schmidt, Lehrbuch der Elgmentarmathematik, Ausgabe ftir Gymnasien, I. Band, 
l.Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Muhiihk CmimiKii: ApiiTMercK i i n.i icdpa. Mohuhk- 
CaBHgunii: feoMerpmi. — N a t u r  g e s c h i c h t e :  Scharizer, Mineralogie und 
Geologie, 6. Aufl.; Wretschko-Heimerl, Botanik, 8. Aufl.

VI. K l a s s e :  R e 1 i g i o n s 1 e h r e: a) rom.-kath.: Konig, Besondere Glaubenslehre,
III. Kursus, 13. Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Pelesz, Katholische Glaubens
lehre, 1. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Morallehre, 1. und 2. Teil, 1. Aufl.; d) evang.: 
Palmer, Christliche Glaubens- und Sittenlehre, 6. Aufl.; e) mos.: Brann, Lehr
buch derjudischen Geschichte, 2. Teil, 2. Aufl. — La t e i n:  Perschinka, Sallust. 
beli. Catilihae; Kornitzer, Ciceronis orationes in Catilinam, 4. (3.) Aufl; Golling, 
Vergilii carm. sel., 3. (2.) Aufl.; Kornitzer, Ubungsbuch, wie in der V. KI.; 
Scheindler, Lat. Schulgramm., wie in der V, K I.; auBerdem zur Anschaffung 
empfohlen: Mużik-Perschinka, Kunst und Lehen im Altertum. -- Ruth.- 
deutsche Abteilung: K o ó h .u i h l c k h h :  I h i p i i B i :  s .  L I . ,  Worterbuch wie in V. —  

G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgramm., gekurzte Ausg.,
I. Aufl.; Schenkl-Weigel, Griech. Elementarbuch, 21.(20.) Aufl.; Christ, Homers 
Ilias wie in der V. K I.; Hintner, Herodots Perserkriege I. T .: Text, 0. Aufl.;
II. Teil: Anmerkungen; auBerdem zur Anschaffung empfohlen: St. Haupt, 
Hellas, griech. Lesebuch, 1. Aufl. — D e u t s c h :  Prosch, Leitfaden fur den 
Unterricht in der deutsehen Literaturgesehichte fur Gymn., 1. Aufl.; Prosch- 
M filier, Deutsohes Lesebuch fur Obergymn., II. Teil. — E u t h e n i s c h :  
Ogonowski, Altrutb. Chrestomathie, l.Aufl. und A. Barwinski: Hulano a ycnioj 
c.ioKecmicTH. —■ G e o g r a p h i e  und  G e s c h i c h t e :  Mayer Robert, Lehrbuch 
der Erdkunde, II. Teil; Zeehe, Lehrbuch der Geschichte fur die oberen Klassen 
der Gymn., II. Teil, 3. (2.) Aufl.; Kozenn-Heiderich-Schmidt, Geogr. Atlas ftir 
Mittelsch. 42. (41.) Aufl.; Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Schulatlas, 2. Aufl. 
— M a t h e m a t i k :  Mocnik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik fur ob. KI.,
30. (29.) Aufl.; Mocnik-Spielmann, Lehrbuch der Geometrie ftir ob. KI., 
26. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Arithmetik und Geometrie wie in der 
V. KI. — N a t u r  g e s c h i c h t e :  Graber-Latzel, Leitfaden der Zoologie fur 
Obergymn., 6. Aufl.; Altschul, Korper- und Gesundheitslehre, 1. Aufl.

VII. K I  as s e: R e l i g i o  n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Konig, Allgemeine Glaubens
lehre, IV. Kursus: die Sittenlehre, 13. Aufl.; b) gr.-kath.: Doroźyński, Christl.- 
kath. Ethik, l.Aufl.; c )g r--01'-: Semaka, Kirchengeschichte, l.Aufl.: d) evang.: 
Palmer, wie in der VI. KI.; e) mos.: Brann, Lehrbuch der judischen Ge
schichte, III. Teil, 2. Aufl. — L a t e i n :  Kornitzer, Cicero de imperio Gn. 
Pompeii, 3. Aufl.; Kornitzer, Cicero: Cato Maior sive de senectute, 1. Aufl.; 
Kornitzer, Cicero pro Archia poeta, 1. Aufl.; Golling, Vergilii carm. sel., wie 
in der VI. KI.; Kornitzer, tlbungsbuch, wie in der V. KI.; Scheindler, lat.



Schulgramm. wie in der V. K I.: aufierdem zur Anschaffung empfohlen: Mużik- 
Perschinka, Kunst und Leben im Altertum. Rdth.-deutsche Abt.: Koón- 
-laiiBCKHH: BnpnBH m. IV., Worterbuch wie in der V. KI. — G r i e c h i s c h : 
Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgramm., grofie Ausgabe, 2G. Aufl.; Christ, 
Homers Odyssee, verkilrzte Ausg., 4. (3.) Aufl.; Bottek, Ausgewahlte Reden 
des Demosthenes, 1. Aufl.; aufierdem zur Anschaffung empfohlen: St. Haupt, 
Hellas, griech. Lesebuch, 1. Aufl. — D e u t s c h :  Bauer-Jelinek-Streinz, 
Deutsches Lesebuch fur ost. Mittelsch., V II. Band, 1. Aufl. — E u t h e n i s c h :  
Barwinski: Bhimich a napô Hoi .lit, ynp. Pycii, I. T., 3. Aufl. — G e s c h i c h t e :  
Zeehe. Lehrbuch der Gesch. f. d. ob. KI. d. Gymn., III. Teil, 3. Aufl.; 
Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Schulatlas, 2. Aufl. — M a t h e m a t i k :  
Arithmetik und Geometrie wie in der VI. KI. Ruth.-deutsche Abt.: wie in 
der V. KI. — P h y s i k :  Rosenberg, Lehrbuch der Physik f. d. ob. Iii. d. 
Mittelsch., 5. (4.) Aufl. — P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e n t i k :  H5fler, 
Grundlehren der Logik, 3. Aufl.

V III. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Bader, Lehrbuch der Kirchen- 
geschichte, 4. Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Stefanowicz, Geschichte der kath. 
Kirche, 2. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Apologetik der gr.-or. Iiirche, 1. Aufl. ;
d) evang.: Palmer, wie in der VI. K I.; e) mos.: Brann, Lehrbuch der judischen 
Geschichte, 4. Teil, 1. Aufl. und Philippson, Die israel. Religionslehre, 1. Aufl. 
— L a t e i n :  Miiller-Christ: Tacitus, Germania, 1. Aufl.; Miiller-Christ: Tac.itus, 
Annalen, I. und II. Band, 1. Aufl.; Huemer, Horatii Flacci carm. sel., 7. Aufl.; 
Scheindler, Lat. Gramm. wie in der V. K I.; Hintner Neubauer, Sammlung von 
Ubungsstucken und Worterbuch, 1. Aufl.; aufierdem zur Anschaffung empfohlen: 
Mużik-Perschinka, Kunst und Leben im Altertum. —  Ruth.-deutsche Abt : K o ó h -  

mbłckhh : Bnpaun u. V., Worterbuch wie in V. — G r i e c h i s c b :  Schneider, 
Lesebuch aus Platon, 2. ( 1.) Aufl.; Schubert: Sophokles, Philoktet, 2 . Aufl.; 
Christ, Odyssee, wie in der VII. I I I.; Curtius Hartel, griech. Gramm. wie in der 
VII. KI. ; aufierdem zur Anschaffung empfohlen : St. Haupt, Hellas, griechisches 
Lesebuch, 1. Aufl. — D e u t s c h :  Prosch-Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch 
fur osterr. Obergymn., IV. Teil, 2. Aufl. — R u t h e n i s c k  Barwinski: Piumicm 
s Hapô Hol' .iir yicp. pycicuT, II. Teil, 3. Aufl. — Ge o g r ap h i e  und Geschi cht e :  
Hannak, Osterr. Vaterlandskunde f. d. V III. Gymnkl., 15. Aufl.; Kozenn-Heiderich- 
Sclimidt, Geogr. Atlas fur Mittelsch., 42. (41.) Aufl.; Schubert-Schmidt, Histor.- 
geogr. Schulatlas, 2. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Arithmetik und Geometrie wie 
i ii der VI. KI. — Ruth.-deutsche Abt.: wie in der V. III. — P h y s i k :  Rosen
berg, Lehrbuch der Physik, wie der VII. KI. — P h i l o s o p h i s c h e  P r o 
pa, d e u t i k :  Hofler, Grundlehren der Psychologie, 4. Aufl.

V o r b e r e i t. u n g s  k l a s s e :  a gr.-or. : Manastyrski, Koponca CŁBaigeuHa Ie/ropiia, 
l.Au fl.; Worobkiewicz, KoporKiih K:ithxh3m rp.-npaB. uepKor, 1. Aufl.; b) gr.-kath.: 
Mittlerer Kathechismus der katholischen Religion, 1. Aufl.; Rudowicz, Kurze 
biblische Geschichte, l .Auf l .— D e u t s c h :  Dr. Karl-Kummer-Franz Bransky- 
Hol’ bauer, Deutsches Lesebuch fur osterr. allgemeine Volksschulen, III. Teil, 
1. Aufl. — R u t h e n i s c h :  E. Popowicz, MnraHKa ,yui iiuciu napo/p, III. uacTt, 
1. Aufl.; E. Popowicz, I'paM.iTHKa ą.ui mni-i Hapô ., II. Teil, 2. Aufl. — R e c li
ii en: Kraus und Habernal-Popowicz, Ruthenisches Reclienbucli fur Volks- 
schulen, IV. 7.. 1. Auli.
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XVI. Kundmachung fiir das Schuljahr 1910 1911.
1. Das Schuljahr 1910 1911 wird am 13. Septem ber uin 8 Uhr friih mit dem lii. 

Geistamte eroffnet werden. Nach dem Gottesdienste haben sich alle Sctiuiier in ihren Kiassen 
zu versammeln, wo die Verlesung der Disziplinarvorschriften stattfinden und der Stunden- 
plan bekanntgegeben werden wird. Der regelmafiige Unterricht beginnt am 14. September 
urn 8 Uhr vormittags.

2. Die Aufnahme in ciie i. Klasse findet am 13. und 14. Juli (Sommertermin) und 
am 9. und 12. September (Herbsttermin) statt. Die Atifnahmswerber haben sich an einem 
dieser Tage zwischen 8 und 10 Uhr vormittags in Begleitung ihrer Eltern oder dereń bevoll- 
machtigter Stellvertreter in der Direktionskanzlei zu mclden, durch VorIage eines legalen 
Tauf- und Gcburtsscheines nachzuweisen, dafi sie das 10. Lebensjahr schon vollendet 
haben oder im laufenden Kalendarjahre yollenden werden, und falis sic eine offentliche 
Volksscliule besucht haben, ein Freąuentationszeugnis oder die Schulnachrichtcn, mindestens 
iiber das 4. Schuljahr, mitzubringen. Sowohl das Freąuentationszeugnis ais auch die Schul- 
nachrichten miissen zufolge des h. Min.-Erl. vom 11. Juni 1886, Zl. 8164, das Urteil iiber 
die Leistungen in der Unterrichtsśprache durch eine einzige Notę ausgedriickt enthalten 
und aufierdern zufolge h. Landesschulrats-Erlasses vom 9. April 1898, Żl. 5329 ex 1879, 
mit dem Vermerke „hat seinen Ubertritt an eine Mittelschule angemeldet“ yersehen sein. 
Fehlt auch nur eine der angefiihrten Bedingungen, so kann die Zulassung zur Priifung 
nicht erfolgen. Bei der Einschreibung haben die Eltern oder dereń Stellvertreter auch die 
M uttersprache des Schiilers anzugeben, da sich nach dieser der Besuch der ruthenischen 
Sprache regelt. Die Angabe der Eltern wird fiir die Folgę, ais bindend angesehen.

Bezuglich der Aufnahmspriifung fiir  die I. Klasse geltcn zufolge des h. Min.-Erl. 
vom 14. Marz 1870, Zl. 5370, folgende Bestimmungen :

Bei der Aufnahmspriifung fiir die 1. Klasse mit deutscher Unterrichtsśprache werden 
in der R elig ianslehre jene Kenntnisse, die in den ersten vier Kiassen der Volksschule 
erworben werden konnen, in der deutschen Sprache Fertigkeit im Lesen und Schreibcn 
der deutschen und lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre, Fer
tigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der 
Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben, im Rechnen 
Gciibtheit in den vier Grundrcchnungen mit ganzen Zahlen verlangt.

Bei der Aufnahmspriifung fiir die 1. Klasse mit ruthenisch-deutscher U nterrichts- 
sprache werden dieselben Forderungen mit dem Unterschiede gestellt, dafi an die Stelle 
der deutschen Sprache die ruthenische tritt. Aufierdern haben sich die betreffenden Auf- 
nahmswerber auch ciner Priifung aus der deutschen Sprache zu unterziehen, wobei jedoch 
nur Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen Schrift, Bekanntschaft mit den aller- 
wichtigsten Regeln der Rechtschreibung, Kenntnis der allerwichtigsten und haufigsten 
Formen der Deklination und Konjugation, einige Ubung in der Analyse eines einfach 
erweiterten Satzes, endlich nur der Wortschatz gefordert wird, der aus den an den ruthe
nischen Volksschulen eingefiihrten Lehrbiichern von Roth-Hlibowicki erworben werden kann.

Eine Wiederholung der Aufnahmspriifung in die 1. Klasse, sei es an einer und der
selben oder an ciner anderen Mittelschule, mit der Rechtswirksamkeit fiir das unmittelbar 
folgende Schuljahr ist zufolge Min.-Erl. vom 2. Janner 1886, Zl. 85, unzulassig.

Die der Direktion beim Einschreiben der Schiller iibergebenen Dokumente werden 
am, 20. September zuriickgestellt werden.

Anmeidungen zu einer Aufnahmspriifung f iir  die hoheren Kiassen ( I I .— V III.)  haben 
spatestens 8 Tage vor dem Priifnngsterm ine. also spatestens am 1. Septem ber I. J., zu 
erfolgen.
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Jedcr nsu e in ire te n d e  S ch ille r hat einc Aufnahmstase von 4 K 20 h, cinen Lchr- 
mittelbeitrag von 2 K, cinen Jugendspielbeitrag von 1 K, cin Tintengeld von 1 K und 
iiberdies 10 h fiir 1 Exemplar der Disziplinarvorschriften, also im ganzen 8 K 30 h, zu 
entrichten. Eine unter falschen Angaben erschlłchene Aufnahme hat die Entfernung des 
Schiilers von der Anstalt zur Folgę.

Im Falle der Nichtaufnahme wird den Aufnahmswerbern der ersten Klasse die Taxe 
zurlickerstattet.

Die Kost- und Wohnungsgeber werden von der Direktion einc besondere schriftliche 
Belehrung tiber ilire Pflichten erhaltcn.

3. Die W iederho iungs- und N ac h trag sp riifu n g e n  sowie die A ufaa lim spriifung en  in 
die hijheren K iassen werden am 9. und 12. September von 8— 12 Uhr vormittags und von 
3—6 Ulir nachmittags abgehaltcn werden. Die In te rim szeu g n isse  sind vorher dem Direktor 
zu iibergeben.

4. Die Aufnahme von Schillera in die ru then isch -deu tsche  V o rb e re itu n g s -K las se  
wird erst nach den Ferien, am 9. und 12. September, vorgenommen werden; docii wird 
bemerkt, dafl diesc Klasse in crstcr Linie fiir Schiiier der Landschulen bcstimmt ist. Erst 
nacli Aufnahme der ans den Landschulen komtnenden Schiiier konnen auch Czernowitzer 
Schulkinder nach Maflgabe des yorhandenen Raumcs und bis zur Erreichung der gesetz- 
lichen Mazimalfreąuenz (50) aufgenommen werden.

5. Schiiier, die bereits im V o rja h re  der Anstalt angeborten , haben sich am 9. oder
12. September in der Zeit von 8—10 Uhr vormittags itr den hiefiir bestimmten Klassen- 
zimmern behufs Einschreibung zu melden, hiebei das letzfe Semestralzeugnis yorznweisen 
und 3 K an Taxcn und zufolgc h. L.-Sch.-R.-Erl. vorn 15. Oktober 1893, Zl. 2674, 1 K an 
Tintengeld (fiir beide Scmestcr) zu entrichten. Schiller, welche eine Wiederhoiungs- oder 
Nachtragspriifung abzulegen haben, werden erst nach Abiegung dersclben aufgenommen.

6. Diejenigen Schiiier, welche ihre Studien unterbrochen haben, miissen sich zufolge 
Ministerialerlasscs vom 6. Oktober 1878, ZL 13510, auch wenn sie durch Wiederholung 
der Klasse ihre Studien fortsetzen wollen, einer Aufnahmspriifung unterziehen. Fiir jede 
Aufnahmspriifung in eine hohere ais die crste Klasse ist im vorhinein eine Taxe von 24 K 
zu erlegen.

7. Schiiier, welche voi> eiaem  anderen Gytnnasium  konimen, haben sich am 9. Sep
tember zwischen 10 und 12 Uhr in der DirektionskanzI,ei zu melden, einen legalen Tauf- 
oder Geburtsschein und samtliche Semestralzeugnissc, dąs letzte mit der yorgeschriebcnen 
Abgangsklausel versehen, beizubringen und, wic die Aufnahmswcrber der 1. Klasse, 8 K 
30 h zu erlegen. Uber die A ufnahm e a u s w iir t ig e r  S ch u le r wird jedoch im Sinne des h. 
L.-Sch.-R.-Erlasses vom 18. September 1897, ZL 4346, erst nach Abschlufi der Aufnahme 
der Schuler der eigenen Anstalt und nach Maflgabe der ctwa nocii yorhandcnen Sitzplatzc 
entschieden werden.

Auf die Aufnahme in die deutschcn Abtcilungen der Anstalt haben neuc Aufnahms
wcrber zufolge h. Landesschulrats-Erlasses vom 14. November 1900, Zl. 6935, nur darni 
unbedingten Anspruch, wenn sie gr.-kath. oder gr.-or. Religion sind oder den Obligatunter- 
richt im Rulhenischen besuchen. Andere Aufnahmswcrber konnen nur nach Maflgabe des 
vorharidenen Raumes, also nur in beschrankter Anzah! zur Einschreibung zugelassen werden.

8. Die A ufnahm e der P r iy a tis te n  erfolgt in dersclben Weise und zu dersclben Zeit 
wie die der óffentlichen Schiiier; bei auswartigen Priyatisten der li.—VIII. Klasse kann dic 
Anmeldung auch schriftlich geschehen.

Auch gewesene Schiiier der Anstalt bedtirfen, wenn sie aus was immer fiir cinem 
Orunde den regclmafilgen Einschrelbungsiermin versaumł haben, zu ihrer Wicderaufnahtne 
der Bewilligung des h. k. k. Ministeriums fiir Kuitus und Unterricht.



—  107 —

9. Jeder Schiiler hat am 13. September seinem Kiassenvorstande zwei vollstandig 
ausgefiillte Nationalien, in denen auch die freien Gegenstande, die er in dem neuen Schul- 
jahre besuchen will, verzeichnet werden sollen, zu iibergeben. Die Nationalien miissen 
unbedingt mit der Unterschrift des Vaters oder des verantwortlichen Aufsehers versehen sein.

10. Das Schulgeld betragt 40 K ftir jedes Semester und ist von den offentlichen 
Schiilern der II. bis VIII. Klasse zufolge h. Min.-Erl. vom 12. Juni 1886, Zl. 9681, langstens 
6 Wodien nach Beginn jedes Semesters, von den offentlichen Scliulern der 1. Klasse, denen 
die Stundung des Schulgeldes im I. Semester nicht bewilligt werden sollte, spatestens im 
Laufe der ersten drei Monate nach Beginn des Schuljahres in Schulgeldmarken zu' ent- 
richten. Die Privatisten haben das Schulgeld unmittelbar vor Beginn der Prilfung zu zahlen.

11. An jedem Schultage urn 10 Uhr yormittags werden den Eltern der Schiller oder 
den verantwortlichen Aufschern derselben im Professorenzimmer (I. Stock) Auskiinfte erteilt.

C z e r n o w i t z ,  den 9. Juli 1910.

Regierungsrat Kornel Kozak,
k. k. Gymnasialdirektor.




