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Der Zug Alexanders des GroBen
nach dem Fiinfstromlande.

(Ein Beitrag zur Geschichte seines Ercfberungszuges gegen Indien.)
-------------

ln dem kurzeń Zeitraume von sieben Jahren (334—327 v. Chr.) hatte 
Konig Alexander von Mazedonien — einern Kriegsgotte gleich — Ąsien 
und Afrika durchmessen und sie seinem Willen dienstbar gemacht. Im 
Siegesiaufe war der jungę Herrscher von einem Schlachtfeld zum andereń 
gezogen, hatte nach eigenem Gutdunken Staatsverfassungen abgeandert 
und Reichsgrenzen verlegt, bis endlich das weite Gebiet von des Nils 
altehrwurdigem Strande bis an die Grenzen der skythischen Steppen und 
die bis dahin fast ungekannten Ufer des Oxus und Jaxartes dem auf- 
strebenden Mazedonierreiche unterworfen war. Gleichzeitig war ein gutes 
Stiick Kulturarbeit geleistet worden: die Verwaltung der unterworfenen 
Gebiete wurde mustergiltig geordnet, eine lange Reihe militarischer Kolonien 
diente neben Kriegszwecken vg»r altem ais Zentren hellenischer Bildung 
und hellenischen Lebens und vermittelte eine rege Verbindung zwischen 
Orient und Abendland. Und das alles war das Werk weniger Jahre. Inner- 
halb dieser Zeit hatte der jungę Mazedonierkonig unaufhaltsam vorwarts- 
gestiłrmt und rastlos an dem Ausbaue des in Angriff genommenen Werkes 
gearbeitet, bis er sich schlieBiich zu den schwindeligen Hohen einer Macht 
und Gcwalt emporgeschwungen, die kein europaischer Gebieter vor ihm 
erklomrnen hatte.

Die Piane und Aufgaben, die bereits seinem grofien Vater vor- 
schwebten, an dereń Ausfuhrunger jedoch durch des ruchlosen Meuchel- 
morders Hand verhindert worden war, hatte Alexander in seinem unbe- 
zahmboren Ehrgeize glanzend gelost. Das Perserreich, jener Erbfeind der 
Hellencn und Mazedonier, lag bezwungen, die Freve), die die Kdnige der 
„Barbaren“ an Hab und Gut der Hellenen veriibt hatten, waren gesuhnt, 
die Griechen des Mutterlandes, sowie jene der asiatischen Kolonien konnten 
fur lange Zeitraume — wenn nicht fur immer — frei von jeglicher Perser- 
gefahr sich entwickeln. Aber Alexander uberflugelte in seiner grofiziłgigen
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Veranlagung noch bei weitem seinen Vater: in seinem Streben nach der 
Weltherrschaft beabsichtigte er die Griindung eines Reiches, dessen Grenzen 
mit jenen der damaligen „Oekumene“ — des den Griechen bekannten 
Erdenrunds — zusammenfallen sollten.

Nachdem nun Baktrien und Sogdiana unterworfen und zwecks Helle- 
nisierung dieser Gebiete Festungen und Pflanzstadte gegrundet worden 
waren (327), beschlofi Alexander den Zug nacli dem vielgepriesenen Inder- 
lande. Was ihn hiezu bewogen haben mochte, lafit sich an der Hand der 
uns zu Gebote stehenden historischen Quellen nicht ergriinden und wird 
wohl diese Frage in der Alexandergescliichte fiir immer ein ungelóstes 
Ratsel bleiben miissen. Es werden vermutlich einerseits strategische und 
politische Momente gewesen sein, die den Konig bestimmten, Indien 
seinem Reiche einzuverleiben, zumal die Zwistigkeiten und Fehden, die 
unter den zahlreichen Fiirsten des „Landes der fiinf Strome" herrschten, 
eine Unterwęrtung desselben nicht allzuschwer erscheinen Iiefien. Anderer- 
seits diłrfte aber auch ein anderer Umstand bei obigem Entschlusse 
Alexanders eine nicht geringe Rolle gespielt haben: es beseelte den Konig 
bestandig eine ungewohnliche Begierde nach Abenteuern und Eindriicken 
und der Wunsch, die Lauder am Indus und Ganges aufzusuchen und den 
mystischen Schleier zu ltiften, der in der Phantasie des Abendlandes iiber 
dem Wutrderlande Indien ruhte, mochte hiebei den Ausschlag gegeben haben.

So brach denn Alexander im Jahre 327 v. Chr. aus Baktrien aut 
und uberschritt mit seinen Truppen (zirka 120.000 Mann) das Parapamisos- 
gebirge, den heutigen Hindukusch. Ein eigenartiges Geftihl mochte den 
kiihnen Welteroberer iiberkommen haben, ais er von den unwegsamen 
und schneebedeckten Hóhen des Parapamisos in das anmutige Tal des 
Kophenflusses hinabblickte: er war der Erfiillung seiner Piane naher ge- 
riickt, eine neue, geheimuisvolle Welt breitete sich zu seinen Fiifien aus und 
gewifi schien es ihm, ais stehe er an der Schwelle einer neuen und bedeutungs- 
vollen Zeitepoche. Langs des Kophentales (des heutigen Kabul), eines recht- 
seitigen Nebenflusses des Indus, das bis zur Gegenwart seine Bedeutung 
ais Eingangspforte nach Indien behalten hat, zogen die mazedonischen 
Truppen gegen das Pandschabland. Es war in den ersten Monaten *) des 
Jahres 326 v. Chr. ais Alexander, nachdem er durch Gebete und Opfer 
die Gotter urn Beistand angefleht hatte, das Heer aut einer von seinen 
Feldherrn Perdikkas und Hephastion geschlagenen Briicke iiber den Indus- 
stroin iibersetzte und hiemit in Indiens Grenzen einriickte. Der Darstellung 
Arrians zufolge, dem wir den zuverlassigsten und ausfuhrlichsten Bericht 
iiber den Zug Alexanders nach Asien vcrdanken, war der Ubergang iiber

J) strabo XV. 1, 17............ -zfo V o; óp/ojiśyou za-rfspr/A-zcw -A. .



den Indus seitens Alexanders wohl vorbereitet; denn der Konig hatte, ais 
er noch in den Landschaften am Eingange in das Kophental weilte, des 
Stromiiberganges gedacht, hatte die hiezu erforderlichen Mafiregeln ge- 
troffen und deshalb (Arr. IV. 22, 9): . 'Hęaiaxiwva xat UspSizaay £*/.-
TiśuTisi i; xt]V Il£Ux«Xau)Xcv Xwpav óę eizl xóv ’IvSóv ixoxa|XÓv . . . y.od srcc 
xov ~oxa|xov acpty.G|xśvcu; napaay.Eua^EW 6'aa e; xyjv Staj3aaiv xou 7xoxa|xoo 
BpcpopaL Ebenso berichtet Arrian (V. 3, 6), Alexander hatte, ais er an den 
Indus karn, die Brticke angetroffen „7xe7xoiy][xevy]v rzpó; 'Hęataxńovoę y.al 
TiAGta [iev ajAiy.pÓTEpa Sóo §e xpiaxovxópouę . . Welcher Art die Briicke war, 
kann Arrian nicht angeben, doch neigt er zur Ansicht, sie ware eine zu- 
sammenhangende Schiffsbriicke gewesen. Letzteres bestarkt auch Curtius 
(VIII. 34, 3), der angibt, Haphastion und Perdikkas hatten, da das Heer 
mehrere Fltisse zu iiberschreiten hatte . . . .  „sic iunxere naves, ut solutae 
plaustris vehi possent, rursusąue coniungi". Wenn ferner Arrian (V. 8, 7) 
erwahnt, Alexander hatte nach einigen Tagmarschen in das Innere des 
Pandschab seinen General Konos an den Indus mit dem Auftrage zuriick- 
gesandt, daB er alle Fahrzeuge, die sich auf jenem Strome befanden, 
zerlegt an den Hydaspes (gegenwartig Dschilam) schaffe, so werden wohl 
damit jene Fahrzeuge, das heiBt Kahne und Boote, gemeint sein, welche 
zur Herstellung der Schiffsbriicke iiber den Indus gedient haben und die 
Alexander in baldiger Zeit beim Ubergange iiber den Hydaspes zu be- 
niitzen beabsichtigte. Diodor berichtet nur kurz (XVII. 86), Alexander ware 
an den Indus gekommen und hatte „ . . . xa; xs xptaxovxópouę xaxaaxeuaa- 
p.śva; y.ai xóv nópov e7ćuy|i £vov . . .“ angetroffen. Die Stelle, an welcher die 
Truppen der Mazedonier den Indus iiberschritten, ist mit Sicherheit nicht 
festzustellen. Nach Strabo (XV. 1) ware der Ort des Uberganges bei der 
Stadt Peukolaitis zu suchen. Leider gibt Strabo die Lagę dieser Stadt nicht 
naher an und Arrian kennt (s. o. IV. 22, 9) eine Landschaff Peukelaotis 
am Indus, zwei geographische Namen, die gewiB identisch gelautet haben. 
Der Ubergang iiber den Indus wird von AIexander nicht weit von derEin- 
miindungsstelle des Kophen in den Indus bewerkstelligt worden sein, eine 
Annahme, die umso begriindeter erscheinen muB, wenn man bedenkt, daB 
ja langs des Kophen Alexanders Zug nach Indien sich bewegte, daB also 
der Konig bis an die Mtindung des Kophen gelangte und daselbst den 
Indus iiberschritten haben wird, daB ferner iiber diese Stelle aucli noch 
heutzutage eine uberaus wichtige Verkehrsstrafie zieht, die die Englander 
durch das feste Peschawar beschiitzen und daB gerade hier der Strom einen 
beąuemen Ubergang iiber sein Bett gestattet.

Ais die Kunde von dem Herannahen der Mazedonier in den Pandschab- 
landern laut wurde, liefi der Fiirst Taxiles, Herrscher von Taxila, das im
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Lande zwischen Indus und Hydaspes lag,1) durch eine Gesandtschaft den 
Kónig Alexander seiner Freundschaft versichern und ihm Land und Leute 
tibergeben. Nachdem aber Alexander Indiens Boden betreten hatte, zog 
ihm Taxiles personlich entgegen, wiederholte seine Versicherungen der 
Treue und Anhanglichkeit den Ankómtnlingen gegeniiber und hiefi sie in 
seinem Reiche willkommen. Ob der gastfreundliche Furst von Taxila, einer 
Stadt, die Niese2) (mit Cunningham) an der noch heute iiblichen, nach Osten- 
fiihrenden Strafie, drei Tagmarsche vom Indus, an der Stelle des heutigen 
Schadheri, annimmt, wirklich Taxiles, wie ihn Arrian (V, 8, 2) nennt, ge- 
heifien hat, oder ob sein Name Omphis oder Mophis lautete, muC dahin- 
gestellt bleiben. Curtius (VIII. 42, 4) nennt ihn „Omphis" und Diodor 
(XVII. 86, 20) „Mćocpię". Nach Curtius (VIII. 43, 14) hatte Omphis erst mit 
Alexanders Zustimmung — inore gentis suae — den Namen seines Vaters 
angenommen und von nun an hatten ihn „Taxilen appellavere populares". 
Der Name Taxiles — meint Curtius — ware mit der Herrschaft aut den 
jedesmaligen Nachfolger iibergegangen, so dafi also der Furst des Landes 
und die Hauptstadt des von ihm beherrschten Gebietes immer denselben 
Namen getragen hatten. Nach Diodor hatte der regierende Furst von Taxila 
Mophis geheifien und ware der Sohn des Taxiles gewesen und erst 
A!exander „psruyópaasy a'jxov Ta$iXYjv“. Wie es denn auch sein mag, 
eines ist sicher, dafi jener Herrscher von Taxila in den denkbar schlech- 
testen Beziehungen zu seinem machtigen Nachbar, dem jenseits des Hy
daspes residierenden Kónig Poroś stand und dafi er aus diesem Grunde 
ein eifriger Bundesgenosse der Mazedonier wurde.

Nach einem Marsche von wenigen Tagen durch die gastlichen Ge- 
genden des Herrschers von Taxila gelangte Al‘exander nach Taxila, der 
bereits erwahnten Residenzstadt des Landes, in welcher er die Gesandten 
eines Ftirsten, den Arrian (V. 8, 3) Abisares nennt, empfing. Abisares war 
Kónig „xwy op£’wv ’Iv5wv“, also Gebieter eines Landes im gebirgigen 
nordlichen Pandschab, ungefahr im heutigen Kaschmir. Auch Curtius 
(VIII. 44, 1) nennt diesen Fursten ubereinstimmend mit Arrian Abisares, 
wahrend Diodors Angabe (XVII. 87) etwas abweicht: „ . . . (I)vo|id?Exo 
’Epptaapoę“. In Taxila erschienen zu derselben Zeit Abgeordnete benach- 
barter Gauftirsten und sie alle trugen, ebenso wie die Gesandtschaft des 
Kónigs Abisares, dem Mazedonierkónige im Namen ihrer Herren die Unter- 
werfung ihrer Reiche an. Alle wurden von Alexander reichlich beschenkt 
in die Heimat entlassen. Nachdem auch der Furst von Taxila fur seine 
Anhanglichkeit reichlich belohnt worden war, verliefi Alexander dessen 
Residenzstadt und brach gegen den Hydaspes auf, urn den Kónig Poroś, der

1) Strabo XV, 1.
-) Niese, Geschichte der griechischen und mazedonischen Staaten.
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bisher Alexanders Oberhoheit nicht anerkennen wollte, zur Anerkennung 
derselben zu zwingen. In Taxila liefi Alexander eine Militarbesatzung zuriick 
— offenbar um sich fur jeden Fali den Riickzug zu decken — reihte in 
sein Heer 5000 Inder ein '), welche Taxiles und die anderen Fiirsten jener 
Gegenden gestellt hatten, und zog gegen Osten, gegen die Grenzen des 
machtigen Porosreiches.2)

Noch immer hoffte Alexander, Konig Poroś werde sieli ohne Blut- 
vergiefien den Mazedoniern ergeben. Deshalb scliickte er zu Poroś einen 
gewiBen Kleochares a) und lieB ihn auffordern, sich freiwillig zu unterwerfen. 
Doch Poroś wollte bievon nichts wissen. Kleochares kehrte mit der Antwort 
des Poroś zuriick, Poroś werde bewaffnet die Mazedonier an der Grcnze 
seines Reicbes erwarten. Die Friedensmission des Kleochares war gesebeitert, 
und Alexander blieb angesichts dessen nichts tibrig, ais die Waffen dies- 
bezuglich entsebeiden zu lassem Einer Mitteilung des Polyan (Strateg. IV. 
3, 21) zufolge, der freilich oft nur wenig zuverlassig erscheint, hatte sich 
den heranriickenden Truppen der Mazedonier aut ihrem Zuge gegen den 
Hydaspes ein gewisser Spittakos, ein Verwandter des Poroś, in einem Eng- 
pafie entgegengestellt, mit der Absicht, dereń weiteres Vordtingen zu ver- 
hindern. Doch mit Leichtigkeit hatte Alexander durch ein geschicktes Reiter- 
manover des Spittakos Scharen in die Flucht geschlagen. Sonderbarerweise 
berichten unsere zuverlassigen Quellen nichts Ober dieses Scharmiitzel und 
es ist nicht ausgeschlossen, daB Polyan diese Episode fur seine Sammlung 
von „Kriegslisten“ erdichtet hat.

Konig Poroś war der Beherrscher eines weiten und fruchtbaren, an 
Menschen und Stadten reichen Gebietes, dafi sich óstlich vom Hydaspes- 
flusse erstreckte.4) Ais Alexander ara rechten Ufer dieses Flusses anlangte, 
fand er bereits auf dcm gegenuberliegenden Ufer den Konig Poroś mit 
einem starken und wohlgerusteten Heere und vielen Elefanten in Schlacht- 
ordnung aufgestellt, bereit den Gegnern den Ubergang iiber den Flufi und 
das Eindringen in das Innere seines Rciches zu verwehren. Die Mazedonier 
schlugen nun ihre Lager jenen des Poroś gegentiber auf und Alexander 
beschloB, sich durch eine List den FluBiibergang zu erzwingen. Graf York

J) Arrian V. 8, !).
2) Nach Diodor XVII, 87, 10 trat Alexander seinen Marsch l!mpov Av tflW xX-/j- 

3|.oy<ópo)v Iv3oiv rfc/.i’.kirj. . . .  iz ap~/o'/~oz o’ Afryjyrjai XpśjŁyj~o; Tioucdo’. na-iizrpm 'j-cż-ooz 
11 ’/,v lvof>vyjX'.ov x«l A0Xov J[o3~o'jjjnov“ im Jahre 326 v. Chr. an.

3) Curtius VIII. 43, 2.
4) Strabo XV. 1. — Der Hydaspes der Alton ist der heutige Dshilam (nach York v. 

Wartenburg, Kurze Ubersicht der Feldziige Alexanders d. Qr.) oderJhelam (nach derbchreib- 
weise in Sticlers Handatlas); das Reich des Poroś lag ani linken Ufer dieses Fltifies und 
umfafite — aller Wahrscheinlichkeit nach — das Gcbiet von Jcch Doab und Rechna Doab.



v. Wartenburg *) glaubt auf Grund der unternommenen Forschungen mit 
zietnlicher Sicherheit annehmen zu diirfen, die Stelle, an der die beiden 
feindlichen Armeen einander gegeniiberstanden, sei an dem bequemen 
Ubergangspunkte iiber den Hydaspes bei der heutigen Stadt Dsbilam zu 
suchen, also an der Strafie, die die Feste Peschawar mit Lahore, der 
wichtigsten Stadt Pandschabs, verbindet.

An ein Uberschreiten des Flusses im Angesichte der Truppen des 
Poroś war nicht zu denken. Die Regenzeit, dereń Vorboten die Mazedonier 
bereits in Taxila erlebt hatten, hatte sich jetzt vollaut eingestellt. Reich- 
liche Niederschlage hatten die- indischen Gewasser zum Schwellen gebracht 
und warrne Windę dieser Zeit schmolzen den Schnee der Taler und Ge- 
birgsabhange und bewirkten, dafi die Flusse jede Kommunikation bedeutend 
erschwerten, oft ganzlich unmóglich machten. Uber diese Regenperiode 
sagt Arrian V. 9, 6. ,,, . . i)v ydcp (bpa zxo<ję ~Tij \xzzd Tporra; pdćAiata iły Fepe 
zpźzzzzai ó Yj/.Lop' zaózrj oś TYj (bpa u oaza zz zę oópayou dFpóa te aazayzpzzai
e; TYjV yrjv zty ’1v5lxyjv . . und in Indike 6, 4 ........ Osrać ok rt Mvowy
yfj rob Fśpso;, paltara psy za v'lp:a. \\apar.a\v.zzz zi y.ai ’Hpo)5óę v.y.: zo 
’IpaVy.óv o'jpo; y.ai x~z touttoy [iejaAoi xai Fokspot o: TrATauoi pśoua:v.“ Die 
oben angefuhrte Stelle bei Arrian (V. 9, 6), die Mazedonier hatten sich am 
Hydaspes zur Zeit der Sonnenwende gelagert, widerspricht ciner anderen An- 
gabe iiber die Zeit, in der die Schlacht geliefert wurde, bei demselben Autor 
(V. 19, 5) . . . . . .  t'ivzzo, dpyo'/zoz ’A9'Yjvaiorę 'Hyćpóyo;, ptYjydę Mo’jv'J'/vuovg;.“
Nach Idelers Handbuch der Chronologie fallt der Monat Munychion jenes 
Olympiadenjahres in die Zeit vom IN. April bis zum 18. Mai 326 v. Chr. 
Es ware also, wenn mail die letztere Angabe Arrians ais die richtigere 
gelten lassen wollte, die Schlacht gegen Poroś in die Zeit zwischen den 
18. April und 18. Mai des Jahres 326 zu setzen. Nimmt man jedoch die 
erstere Angabe an, dann fallt das Treffen in die zweite Halfte des Monates Juni 
desselben Jahres, so dafi sich diese Etappe aus dem Zuge Alexanders nach 
Asien chronologisch nicht genau fixieren lafit. Nach Strabo (XV. 1) hatte
Alexander ........ zob 5’ eap;; rapyo\xźvo'j . . seinen Marsch vom Indus
gegen Taxila angetretcn; dann ware im Marz oder April die Ankunft in 
Taxi!a erfolgt und ungefahr einen Monat spater, im April oder Mai, hatte 
der Kampf mit Poroś stattgefundcn. Niese verlegt den Zeitpunkt der Schlacht 
in den Monat Juni des Jahres 326.

Es durfte also Alexander mit seinem Heere den FluBiibergang an der 
dem Lager der Inder gegeniiberliegenden Stelle nicht versuchen, da einer- 
seits daselbst der machtig geschwellte FluB iiber sein Bett getreten war 
und in reifienden Wogen dahinbrauste, andererseits die Feinde das linkę

M Graf York v. Wartenburg, a. a. O. Kap. X. S. ÓS.
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Ufer besetzt hielten. Denn hatten die Inder schon dem Fufivolke das Be- 
treten des gegeniiberliegenden Ufers sehr bedeutend erschwert, so mufite 
man in erster Linie urn die Reiterei besorgt sein und mit dem Umstande 
rechnen, aafi die Pferde vor dem Anblicke der Kriegselefanten scheuen 
und uberhaupt ans Land nicht zu bringen sein werden. Nach Curtius 
(VIII, 45, 8) war der Hydaspes „ąuattuor in laiitudinem stadia diffusutn, 
profundo alveo, et nusąuam vada aperiente, speciem vasti maris fecerat". 
Schubert1) nimmt eine Breite des Flusses zu jener Zeit von ungefahr !i/ i Kilo- 
metern an, so dafi der Hydaspes wirklich den Eindruck eines weiten und 
odeń Meeres machte. Deshalb versuchte Alexander den Konig Poroś zu iiber- 
listen, durcli geschicktes Manovrieren den Indem seine eigentlichen Piane 
zu verbergen und sie iiber Ort und Zeit des Uberganges zu tauschen. 
Ebenso wie Poroś das linkę Ufer des Hydaspes durch starkę Wachpostcn 
Tag und Nacht besetzt hielt und jede Bewegung seiner Gegner aufmerksam 
verfolgte, so sandte auch Alexander nach verschiedenen Richtungen Wachen 
aus. Diese zogen langs des Flufilaufes auf- und abwarts, liefien haufig 
Kahne und mit Stroh geiilllte Tierfelle gegen das linkę Ufer fahren und 
beunrubigten hiedurch die Inder. Betreffs der Einzelheiten, die Alexander 
zur Irrefiihrung des Gegners getroffen hatte, weichen unsere Quellen an 
mehreren Stellen von einander ab. Nach Curtius (VIII. 46, 18) soli Ptolomaus 
zu wiederholten Malen durch Kriegslarm einiger Reitergeschwader den Feind 
beunruhigt haben „ut a custodia huius opportunitatis oculos hostium aver- 
teret", wahrend Alexander von den Indern unbemerkt an den fur den 
Ubergang geeigneten Platz gezogen sein soli. Weiters erzahlt Curtius (ibid. 
46, 21), es hatte Alexander, gleichfalls in der Absicht, dem Feinde die 
eigenen Piane zu verbergen und ihn unvorbereitet im giinstigen Momente 
anzugreifen, den Attalus „. . . et aeąualem sibi et haud disparem habitu 
oris et corporis . . .“ kónigliche Gewander anlegen lassen, uni in den 
Indern den Glauben wachzurufen, der Mazedonierkónig befehlige per- 
sonlich die ihrem Lager jenseits des Flusses gegeniiberstehenden Militar- 
abteiiungen und denke nicht daran, heimlich den Hydaspes zu iibersetzen. 
Beide soeben zitierten Stellen aus Curtius sind wenig glaubwtirdig, aller 
Wahrscheinlichkeit nach von ihm selbst erfunden. An einer anderen Stelle 
namlich (VIII. 48, 15) berichtet Curtius, Ptolomaus sei mitzwei anderen Gene- 
ralen, Perdiccas und Hephaestio, die ebenso wie Ptolomaus zu den intimsten 
Beratern Alexanders gehorten, standig im Gefolge des Konigs geweseti, was

') Die Porusschlacht (Rheinisches Museum, Bd.58, J. 1001. S. 547). — Im April oder 
Mai, zur Zeit woAlexander den Hydaspes iiberschritt, hat dcrFluB noch iange nicht seinen 
hoclistcn Stand erreicht; er wird, wie neuere Forscher und Reisende berichten, im August be
deutend wasserreicher, und indem er iiber seine Ufer tritt, iiberschwemmt er dann weit und 
breit das umliegende Land und wird beinahe uniiberschreitbar.
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audi von Arrian bezeugt wird, wahrend der oben angefuhrten Mitteilung 
Curtius’ zufolge, Ptolomaus von Alexander an dem dem indischen Lager gegen 
tiberliegendenPlatze zuriickgelassen worden sein soli. Es ist gewlfi, daB Ptolo
maus, einer der tuchtigsten mazedonischenOffiziere undeinerdervertrautesten 
Feldherren aus dem Stabe Alexanders, dem Konig beim Aufsuchen einer 
gtinstigen Ubersangsstelle behilflicb war und dafi Alexander seiner bei allen 
Unternehmen immer wieder bedurtte, so dafi nur die Angabe VIII. 48, 15 
gelten gelassen werden kann, die mit jener Arrians vóllig ilbereinstimmt, 
freilich die in VIII. 46, 18 ganzlich ausschliefit. Die Erzahlung von der 
Verkleidung des Attalus ist ebenfalls aus der Luft gegriffen, denn Attalus 
war nach Arrian V. 12 1 von Alexander auf einem von dem den Indern 
gegenuberliegenden mazedonischen Hauptlager recht weit entlegenen Orte 
mit einer Heeresabteilung aufgestellt worden, konnte also nicht gleichzeitig 
in den koniglichen Gewandern im Hauptlager herumstolzieren; da Arrian 
urwergleichlich glaubwiirdiger ist ais alle anderen Autoren, geschweige 
denn ais der sehr oft phantasierende Curtius, so muli auch diese Erzahlung 
des letzteren zuriickgewiesen werden. Hiefiir spricht auch der Umstand, 
den Schubert1) treffend hervorhebt, dafi namlich die Breite des geschweliten 
Hydaspes, „das Erkennen der Gesichtszirge und das Unterscheiden der 
Kleidungsabzeichen . . . von vornhinein ausschliefit" und aus diesem Grunde 
hatte ja die von Alexander verfiigte Mafiregel ihren Zweck verfehlt.

Wenn sich demnach auch nicht genauer feststellen lafit, was alles 
Alexander geten haben mochte, um Poroś betreffs des Ortes und der Zeit 
des Uberganges zu tauschen, so ist es doch gewifi, dafi sich letzterer 
einige Małe in die Palle locken liefi. So oft die Mazedonier Miene machten, 
ais wollten sie den Hydaspes iibersetzen, riickte auch Poroś mit seinein 
Heere unmittelbar an den Flufi heran. Es zog Konig Poroś stromaufwarts, 
sobald er seine Feinde in dieser Richtung ziehen sah und er liefi die 
Seinigen stromabwarts marschieren, wenn sich die Mazedonier stromabwarts 
bewegten. Doch alsbald uberzeugte .er sich, dafi dies alles nur blinder 
Kriegslarnr war. Curtius (VIII. 45, 12, 13, 14) weifi zwar auch von Schar- 
mutzeln, die angeblich auf Flufiinseln im Hydaspes zwischen Abteilungen 
der Inder und Mazedonier stattfanden, zu berichten. Hiebei sollen zwei 
mazedonische Jiinglinge, aus altem mazedonischem Gebltite, Symmachus 
und Nicanor, die in ihrem Heldenmute zu weit gegen den Feind vor- 
geriickt waren, gefallen sein. Freilich wissen die anderen Quellen 
nichts davon, und bei der nicht allzugrofien Zuverlassigkeit der 
Angaben des Curtius kann auch diese Erzahlung nicht ohne weiteres 
hingenommen werden. Schliefilich ermiidete das unausgesetzte Manóvrieren

— 10 -

') A. a. O. S. 547.
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der Mazedonier den Konig Poroś und verleitete ihn zum Glauben, die 
Mazedonier wurden es in nrer Feigheit iiberhaupt nicht wagen, den Flu8 
zu uberschreiten. ’) Aus diesem Grunde gaben es die Inder auf, die 
Mazedonier auf ihren Ztigen langs des Stroinbettes zu begleiten und neben 
ihnen einberzuziehen, auch unterliefien sie es alsbald, zur Nachlzeit auf 
das Geschrei seitens der Mazedonier hin mit ihrer ganzen Heeresmaclit 
auszuriicken und wahnten sich hinlanglich sicher zu sein, wenn sie iiber 
Nacht langs des Stromes Wachen aufstellten. Gar wirr betreffs der Zeit 
des Uberganges der Mazedonier und ihrer Piane wurde Poroś, ais er sah, 
dafi die Gegner von allen Seiten Lebensmittel in ihr Lager zusammen- 
zieben. Er mochte glauben, Alexander denke iiberhaupt nicht an einen 
Flufiubergang wahrend der Regenzeit, sondern beabsichtige, ruhig den 
Winter abzuwarten, bis die Wassermassen sich zuriickgezogen haben und 
die FluBe leicbter zu iibersetzen sein werden. Deshalb gab sich Poroś fast 
ganzlich der Sorglosigkeit hin. Er blieb in seinem Lager und beobachtete 
von da aus das mazedonische Heer, in der Uberzeugung, dieses wurde 
es nicht versuchen, vor seinen Augen den Hydaspes zu ilberschreiten, und 
wagte esAlexander doch, so wiirden ihn seine Wachen noch rechtzeitighievon 
yerstandigen und es wiirde den, am festen Boden stehenden Indern nicht 
schwer fallen, die Mazedonier bei ihrem Versuche, das Festland zu betreten, 
in die reifienden Fluten des geschwollenen Hydaspesflusses zuruckzudrangen. 
In dcm bereits oben angefiihrten Aufsatze spricht Schubert die Meinung aus, 
die neue Mafiregel Alexanders betreffend die Zusammenziehung des Pro- 
viantes und das VerbreitenderNachricht, er wolle den Winter abwarten und erst 
dann uber den FluB gehen einerseits und die bereits fruher getroffenen Vorkeh- 
rungen, urn Poroś durch das bestandige Drohen eines FlufiOberganges und 
den unausgesetzten Kriegslarm zu tauschen und zu ermuden andererseits, seien 
miteinander unvereinbar, da sie sich gegenseitig ausschlossen. Denn, meint 
Schubert, „wenn Poroś glauben sollte, dafi Alexander den Ubergang Ober den 
Hydaspes noch lange hinausschieben wolle, so war es doch unmóglich, ihm 
gleichzeitig mit diesem Obergange fortwahrend zu drohen." Eine Bestarkung 
in seiner Behauptung sieht Schubert darin, daB der Bericht Ober diese Vor- 
gange bei Arrian in Buch V. Cap. Kap. IX, 3 und Kap. X, 3 zerrissen ist. 
Fur diesen Bericht hat Arrian zwei Quellen zusammengeschweifit, zweifellos 
Ptolomaus und Aristobul. Dem ersteren sind die Mafiregeln Alexanders 
betreffend das Beunruhigen der Gegner durch Befahren des Flufies mit Kahnen 
und mit strohgefullten Tierhauten, sowie die Uberlahrt Ober den Strom 
mittels dieser Befórderungsmittel entlehnt. Ptolomaus’ Bericht erscheint 
durchaus glaubwurdig, da sein Yerfasser standig in Alexanders Nahe

’) Polyan Strateg. IV. 3.
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weilte.1) Sefner zweiten Quelle — dem Aristobul — hat Arrian, dem Auf- 
satze Schuberts zufolge, den Bericht uber das Zusammenfuhren des Pro- 
viants und Ober die Verbreitung des Geruchtes, Alexander hatte die Ab- 
sicht den Winter abzuwarten, entnommen. Aristobul, der wahrend des 
Feldzuges am Hydaspes sich im mazedonischen Lager befand, „wird die 
Proviantkolonnen mit eigenen Augen gesehen haben“ und man mufi auch 
seinen Bericht voll und ganz gelten lassen. Schubert weist „wegen des 
Widerspruches mit Ptolomaus das Motiv zuruck, durch welches Alexander 
zur Herbeischaffung des Proviants bestimmt worden sein soli“ und meint 
Aiexander habe Proviant zusammenziehen lassen, „weil er ihn fur die auf 
dem rechten Ufer ais Besatzung und zur Grundung der Stadt Bercephalas 
zuriickgebliebenen Truppen noch brauchte und dali er die Absicht gehabt 
hatte, den Poroś durch das Proviantauffahren zu tauschen, ist wohl nur 
eine nach dem wirklichen Gelingen der Uberlistung des Porus im Lager 
gemachte Kombination“. Diese scharfsinnig aurchgefuhrte Untersuchung 
Schuberts und die Unterscheidung der zwei Quellen fur obigen Bericht bei 
Arrian hat wohl einige Berechtigung. Ein umsichtiger Feldherr wie Alexander 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach, das mit groBen Muhen und Kosten 
verbundene ZusammenfOhren des Proviants zu dem Zwecke allein, um den 
Konig Poroś betreffs die Zeit des Uberganges zu tauschen, nicht inszeniert 
haben. Ob aber die „Kombination“, AIexander hatte hiedurch eine Tau- 
schung der Inder beabsichtigt, erst „nach dem Gelingen der Uberlistung 
des Porus" entstanden ist, ist fraglich. Vielmehr erscheint es wahrschein- 
lich, dafi Alexander Proviant zusammenschaffen lieB teils fiir die Truppen, 
die ais Besatzung und beim Baue der Stadt Bukephalas bleiben sollten, 
teils weil er gewifi auch seinen Marsch in das unbekannte Innere Indiens 
und einen eventuellen unerwarteten Ruckzug in Erwagung zog, aber Ober 
all das konnte ja Konig Poroś nicht informiertgewesen sein und glaubte, 
die Mazedonier schafften Lebensmittel herbei, weil sie tatsachlich langere Zeit 
am rechten Ufer verweilen wollten. Auf diese Weise wurde der Widerspruch 
in den beiden Quellen Arrians behoben sein und man konnte Aristobuls 
Bericht mit jenem des Ptolomaus vereinbaren und sie beide gelten lassen.

Doch alsbald sollte sich Poroś uberzeugen, dafi Alexander ihn hinter- 
gangen habe. Denn inzwischen hatten die Mazedonier durch fleifiiges und 
genaues Auskundschaften der nachsten Umgebung in Erfahrung gebracht, 
dafi nicht allzuweit von der Stelle, auf der das konigliche Flauptlager auf- 
geschlagen war, der Hydaspes eine scharfe Wendung in seinem Laufe mache. 
Daselbst trete das Ufer des Flusses knapp an das Strombett mit einer An- 
hóhe heran. Dieser Yorsprung sei dicht mit Baumen und Gestrupp be-

') Arrian und Curtius in den ob. zit. Stellen.



wachsen und ihm gegeniiber liege im Fiusse eine Insel, die ebenfalls 
bewaldet sei und dadurch geeignet ware, alle Vorgange auf dem Vorsprunge 
dem Auge des auf dem anderen Ufer lagernden Gegners zu entziehen. 
Nach Arrian (V. 12, 2) war der (Jfervorsprung auf dem Hydaspes und die 
ihm gegenuberliegende Flufiinsel vom Hauptlager . . ś: rcsvn-q-/.o'nz %al 
£xatov ai(z5totję“ entfernt. Curtius (VIII. 46, 17) sagt nur allgemein, „erat 
insula in flumine amplior ceteris, silvestris, eadem et tegendis insidiis 
apta . . . iam extra conspectum bostis . . . — ohne die Entfernung der
Insel vom mazedonischen Lager anzugeben. Sonderbarerweise finden wir 
weder bei Arrian, noch bei Curtius und Diodor angegeben, ob diese Insel 
stromaufwarts oder stromabwarts vom Lager sich befunden bat. Wir sind auf 
den Bericht Arrians beschrankt, dafi sie 150 Stadien (5‘65 Stadien =  1 Kilo- 
meter) vom Hauptlager entfernt gewesen ware. Frontinus gibt (Strateg. I. 4) 
an, dafi Alexander „. . . per superiorem partem subitum transmisit exer- 
citum“. Ware Frontinus eine sonst ganz zuverlassige Quelle und wiifiten 
wir, wolier er seine Kenntnis von der Lagę der Insel geschopft bat, so 
hatte man vollen Grund anzunehmen, die Insel ware flufiaufwarts vom 
Lager gelegen, zumal auch Polyan in seinen „Kriegslisten“ (IV, 3) die 
Situation in gleicher Weise schildert. Allein weder Frontinus’ noch Polyans 
Nachrichten sind recht zuverlassig, und der einzige Grund, der dafiir spricht, 
dafi die Berichte der zwei Autoren Glaubwiirdigkeit beansprucben, ist der, 
dafi ungefahr 27 Kilometer stromaufwarts vom Hauptlager des Hydaspes’ Bett 
schmaler und deshalb ftir einen Ubergang geeigneter gewesen sein wird, 
ais eine ebenso weite Strecke stromabwarts. Zu einem soichen Resultate 
gelangte Droysen,1) der auf Grund seiner Untersuchungen feststellen zu 
dtirfen glaubt, der Ort, den Alexander zum Ubergange ausgewahlt hatte, 
ware an der heutigen Strafie von Kascbmir nach dem Pandschab zu suchen, 
wo diese den Hydaspes tibersetzt, oberhalb des von Alexander aufgeschla- 
genen Lagers. Die Insel ware dann identisch mit der Insel Jamad. Ebenso 
suchen Rustow-Kochly,2) Niese und Delbrtick b den Ubergangspunkt oberhalb 
des Hauptlagers, wahrend ihn Beloch,4) Wartenburg, Schubert u. a. unter- 
halb desselben vermuten. Sind es also nur immer wieder Vermutungen 
und Annahmen, so scheint es docli aus obcn angefuhrtem Grunde walir- 
scheinlicher, dafi Alexander ain rechten Ufer des Hydaspes- 150 Stadien 
stromaufwarts zog, hier den Flufi iibersetzte und auf dem linken Ufer von 
Norden her gegen die Inder vorriickte.

Nach der Flufiinsel nun, dem zum Ubergange ausgewahlten Orte, 
liefi Alexander durch Konus alle Kahne und Fahrzeuge, die beim Indus-

') J. Q. Droysen, Geschichte Aleyandcrs d. Gr.
2) Riistow-Koclily, Geschichte des griechischen Kricgswesens.
:i) H. Deilbriick, Geschichte der Kriegskunst.
*) J. Beloch, Griechische Geschichte.
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iibergange beniitzt worden waren, schaffen und bereitete so, von den Indern 
unbemerkt, den Ubergang iiber den Hydaspes vor. 1) Im Hauptlager liefi 
er den Krateros mit einem Teile des Heeres zuriick und ertciltc ibm den 
Auftrag, den FluB nur in dem Falle zu iiberschreiten, wenn Konig Poroś 
mit seiner ganzen Truppenmacht aufgebrochen und gegen Alexander ge- 
zogen sein sollte. Fiir den Fali aber, dafi Poroś nur einen Tcil seines 
Heeres gegen Alexander fiihrte, sollte Krateros nur dann iiber den 
FluB schreiten, wenn Poroś alle Elefanten mit sieli genomrnen haben werde. 
Sollte jedoch der Inderkonig Elefanten im Lager zuriicklassen, so verbot 
Alexander dem Krateros mit Riicksicht auf die mazedonische Reitcrei den 
Flufiiibergang zu versuchen. Arrian zahlt (V. i l ,  5) die Abteilungen auf,
die Alexander dem Krateros iibergab:  .......... trjv tj autou ey/.ov E-nnapyjay
y.ai tou; eę ’ApayJnwv y.ai IlapaTraptaaowY imzeaę, y.ai ty); epaktrp/o; xcov 
Ma"/,s3óvwv ttjv :: 'Aky.śnoo y.ai ri,v IIxXuaTVŚpyovToę Ta£iv, y.ai robę v'g'.apy_ar 
x ro v et;! rźos ’Jv3a>v y.ai x ouc a pa loóroię robę 7ZćVTir/,ięyiAiouę“. Eine zweite 
Abteilung unter Fiihrung des Meleager, Attalus und Gorgias liefi Alexander 
ara Ufer zwischen cleni Hauptlager und der Stelle zuriick, die er zum Uber- 
gange ausersehen hatte, ungefahr in der Mitte zwischen beiden und erteilte 
den Fuhrern die Weisung, den Hydaspes zu iiberschreiten, sobald sie sehen 
wiirden, dafi ani jenseitigen Ufer die Schlacht bereits im Gange ware.“) Es 
hatte also diese Abteilung der Mazedonier ungefahr 75 Stadien stromaufwarts 
von jener des Krateros und ebensoweit stromabwarts von der erwahnten 
Flufiinsel Stellung genomrnen. Curtius teilt uns (VIII. 46, 18) mit, den 
Ptolomaus hatte Alexander im Hauptlager, dem Lager des Poroś gegenliber, 
zuriickgelassen. Aus Arrian wissen wir dagegen, dafi Ptolomaus in 
Begleitung des Konigs gewesen sei, was auch Curtius an einer 
anderen Stelle (VIII. 48, 15) bestatigt, wodurch er aber mit seiner ersten 
Angabe in Widerspruch gerat. Ohne jeden Grund nennt Droysen Ptolomaus 
ais Befehlshaber des Korps, dafi zwischen dcm Hauptlager und der 
Insel aufgestellt war, und tui unrecht, wenn er hiemit die sonst zuver- 
lafiigen Aussagen Arrians verwirft, mit denen in diesem Falle auch Curtius 
(VIII. 48, 15) iibereinstimrnt.

Alexander selbst marschierte mit der dritten Truppenabteilung, dem 
grofiten und beeten Teile seines Heeres, auf einem landeinwarts gelegenen 
Wege, ohne dafi er und seine Soldaten von den Wachposten des Poroś 
bemerkt worden waren, nach der oben erwahnten Stelle, die ganz beson- 
ders, dank der giinstigen Lagę der Flufiinsel, fiir einen Ubergang ara ge- 
eignetsten schien. Die Truppen- und Waffengattungen, die Alexander mit

b Arrian V. 8, 7.
2) Arrian V. 12, 1.



sich fiihrte, waren nach Arrian (V. 12, 3) folgende: . . . Ś7ttXs!;a|isvoę
xwv te żxaćptov xó śćy Tj]j.a y.x' ty)V 'Hcpataxńi)Vo; tTcrcapyiay 7. a i xrjv Uepoixy.au 
•/.su AYj|j.Y)xpćou Y.7.: xouę sx Bay.xpcov -/.a: 2oęBiavwv xs y.ai xo'ję Ny.óttaę tTrrrśaę, 
y.a: Axx: xoij{ E?:TCoxo£óxaę, y.ai XY]ę cpaZayyoę XG’ję xe lnxxr::xxx.: y.ai xi,v 
Kas£xod y.ai Ko£vou xa£:v y.ai xouę xo£śxaę y.ai xouę Myptayac . . Wahrend 
Arrian (an der zuletzt zitierten Stelle) berichtet, Alexander hatte sein Heer 

. . a?av(i>; ttgaó xt y.r.Ł/t<n xvj; • • ■“ nach dem Ubergangsorte
geftihrl, erzahlt Curtius (VIII. 46, 18) von einetn tiefen Graben, der . . 
non pedites modo, sed etiarn cum equis viros poterat obscendere . . 
hatten die Mazedonier beniitzt, urn unbemerkt von den Feinden zur Insel 
ziehen zu kónnen. Nach Plutarch (Alex. 60, 2) ware Alexander . . vuy.xóę
Bs yćtjjispwy y.ai da£ATjV0i) /.a jxvxx vr,xov ^ezogen. Am Ziele
seines Marsches angelangt, liefi Alexander wahrend der Nachtzeit alles, 
was zum Ubergange erforderlich war, fertigstellen. Die Kahne und die 
anderen Fahrzeuge wurden in Bereitschaft gesetzt, die Tierhaute mit 
Stroh gefiillt. Auch die Natur schien den Mazedoniern gewogen zu sein: 
Die tiefe Dunkelheit der Nacht und ein heftiger RegenguB, den Blitz 
und Donner begleiteten, bewirkten, daB Alexanders Piane und Vorberei- 
tungen den Indern verborgen blieben. Curtius schildert (VIII. 46, 23) recht 
lebhaft obige Vorgange in der Natur. „ . . . procella imbrem vix sub tectis 
tolerabilem effundit. Obrutique milites nimbo in terram refugerunt.. . . Sed 
tumultuantium fremitus, obstrepentibus ventis, ab hoste non poterat au 
diri“. Die Finstcrnis, die sich tiber der Landschaft lagerte, war so groB, 
daB Miteinandersprechende sich gegenseitig kaum sahen (Curtius ibid. 
46, 24). Diesen gunstigen Zeitpunkt nutzte Alexander aus, bcstieg mit 
einigen Befehlshabern einen Dreifiigruderer und setzte uber den Flydaspes. 
Mit dem Konige stiegen Ptolomaus, Perdikkas und Lysimachos, die kónig- 
lichc Leibgarae und ein Teil der tiichtigsten Krieger des Heeres in das 
Schiff. Der Rest der Truppen, die Alexander mit sich fuhrte, fuhr aut" aus- 
gestopften Tiertellen und Kahnen hiniiber. Curtius (VIII. 46, 24) weifi nichts 
von einem Dreifiigruderer, den Alexander beniitzt hatte, vielmehr sagt er aus- 
drucklich „ . . . ratem eam, quae ipse vehebatur primam iussit expelli“. 
Wenn dem Mazedonierkónige ein Dreifiigruderer zur Verfiigung stand, was 
aus Arrian (V. 13, 1) zu entnehmen ist, so wird er gewifi diesen bentitzt 
haben und nicht aut einem unsicheren Flofie tiber den ihm ganzlich un- 
bekannten und machtig geschwollenen Flofi gefahren sein. Es diirlte also 
auch diesmal Curtius’ Mitteilung unrichtig sein, zumal schon am Indus 
zwei Dreifiigruderer beim Ubersetzen des Heeres uber den Flufi in Tatig- 
keit waren und Konos aut Alcxanders Befehl alle jene Fahrzeuge, die beim 
Indusubergange beniitzt wurden, an den Flydaspes geschatft hatte, so daB 
also die Mazedonier Dreifiigruderer auch am Hydaspes zum Ubersetzen
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der Truppen verwendeten. Schon war Alexander mit den Seinigen gliick- 
lich an der erwahnten Flufiinsel im Bette des Hydaspes vorbeigefahren 
und schon steuerten sie dem linken Ufer des Flusses zu, ais sie von 
den Wachtern des Poroś erblickt wurden, die nun eiligst in das Lager 
ihres Konigs ritten, um ihm die Nachricht von dem unerwarteten FluB- 
iibergange der Feinde zu uberbringen.1) Inzwischen waren die Mazedonier 
ans Land gestiegen und stellten ihre Reihen in Schlachtordnung auf. Allein 
alsbald uberzeugten sie sich, dafi der Boden, den sie betreten hatten, noch 
nicht das Festland am linken Ufer des Flydaspes sei, sondern, dafi sie 
auf einer zweiten Insel im Flufibette gelandet waren, die durch einen 
Stromarm vom festen Lande getrennt war.2) Nach Plutarch (Alex. 60, 2) 
waren die Mazedonier beim Hiniibersetzen iiber den Flufi audi auf jener 
ersten Insel, die in unmittelbarer Nahe des rechten Ufers lag, gelandet. 
Es ware, ais sie auf dieser Insel festen Fufi gefafit hatten, ein heftiges 
Gewitter mit Blitz und Donner herniedergegangen und es waren vor 
Alexanders Augen „ . . . drroAAUjJieycu; rwa; xai au[i<pXsY{Ji.evouę Otio xwv 
xspauvwv . . .“, doch alles dies hatte nicht vermocht, Alexander von der 
Fortsetzung des weiteren Uberganges abzuschrecken. Diese Ausfiihrungen 
Plutarchs sind ganz unwahrscheinlich. Man mufi vielmehr an dem Berichte 
Arrians festhalten, der den Kónig Alexander, ohne dafi die Mazedonier auf 
dieser ersten Flufiinsel landen, an ihr vorbeifahren lafit. Ein Landen auf 
jener Insel hatte ja keinen Zweck gehabt, da es mit Zeitverlust verbunden 
gewesen ware und die Mazedonier der Gefahr ausgesetzt hatte, dafi sie 
von den Indern erblickt worden waren. Bezuglich der zweiten Flufiinsel 
auf der die Mazedonier auch Arrian zufolge gelandet waren, berichtet 
Plutarch (Alex. 60, 3), das Wasser ware iiber das gewohnliche Ufer ge- 
gangen und „ . . . psmopoy sxpY)yjjia r . o i |xśya“. Man kónnte annehmen, 
dafi diese zweite Insel blofi momentan iiberschwemmtes Land war und 
dafi sie aufier der Regenperiode nicht zu finden ware. Doch dagegen 
spricht die Tiefe dieses Flufiarmes, iiber die Arrian berichtet:3) „rjv yap 
xwv |jl£v r.ć‘Aov urcEp Touę jjiaarouę zo uSwp lyarcsp zi 'JyAhzzzoy tyjv Ss
t~rcwv, 8aov ta; y.icpa/.aę urcepG^ćiv tcO “OTapoO11. Ahnlich finden wir es bei 
Plutarch (am oben angefuhrten Orte): „ . . . autóę 3e tfYjar (Alexander nam- 
lich in seinen Briefen. auf die sich Plutarch beruft) zxc a/joiocę izbr.y.; 6 * * * * *

6 Arrian V. 13, 2. — Curtius berichtet (VIII. 4(i, 27), dafi wahrend der Oberfalirt
ein Schiff der Mazedonier „ . . . quam petrae fluctus illiserat . . .“ gestrandel s e i; da
uns aber keine andere Quelle hieriiber berichtet, sind wir aufier Stande, den Bericht iiber
diesen Zwischenfail beziiglich seiner Glaubwurdigkeit zu priifen.

2) Arrian V. 13, 4.
:!) Arrian V. 13, (i.
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auTouę iióia xcov 5 ’ otcXwv xó SfUpYjga Staj3atvetv dypi|Aaaxwv j3psyo[iśvoi>::“. 
Vielleicht lag jener Fluflarm, der die zweite Insel vom linksseitigen Ufer 
Irennte, wahrend der Trockenzeit unbeniitzt ais toter Arm da und nur 
wahrend der tropischen Regenperiode war er von Wassern iiberschwemmt; 
auf diese Weise lieGe sich seine Tiefe leichter erklaren. Uber dieses 
durch anhaltende Regengiisse geschwollene Gewasser setzten die Soldaten 
Alexanders, sobald eine etwas seichtere und zum Uberschreiten geeignetere 
Stelle gefunden worden war, freilich nicht ohne alle Miihe und Anstren- 
gung, hinuber und marschierten, ais sie das linkę Ufer des Flusses erreiclit 
liatten, langs desselben den Indern entgegen.1)

Nun ging Alexander daran, seine Truppen zu ordnen, indem er sie 
so aufstellte, dafi die Stirne derselben die berittenen Bogenschutzen bildeten. 
An sie schloG sich die iibrige Reiterei an. Hinter der Kavallerie fanden die 
FuGsoldaten ihre Aufstellung, wahrend Bogenschutzen und Schleuderer die 
Flanken der Phalanx deckten.2) Den Oberbefehl iibernahm Alexander selbst 
und, indem er sich an die Spitze seiner kriegsgeiibten Reiterei stellte, gab 
er das Zeichen zum Aufbruche gegen den Feind. Die untenstehende Skizze 
(nach Arrian V. 13, 7, 8) gibt ein Bild von der Aufstellung der Truppen 
Alexanders:

Bogenschutzen Kgb Schild- Kgl. Schild- Bogenschiitzen j
und Schleuderer trager Kgl. Leibgarde trager und Schildtragerl puBv>0łk

Berittene Leibgarde Berittene Truppen

Berittene Bogen- Berittene Bogen
schutzen und Berittene Bogenschutzen schiitzen und

Agrianer Agrfaner

Den Oberbefehl uber die FuBtruppen ubergab Alexander seinem General 
Tauron und erteilte ihm den Auftrag, mit dem FuGvolke moglichst eilig 
der Reiterei nachzufolgen, wahrend er selbst mit den berittenen Abteilungen 
so rasch vorauseilte, daG in kurzer Zeit die Mannschaft des Tauron weit 
hinter den Reitern zuriickgeblieben war. Droysen nimmt an, Alexander 
ware seinen FuGtruppen „eine halbe Stunde weit“ vorausgeritten, wahrend 
Plutarch (Alex. 60, 3) berichtet, die Reiterei ware „den FuGtruppen zwanzig 
Stadieu vorangeritten“; auf diese Weise wiirde sich seine Angabe mit der

') Situationspian siehe SchluB der Abhandlung Figur 1.
Arrian V. 14, 1.

Kavalleric
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Arrians (V. 14, 1) so ziemlich decken. Fur den Fali, da!3 die Inder den maze- 
donischen Truppen entgegentreten sollten, glaubte A!exander, sich auf die 
Tiichtigkeit seiner Reitertruppen verlassen zu diirfen, und hoffte, mit seiner 
Reiterei dem Feinde solange Widerstand leisten zu kónnen, bis die Fufitruppen 
nachgekommen waren und sich mit der Reiterei vereinigt hatten.

Und tatsachlich erblickten die Mazedonier alsbald herannahende feind- 
licbe Truppen und waren der Meinung, Poroś riicke ihnen mit seiner 
ganzen Armee entgegen. Fiir die Inder war es auBerste Zeit, tatkraftig ein- 
zusetzen, wollten sie die Mazedonier in ihrem Drangen nach dem Osten 
aufhalten. Jetzt hatte Kónig Poroś mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Streitkraften tiber den Feind herfallen sollen. Die allgemeine Situation 
schien fur Poroś giinstiger zu sein ais fur seine Gegner, denn den Maze- 
doniern war das Terrain, auf dem die Schlacht hatte entschieden werden 
sollen, ganzlich unbekannt; obendrein waren sie erschopft durch die Stra- 
pazen des FluBuberganges und die Unbill der Witterung und hatten einer 
starken Armee und vor allern den zahlreichen und kampfgeiibten Kriegs- 
elefanten des indischen Heeres schwerlich standhalten kónnen. Ein rasch 
und umsichtig durchgefuhrter Kriegsplan hatte den Sieg fast zweifellos 
ati des Inderkónigs Standarten fesseln mussen.

Allein, statt auf die Nachricht hin, die Mazedonier hatten die Absicht, 
am linken Ufer des Hydaspes zu landen, mit allen seinen Truppen 
unverzuglich den Eindringlingen entgegenzuziehen und ihnen seine ganze 
Streitmacht entgegenzuwerfen, womóglich bevor diese genug Zeit gehabt 
hatten, sich zu einem Gefechtsmarsche zu ordnen, zogerte Poroś. Erst nach 
einiger Zeit sandte er seinen Sohn mit einer verhaltnisinafiig kleinen Ab- 
teilung den Feinden entgegen. Poroś’ Sohn vermochte es noch durch einen 
Eilmarsch an die Stelle, die Alexander zum Ubergange auserkoren hatte, 
in einem recht giinstigen Zeitpunkte zu gelangen: er war daselbst ange- 
kommen, ais Alexander noch mit dem Uberschreiten des Flusses beschaf- 
tigt war, ais er sich rnitten im Flufibette, zwischen der zweiten Insel und 
dem linken Ufer, befand. Er sah aber alsbald ein, dafi die ihm von seinem 
Vater beigegebene Truppenabteilung zu schwacn war, um Alexanders 
Truppen am Besteigen des Festlandes zu verhindern, und in der Tat wurden 
die Inder, ais Alexander eine Abteilung von Bogenschutzen Poroś’ Sohn 
entgegenwarf, mit Leichtigkeit zurtickgedrangt und suchten in der Flucht 
ihre Rettung. Nach Quellen, auf die sich Arrian stiitzt und die er (V. 14,7) 
ais „oE Se Xeyouacv“ zusammenfafit, soli wahrend des Gefechtes, das beim 
Landen der Mazedonier zwischen diesen und den Indem stattfand, Alexander 
durch Poroś’ Sohn verwundet worden sein und Alexanders geliebtes Pferd 
Bukephalas daselbst von des indischen Prinzen Hand getroffen, sein 
Ende gefunden haben. Diese Stelle Arrians, der zufolge das Pferd Bukę-
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phalas schon jetzt ums Leben gekommen ware, widerspricht einer anderen 
bei demselben Autor (V. 19, 6), wornach Bukephalas viel spater nach der 
Schlacht am Hydaspes, „von niemandem verletzt“, „der Altersschwache" 
erlegen sein soli. Sonst schopft Arrian den Bericht tiber diesen ersten 
Zusammenstofi der Mazedonier mit den Indern aus Ptolomaus und bebt 
hervor: „mit dem auch ich ubereinstimme“. Ł) Jedenfalls mufi man einem Be- 
richte, der sich auf Ptolomaus stiitzt, vor allen anderen den Vorzug geben, da 
Ptolomaus ais hoher Offizier standig in Alexanders Nahe weilte, also tiber 
alle Kriegsoperationen wohl unterrichtet war und deshalb ais glaubwiirdig 
und zuverlassig gelten mufi. Ptolomaus folgend, gibt Arrian an, der Solin 
des Konigs. Poroś sei mit 2000 Reitern und 120 Streitwagen den Maze- 
doniern entgegengezogen.2) Curtius (VIII, 47, 1) berichtet, Poroś hatte, ais 
ihm seine Wachter die Nachricht von der beabsichtigten Landung der 
Mazedonier uberbrachten, geglaubt, es waren nicht mazedonische Truppen, 
die den Hydaspes uberschreiten, sondern es nahe sein Bundesgenosse, der 
Fiirst Abisares, der, wiewohl er sich dem Anscheine nach Alexander unter- 
worfen, doch im geheimen Poroś Hilfe und Unterstiitzung im Kampfe 
gegen Alexander versprochen hatte. Bezuglich der Starkę der den Maze- 
doniern entgegengeworfenen Abteilung weicht Curtius von dem Berichte 
Arrians ab. Nach Curtius hatte Konig Poroś, sobald er seines Irrtumes 
gewahr wurde, den Mazedoniern 100 Streitwagen und 4000 Reiter ent- 
gegengesandt, die nicht, wie bei Arrian, der Solin des Poroś befehligte,
sondern „Hages, dessen Bruder“. Auch Diodor (XVII, 87) tut eines
Bundesgenossen des Inderkónigs Erwahnung, der Poroś Hilfe hatte 
bringen sollen und der tiber eine Streitmacht verfugte, die jener des 
Poroś nicht viel nachstand. Dieser Bundesgenosse der Inder soli „Embisaros“ 
geheifien haben, also nicht Abisares, wie ihn Arrian nennt. Von einem 
Treffen zwischen den Mazedoniern und dem Sohne des Poroś weifi Diodor 
nichts, wie er ilberhaupt den Ubergang tiber den Hydaspes gar nicht
erwahnt. Nur allgemein sagt Diodor, es ware „zuerst“ zu einem
Reitergefechte gekommen, in dem „fast alle Wagen der Inder unbrauchbar 
wurden". Ob aber dieses „zuerst“ auf das Gefecht der Mazedonier mit der 
von Poroś’ Sohn geftihrten Abteilung zu beziehen ist oder auf den Zu- 
sammenstofi mit der Hauptarmee der Inder, ist aus diesem Berichte nicht 
zu ersehen. Dagegen betont Diodor, Alexander ware durch die Botschaft 
vom Heranrticken des Embisaros und durch die Kunde, dieser sei nur 
noch „vierhundert Stadien entfemt", zum Entschlusse gebracht worden, 1 2

1) Arrian, V. I-i, 9 „ot<o ymi ęujjupspojjiai*1.
2) Auffallenderweise beziffert Plutarch (Alex. (>()) die Starkę der Abteilung der Inder 

unter der Fiihrung des Sohnes des Konigs Poroś nur halb so hoch ais Arrian: . . tojv . . .
izzśow  vsj\  t<ov <ź'>ticho)v 2^ xovtc/.“ .
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sofort das indische Heer anzugreifen, bevor Poroś Zeit und Móglichkeit 
hatte, sieli mit seinem Verbtindeten zu vereinigen. Diesem Berichte 
Diodors folgend, behauptet Droysen, Alexander hatte am rechten Ufer des 
Hydaspes zwei Phalangen FuBvolk zuriickgelassen, die Embisares hindern 
sollten, den FluB zu iibersetzen und sich Poroś anzuschlieBen. Ist schon 
die Behauptung Droysens etwas gewagt, da sie durch keine zuverlassigere 
Quelle unterstutzt wird, so gehen Rustow-Kochly in ihren Vermutungen 
noch weiter, indem sie annehmen, das gegen Embisares ausgesandte ma- 
zedonische Korps sei 16.000 Mann und 1000 Reiter stark gewesen und 
ware von Alexander Flephastions Fiihrung anvertraut worden.

Jedenfalls vermochte es Fiirst Embisares nicht, wenn er uberhaupt 
dem Poroś zu Hilfe zu zieben beabsichtigte, sich mit den Indern zu 
vereinigen. Denn, wie oben erwahnt, waren die Truppen des Sohnes des 
Poroś alsbald zuriickgedrangt worden, Poroś’ Sohn fiel im Getummel des 
Kampfes und mit ihm blieben gegen 400 Reiter tot am Platze liegen.1) 
Audi die Streitwagen der Inder, die sich auf dem durch Regengiisse auf- 
geweichten, schlammigen Erdreiche nur schwer bewegen konnten, wurden 
samt Mann und Rofi eine Beute der Mazedonier. Die Berichte uber die 
Niederlage der Inder sind bei Arrian, Plutarch und Curtius ziemlich gleich- 
lautend. Am ausfiihrlichsten ist Curtius, der diesmal auch zuverlassig 
zu sein scheint. Ihm zufolge waren zunachst die Skythen und Daher 
uber die Inder hergefallen; das stimmt auch mit Arrian uberein, 
da letzterem zufolge diese Truppen den Vortrab des mazedonischen 
Korps bildeten. Einigen Schaden fiigten die Lenker der indischen 
Streitwagen den Mazedoniern bei, die sich mitten zwischen die kampfen- 
den Wagen warfen, wobei sie freilich auch unter den Ihrigen 
viel Schaden anrichteten. Doch alsbald erwies sich das Terrain fur einen 
Kampf zu Wagen ungunstig. Die Lenker wurden aus den uber den 
schlupfrigen und unebenen Boden dahinrollenden Wagen geschleudert 
und viele indische Streitwagen gerieten, von den Mazedoniern fluBwarts 
gedrangt, in die Fluten des geschwollenen Stromes. Uber die Grbfie (  
der Verluste auf mazedonischer Seite berichtet keine einzige Quelle, so 
daB uns diesbezuglich alle Aufschltisse fehlen. Jene von den Indern, die 
sich zu retten vermocht hatten, iiberbrachten dem Kónige Poroś die Nach- 
richt von der erlittenen Niederlage und von seines Sohnes jammerlichem Ende.

Noch immer war es fiir Konig Poroś nicht zu spat, durch tatkraftiges Ein- 
greifen auf den Ausgang des Kampfes mit Alexander Einflufi zu nehmen. 
Allein, wie bisher, so zogerte Poroś auch jetzt. Wiewohl er genau wuBte, daB 
Alexander den groBten Teil seines Heeres uber den FluB gesetzt hatte,

') Arrian (V. 15, 4) und Plutarch (Alex. (50) geben diesbezuglich iibereinstimmende 
Berichte.
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liefl er sich durch jene Abteilung, die Alexander dem indischen Lager 
gegenuber am rechten Ufer unter Krateros’ Ftihrung zuriickgelassen hatte, 
einige Małe aus der Fassung bringen, zumal Krateros, ura Poroś nocli 
mehr zu verwirren, wiederbolt Larm schlagen liefi und Miene tnachte, ais ob 
er bereit ware, jeden Augenblick den Hydaspes zu iibersetzen. Erst nach 
geraumer Zeit entschloB sich Poroś, mit seiner gesamten Streitrnacht den 
Mazedoniern entgegenzuziehen, nachdem er eine nur schwache Reiter- 
abteilung, der einige Kriegselefanten beigegeben waren, mit dem Auftrage 
im Lager zuriickgelassen hatte, dem Krateros den Ubergang tiber den Fiut! 
zu verwehren. Sobald man aut ebenen und festen Boden gekommen war, 
der zur Entwicklung von Schlachtkolonnen geeignet schien, stellte Poroś 
seine Truppen in geordneten Schlachtreihen auf. Die Angaben der einzelnen 
Autoren bczuglich der Starkę des Heeres der Inder, das Alexander ent- 
gegenzog, gehen vielfach auseinander. Wahrend nach Arrian (V. 15, 8) 
„Poroś selbst mit der gesamten Reiterei, die ungefahr 4000 Mann betrug, 
allen Streitwagen — 300 an der Zahl — 200 Elefanten und mit Fufisoldaten, 
soviele notig waren, — ungefahr 30.000 Mann — gegen Alexander vorriickte“, 
bestand nach Curtius (VIII. 46, 6) die Streitrnacht des Poroś aus 85 Elefanten, 
300 Wagen und 30.000 Mann Fuf.lvolk. Jcder Streitwagen fiihrte (Curtius VIII. 
47, 1) sechs Miinner, und zwar: „Zwei Schildtrager und zwei Bogenschiitzen" 
ferner zwei Wagenlenker, die auch Waffen fur den Nahkatnpf trugen. Diodors 
Zahlen (XVIII. 87), die Starkę des Heeres des Poroś betreffend, sind zweifellos 
viel zu hoch ; er zahlt mehr ais 50.000 Mann Fufivolk, gegen 3000 Reiter, 
Liber 1000 Wagen und 130 Elefanten. Mit dem Berichte Arrians verglichen, 
ist die Zahl der Mannschaft bei Diodor viel zu grofi angegebeu, die Zahl 
der Kriegselefanten freilich zu klein. Kramer1) meint, der Unterschied 
zwischen der Angabe der Anzahl der Kriegselefanten bei Arrian und 
der bei Diodor liege darin, daB Arrian alle Elefanten, die im Heere 
des Konigs Poroś sich befanden, gezahlt hat, wahrend Diodor nur 
ausschliefilich jene, die an der Schlacht gegen Alexander teilgenommen 
hatten, in Rechnung zieht, dagegen den Rest der Elefanten, die von Poroś 
im Hauptlager gegenuber der Steliung des Krateros zuriickgelassen worden 
waren, nicht einbegriffen hat. Wie will aber Kramer die so hohe Ziffer fur 
die Fufitruppen bei Diodor erklaren ? Und warum hat dann Diodor nicht 
jenen Teil der Fufitruppen der Inder, die im Hauptlager zuriickgeblieben 
waren, von jenem Teile des Heeres, der mit Poroś Alexander entgegenzog, 
in Abzug gebracht ? Oder, wie will Kramer den Unterschied in den Angaben 
bei Arrian und Diodor bczuglich der Fufitruppen von 20.000 Mann und 
beziiglich der Streitfragen von 700 an der Zahl erklaren ? Kramers Er- 
klarungsversuch ist wohl nicht haltbar. Diodor hat aller Wahrscheinlichkeit

') H. Kramer, Beitrage zur Geschichte Alexanders des GroBen.
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nach absichtlich die Truppenstarke des Poroś iibertrieben, um die Tiichtigkeit 
der an Zahl schwacheren Truppen Alexanders hervorzukehren.

Poroś ordnete sein Heer so, daB in erster Reihe die Kriegselefanten 
in gleich weiten Abstanden von einander ihre Aufstellung fanden. Die 
Abstande zwischen je zwei Elefanten betrugen nach Arrian (V. 15,9) „nicht 
weniger ais ein Pletron", nach Polyan (Strateg. IV. 3) dagegen ca. 50 FuB. Mit 
Polyan nimmt Droysen die Abstande zwischen je zwei Tieren ebenfalls zu je 
50 Fufi an und erhalt schon bei diesem Abstande fur die Front des indischen 
Heeres eine Lange von einer Meile. Riistow-Kochly finden bei Annahme eines 
Abstandes der Elefanten von einander von 100 FuB eine entsprechend 
langere Front des Heeres des Poroś. Es scheinen jedocli beide Bericlite, 
sowohl der Arrians ais auch jener Polyans’ in diesem Falle unverhaltnis- 
maBig iibertrieben. Denn, wenn Alexander die Inder gleichzeitig ara rechten 
und linken Fliigel angreifen lafit, wie weit muBte in seinen Reihen ein 
Mann vom anderen entfernt sein und wie schwach waren dann seine 
Reihen gewesen, wenn er bei der bedeutend kleineren Truppenzahl ais 
Poroś, seine Kolonnen auf eine Meile oder gar dariiber hinaus hatte aus- 
delinen wollen!

Hinter der Schlachtreihe der Elefanten stand die Phalanx der indischen 
FuBsoldaten, die an beiden Flugeln iiber die Linie der Elefanten hinaus- 
ragte. Die Flankę des Heeres deckte die Reiterei und die Schlachtwagen. 
Das so aufgestellte Heer hatte (nach Curt. VIII. 48, 13) „dns Aussehen von 
Tiirmen", indem die Elefanten den Tiirmen, dieFufitruppen der Mauer zwischen 
den Tiirmen gleichkamen. Ebenso vergleicht es Arrian (V, 17, 4) „mit einer 
Mauer"; Diodor sagt (XVII. 87) „die Aufstellung des Heeres glich vollkommen 
einer Stadt“ und nicht anders berichtet Polyan (Strateg. IV. 3). Am linken 
Fliigel seines Heeres ritt Konig Poroś, ein Mann, der sieli trotz seines 
vorgeriickten Alters durch bedeutende Kraft und stramme Haltung des 
Korpers auszeichnete. Sobald Alexander die heranriickenden Gegner gc- 
wahrte, hielt er fiir eirien Augenblick den Marsch der Seinigen ein, um 
die FuBsoldaten, denen die Reiterei ein gutes Sttick vorausgeeilt war, ab- 
zuwarten und sie mit den berittenen Truppen zu vereinigen. Alsbald kam 
das Fufiheer im Eilmarscbe heran. Alexander gewahrte ihm zur Erlio- 
lung von dem angestrengten Marsche eine kurze Rast, selbst aber be- 
schaftigte er mit der Reiterei den Feind, indem er ihn unaufhorlici) 
umkreisen und belastigen liefi. Dieses Reitermanover wurde gleichzeitig 
von den mazedonischen Feldherren und vor allem von Alexandcr ausge- 
niitzt, um sich iiber die Aufstellung und die Starkę des feindlichen Heeres 
zu orienticren. Nachdem die Fufitruppen durch die Rast frische Krafte ge- 
schopft hatten, ordnete Alexander sein Heer zum Angriffe. Die Mitte der 
Schlachtreihe nahm das mazedonische Fu8volk ein,J) u. zw. die Hypaspisten

!) Arrian V. 18, 5.
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unter Seleukos und Antigcnes, die Schlcuderer und Bogenschiitzen miler 
Tauron. Die mazedonische Reiterei deckte die Fliigel der Phalanx, u. zw. 
befehligte Kónos die Reiterei am linken Fliigel, wahrend die am rechten 
Fliigel unter Konig Alexanders persónlicher Fiihrung stand. Das Fufivolk 
Alexanders bestand (Arrian V. 13, 8) aus kóniglichen Schildtragern, der 
koniglichen Leibgarde, Bogenschiitzen, Agrianern und Schleuderern und 
Alexander liefi (Arrian V. 16, 3) den Seleukos, Antigenes und Tauron 
die Phalanx des FuBvoIkes fiihren, wahrend bei Curtius (VIII. 48, 
15) an Stelle des Seleukos Leonatus ais einer der drei Fiilirer 
des mittleren Treffens genannt wird. In der Frage, welchen Flugel Ale- 
xander befehligte, sind unsere Quelien nicht iibereinstimmend; nach den 
einen fuhrte er das Kommando arn rechten, nach den anderen am 
linken Flugel seines Heeres. So berichtet Arrian (V. 16, 4) „er selbst 
(sc. Alexander) riickte gegen den linken Fliigel der Feinde vor“ und 
(ebenda 16, 5) „sandte den Kónos gegen den rechten11. Ahnlich ist die 
Aufteilungdes KommandosunterAlexanderundKónosbei Curtius(VIII. 48, 15) 
iiberliefert, wo Alexander gegen den linken feindlichen Fliigel vorriickt 
(„in laevum hostium cornu") und zu Kónos sagt: „Du ziehe gegen den 
rechten Fliigel der Feinde und greife ihn an, sobald er in Verwirrung geraten 
ist“. Doch bald darauf (VIII. 48, 17) widerspricht sieli Curtius: „Kónos 
stiirzt sieli mit groBer Wucht auf den linken Fliigel11 und gerat liiemit 
auch in Widerspruch mit Arrian (V. 16, 5). Kónos hatte doch von Alexander 
den ausdriicklichen Befehl, den rechten Fliigel der Inder anzugreifen, 
wahrend Alexander mit seiner Reiterei iiber den linken herfallt; letzteres
bestatigt die oben angefiihrte Stelle bei Arrian und auch eine von den
zitierten bei Curtius. Die Inder werden also gleichzeitig von zwei Seiten 
angegriffen und bilden „eine doppelte Front11 (Arrian V. 17, 2). Auch
Plutarch (60, 5) zufolge fuhrte Alexander den rechten, Kónos den linken
Flugel, denn Plutarch sagt: „Er(sc. Alexander) sei iiber den linken Fliigel 
hergefallen, dem Kónos dagegen hatte er aufgetragen, den rechten Flugel 
anzugreifen11. Obendrein sprechen taktische Grtinde dafiir, dafi Alexander den 
rechten Flugel des Heeres befehligte. Auf allen uns naher bekannten Schlacht- 
feldern des asiatischen Feldzuges sehen wir Alexander immer auf dem rechten 
Flugel des Heeres und es diirfte auch am Hydaspes nicht anders gewesen sein. 
Gewifi wird Alexander jenen Flugel gefiihrt haben, der der Hauptmacht der 
Gegner gegenirberstand. Und wirklich war der linkę Flugel der Inder der star- 
kere; denn die Inder bildeten, sobald sie angegriffen worden waren, eine dop- 
pclte Front und warfen Alexander die am linken Fliigel aufgestellte Truppen- 
abteilung „eine sehr zahlreiche und starkę11 entgegen. Auf dem linken Flugel 
der Inder befand sich auch Konig Poroś und ihm gegenuber, auf dem rechten 
Fliigel der Mazedonier, kampfte Alexander. Auch bei Polyan (Strateg. IV, 3) 
greift Alexander, auf dem rechten Fliigel kampfend, den linken Flugel der Inder
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an. Alexander, dcm stets ais Ziel eines jeden Sieges die vóllige Vernichtung 
des Gegners vor Augen schwebte, der es immer darauf absah, die feind- 
liche Macht so zu zertrummern, daB sich die Uberwundenen nicht zu neuem 
Widerstande sarnmeln konnten, konnte ara Hydaspes nicht anders das 
Kommando anfteilen, wollte er Poroś’ Macht ganzlich zertrummern. Denn 
— dachte wohl der Mazedonierkónig — falls der rechte Fliigel der Inder von 
Konos von der Flankę angegriffen und gegen den Flufi zuriickgedrangt 
wtirde, miiBten sich die Reihen der Inder insgesamt in dieser Rich- 
tung verschieben und wiirden hiedurch voraussichtlich in arge Bedrangnis 
geraten, da sie sich gegen die heransturmenden Reiter Alexanders zu 
wehren hatten und gleichzeitig dem Ansturme des Konos Widerstand 
leisten miiBten, urn nicht in den FluB gedrangt zu werden.

Nachdem nun Alexander das Kommando in die Hande der einzelnen 
Fiihrer gelegt hatte, ging er an die Ausfiihrung seines genial durchdachten 
Planes. Beziiglich der Frage tiber die Starkę der Truppen, die Aiexander 
in aiesem Augenblicke zur Verfiigung standen, lassen uns die alten Autoren 
im Stiche. Neuere Forscher suchten durch Kombinationen dariiber Auf- 
schlufi zu gewinnen. Riistow-Kochly schatzen das Heer Alexanders am 
Hydaspes auf 69.000 Mann und 10.000 Pferde. Diese Zali) ist gewiB zu 
hoch angenommen und die Annahme durch nichts naher begriindet, zumal da 
sich die Starkę der mazedonischen Truppen durch Abschiibe in die Heimat 
und Nachschiibe aus derselben, sowie durch Aushebung neuer Truppen in 
Asien und durch die Hilfskontingente aus den unterworfenen Landem 
Asiens bestandig anderte. Aus einer Stelle in Arrians Indika (16) ersehen 
wir, daB Alexander mit einem Heere von 120.000 Mann den Riickmarsch 
aus Indien angetreten haben soli, denen Plutarch (Alexander 66) noch 
15.000 Reiter hinzufiigt. Es sind lauter Ubertreibungen und recht hat Warten- 
burg, wenn er diese ungeheuren Zahlen vollig verwirft; denn ein so grofies 
Heer tiihrte Alexander gewifi nicht mit sich. Ins Treffen nahm Ale- 
xander — Arrian (V. 14, 1 und V. 18, 5) zufolge — 5000 Reiter und 
6000 Mann Fufivolk, der Rest des mazedonischen Heeres blieb auf dem 
rechten Ufer des Hydaspes und ging erst nach der Schlacbt tiber denselben. 
Unverstandlich ist es, warum Droysen 6000 Hypaspisten und 4000 Leicbt- 
bewaffnete auf Alexanders Seite zahlt und warum Riistow-Kochly die Starkę 
der Hypaspisten auf 5000 schatzen.1)

Alexander sah ein, dafi ein Angriff auf die Kriegselefanten des Poroś 
und auf die machtige Phalanx der Feinde leicht mifilingen und mit groBen 
Verlusten fiir die Seinigen verbunden sein konnte. Er erkannte aber auch 
zugleich, daB er alsbald Herr der Situation werden wiirde, sobald es ihm 
gelange, die lange, iiberaus plumpe und schwer bewegliche Phalanx der

0 Die Aufstellung der feindlichen Heere vergegenwartigt die dem Schlusse der 
Abhandlung beigeftigtc Fig. 2.



Inder aus ilirer Ordnung zu bringen. An der Spitze der tuchtigstcn Rcitcr 
griff er deshalb mit aller Wucht den linken Fltigel der Gegner an und 
suchte dadurch dessen Reihen in Verwirrung zu bringen. Dem Konos, dem 
Befehlsbaber des linken Fliigels seines Fieeres, hatte er aufgetragen, 
den ihm gegeniiberstehenden rechten Fliigel anzugreifen, sobald er merken 
sollte, daB diese Abteilungen der Inder ihrem linken Fltigel zu Hilfe zu ziehen 
beabsichtigen. Konos sollte dann den rechten Flugel der Inder von der 
Flankę und im Riicken angreifen. Das FuBvolk des mazedonischen Heeres, 
das das mittlere Treffen bildete, erhielt den Befehl, so lange in Ruhe zu 
bleiben und jeden Angriff aut die Inder zu unterlassen, bis sich vollige 
Verwirrung des Heeres des Poroś bemachtigt haben werde. In wenigen 
Augenblicken waren die Inder von zwei Seiten von Alexander und Konos 
angegriffetr und von beiden arg bedrangt. Ganz besonders zeichneten sich 
die Bogenschutzen Alexanders aus, die — „tausend an der Zahl“ — der Reiterei 
voranritten und aut den linken Flugel des Poroś mit groBem Ungestum los- 
s t urmt en. Di e  indische Reiterei vermochte auf keinem der beiden Fliigel 
zu widerstehen und zog sich in groBter Unordnung hinter die Elefanten 
und das Fu8volk zuriick, wahrend die Schlachtwagen des Poroś, ohne den 
Mazedoniern erheblichen Schaden zugefiigt zu haben, von diesen beiseite 
gedrangt wurden. Nun liefi Poroś die Reiterei der Mazedonier durch seine 
Elefanten angreifen.2) Die mazedonischen Pferde wurden beim Anblicke der 
auf sie eindringenden Ungeheuer, dereń Gebriill sie nicht ertragen konnten, 
scheu und begannen zuruckzuweichen, ais im geeigneten Momente die 
Phalanx Alexanders iiber die Schlachtreihe der Elefanten und das hinter 
ihr aufgestellte Fufivolk herfiel. Nach Curtins (VIII. 49, 24) waren unter den 
Truppen, die Alexander „gegen die Ungeheuer schickte“, vornehmlich die 
Agrianer und die leichtbewaffneten Thraker gewesen, die sich mit Todesver- 
achtung zwischen die Reihen der Kriegsefefanten warfen. Esentspannsich bei- 
derseits ein furchtbares Gemetzel. Die Elefanten sttirmten nun wutentbrannt 
gegen die heranriickende Phalanx der Mazedonier, durchbrachen sie an 
vielen Stellen und traten alles nieder, was ihnen in den Weg kam. Durch 
diesen momentanen Erfolg ermutigt, wagten es die indischen Reiter noch-

') Justin (XII. 8, 4) berichtet von einem Zweikampfe, der glcich beim ersten Zu- 
sammenstofic zwischen Konig Poroś und Alexander stattgefunden haben soli, in welcheni 
Alcxander . . vulnerato equo . . .“ zu Boden stiirzte und nur „. . . concursu satellitum 
servatus est“. Poroś dagegen hatte mehrere Wunden davongetragen und sei schon jetzt in 
Alexanders Gefangenschaft geraten. Da Poroś -  glaubwlirdigeren Berichten zufolge — 
aucli nach diesem ersten ZusammenstoBe zwischen den Truppen Alexanders und 
den Indcrn personlich den Oberbefelil fiihrt und am weiteren Kampfc teilnimmt, da ferner 
dieses Zweikampfes aufier Justin kein anderer zeitgenossischer Geschichtsschreiber Erwali- 
nung tut, so ist die Glaubwiirdigkeit dieses Berichtes Justins sehr fraglich.

2) Arrian V. 17, 4. — Curtius VII). 49, 22.
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tnal.s, das Gliick zu versuchen und die Reiterei der Mazedonier anzugreifen. 
Doch diese warf ihren Ansturm zuruck und stiirzte von allen Seiten auf 
die inder. Nur noch einen Augenblick wogte der schreckliche Karnpf. Die 
indische Reiterei umschlofi, von der mazedonischen zuriickgedrangt, von 
allen Seiten die Elefanten und brachte so das ganze Heer des Poroś in 
Bedrangnis und namenlose Verwirrung. Die Tiere, die zum groGen Teile 
ilirer Fiihrer beraubt und verwundet waren, lieBen sich durch niemand 
mehr bandigen und wandten sich gegen Freund und Feind, alles vernichtend 
und niederstampfend, was sie aut ihrer Flucht hemmen konnte. Das GraBliche 
dieses Kampfes schildert Curtius (VIII. 49, 26): „Dienigen, welche von den 
Ftifien der Ungeheuer niedergetreten waren, dienten ais warnendes Beispiel 
ftir die ubrigen, nicht allzuheftig nachzudrangen. Gar schaudererregend war 
der Anblick, wie die Tiere mit ihrern Riissel die Krieger sami ihren Waffen 
ergriffen und ihren Lenkern iibergaben“. Und an einer anderen Stelle (VIII. 
50, 80): „Elephanti . . . suos impetu sternunt et qui revexerant eos, praeci- 
pitati in terramab ipsis obterebantur". In noch grelleren Farben fuhrt unsDiodor 
(XVII, 88) das Bild der Schlacht vor Augen „. . . ot psv urco xwv th]ptcov 
au[XTtaxoó|xsvot jx£xa xwv §tcXwv f)'pauo[X£Viov xwv oaxwv drt:wXXuvxo, ot oe xatę 
rrpoyoptatę TC£ptXapj5avópevot y.at upoę osjłoę ż̂ api)-£vx£ę rrdAty rrpoę xt}v 
rjpaxxovxo >cal §£tvotę 9-avdxotę; Tcspt£TCt7cxov, rcokAot §£ xotę óSouat a’JY"/-£VXOU[X£vot 
y.at ot otjm'/ xo)v ato|xdćxorv xtxproaxójX£Vot rrapa/p^pa xou V-?,v eaxspt'axovxo . . . .  
Tvoot xpax£tv XYję ópprję xwv G;i(ov odx layuoy £XV£Óovxa '[ócp stę xoiję totouę 
xatę opjxatę dxaxaa'/_£Ttoę i(pipsxo y.at xouę Ckouę auv£7idx£t.“ Darauf lafit 
Diodor eine Bemerkung foigen, die wir weder bei Arrian noch bei Curtius 
oder den anderen Autoren finden: es hatte Poroś, ais er die eingerissene 
Verwirrung in seinen Reihen merkte, vierzig Kriegselefanten „die noch nicht 
allzusehr scheu gemacht worden waren“ um sich versammelt, hatte mit ihnen 
noch einmal die Mazedonier zuriickzudrangen versucht und unter den Feinden 
„ein grofies Blutbad angerichtet". Doch alsbald orientierten sich die Mazedonier 
im Schlachtgetummel und wagten es, den Karnpf gegen die Elefanten aufzu- 
nehmen. Sobald namlich eines von diesen Tieren gegen sie stiirzte, offneten sie 
ihre Reihen und wichen ilitn in zerstreuter Gefechtsordnung aus; hatte 
sich aber ein Tier umgewandt, so vertolgten sie es und suchten es zu 
weiterer Teilnahme an der Schlacht unbrauchbar zu machem Nach Curtius 
(VIII. 49, 28) waren die mazedonischen FuBsoldaten daran gegangen, den 
Elefanten der Inder „mit Beilen die FtiGe abzuhauen“ und hatten ihnen 
mit leicht gekriimmten Schwertern, die Curtius copidae nennt, schwere 
Verletzungen beigebracht.

Um der regellosen Schlacht ein Ende zu machen, sammelte nun 
Alexander seine Truppen zum letzten Sturme. Ein gleichzeitiger Angriff 
der Reiterei und der FuBsoldaten auf das indische Heer entschied endgiltig 
die Schlacht. Diesem letzten Anpralle der Mazedonier widerstanden Poroś’
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Truppen nicht mehr. Durch die Hitze der bisherigen Gefechte erschopft, 
durch den Ansturm der Mazedonier schon liingst aus Reilie und Glied 
gebracht und ihres wichtigsten Stiitzpunktes, der Elefanten, fast ganz be- 
raubt, begannen sie zu fliehen. Poroś allein, umgeben von einer kleinen 
Schar Getreuer, leistete hartnackigen Widerstand. Er hatte — nach Diodor 
(XVII. 88) — mit solcher Tapferkeit den Kampf fortgesetzt, daB es den 
Mazedoniern „bange wurde“. Erst ais Aiexanders Speerwerfer und Bogen- 
schiitzen ihre Geschosse gegen den Elefanten des Inderkonigs richteten, 
ward auch seine Widerstandskraft gebrochen. Diodor berichtet, Poroś warc 
von den Geschossen der Mazedonier verwundet mit seinem Tiere zu Boden 
gesunken und ware schon jetzt in dit Gefangenschaft der Feinde geraten, 
was jedoch Arrians und Curtius’ Berichten widerspricbt, denen zufolge Poroś 
zwar verwundet worden ist, jedoch die Flucht ergriff und erst nach einiger 
Zeit von den Mazedoniern eingeholt und gefangen genomtuen wurde.

Der Sieg Alexanders wurde dadureh vollstandig, dafi die Truppen des 
Krateros und der iibrigen Fiilirer, die Alexander am anderen Ufer zuriick- 
gelassen hatte, jetzt iiber den Hydaspes setzten und am Kampfplatze an- 
langten. Mit frischen Kraften fielen diese Abteilungen der Mazedonier iiber 
die Inder her, mordeten alle, die sie erreichten, und verfolgten die in wilder 
Flucht Fliehenden. Die Schlacht, die einen geraumen Teil des Tages ge- 
dauert hatte, war beendet und zu Gunsten Alexanders entschieden. Wic 
lange der Kampf zwischen den Indem und Mazedoniern getobt haben 
mochte, lafit sich nicht mit Sicherheit feststellen. Nach Curtius (VIII. 49, 28) 
„hatte dieses unentschiedene Ringen bis zum spater. Nachmittage gedauert“. 
Nocli genauer will Plutarch (Alex. 60, 6)' die Dauer der Schlacht bestimmt 
haben, „denn erst urn die achte Stunde waren die Feinde des Kampfes rntide".

Die Zahl derer, die nach der Schlacht am Hydaspes mit ihren 
Leibern das Schlachtfeld bedeckten, war eine ungeheuere. Arrian (V. 18, 3) 
gibt die Zah! der gefallenen Inder an: von den FuBsoldaten fielen nicht 
viel weniger ais 20.000 Mann, von den Reitern gegen 300. Unter den Ge
fallenen befanden sich auch zwci Sóhne des Poroś und einige mit Poroś 
verbiindete Inderfiirsten. In die obigen Zahlen soli Arrian die Befehlshaber 
der einzelnen Abteilungen des indischen Heeres sowie die Fiihrer der 
Kriegselefanten und die Lenker der Scnlachtwagen, die alle gefallen sein 
sollen, nicht einbezogen haben. Samtliche Elefanten, die im Karnpfe nicht um- 
gekommen waren, fielen in die Hande der Sieger. Die Verluste der Maze
donier waren (ibid. 18, 5) angeblich bedeutend kleiner. Es fielen nur 80 
FuBsoldaten, 10 berittene Bogenschiitzen, gegen 20 Mann aus der konig- 
licheti Leibgarde und ungefahr 200 von der tibrigen Reiterei. Nach Diodors 
Bericht ist die Zahl der gefallenen Inder im Vergleiche zu Arrians Angabc 
kleiner, die Verluste auf mazedonischcr Seite unvergleichlich gróBer, deshalb



aber auch glaubwiirdiger. Darnach waren 12.000 Inder gefallen, unter ihncn 
zwei Sohne des Konigs und die meisten der Fiihrer und Befehlsliaber; 
iiber 9000 Mann und 80 Elefanten waren in mazedonische Gefangenschaft 
geraten, unter ihnen der Inderkónig selbst, der jedoch von Alexander, weil 
er verwundet war, „den Indem zur Pflege iibergeben wurde“; auf der Seite 
der Mazedonier sollen 700 Fufisoldaten und 280 Reiter gefallen sein. Wie in 
allen Berichten, so miissen auch diesmal Zahleuangaben mit grofier Vorsiclit 
behandelt werden; denn sehr oft werden mit Absicht Ziffern vom Autor ver- 
grofiert oder verkleinert und hiedurch dieses oder jenes Ereignis tendenziós 
dargestellt. Zweifellos sind in dem Berichte Arrians vor altem die Angaben 
iiber die Verluste Alexanders unwahrscheinlich. AlleQuellen der Alten stimmen 
einmiitig tiberein, dafi die Schlacht am Hydaspes einen sehr blutigen Verlauf 
hatte; wie ist es dann moglich, dafi Alexander nach der Schlacht so minimale 
Verluste zu verzeichnen gehabt hatte? Auch die Dauer des Kampfes (nach Cur- 
tius wahrte er fast den ganzen Tag, nach Plutarch fast ebensolange, denn 
8 Stunden) spricht dafiir, dafi auf der Seite Alexanders bedeutend mehr 
Tote am Kampfplatze geblieben sein miissen, ais Arrian angibt. Dagegen 
hat Arrian die Verluste der Inder tibertrieben. Es scheinen die Angaben 
Diodors, betreffend die Gefallenen der Mazedonier und auch jene der Inder, 
mehr Glaubwtirdigkeit zu verdienen.

Die Berichte iiber den Ausgang der Schlacht am Hydaspes finden 
nicht Worte genug, um den Mut, die Umsicht, Ausdauer und Todesver- 
achtung des greisen Inderkónigs anerkennend hervorzuheben. Kónig Poroś 

. jisyaZa Ipya lv Tft payyj <Ż7ioB£il;a[i.EVoę 0'jy_ -j;|7i:Ep AapEloę £$dpywv 
xotę dpę’ auxbv tyjc cpuyYję arcsycopsc, aXXa Iax£ ydp 'J7iśjx£ve xi twv ’Iv3(óv £v 
Ttl P*/.7! ?uv£axY]xóę, sę xoaóvSe dywviad[ji.£Vo;.“ 1) Diodor hebt (XVII, 88) „ty]v 
dv5payatKav xo0 IIwpou" hervor, der „heroisch kampfte". Und ebenso 
anerkennt Curtius (VIII. 50, 31) den Heldenmut des greisen Konigs, welcher 
„destitutus a pluribus, tela multo antę praeparata in circumfusos ex ele- 
phanto suo coepit ingerere, multisąue eminus vulneratis, expositus ipse 
ad ictum undique petebatur“. Erst, ais er schwer verwundet worden war und 
den Kampf nicht weiter fortsetzen konnte, wandte er seinen Kriegselefanten 
um, mit der Absicht, den Kampfplatz zu rautnen. Nach Arrian (V. 18, 8) 
ware Poroś an der rechten Schulter verwundet worden, nach Diodor 
(XVII. 88) hatte er viele Wunden davongetragen und ware dadurch „kampf- 
unfahig geworden“. Curtius (VIII. 58, 32) berichtet, Poroś hatte neun schwere 
Verletzungen durch feindliche Geschosse erhalten „und zu wiederholten 
Malen an Schulter und Brust verwundet und mit viei Blut tiberdeckt, hatte 
er Geschosse gegen die Feinde den Handen mit Miihe cntgleiten lassen, 
aber keineswegs geschleudert". Auch sein Elefant, von dem Plutarch (Aiex.

0  Arrian V. 18, (i ii.
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60, 7) sagt, „er ware dergrófite gewesen und hatte eine bewunderungswur- 
dige Geistesgegenwart und Anhanglichkeit an die Person des Konigs be- 
wiesen", nahm mutig ara Kampfeteil und wehrte, solange Poroś kampfte, 
alle Angriffe der Inder auf die Person seines Herm ab. Erst ais 
Poroś verwundet worden war, da soli ihn das kluge Tier, aus Besorgnis, 
der Konig kónnte von seinem Rucken absturzen, niedergelassen und 
ihm mit dem Riissel aus den Wunden einen Pfeil nacli dem anderen ge- 
zogen haben. Naturlich ist der zweiteTeil dieser Erzahlung von der Treue 
und Anhanglichkeit des Elefanten des Poroś eine Erfindung der Phantasie 
Plutarchs.

Erst ais Poroś, der schwer verwundet war, einsah, dafl die Schlacht 
verloreti und jeder Widerstand seinerseits erfolglos sei, beschlofi er, der 
Flucht sein Heil anzuvertrauen. Sofort setzten ihm mazedonische Reiter 
nach und, indem sie ihm Pfeile und Speere nachsandten, suchten sie seiner
— gleichviel ob lebend oder tot — habhaft zu werden. Doch Alexander, 
der wahrend der Schlacht genug oft Gelegenheit gehabt hatte, die Umsicht 
und Tapferkeit des Inderkonigs zu bewundern, wollte dessen Leben schonen 
und verbot den Seinigen die weitere Verfolgung des Poroś. Nach Arrian 
(V. 18, II) soli A!exander den Fursten Taxiles dem fliehenden Kónige mit 
dem Auftrage nachgesandt haben, den Konig der Inder von weiterer Flucht 
abzuhalten. Nach Curtius (VIII. 50, 34) ware Alexander selbst Poroś nach- 
geeilt und hatte erst, ais sein Pferd, das in der Schlacht mehrere 
tódliche Verletzungen erlitten hatte, niedersank, die Verfolgung des 
Poroś aufgegeben und den Bruder des Fursten Taxiles (also nicht wie 
bci Arrian den Taxiles selbst!) dem Poroś nachgesandt. Der weitere Bericht 
des Curtius stimmt im grofien und ganzen mit jenem Arrians uberein. Poroś 
hatte, „obwohl er ganz erschopft und der Blutverlust ein ungeheurer war“, 
die Stimme seines Todfeindes') erkannt, und das letzte GeschoS, das ihm 
noch ubriggeblieben war, mit solcher Wucht gegen seinen Gegner geschleu- 
dert, dafi dieser mit durchbohrter Brust entseelt zu Boden gesunken sei. 
Ais nun Poroś die Flucht fortsetzen wollte, da vermochte nicht mehr sein 
Elefant, der durch Wunden und Blutverlust sehr geschwacht war und dem 
seine Krafte ganzlich versagten, dem Willen des Konigs zu gehorchen. 
Deshalb beschloB Poroś, das weitere Fliehen aufzugegeben, und schickte 
sich an, mit den wenigen Getreuen, die ihm folgten, Alexander, der ihn 
inzwischen wieder erreicht hatte, nochmals Widerstand zu leisten. Diese 
Hartnackigkeit des Inderkonigs reizte den Zorn Alexanders bis zum aullersten 
und er erteilte den Seinigen den Befehl, Ober Poroś’ Gefolge herzufallen. 
Nach kurzem Gefechte wurde Poroś neuerlich schwer verwundet und fiel
— ohne ein Zeichen des Lebens von sich zu geben — in die Hande der

') Nach Arrian ware es die Stimme des Taxiles, nach Curtius die des Bruders des 
Taxiles gewesen.
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Sieger. Ais Alexander an die Stelle kam, wo Poroś am Boden lag, glaubte 
er, der Inderkonig sei tot, und hiefi die Seinigen dem Leichnam des 
Getóteten die glanzende Riistung abnehmen. Doch allmahlich stellten sieli 
bei Poroś Zeichen des Lebens ein und er gewann die Besinnung wieder. 
Nun iibergab Alexander seinen groBen Gegner den Indern zur Pflege und 
ais Poroś genas, nahm er ihn gegen die Erwartung aller unterdie Zahl seiner 
Freunde und Bundesgenossen aut und behandelte ihn in wahrhaft koniglicher 
Weise, gleichsam ais ob er ftir die mazedonische Sache so heldenhatt gekampft 
hatte. Arrian weifi nichts von diesem letzten Kampfe zwischen den beiden 
Konigen. Er erzahlt bloB, Poroś hatte, ais der von Alexander ihm nachgesandte 
Taxiles ihn erreicht hatte, einenSpeer gegen Taxiles geschleudertund hatte ihn 
gewiB durchbohrt, wenn nicht Taxiles dem Wurfe ausgewichen ware. 
So kehrte Taxiles unverrichteter Dinge zu Alexander zuriick, der nun einen 
Freund des Poroś, einen gewissen Meroes, der ebenfalls ein indischer Fitrst 
war, Poroś nachsandte. Erst diesem gelang es, Poroś zu iiberreden, daB 
er von weiterem Fliehen abstehe, sich vor Alexander ftihren lasse und sieli 
diesem unterwerfe. Poroś willigte — wiewohl ungerne — ein. Ais Alexander 
von dem Ergebnisse der Unterliandlungen des Meroes mit Poroś in Kenntnis 
gesetzt worden war, ritt er mit einem Teile seiner Leibgarde dem Inder- 
konige entgegen. Uber die Einzelheiten der Begegnung des Poroś mit 
Alexander sind wir nicht naher unterrichtet. Die Bericlite Arrians. Diodors 
und Plutarchs stimmen so ziemlich miteinander uberein, dagegen weicht 
Curtius von ihnen vielfach ab und bietet uns nur einige rethorische Wen- 
dungen von keinem historischen Werte. Alexander bewunderte die edle 
Gestalt und die schonen Korperfortnen des Inderkónigs und dessen Haltung 
und Wurde flófiten ihm Achtung und Ehrfurcht vor seinem bisherigen 
Gegner ein. In seiner GroBmut lieB Alexander dem Poroś eine konigliche 
Behandlung zuteii werden und indem er mit dem besiegten Herrscher 
innige Bandę aufrichtiger Freundschaft anknupfte, beschenkte er ihn mit 
einem Landerstriche, der an Ausdehnung das bisherige Reich des Poroś 
bei weitem iibertraf.

An der Stelle des Uberganges uber den Hydaspes und an dem Orte, 
an welchem die blutige Schlacht gegen Poroś geschlagen worden war, 
legte Alexander den Grund zu zwei neuen Stadten. Nach Arrian (V. 19, 6) 
wurde am Orte, wo die Schlacht geschlagen worden war, Nikea zur Erinnerung 
an den Sieg uber Poroś, an der Stelle des Uberganges uber den Hydaspes 
Bukephala gegriindet, eine Stadt, die ihren Namen nach dem Liebiingspferde 
Alexanders erhielt, das in diesen Gegenden sein Ende gefunden hat.Wie leicht- 
fertig Curtius die Quellen, die ihm zur Verfiigung standen, beniitzt hat, erhellt 
unter anderem daraus, daB er die beiden Stadtegriindungen, dereń Lagę am 
Hydaspes mit Sicherheit erwiesen ist, an den Acesines verlegt. Nach Arrian (V. 
19,6) soli das Pferd Alexanders, Bukephalas, das ein Alter von 30 Jahren erreicht
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und seinen Namen „von der Form seines Rindskopfes11 erhalten hatte, den 
Anstrengungen des Krieges erlegen sein, wobei Arrian besonders hervor- 
hebt „von niemandem getroffen“. Strabo (XV.) berichtet, das Pferd hatte 
seinen Namen erhalten „von der Breite der Stirne“ und sei „nach der Schlacht" 
verschieden. Bei Diodor (XVII. 95) heifit die „nach dem nach der Schlacht 
gegen Poroś verschiedenen Pferde“ benannte Stadt „rj BouxecpaAa“, bei 
Strabo (XV. 698) und bei Plutarch (Alex. 61), dagegen „fj Bouxs<paXća“. 
Nur Curtius (VIII. 50, 34) weiB, abweichend von den anderen Quellen, zu 
berichten, das Pferd Alexanders sei bei der VerfoIgung des Poroś „schwer 
verwundet und erschópft" zu Boden gesunken. Plutarch (AIex. 61) 
hat die Queiien, die Curtius und die Arrian benutzt hat, zu einem Ganzen 
zusammengeschweiBt und iiberliefert, das Pferd Bukephalas sei nach der 
Schlacht gegen Poroś, in der es verwundet worden war, — nicht sofort, 
sondern hernach" — den Strapazen erlegen, nachdem es ein Altervon30 Jahren 
erreicht hatte.

Wenn es auch keinem Zweifel unterliegt, dafi die Stadte Nikaa und 
Bukephala am Hydaspes lagen, so ist es andererseits nicht moglich, ihre 
Lagę naher zu bestimmen. Droysen nimmt an, Bukephala ware am linken 
Ufer des Hydaspes an der Stelle, wo die StraGe aus Kaschmir den FluB 
iibersetzt, Nikaa dagegen am rechten Ufer, drei Meilen unterhalb Bu
kephalas, gelegen. Niese hingegen vermutet, Bukephala ware am rechten 
Ufer bei dem heutigen Dschalalpur oder Dilawar, Nikaa am linken Ufer, 
in der Nahe des heutigen Mong, zu suchen.

Mit dem Baue der beiden Stadte, ihrer Besiedlung und der Orgatii- 
sation ihrer Verwaltung betraute Alexander seinen erprobten Feldherrn 
Krateros. Sodann wurde der Abmarsch beschlossen. Bevor aber die Mazedonier 
das Reich ihres neuen Bundesgenossen Poroś verliefien, veranstaltete Ale- 
xander am Hydaspes den Góttern zum Danke und zu Ehren herrliche 
Waffenspiele und brachte ihnen glanzende Opfer dar. Vor allem galten 
die Feierlichkeiten dem Sonnengotte, dem Helios, ais dessen Sohn Alexander 
vor einigen Jahren von den Ammonspriestern in Agypten begriifit worden 
war und den er jetzt urn Segen fur seine weiteren Unternehmungen im 
Oriente anflehte. Dann brach er auf und gedachte, seine siegreichen Waffen 
unaufhaltsam gegen die Gebiete óstlich vom Porosreiche zu kehren, urn 
auch die dort wohnenden Vólker und Stamme seinem Weltreiche einzu- 
verleiben.
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S c h u in a c h r ic h t e n
\. Siani des lehrkorpers ynd FaGharmłeilung am SchSosse des

SchuSjahres 1911 12.
a) Direktor :

1. Kornel K o z a k ,  Direktor der VI. Rangsklasse, k. k. Rcgierungsr.it, Besitzer der 
Kriegsmedaille, Ohmami des UntcrsttUzungsvereines der Anstalt, Kustos der Miinzen- 
sammlung, lelirte Oeographic in I. A, wochcntlich 2 Standem

b) Professoren und w irkliche I.ehrer:
2. Roman C e g i e l s k i ,  k.k. Professor an der hierortigen k. k. Lchrcrinncnbilduiigs- 

anstalt, lelirte scit 28. Miirz 1912 Mathcmatik in VIII. B, wochcntlich 2 Stundcn.
3. Peter C h r i s t o f, k. k. Professor der VII. Rangsklasse, ftir die Schuljahre 1910 11, 

1911/12 und 1012/13 zum Koadjutor des Direktors der hierortigen k. k. Lehrerbildmigs- 
anstalt hestellt.

4. Adolf C z e r n y ,  k. k. Professor, Kassier des an der Anstalt bestehenden Unter- 
sliitziingseereines und Verwaltcr der bibiiotheca pauperutn, Kustos der naturgeschichtlielicn 
Lelirmittelsammlung, lelirte Mathcmatik in 1. A (3), 11. A (3), 111. A (3), Naturgcscluchte 
in I. A (2), II. A (2), V. A (3), VI. A (3), Physik in 111. A (2) sowie Naturgcscliichte, 
bezieliungsweise Physik in IV. A (3), zusammen 24 Stundcn wdchentlidi.

5. I-Ii i arion F e d o r o w i c z ,  k. k. Professor, seit dem 2. Scincster Klassenvorstand 
in IV. ii, lelirte Mathcmatik in I. B (3), IV. II (3) und — seit 28. Miirz 1912 audi in 
lll. 15 (H) und V. B (3), Naturgcscliichte in 11. B (2), 11. C (2), VI. B 05), Physik in 
!(!. C (2) sowie Naturgeschichte, bezieliungsweise Physik in IV. B (3), zusammen 
18 Stundcn wochcntlich Iris 28. Miirz 1912, von diesem Zcitpunkte an wochentlicb 24 Stundcn.

0. Dr. Pliilcmon G r i g o r i j ,  k. k. wirkliclicr Religionslehrcr, gr.-or. Welfpriestcr, 
lelirte gr.-or. Religion mit rutlienischer Unterrichtssprache in I.—VIII. und in der Vorbc- 
reitungsklasse (je 2 Stundcn) und war 12x1 lor ta tor iii 2 Abteilungen (je 2 Stundcn), zu- 
sanimeii wochcntlich 22 Stundcn.

7. Dr. Leon H o f f m a n n ,  k. k. Professor, Kustos der historisch-geograpliischcn 
Sanimlung, Klasscnvorstand in IV. A, lelirte Oeographic und Geschiehte in IV. A (4), 
VI. A (5), VII A i,3), VIII A (3) und philosophische Propiidcutik in VII A (2), zusammen 
17 Stundcn wochcntlich.

8. Nikolaus I s o p c n t o ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Mitglied der k. k. 
Prilfmigskommission fiir allgemciiie Volks- und Biirgcrsdiulen, Kustos der physikalischen 
und der matlieinatischen Lelirmittelsammlung, lelirte — ais Klasscrworstand in VIII. B -■ 
his 28. Miirz 1912 Mathcmatik in III. I! (3), V. B (3), VI. B (3), VII. B (3), VIII. B ;2) 
und Physik in VII. B (4) und VIII. B (3, im 2. Scm. 4 Stundcn), zusammen 21, bezie - 
htuigswcise 22 Stundcn wochcntlich; wurdc zufolge li. L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Miirz 1912,
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ZL 5499, dem k. k. Staatsgymnasinm in Wiżnitz zur Dienstleistung zugewiescn und bis 
auf weiteres mit derLeitung der genannten Anstalt betraut.

9. Pantelimon Kl y m,  k. k. Profcssor, KJassenvorstand in Vii. B, lebrtc Griechiscłi
in Vi. B (5) und VII B (4), Dcutscli in II. B (5) und VIII. B (3) und Sclireiben in I. C (1), 
zusammen 18 Stunden wochentlich. ;

10. Władimir K m i c i k i e w i c z ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, lelirte Latcin 
in III. C (6) und Ruthcniseh in III. C (3), zusammen 9 Stunden wOchentlicIi.

11. Julian K o b y l a ń s k i ,  k. k. Profcssor der VII. Rangsklasse, scit 28. Miirz 1912 
Klassenvorstand in VIII. B, lelirte Latcin in VI. B (6), VII. B (5), VIII. B (5) und pliilo- 
sophische Propadeutik in VII. B (2), VIII. A (2• und VIII. B (2>, zusammen 22 Stunden 
wochentlich.

12. Dr. Miron K o r d u b a ,  k. k. Professor, Klasscnvorstand in V. B, lelirte Gco- 
graphie und Geschichte in III. B (4), III. C 1), IV. B (4 , V. B (4 , VII. B (3; und 
VIII. B (3), zusammen 22 Stunden wochentlich.

!3. Peter K u m a n o  ws k i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Vcrwalter der 
Schiilerbibliothek (ruthenische Abteilung), Klassenvorstand in III. B, lelirte Latcin in
III. B (6> und Ruthcniseh in III. B (3-, IV. A (2\ VII. (3), VIII. (3), zusammen 17 Stunden 
wochentlich, auBerdem Ruthenisch im 4. und — wahrend des 2. Scmesters — audi im 3. 
aufsteigenden Kursę fiir Nichtruthenen (je 3 St. woch.):

14. Dr. Alois Ł e b o  u t on,  k. k. Professor, lelirte im I. Semester — ais Kjasscn- 
vorstand in II. A — Latcin in II. A 17), Griechiscłi in VII. A 4) und Dcutscli in II. A (4), 
zusammen 15 Stunden wochentlich; fiir das 2. Sem. bcurlaubt zufolge hohen Min.-Erl. votn 
5. Juli 1911, ZL 21831 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Juli 1911, Zl. 9118).

15. Athanasius L e w i ń s k i ,  k. k. Profcssor der VIII. Rangsklasse, gr.-kath. Welt- 
priester und Konsistorialrat, Mitglied des k. k. Bezirksschulrates, lelirte gr.-kath. Religion 
in I.—VIII. und in der Vorbereitungsklasse (je 2 Stunden) und war Exhortator in 2 Ab- 
tcilungen (je 2 Stunden), zusammen 22 Stunden wochentlich.

16. Emil M a ł a c h o w s k i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Besitzcr der 
Kriegsmedaille, Verwalter der Lehrerbibliothek und der Programmsatnmlung, Klassenvor- 
stand in VI. A, lelirte Latein in VII. A (5) und Griechiscłi in VI. A 5 und VIII. A (5), 
zusammen 15 Stunden wochentlich.

17. Johann M o g e l n i c k i ,  k. k. wirklicher Gyinnasiallehrer, Verwalter der Schuler- 
bibliothek deutsche Abteilung), Klassenvorstand in V. A, lelirte Latein in V. A (6) und 
VI. A (6) und Griechisch in IV. A (4), zusammen 16 Stunden wochentlich.

18. Johann P r y j m a ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, zufolge li. Min.-Erl. vom 
20. Septernber 1911, Zl. 31224 und li. L.-Sch.-R.-Erl. voin 22. Dezembcr 1911, Zl. 17799, 
fiir die Dauer des Schuljahres 1911/12 bcurlaubt.

19. Dr. Moses S i g a l l ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Direktions-Sckrctar, 
Klassenvorstand in VIII. A, lehrte Latein in VIII. A (5) und Dcutscli in IV. A (3), 
V. A (3), VI. A (3), VII. A (3), VIII. A (3), zusammen 20 Stunden wochentlich.

20. Siegmund S z y m o n o w i e  z, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, rom.-kath. 
Wcltpriester, lehrte riim.-kath. Religion in I.—VIII. (je 2 Stunden) und war Exhortator in 
2 Abteilungen (je 2 Stunden), zusammen wochentlich 20 Stunden.

21. Heini T c l l e r ,  k. k. Profcssor, beim k. k. Bukowincr Landesschulrate in Vcr 
wendung stehend.

22. Johann T ir  on , k. k. Professor der VII. Rangsklasse, im 1. Sem. Klassenvor- 
stand in IV. B, lehrte Griechisch in V. B (5) und VIII. B (5), im 1. Sem. auch Latein in
IV. B (6), zusammen im 1. Sem. 16, im 2. Sem. 10 Stunden wochentlich.
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23. Samson T y n d c I, k. k. wirklicher Religionslehrer, ielirtc mosaischc Rcligion iii
1. VIII. (je 2 Stunden), zusammen 16 Stunden wóchcntlicli.

c) Provisorischer Lehrer:
24. Viktor L o w c n t h a l ,  provisorisclier Gyinnasiallchrcr, zufolge h. Min.-Erl. vom

13. Scptember 1911, Zl. 32172 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Scptembcr 1911, Zl. 12622) midi 
aut dic Daucr des Schuljalircs 1911/12 dcm Staatsgymnasium in Radautz zur Dienst- 
lcistung zugewiesen.

d) Supplenten:
25. Nikolaus B a ż a 1 u k, approb. fiir Naturgeschiclite, ni. ph., lehrtc Mathematik in

I. C (3), II. B (3), II. C (3), III. C. (3), Naturgeschiclite in I. B (2), I. C (2), V. 1? (3) und
Physik in III. B (2), zusannnen 21 Stunden wochentlich.

26. David B r ii c k, approb. fiir L. Qr. cl, Klassenyorstand in I. A, lehrtc Lateiii in
1. A (7), Griechisch iti III. A (5) und Deutsch in I. A (1), zusainmen 16 Stunden wOchcntlich.

27. Johann D o s z c z i w n y k  lehrtc Deutsch in I. B (5), III. C (4), VI. B (3), 
Vil. B (3) und Ruthenisch in IV. B (3) und V. (3), zusammen 21 Stunden wochentlich.

28. Joscf E i s e n k r a f t ,  approb. fiir L. Gr. d., im 1. Sein. Probckandidat, im
2. Scm. suppl. Gymnasiallehrer, lehrtc scit Beginn des 2. Sem. — ais K!assenvorstand in
II. A — I.atein in II. A (7), Griechisch in VII. A (4) und Deutsch in II. A (4), zusammen 
15 Stunden wochentlich.

29. Władimir F e d o r o w i c z ,  Klassenyorstand in II. C, lehrtc Latein in II. C (7), 
Deutsch iii V. B (3) und Ruthenisch in II. C (3) und VI. (3), zusammen 16 Stunden 
wochentlich, aufierdem Ruthenisch ais relatiy-obligaten Gegenstand im 1. aufstcigendcn 
Kursę fiir Nichtruthencn (3 Stunden wochentlich).

30. Eugcn G u s z u i, Klassenyorstand in II. B, lchrte Latein in II. B (7), Deutsch 
in II. C (5) und IV. B (3) and Ruthenisch in II. B (3), zusammen 18 Stunden wochentlich.

31. Mendel H e r b s t ,  approb. fiir M. Ph., seit 28. Marz 1912 Kustos der physika- 
lischcn und der mathematischen Lehrmittclsammlung, lehrtc — ais Klassenyorstand in 
VII. A -  Mathematik in IV. A (3), V. A (3), VI. A (3), VII. A (3), VIII. A (2) und 
Physik in VII. A (4) und VIII. A (3, im 2. Sem. 4 St.), zusammen im 1. Scm. 21, im 
2. Scm. 22 Stunden wochentlich.

32. Joscf H u n d e r t, k. k. supplicrcnder Zeichenlehrcr am hierortigen k. k.
I. Staatsgymnasium, approb. fiir Freihandzeichnen und darst. Gcom., lehrtc Freihand-
zeichnen ais obligaten Gegenstand in I. A, B, C, II. A, B, C und ais Freifach in einem 
Kursc fiir Vorgeschrittene (je 2 St.), zusammen 14 Stunden wochentlich.

33. Rudolf K n i t t e l ,  approb. fiir Geographie und Geschichte, zufolge h. Min.-Erl.
vom 19. Miirz 1912, Zl. 11509 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 29. Marz 1912, Zl. 5375) ans Gesiuid-
heitsriicksichten fiir dic. Cguer des Schuljahres 1911/12 beurlaubt.

34. Władimir K o p a c z t i k ,  Klassenyorstand in 1. C, lehrtc Latein in I. C (7) und
Ruthenisch in I. A (2), I. C (3), II. A (2) und III. A (2), zusammen 16 Stunden wochentlich.

35. Stcphan K o r a I c w i c z, Klassenyorstand in III. C, lehrtc Latein in V. B (6),
Griechisch in 111. C (5) und IV. B (4) und Deutsch in Hi. B (4), zusammen 19 Stunden
wochentlich.

36. Hermann La s t ,  approb. fiir L. Gr. d., Klassenyorstand in III. A, lehrtc Latein 
in lii. A (6) und IV. A (6) und Griechisch in V. A (5), zusammen 17 Stunden wochentlich.

37. Nikolaus M i h a 1 i u k, Klassenyorstand in I. B, lehrtc Latein in I. B (7), Grie
chisch in III. B (5) und Ruthenisch in I. B (3), zusammen 15 Stunden wochentlich.
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38. Stanislaus W 1 a d, approb. fur Geographie und Geschichtc, lchrle Geographie 
und Geschichtc in II. A (4), III. A (4) und V. A (4), Dcutsch in III. A (3) und Schreibcn 
in I. A (1), zusammen lii Stunden wochentlich.

39. Leon W o l s k i  Iclirte seit 28. Marz 1912 Mathcmatik in VI. B (3) und 
VII. B (3) und Physik in VII. B (4) und VIII. B (4), zusammen 1 i Stunden wochentlich.

40. Władimir W y n n y c k i  lehrte im 1. Semester Schreibcn In I. B (1) und Ruthe- 
tiisch ais re!ativ-obiigaten Gegenstand im 2. und 3. aufstcigenden Kursc fitr Nichtruthcncn 
(je 3 Stunden wochentlich), im 2. Semester Latein in IV. B (6), Schreibcn in I. B (1) und 
Ruthenisch ais relativ-obligaten Gegenstand im 2. aufsicigcnden Kursc (3), zusammen im
1. Sem. 7, im 2. Scm. 10 Stunden wochentlich.

41. Isidor Z u r k a n o w i c z ,  KIassenvorstand in VI. B, lehrte Geographie in I. B (2) 
und I. C .2), Dcutsch in I. C (5) und Geographie und Geschichtc in II. B (I), II. C (4) 
und VI. B (5), zusammen 22 Stunden wochentlich.

e) Religionslehrer :
42. Viktor G I o n d y s, cvang. Vikar, lehrte cvangel. Religion dic cvangelischen 

Schiller dieser Anstalt zugieich mit denen des I. und III. Staatsgymnasiums und der 
gr.-or. Obcrrcalschule in 4 Abteilungen (je 2 Stunden) und war llxhortator in 2 Abtciiun- 
gen (je 2 Stunden), zusammen wochentlich 12 Stunden (Gruppcnunterricht).

f) Turniehrer:
43. Joliann Wi l h e l m ,  k. k. Turniehrer, Kustos der Turn- und Jugendspielgcriitc, 

crteiltc den Turnuntcrricht in allcn Klassen (ausgenommen III. B, III. C und VI. B) in je 
2 wochentlichen Stunden, zusammen 32 Stunden wochentlich.

44. Alcxander S z k u r h a n, supplierender Turniehrer, erteilte den Turnuntcrricht 
ais Assistcnt in I. A, B und C, II. A, B und C, III. A, IV. A und B, V. A und B und 
VII. A und selbstandig in III. B, III. C und VI. B in je 2 wochentlichen Stunden, zu
sammen 30 Stunden wochentlich.

g) Lebrer an der Vorbereitungsklasse :
45. Georg K aw  ul i a, k. k. Ubungsschullehrer, lehrte Dcutsch (11 Stunden), Ruthe

nisch (7 Stunden), Rechncn (4 Stunden), Rcalicn (2 Stunden) und Schonschrcibcn 
(2 Stunden) in der Vorbereitungsklasse, zusammen 26 Stunden wochentlich.

h) N ebenlehrer:
46. Dr. Władimir B r c n d z a n ,  supplierender Lchrcr an der hierortigen gr.-or. Ober- 

realschule, Iclirte franzosischc Sprache in 2 Abteilungen, zusammen 4 Stunden wochentlich.
47. Władimir F e d o r o w i c z  (s. o. Nr. 29) lehrte ruthenische Sprache ais relativ- 

obligaten Gegenstand im 1. aufstcigenden Kursc fur Nichtruthenen, 3 Stunden wochentlich.
48. Georg G e i b, k, k. supplierender Lehrer arn hierortigen k. k. I. Staats- 

gymnasium, lehrte im 2. Semester Stenographie in 2 Abteilungen, zusammen 4 Stunden 
wochentlich.

49. Joscf H u n d e r t  (s. o. Nr. 32) lehrte Freihandzeichncn ais Freifach in ciiiem 
Kursę fiir Vorgeschrittene, 2 Stunden wochentlich.

50. Peter K u m a n o  w s k i  (s. o. Nr. 13) lehrte ruthenische Sprache ais re 1 a t i v - 
obligaten Gegenstand im 4. und — seit dcm 2. Semester — audi im 3. aufstcigenden 
Kursc fiir Nichtruthenen (je 3 St.), ferner polnische Sprache 1. Kurs (2), zusammen im
1. Sem. 5, im 2. Sem. 8 Stunden wochentlich.

51. Dr. Alois Ł e b o  u t o n  (s. o. Nr. 14) lehrte im 1. Scm. Stenographie in 2 Ab
teilungen, zusammen 4 Stunden wochentlich.
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52. Alcxandcr S a d  a g o  rs  ki, Redinungsoffizial bei der hierortigcn k. k. Giitcr-
dircktion, lclirtc ruthcnischcn allgemeincn Gcsang (3 St.) und gr.-or. sowie gr.-katli.
Kircliengesang (je 1 St.), zusatnmen 5 Stunden wiichentlidi.

53. Alfred S c h 1 ii t e r, Professor aa der Schulc des Verein.cs zur Fordcrung der
Tonkunst in der Bukowina, approbiert fiir Gesang an Mitteiscliulen, lclirtc allgemeincn
Gcsang in dcutschcr Sprachc in 3 Abtcilungcn, zusammen 3 Stunden woclicntlidi.

54. Władimir W y n n y c k i  (s. o. Nr. 40) lelirte Rutiicniscli ais relativ-obligaicn 
Gegcnstand im 2. und - im 1. Sem. — audi im 3. aufsteigcndcn Kursę fiir Nichtrutlicncn, 
zusammen im 1. Sem. 6, im 2. Scm. 3 Stunden wbchentlidi.

55. Anton Ż a r z e  ni ski ,  VoiksschuIIelircr, ichrtc rdm.-katii. Kircliengesang in ciner 
Abtcilung, 1 Stundc wbchentlidi.

Diener der Anstalt:
1. Eduard K i s s  l i ng ,  k. k. 1. Sciiuldicner in der 7. Gehaltsstufc; dek mit 

L.-Scli.-R.-Erl. vom 3. Novembcr 1897, Zl. 5185 (zumeist ais Kanzleimanipulant yerwendet).
2. Jakob B a u e r ,  k. k. 2. Sciiuldicner (in der 4. Gehaltsstufc); dcf. mit I .-Scli.-R. 

Kri. vom 21. Dezcmber 1905, Zl. 11286.
3. Aiishiifsdicner: Demeter C h o m a ,  Fcrdinand R y b c z u k  und Michael

W o n s o w i c z.

II. L e h r p l a n.
Der Untcrricht wurde bercits in alicn Klassen — mit Ausiiahmc der VIII. und der 

Geometrie in der VI. — nacli dem durcli h. Min.-Erlafi vom 20. Marz 1909, Zi. 11662 
lierausgegebenen Lchrplanc crteilt, und zw ar:

I .  K l a s s e .
R c l i g  i o n s l c h r e  (2 St. woch.): Nacli den bislicrigen spcziellcn Vorschriftcn. 
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 rutli.-dcut. Abtcilung); 

S p r a clii c li r c : Einfiihrung in richtigc Lautbildung ; Wiedcrholung des bei der 
Atifnahmspriifung geforderten grammatischcn Wissens- sowie Erwciterung des- 
sclben nacli MalJgabc des Bediirfnisses des Lateinunterrichtes. L c s c n  ieiclit vcr- 
standiichcr kleiner erzahlcnder Gedichte, von Marchen, Sagcn, Fabeln und Erzahlun- 
gen. Ereie Wiedergabe und Besprechung des Gelcsencn. Naclicrzahlcn von Vor- 
erzahitem oder Gelesenem und gclcgcntliclies Erziililen von Selbstcrlcbtem. Mc mo -  
r i er  en u n d  V o r t r a g c n  von nicht ailzu umfangreichen Gcdichfcn, ausnahms- 
weise audi kleincren Prosastiicken. S c h r i f t l i  c h e  A r b e i t c n (im Scmester 
(> Scfuil- und 3 Hausarbciten); Nacherzahlungen.

R u t h c n i s c h c S p r a c li c (2 St. wocli. in der deuf., 3 St. in der ruth.-dcut. Abtcilung): 
Entsprechcnd dem i.chrplanc betreffend die deutsclie Spraclie. ^

L a t c i n i s c h c  S p r a c li e (7. St. wocli.): G ra  m m a t i k : Die fiinf regelmafiigcn De- 
klinationcn, die Genusregeln, Adjcktiva und Adycrbia mit' ilirer Komparation, die 
wiclitigsteii Pronomina, von den Kardinal- und Ordinalzahlwortcrn nur einzclne 
micntbchriidic, die vicr regelrnaOigcri Konjugationen mit Ausnahmc der Verba 
auf -io der lii. Konjugation und ailer Dcponentia, einigc wiclitigcre Prapositioncn 
und Konjunktionen. Schriftliche Arbeitcn : Schutiibungcn nach Bedarf, Hausubungen 
wochentlicii 1—2 Aufgahen zurn Ubcrsetzcn ins Lateinische. Von der zweiten Halftc 
des i. Scm. angcfangen ailc 14 Tagc einc Schularbeit (Komposition) in der Dauer 
ciner lialbcn Stunde.
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G e o g r a p l i i e  (2 St. wdeh.): Anschaulichc Vermitt!ung der Grttndbegriffe zunachst in 
Anlclinung an den Hcirnatsort, dann in stetern Zusammenhang mit dem fortlaufenden 
Lehrstoff. Sonnenstande in Bczug auf das Schul- und Wolinhaus zu verschiedenen 
Tages- und Jahreszeitcn. Orientierung in der wirklichcn Umgebung und auf der 
Kartę. Bekanntschaft mit dcm Gradnetz des Globus. Beschreibung und Erklarung 
der Belcuchtungs- und Erwarmungsverhaltnisse innerhalb der Heimat im Laule 
cines Jahres. Hauptformen des Festen und Fliissigcn in ihrer Verteilung auf der 
Erde samt ihrer Darstellung. Lagę der bedeutendsten Staaten und Stiidte bci steter 
Ubung im Kartenlesen. Zeichnen der einfachsten gcographischen Objektc.

M a t h cm a t i k (3 St^wdch.) : R e c l i n e n :  Die vicr Grundrechnungsarten an ganzen. 
Zahlcn. Rdmische Zahlzeichen. Vatcrlandische Miinzen, Mafie und Gcwichte. Dczi- 
malzahlen zucrst nach dem Positionssystem, spater ais Dezimalbriichc mit Vor- 
iibungen fiir das Bruchrechnen. R a u m l e h r e :  Voriibungen im Anscliauen cin- 
facher Kdrperformen, namenilich des Wiirfels und der Kugel. Obungcn im Ge- 
brauch von Zirkcl, Lineal, Dreieck, Mafistab, Transporteur. Mcsscn und Zeichnen 
von Gegenstanden der Umgebung. Vertrautvverden mit den Eigenschaftcn und Be 
zichungen einiachster individueller Fiaclien- und Kdrperformen. Inlialt von Quadrat, 
Rcciitcck, Wtirfel, Quader ais Anwcndungen des rnctrischen Mafisystcms.

N a t u r g e s c h i c h t e  (2 St. wdeh.): Die ersten sechs Monate des Schuljahrcs: Ticr- 
rcich, und zwar Beschreibung typischer Siiuger- und Vogelarten mit Beriicksichti- 
gung solcher biologischer Verhaltnisse, die ais feststehend angenommen werden 
kbnnen. Die letzten vier Monate: Pflanzenreich, und zwar Beschreibung cinfacli 
gebauter Samenpflanzen zur Einfiihrung in die Kenntnis der wichtigsten morpho- 
logischen Grundbegriffe mit Beriicksichtigung der einfaclisten biologischen Ver- 
haltnissc.

E r c i h a n d z e i c h n e n  (2 St. wdeh.): Zeichnen elementarer Grundformen: Kreis, 
Ellipse, Eiform, Spirallinie, aus diesen Grundformen entwickcltc Wappen, Rosctten 
und leichtc ornamcntarc Figurcn; Gebrauchsgegcnstande in der Flachę, orthogonal 
wiedergegeben ; stilisierie Blattformen und naturalistischc Blatter und Bliiten.

S c h r c i b c n  (1 St. woch.): Kurrent- und Lateinsclirift.
T u m e n  (2 St. wdeh.): Nach dcm durch h. Min.-Erl. vom 27. Juni 1911, Zl. 25681, 

herausgegebcnen Lehrplane.
XX. K l a s s s .

R e l i g i o n s l e h r e  (2 St. wdeh.): Nach den bisherigen speziellen Vorschriftcn.
D e u t s c h e  S p r a c h e  (4 St. woch. in der deutschen, 5 St. in der ruth.-dcutschcn 

Abteilung): S p r a ć  h i c h r e :  Wicderholung und Erweiterung des bereits erwor- 
benen grammatisehen Wisscns nach Mafigabe der Bediirfnisse des Lateinuntcrrichtes.
I . c s c n :  Ausdehnung des Lesestoffes auf Darstcilungcn geschichtlichcn oder natur- 
und erdkundlieben Inhaltes und auf etwas umfangreichere Gedichte. Sprechiibungen, 
Mcmorieren und Vortragen wie in I. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t c n : Wie in 1., doch 
aufier den Erzahlungen noch Umbildungcn, leichte Zusammenfassungen und crste 
Vcrsuche in Beschreibungen.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  (2 St. wdeh. in der dcutsclien, 3 St. in der ruth.-dcutschcn 
Abteilung): Entsprechend dem Lehrplane betreffend die deutsche Sprache.

L a t c i n i s c h e S p r a c h e  (7 St. woch.) : G r a m m a t i k :  Erganzung der regclmiifiigcn 
Formenlchre durch Fiinzufiigung der in der I. Klasse tibergangenen Partien der 
Pronomina, Numeralia und Verba, die wichtigsten Unregelmafiigkciten in Dcklination, 
Gcnus und Konjugation. Der indirekte Fragesatz, der Accusativus cum infinitivo 
und die einfacheren Palle der Partizipialkonstruktion. S c h r i f t l i c h e  A r b c i t c n :
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Schul- und Hausiibungen wic in I., Schularbeiten (Kompositioncn) allc 14 Tagc 
mit lialb- bis dreivicrtelstiindiger Arbeitszeit.

G e s  cli i cii t c  (2 St. woch.): Altertum : Ausftihrlichere Darstellung der Sagen. Die wclt- 
gescliichtlich wichtigsten Personen und Bcgcbenlieitcn, hauptsachlich aus der Gc- 
scliiclite der Griechcn und Romer.

O e o g r a p l i i e  (2 St. woch.): Ubertragung des fur den Horizont der Heimat gewonnencn 
Bildcs von der Schraubenbalin der Sonnc auf die Horizontc anderer Brciten ; hieraus 
Kugelgestalt und Grofie der Erde. Vertiefende Lelire vom Globus. Asien und Afrika 
nach Lagę und Umrifi. Vegetalion, Produkte der Lander und Beschaftigung der 
Volker nur an einzelncn naheliegenden Beispieien. Europa: Ubersiclit nach Umrifi, 
Relief und Gewassern. Die Lander Siideuropas und des britischen Inselreiches nacli 
den bci Asien und Afrika angedeuteten Gesichtspunkten. Entwerfen cinfacher Karten- 
skizzen zu Ubungszwecken.

M a t h c m a t i k  (3 St. woch.): R c c h n e n : Mafie und Vielfache ; Primfaktorcn ; vcr- 
ailgemcinernde Regeln des Bruchrechncns; Verwandiung gemciner Brtichc in 
Dezimalbruche und umgekehrt. Direkt und verkelirt proportionale Grofien in Schlufi- 
rechnungen. Ubung im Rcchnen mit benannten Dezimalzahien. Einfachste Zinscn- 
rechnungcn. R a u m  l e l i r e :  Anschauung der Symmetrie von korperlichcn und 
ebenen Gebildcn. Einsicht in die ausreichenden Bestimnuingsstiicke einer ebenen 
Figur durch Konstruktion (ais Ersatz der Kongruenzbeweise). Mannigfaltige An- 
wendungen auf Messungen im Schulzimmer. Dreiecke, Viercckc, Vielccke; Krcisc. 
Die dazu gehorigen geraden Prismen, Pyramiden, Zylinder und Kegel. Kugel nacli 
den Erfordernissen des gieichzeitigen Geographieunterrichtes. Beweglichkcit der 
Gebildc (ihre Gcstalt- und Grofienanderungen).

N a t u r g c s c h i c h t e  (2 St. woch.): Die ersten 6 Monate des Schuljahres: Tierreicli: 
Bcschreibung der Hauptvertretcr der noch nicht besprochenen Wirbeltierldassen, 
der Insekten und der iibrigen wirbellosen Tiere und Bctrachtung ihrer Lcbcns- 
weise. Uberblick iiber die Einteilung des Ticrreiches. Die letzten 4 M onate: 
Pflanzcnreich : Bcschreibung von Samenpfianzen mit weniger einfachem Bauc und 
von cinigen Sporenpflanzen unter Beriicksichtigung der Lebenswcise. Ubersiclitlichc 
Einteilung des Pflanzenrciches.

F r c i h  a n d z c i c h n e n  (2 St. woch.): Freics perspektives Zeichnen nacli elcmentaren 
Modellen und dereń Kombinationcn zu Gruppen. Einfache Pflanzcnstudien nach 
der Natur.

T u r n c n  (2 St. woch.): Nach dcm durch h. Min.-Erl. vom 27. Juni 1911, Zl. 25681, 
herausgegebenen Lehrplane.

i i i . 12:1 a s s e .
R e l i g i o  n (2 St. woch.): Nach den bisherigen spezielicn Vorschriften.
D e u t s c h e  S p r a c h e  (3 St. wdeh. in der deut.. 4 St. in der ruth.-deut. Alit.): 

S p r a c h l c h r e :  Zusammenhangende Behandlung der Wortlehrc (Wortbiegung 
und Wortbildung) und der Lehrc vom einfachcn Satzc, mit Beriicksichtigung der 
Mannigfaltigkeiten und Schwankungen des nhd. Sprachgebrauches. Ubungen zur 
Schiirfung des Sprachgefiililes: fest gewoidene bildliche Redensarten, Personen- und 
Ortsnamcn, Homonyma und Synonyma, Unterschied zwischen Volks- und Schrift- 
sprache, Lehn- und Fremdworter, Volksetymologie, Ausgcwahltcs aus der Bedeu- 
tungslehre. L e s e n :  Zu dem bisherigen Lcsestoffe lyrische und grofierc epische 
Gedichtc, kurze Beschreibungen (Schilderungen) ais Muster fiir Aufsatze, umfang- 
rcichcrc klar gegliedertc Erzahlungen. Eingchen auf Gedankenvcrkniipfung und 
sprachlichen Ausdruck. Biographisches iiber bekannte Yerfasser. Memorieren und
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Vortragen. S p r  e c h ii b u n g e n : Kurze vorbereitete, gclcgentlich auch unvorbc-
reitclc Versuche vor der Klasse: Erzahlungen, Inhaltsangabcn, Bcrichte iibcr Sclbst- 
erlebtcs u. dgl. S c h r i f t l i c h e  A r b  ei  t e n :  Schuliibungen nacb Bedarf ais Vor-
ubung fiir neuc Darstellungsforincn, bcvor sie ais Selm 1 - oder Hausarbciten gegeben 
weraen. Im Semestcr 4 Schul- imd 2 Hausarbciten. Bcschrcibungcn (Schildcrnngen) 
versc!iiedener Art, Inhaltsangabcn, auch stil istisch freie Bearbcitung von Stolfcn 
ans der lateinischcn Lekturę.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h c  (2 St. wocli. in der deutschcn, 3 St. in der rulhciiisch- 
deutschen Abteilung) : Entsprcchcnd dem Lchrplanc betreffend die dcutsche Sprachc.

I. a t c i n i s c h c S p r a c h c  (6 St. wdeh.) : G r a ni ni a t i k (3 St. wocli.): Der cinfachc 
Satz, im Mittclpunkte das Nomen ; Prapositioncn. L c k t t i r c  (3 St. wocli.): Cornclins 
Mepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Epaminondas, Pelopidas; Mcmorabilia 
Alexandri M agni: Alcxanders Jugend, A. lost den Gordischeu Knoten, Bricfwcchsel 
zwischen Darius und A. Abdalonymus, Alexanders Erkrankung, Zug nacli Indicn, 
Alexandcrs Tod. S c h r i f t l i c h e  A r b c i t c n :  Schul- und Hausubungen nacli 
Bedarf. Schularbeiten (Kompositionen) 6 im Scm.

G r i c c  li i s c l i c  S p r a c h c  (5 St. wdeh.): G ra  mm i t i k :  RegehnaBigc Eorineiilchre 
mit AusschluB der Vcrba liquida und der Vcrba in ”... S c h r i f t l i c h e  A r b c i t c n :  
Von der zweiten Halfte des I. Scmcstcrs angefangen monatlich einc Schularbcit 
(Komposition).

G c s c h i c h t e  (2 St. wiicli.): Mittelaltcr und Ncuzeit bis znm westfalischen Frieden mit 
besonderer Riicksicht auf die Gcschichte der bsterr.-ungar. Monarchie.

G co  g r a p  h i c  (2 St. wdeh.): Die in der II. Klasse uicht bchnndcltcu l.iinder Europas 
(mit AusschluB der osterr.-ungar. Monarchie). Anicrikn und Australicn. Erganzeude 
Wicderholungeu ans der astronomischen Gcographic im Ilinblick auf die au den 
physikalischcn Lehrstoff angegliedeiteu Lclircn.

M a t li c m a t i k (3 St. wocli.): Anfange der a 11 g c m e i n c  n A r i t h m e t i k : Darstcl- 
lung der Rcchengesetze in Worten und Buchstabcn, einfachstc Umfornnuigcn, 
Ubmigcn im Substituieren. Negntive Zalilcn in cinfachstcn Anwendungcii. Be z i e 
li u n g c n z w i s c h c  n F 1 a c h e n i n li a 1 t e n, R a u m i n li a 11 e der entspre- 
chcndcn geraden Prismen und Zylinder. Pythagoraischer Satz mit Veranschau]ichungen 
und Anwendungen. Pyratnide (Kegel), Kugel ; Obcrflaehc und Inhalt (fiir letztere 
ohne Bcgrlindung). V e r b i iid u n g d e s  a r i t li ni c t i s c h c u u u d g e o m c t r i- 
s c h e n U n t c r r i c h t e  s. Graphisclie Darstcllung der vicr Rechnungsoperationen 
an Strcckcn, der Ausdriicke fiir ( a -Rb)2, (a b)4, (a -|- b) (a — li), (a-R b)3 u. s. w. 
an Rechteckcn, Wiirfcln. Quadrat- und Kubikwurzeln in Anschlufi an planimetrisclie 
und stercometrisclie Rechnungen. Abgekiirztes Rcchncn. Beurtcilung des Genauig- 
kcitsgrades. Ubcrschlag der GroBenordnung des Ergcbnisses, Bcstatigung der 
Schatzungs- und Rechnungsergebnisse durcli Mcssen und Wagcn der berechnctcii 
Korper- und Fliichenmodelle. Wachsen der Liingen-, Flaclien- und Raumausdehnungen 
der ais ahnlich erkannten Figurcn und Korper mit der ersten, zweiten und dritten 
Potenz, der zweiten und dritten Wurzel von Bestimmmigsstiickcn. Einfachstc Be- 
stimmungsgleichungen, sowcit die geometrischcn 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. Aggregatzustiinde. Gcwicht, 
spczifisches Gcwicht. Luftdruck. Wa r n i e :  Empfindung, Temperatur. Volumen- 
iinderungen. Therniometcr. Warmetmenge, spczifische Warnie. Anderung der Aggre- 
gatzustande. Spannkraft der Dampfc. Dampfmaschinc. QueIIcn der Warnic. Waniic- 
Icituiig, Warmcstrahlung. M a g n c t i s m u s :  Natiirliche und kiinstliche Magnctc.
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Magnctnadcl, Wechsclwirkung zweicr Magnetpole. Magnetisieren dnrcli Strcichen. 
Magnctismus der Erde. Bcgriff der Dcklinaiion und Inklination. Bussole. El e k -  
t r i z i t a t :  Elektrisicrung durcli Rcibung und Mitteilmig, Leitung der EIcktrizilat. 
Elcktroskope. Sitz der Elektrizitat. Spitzenwirkung. Elektrisierung durcli Vertcilung. 
Elcktrisiermaschine. Ycrstarkungsapparate. Gcwitter, Blitzablciter. Einfache ga!va- 
nische Elcmente. Elektrischcr Stroni. Warme- tind Lichtentwicklung. Elektrolyse. 
Telcgraph. Elektrischc Induktion. Tclcphon und Mikroplion. S c h a l l :  Errcgung. 
Ausbrcitung. Kliinge und Gerausche. Schallstarkc und Tonhohc. Saitcn, Stimm- 
gabcln, Pfeifcn. Rcflexion. Resonanz und Mittoncn. Wahrnehmung des Sclialles. 
L i c h t :  Qucllen. Geradlinige Ausbrcitung, Schattcn, Mondesphasen, Finstcrnissc, 
Loclikammer, Beleuchtungsstarke. Reflexionsgesctz. Bilder bci ebenen und spharischen 
Spicgeln. Brechung, Durchgang des Lichtes durcii Plattcn, Prismcn und Linscn. 
Linsenbildcr. Augc, Akkomodation, Brillen, Schwinkcl, Lupę. Farbcuzerstreuung, 
Regenbogen. H i m m e l s c r s c h e i n u n g c n :  Orienticrung ara Fixsternhimmcl, 
Pliasen und Umlauf des Mondes, Bewcgung der Sonne in Bczug auf den Fix- 
sternhimmei.

T u r ii c n (2 St. woch.): Nacli dem durcli li. Min.-Erl. vom 27. Juiii 1911, Zl. 25681, 
lierausgcgebencn Lehrplanc.

I"V. Kilasse.
R e 1 i g i o n (2 St. woch.): Nacli den bisherigen speziellcn Vorschrit'ten.
D e u t s c h e  S p r a c li e (3 St. wocli.): S p r a c li 1 c li r e : Lchre vom zusammengesetzten 

Satze unter Beriicksichtigung der Mannigfaltigkcitcn und Schwankungcn des nlid. 
Spracligebrauclies wie in 111. Analysc und Aufbau von Satzgefiigcn und Periodcn. 
In Vcrbindung damit die Lehre von den Satzzeiclicn. Ubungcn zur Schartung des 
Spracligeftihles wie in III. L e s c n  wie in III., ausgedehnt auf einfachere Abhand- 
lungcn und eine langcre Erzahlung ans der neueren Literatur. Das Wiclitigstc ans 
der deutsclien Vcrsichre. Anfange zur Cbaraktcrisierung jener Dichtungsarten, die 
den Schiilcrn ans cincr grofieren Zali 1 von Mustcrn bekannt sind. Memorieren und 
Yortragen. S p r e c h ii b u n g e u wie in III. S c h r i f t l i c l i e  A r b c i t e n :  Anzalil 
wie in III. Tlicmcn im Anschlusse an den Lcsestoff; Abhandlungcn einfaclistcr Art; 
Erzahlung veranschaulichcndcr Beispiele zu Sprichwortern und Sinnspriiclicn u. dgl.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  (2 St. in der deutsclien, 3 St. in der ruthcnisch-dcutsdicn 
Abtcilung): Entsprechcnd dcm Lehrplanc, betreffend die deutsche Sprache.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e  (6 St. woch.): G r a m i n a t i k ,  3 Stunden wdchentlich : 
Satzlehre: der einfache und der zusammengesctzte Satz; im Mittelpunkte stclit 
das Verbum ; Konjunktionen. Einiges ans der Gebrauchsweise der Demonstrafiva, 
Reflexiva und Rclativa im Zusammenhange mit der Lehre vom zusammen
gesetzten Satze. L e k t ti r c, 3 Stunden wocli.: Caesars bellum Gallicum (3 Biicher). 
S c h r i f t l i c h  e A r b c i t e n  wie in III.

G r i c c h i s c h c  S p r a c h e  (4 St. wocli.): G r a m m a t i k :  AbschluB der regelmafiigcn 
Formcnlehre durcli Hinzufiigung der Vcrba liąuida und der Vcrba in ju, die fiir 
die Prosalektiire notwendigsten UnrcgelmaCigkeiten in der Flexion. Hauptpunktc 
der Syntax. S c h r i f t l i c l i e  A r b c i t e n :  monatlich eine Schularbeit (Komposition).

G c s c h i c h t e  (2 St. woch.): Ncuzcit vom westfalischcn Frieden bis auf die Gegcnwart 
mit besonderer Riicksicht auf die Gcschichte der dsfcrr.-ungar. Monarchie.

G e o g r a p h i e  (2 St. woch.): Physische und politische Geographie der osterr.-ungar. 
Monarchie mit AusschluB des statistischcn Teiles, jedoch mit cingehender Beachtung 
der Produktc der Liinder, der Beschaftigung, des Verkehrslcbens und der Kultur- 
zustande der Yolke . Kartcnskizzen wie in II.
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M a t h e m a t i k (3 St. wóch.): A r i t h m c t i k : Operationsgcsctze und ihr Zusammcn- 
hang. Losung von Bestimmungsgleichungcn. Mafie, Vielfachc, Briiciic; Gleicliungen 
des crstcn Grades mit einer und melireren Unbekannten; Verh;iItnissc, Proportionen; 
rcinc Glcichungen zweitcn Grades. Graphisclic Darstellung der lincarcn Funktion 
und ihre Beniitzung zur Auflosung von Glcichungen des ersten Grades. P l a n  i- 
m e t r i e :  Wiedcrholung des friihcren Lehrstoffes in Form von Aufgabcii. I.iSsnng 
vori Konstruktionsaufgaben nach rnannigfaltigen allgemeineren Mcthodeu unter 
Aiisscblufi der nur durch besondere Kunstgrifte losbaren Aufgabcn. Rcchmings- 
aufgaben in Anschlufi an den iibrigen Lehrstoff.

N a t u r  w i s s c n s c h a f t e n  (3 St. woch.): 1. Scm. P h y s i k : Votn Glcicligcwiclite und 
der Bewegung. Von den Flussigkciten. Von den Gasen. Wiedcrholung der Hinimels- 
erscheinungen und ihre Erklarungen aus dem kopprnikanischen System. 2. Scm .: 
C h e m i e  u n d  M i n e r a I o g i e.

T u r  n e n  (2 St. wdcli.): Nach dcm durch h. Min .-lir!. von 27. .Inni 1911, '/A. 25081, 
lierausgcgebenen Lehrplanc.

"77". Slasss.
R c 1 i g i"o n (2 St. woch.): Nach den bisherigen speziellcn Vorsc!iriftcn.
D e u t s c h e  S p r a ć  h c  (3 St. woch.): L i t e r a t  u r g e s c h i c h t c  von den Anfangcn 

bis zum Beginne des XVI. Jahrhunderts. L e s c n  nacli dem Lcsebuchc: a) In den 
geschichtlichcn Entwicklungsgang eingeordneter Lcsestoff: Auswahl aus dcm 
Nibeiungeniicde, ebenso Probcn aus der Gudrun, Inhaltsangabcn aus dem hófischen 
Epos; Auswahl aus dcm Minnesang und der Spruchdichtiing, besonders aus 
Walter v. d. Yogelweide. Yolkslicder. b) Zeiilich nicht gebundener Lcsestoff: Ans 
der neucn und neuesten Literatur ausgcwahlte Balladen, Romanzen, poctischc 
Erzalilungen, Probcn aus der modernen Prosa. — Memoricrcn und Vortragcn. 
S p r c c h t i b u n g e n :  Einmal in der Woche kurze freie Bcrichtc von ctwa zclin 
Minuten Ober Gelcsencs oder Eriebtes. A u f s a t z e :  5 im Semester, davon 3 ScliuL 
und 2 Hausarbeitcn.

R u t h c n i s c h c S p r a c h e  (3 St. woch.): a) Litcraturgeschichtc von den ersten 
Anfangcn bis zum Endc des 18. Jahrh.; b) Chrestomathic der altruthenischen 
Textc von Emilian Ogonowski, im Anhangc Grammatik der altruthenischen Sprache ;
c) Auswahl aus der Volksliteratur; d) zeitlich nicht gebundener Lcsestoff aus 
der neucn und neuesten Literatur. Sprcchubungcn und Aufsatze wie in der 
dcutschcn Sprache.

L a t c i n i s c h c  S p r a c h e  (6 St. woch.): Lekturę, 5 S t.: 1. Setn.: Ovid, Auswahl aus 
den Metamorphoscn und Fasti. Zusammcnfassung der bislier ycrcinzclt yorge- 
kommencn prosodischen Rcgeln. Daneben durchschnittlich 1 St. woch. Fortsctzung der 
Prosalckttirc aus der IV. Klasse. II. Sem.: Livius,'freie Auswahl. G r a m m 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 St. woch. S ch  u 1 a r b c i t c n : 5 in jedcm 
Sem., dic letzte aus dem Latcinischen in dic Unterrichtssprache.

G r i e c h i s c li c S p r a c h c (5 St. woch.): Lektiire: I. Sem.: Xenophons Anabasis (Auswahl).
II. Setn.: Homers Ilias, ausgcwahlte Particn im Umfangc von 2 —3 Biichern mit 
den notwendigsten Erlauterungcn iiber den epischen Dialekt. Auficrdcm nile 
14 Tage 1 Stunde Fortsctzung der Lektiire aus Xenophon. Im II. Semester wurde 
mit Versuchcn unvorbereiteter Lektiire begonnen. G r a m m a t i k  (1 St. woch.): 
Zur Erweiterung und Bcfestigung der Kenntnis des attischcn Dialektes. K o mp o -  
s i ł i o n c n  in jedcm Semester 4, abwcchsclnd aus dem Gricchischcn in die 
Unterrichtssprache und umgekehrt.



G c s c li i c !i i c (3 St. woch.): Einfiihnmg in das Studium der Gcschichtc; Gcsdiiditc 
des Altertums, vornehnilidi der Gricchcn imd Romer, bis zur Schlacht bei Aetiuin.

G e o g r a p  h i c  (1 Si. woch.): Europa: Allgcmcine Ubcrsicht. Wiederliolung, Erganzung 
imd Veriicfung der Landcrkundc von Siideuropa und Frankrcich unter Hcrvor- 
hebung der kausalcn Wechsclbcziehungen der geographischen Erschcinungen 
(Bodcnplastik und ihre Entstchung, Sonnenbahn und Klima ; Vcgctation, Tierwclt; 
kulturellc Eutwieklung der cinzelnen Lauder und ihre Abhangigkeit von geogra- 
phisdien Faktoren, die Wirtschaftsformcn und ihre Ursachcn. Gutcraustausch und 
Verkelirswegc), Australicn und Amerika im Ubcrblick.

M a 1 li c ni a t i k (3 St. woch.): A r i t h tu c t i k : Lchrstoff der vornusgcgangencn Klassc : 
fortgesctztcs Ldsen von Gleichungeti des crstcii Gradcs. Potcnzcn und Wurzeln. 
S t c r e o ni e i r i c : Schragrissc cinfaclistct Korperfortncn, Grttnd- und Aulrifi cin 
facltcr Gcbilde. Gegenseitige Lagę von Geraden und Ebeticn. Prisma, Zylinder, 
Pyraniidc, Kegel, Kttgel. Ettlers Satz, regelmaCigc Polycder.

N a l u r g c s c li i c li t c (3 Stundcn wticli.) : i. Sctu.: Mineralogie und Grundlinien der 
Geologie. Vcrtiefung und Vcrvollstandigung in inorpliologisdier, pltysikalisdter und 
dtemischer Bczichung. Kurzcr Abrifi der Geologie. II. Sem .: Botanik: Kurzer 
Abrili der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Ubcrblick iiber die Sporen- 
pflanzcn nacli morphologischen und entwickliingsgesdiiclitlichen Gesiclitspunkien 
mit besonderer Beriicksichtigung jener, die im Haushalte der Natur und der 
Mcnsclien cinc wicbtige Rollc spielen. Die wiclitigstcn Eatnilien der Samcnpflanzen 
in iltrer naturlichcn Anordtiung auf Grund der niorphologischcn, anatomischen und 
biologisdien Verhaltnissc. Bei der Auswahl der Familicn wurde auf die nutzlichen 
und schadlichen Pflanzen Riicksicht genomrnen.

i'u r n c n (2 St. woch.): Nacli dem durch h. Min.-Erlafi vom 27. Jttni 1911, ZI. 25681, 
hcrausgegcbencn netten Lehrplanc.

V I .  K l a s s s .
R c I i g i o n (gi St. wocli.): Nach den bisherigen spcziellcn Vorscliriftcn.
D e u t s c h e  S p r a c h e (3 St. wocli): L i t e r a t  u r g c s c h i c h  t e  vom Beginne des 

XVI. Jahrhundcrts bis zum Jahrc 1794. L c s c n  nach detn Lcscbuchc: a) In den 
geschichtlichcn Entwicklungsgang cingcordnct: Proben ans den Sdiriftstcllern des 
XVI. und XVII. Jahrhunderts. Klopstock, Wicland, Lessing, Herder, Sturm und 
Drang; Goethe und Schiller bis 1794. b) Zeitlicli niclit gebundener Lcsestoff: 
Proben moderner Prosa, Einzelncs aus Meisterwerkeu der Wcltlitcratur. Auiicr dcm 
im Lcscbuchc Enthaltencn: Minna von Barnhclm, Gdtz, Egmont, Don Karlos, 
Shakcspeares Makbeth; Immcrmann „Der Oberhof". Memorieren und Vortragcn 
aiisgcwahltcr Stcllcn und Gcdichtc. Die bcgonncnc Einfiihrung in spracligcschicht- 
licltc Erscheinungen wurde nach den Proben aus dcm XVI. und XVII. Jahrhundcrte 
erweitert und an der Anschattung der in den Wcrkcn der Klassiker sieli Yollzichcndcn 
Eestsctzung der ncuhochdeutschcn Schriftsprachc zu vorlaufigem Abschhtll gebracht. 
S p r e c li ii b u n g c n wie in V. A u f s a t z e  wic in V.

Ru t  h e n  i sc l i  c S p r a c h c  (3 St. woch.): Dcrsclbc Literatur- und Lcsestoff wic in der
V. Klassc Yont XIV. Jalirhundcrt bis zum Jahrc 1798. Alles Ubrigc wic in der 
deutschcn Sprachc.

L a t e i n i s c h c  S p r a c h c  (6 St. woch.): L e k t u r ę  (5 S t.) : 1. Sem.: Sallust: helium 
Jitgurthinum; Cicero, erste Rcde gegen Catilina. Privatlckt.: Sali. beli. Cat.; Cic. in 
Cat. IV. II. Sem .: Vcrgil, Acncis (Auswahl). Ubcrblick iiber den Gcsamtirihalt und 
den Attfbau des Epos. Proben aus den Eklogcn und Gcorgika. G r a ni m a t i s c h- 
s t i l i s t i s c h c r  U n t e r r i c h t  (1 Stundc woch.). S c h u l a r b c i t e n  wic in V.
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G r i c c h i s c h c  S p r a c h c  (5 SI. w5ch.): L e k  t t i r e:  1. Scm .: Ausgewahitc Partien 
aus Homcrs Ilias im Unifange von (i—7 Biichern. II. Scm .: Auswahl ans Hcrodot 
mit besonderer Beriicksichtigung der Pcrserkriegc. Daneben Lektiirc cincr Bio- 
graphie des Plutarch. G r a m m a t i k  und s c h r i f t l i c h c  A r b  ci  t e n  wie 
in der V. Klasse.

G e s c  h i c  l i t e  (4 St. woch.): AbschluB der romischen Gcschichte. Gcschichtc des 
Mittelalters und der Ncuzeit bis zum westfalischcn Friedcn.

G c o g r a p li i c (1 St. wocli.): Nord-, Ost- und Mittclcuropa (mit AusschluB von 
Ostcrreich-Ungarn). Afrika und Asien im Uberblick.

M a t h e m a t i k  (3 St. wocli.): A r i t h m e t i k :  Logarithmen. GIcichungcn des zweiten 
Grades mit einer und mit mehreren Unbekanntcn. Einfachste GIcichungcn hdherer 
Grade, die sich auf ąuadratische zuruckfiihren lassen. Irrationale, itnaginarc und 
komplexe Zahlen. Darstellung der ąuadratischcn Funktion und ilirc Verwcndung 
zur Auflosung ąuadratischer Gleichungen. G o n i o  m e t r i e  und T r i g o n o mc t r i c :  
Winkelfunktioncn und ihre graphisclie Darstellung. Auflosung der Dreieckc. Ver- 
glcichungcn der trigonometrischen Satze und Methoden mit planimetrischcn und 
stereometrischen. Vielseitigc Anwendung der Trigonometrie zu Aufgabcn der Fcld- 
messung, Geographic, Astronomie u. s. w.

N a t u r g e s c h i c h t e  (3 St. wocli.): Zoologie. Somatoiogie mit Beriicksichtigung der 
Physiologie und der Gesundheitslehre. Die Ticrklassen mit Zugrundelegung typischcr 
Formen nach morphologisch-anatomischen, an passenden Stellcn audi nach ent- 
wicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten.

l u m e n  (2 St. wocli.): Nach dem durch h. Min.-Erl. vom 27. Juni 1911, Zl. 20081, 
herausgcgebenen ncucn Lehrplane.

-*TI I .  K l a s s e .
R c 1 i g i o n (2 St. woch.): Nach den bisherigen spczicllcn Vorschriftcn.
D e u t s c h e  S p r a c h c  (3 St. woch.): L i t e r a t  u r g c s c h  i c h  t e :  vom Bcginne der 

Frcundschaft zwischen Schiller und Goethe bis zu Goethcs Tod. L c s e n ,  nach 
dem Lesebuche: Goethe und Schiller; Proben aus den Werken der Romantikcr 
und ihrer Nachfolger mit besonderer Riicksicht auf die Óstcrreicher; Grillparzcr. 
AuBer dem im Lesebuche Enthaltenen: Goethe: Iphigenic, Tasso, Hermann und 
Dorothca; Schiller: Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Wilhelm Tell; Grillparzcr: 
Sappho, Konig Ottokars-Gliick und Ende; Robert Flamerling: Aspasia. S p r e c h -  
u b u n g e n  wie. in V., doch von etwas langerer Daucr, audi einfachste Vcrsuchc 
der Rcde. A u f  s a t z e  wie in V.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  (3 St. woch.): Geschichtc der neueren Literatur, begonnen 
von Kotlarowski, bis zum Tode Schewtschenko’s (1861) — nach dem Lesebuche 
von Alex. Barwinski, I. Teil. Allcs Ubrige wic in der deutschen Sprachc.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e  (5 St. woch.): Lcktiire: Im I. Scm.: Cicero: pro Ligario, 
pro rege Dciotaro, Laelius; im II. Sem.: Verg. Aen. VI., VII., VIII., IX. (Auswahl) 
und Briefe des jiingeren Plinius: 6, 16, 31, 32, 34, 38, 39, 60, 60 A, 62, 62 A. 
G r a m m a t i s c h - s t i l i s t i s c h c r  U n t c r r i c h t  (1 Stunde woch.). S e l m I- 
a r b c i t c n wie in V.

G r i c c h i s c h c  S p r a c h e  (4 St. woch.): L e k t i i r c :  Im I. Sem.: Horn. Odyss. 
I, V, VI, VII, VIII, IX; im II. Scm.: Dcinosth. III. Philipp. und Platons Apologic. 
3 Kompositionen, und zwar Ubersctzungen aus dcm Gricchischcn ins Deutsche. 
Ubersetzungstibungcn aus dcm Deutschen ins Gricchischc nach Erfordernis.
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G c s c li i c h t c t i nd G c o g r n  p i l i c  (3 St. wocli.): Gcschiclitc der N e u z c i t  vom 
wcstfalisclicn Frieden bis .auf dic Gegenwart unter Berucksichtigung der cin- 
schlagigen Tcile der Gcograpliie.

M a t h e m a t i k (3 St. wocli,): A r i t l i m e t i k :  Arithmetische Reiheii (erster Ordnung), 
gcomctrische Reihcn, Anwendung der letzteren namentlich auf Zinseszinsrcchnung. 
Pcrmutiercn, Variiercn, Kombiniercn in einfachstcn Fallcn. Binomisclicr Satz 
fiir ganzc positivc Exponentcn. Grundbegriffe der Wabrscheinlichkeitsrechnung. 
A n a 1 y t i s c h c G e o m e t r i e :  Anwendung der analytisehen Methodc auf dic 
Linien des ersten und zweiten Grades. Darstcllung der Riditungskoeffizientcn, liaupt- 
sachlich der im Unterricht behandcltcn Kurven mittels des Differentialquotientcn. 
Angcniiherte Losung algcbraischer Gleichungcn durcli grapliischc Methoden.

P li y s i k (4 St. wćidi.): Aufgabe der Pliysik ; Ausdehnung, Mechanik, Hydromechanik, 
Aeroniechanik ; Warmelchrc ; Chemie.

P li i 1 o s o p h i s c h e P r o p a d e u t i k  (2 St. wocli.): Erstc Orienticrung iiber dic 
Figcnart psychischen Gcscheliens. Einfiihrung in dic Logik einsclilicillich der 
Methodenlehre.

l u m e n  (2 St. wocli. : Nach dem durch h. Min.-Erl. vom 27. Jnni 1911, Zl. 25681, 
hcrausgegcbcnen neuen Lehrplane.

Im naclisten Schuljahre (1912/13) bat folgender Lehrplan Gcltung fiir dic

VIII. Klasse.
R e I i g i o n (2 St. wocli.) : Nach den bisherigen spczicllen Vorschriftcn.
D e u t s c h e  S p r a c h e (3 St. wocli.): L i t e r a t  u r g c s c  li i c h t c  u n d  P o c t i k :

1. Scm .: Einfiihrung in die neueste Literatur bis nahe an dic Gegenwart mit 
besonderer Riicksicht auf dic deutsch-osterrcichische Literatur. II. Sern.: Abschliefiendc 
Ubersicht iiber den Gang der gesamten literarischen Entwicklung; damit verbunden 
Charakteristik der Hauptformcn der Poesie mit Ausblicken in die Wcltlitcratur. 
L es  en  .nach dem Lesebuche: a) Auswahl ans den Dichtcrn der neuesten Zcit;
b) Musterstiicke wissenschaftlicher Prosa. AuCer dcm im Lesebuche Enthaltcnen: 

.Goethe, Faust I; Schiller: Wallcnstein, Braut von Mcssina; Grillparzcr: Das 
goldenc Vliefi, Der Traum ein Lcbcn, Weil dcm, der liigt; Hcbbci: Dic Nibclungcn; 
Ludwig: Der Erbforster. Memoricrcn und Vortragen wic in VII. S p r c c h i i b u n g c n  
wie in VII. A u f s a t z e  im I. Sem. wie in V., im II. Sem. 2 Schularbeiten und 
1 Hausarbeit.

R u t h c n i s c h c  S p r a c li c (3 St. wocli.): Gcschiclitc der neuesten Literatur bis zum 
Jahrc 1900 nach dem Lesebuche von Alexandcr Barwinski, II. Tcil. Hauptformcn 
der Poctik nach dcm Leitfaden von Konst. Luczakowski. Alles Obrigc wic in der 
deutsclien Sprache.

L a t c i n i s c h e  S p r a c h e  (5 St. woch.) : Lektiirc: Tacitus : Germania c. 1—27; Anna!, 
(ed. Weidnei): Stiick 1, l a  und b, 5, 6, 7 a, 8 und 9. Horaz: Odeń I 1, 4, 7, 10, 11, 
14, 18, 20, 22, 37, 38; II 1, 3, 13, 14, 17; III 1, 3, 9, 13, 21, 30; IV 7, 8; Epod.
2, 13; Sat. I 1 und 9; Epist. I 1 und 7. Privatlektiire: Tacitus, Histor. (Auswahl); 
Livius, lib. II (Auswahl); Horaz, Odeń (Auswahl). G r a m m a t i s c h - s t i l i s t i s c h c r  
U n t e r r i c h t  u n d  S c h u l a r b e i t e n  wic in VII.

G r i e c h i s c h c  S p r a c h e  (5 St. wćicli.): L e k t i i r c :  Platons Gorgias und Phacdon 
(Auswahl); Einigcs ans Aristotelcs; Sophokles, Antigone ; Horn. Odyss. XXII. 
Privatlekturc: Platons Charmides; Auswahl ans Hattpfs „Hcllas". K o m p o s i -  
t i on  e n  wie in der VII. Klassc.
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G c s c li i c li t c u n d  O co  g r a  p i l i c  (im I. Sem. I, im II. Serii. 3 St. wocli.):
a) Geograplric der ostcrr.-ungar. Monarchie mit besonderer Bcriicksiclitigung der 
fiir den Aufbau, das Landschaftsbild, das Klima und die Bcsicdlung mafigcbcudcn 
Tatsachen der Geologie, der Oro- und Hydrographie, der Klimatologie, der politisclien 
und Wirtschaftsgeographie. Stclhing im Wcltvcrkelir.
b) Zusammcnfassende Behandlung der G e s  c h i  cli t e  der Ostcrr.-ungar. Monarchie 
in Entstchung, Ausbau und innerer Entwicklung sowie in den Wcchselbezieliungen 
zur Geschichtc der iibrigen Bander und Staatcn unter Betonung der kulliirgeschicht- 
lichen und wirtschaftlichen Momente. Im I. Sem. wochentlich i Stunde: Wicderliolung 
der wichtigercn Partien der griechischen und romisdien Geschichtc unter Hervor- 
licbung der kulturgeschichtlichen Momente.
c) B u r g e r k u n d c :  Verfassung und Vcrwaltung der Ostcrr.-ungar. Monarchie 
unter besonderer Bcriicksiclitigung der im Reichsrate vcrtrctcnen Konigrciclic und 
Lauder auf Grund einer allgemcincn Einfiihrung in das Wesen und die wicliligsten 
Funktionen des Staates in politischer, kulturcllcr und wirtschaftlichcr Beziehung ; 
staatsbiirgcrliche Rcchtc und Pilichtcn.

M a t h c m a t i k  (2 St. wocli.) : Zusammcnfassende W i e d c r h o l u n g c n  aus dem 
Gcsamtgcbict des mathcmatischcn Schulunterrichtes, namcntlich der Glcichungen 
und Reihcn, der Stcrcometric, Trigonometric und analytischcu Geometrie. Erwci- 
terungen und Vertiefungcn an einzclnen Stellcn. Anwendungen.auf die yerschiedeneu 
Gebietc des Untcrrichtcs und des praktischcn Lcbcns. Riickblickc und Ausblicke 
nach geschichtlichen und philosophischen Gcsichtspunktcn.

P l i y s i k  (I. Sem. 3, II. Sem. 4 St. wocli.): Magnctismus; statische Elektrizitiit; elektrische 
Stronie; Wcllcnlchrc; Akustik; Optik. Wicderliolung des friilieren Eelirstoffcs. 

P l i i i o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k (2 St. wóch.): Empirische Psychologie.
T u r n c n  (2 St. wocli.): Nach dem durch li. Min.-Erl. vom 27. Juni 1911, Zl. 25(581, 

hcratisgegcben neucn Lchrplane.

Evange!ischer Religionsunterricht.
Der Untcrricht wurdc den Schiilcrn der Anstalt gemeinsam mit den Schiilern des 

k. k. I. und III. Staatsgymnasiums und der gr.-or. Obcrrcalschule in 4 Abt. mit zusammen 
8 Stunden wochentlich crteilt.

I. Abt. (2 St.): Luthers klcincr Katcchismus, erki. von Ernesli.
II. Abt. (2 S t.) : Brudniok K., Bibeikundc.
III. und IV. Abt. (je 2. St. : Palmer H., Clirislliche Glaubcns- und Sittenlelne.

M osaische R e lig io n s leh re .
I. KI. (2 St.) : Geschichtc Isracls bis zum Tode Moscs (nach Wolf, Geschichtc 

Isracls, 1. Ileft); Hcbraisch: Ausgewahlte Gebcte.
II. KI. (2 S t.): Die Geschichtc der Richter und der Konigc bis zur Teilung des 

Reiches (nach Wolf, 2. Heft) ; Hebr.: Ausgewahlte Kapitel aus dcm 1. Buche Moscs.
III. KI. (2 S t.): Die bciden Tcilrciche, das babylonischc Exil und die naehbiblische 

Geschichtc der Juden bis zur Zeit Alezandcrs (nach Wolf, 3. Heft); Hebr.: Auswahi 
aus dem II. Buche Moscs.

IV. KI. (2 S t.) : Ubersicht der Geschichtc der Juden bis Moscs Mendelssohn (nach 
Wolf, 4. Heft); Hebr.: V. Buch Moscs (ausgcw. Kapitel).

V. KI. (2 S t.): Naehbiblische Geschichtc des jtidischen Volkcs bis zur ZerstOrung 
des zwciten Tempcls (nach Hecht-Kayscrling-Biach, l.T eil); Hebr.: Ausgewahlte Psalmcn.
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VI. KI. (2 S t.) : Geschichte des jiidischen Volkes bis zum Ende des Gaonats, 1040 
(mich Braun, II. Tci 1); H ebr.: Ausgewahllc Psalmen.

VII. Ki. (2 St.): Geschichte des jiidischen Volkes bis zum XVI. Jahrh. (nacli 
Brann, III. Tell); Hebr.: Ausgcwahlte Kapitel ans Jesaias.

VIII. KI. (2 S t.): Geschichte des jiidischen Volkcs bis auf die Gcgcnwari mach 
Braun, IV. To i I : Religionslchre: Offcnbarung, Vcrchrung Gottcs, Bedcutung der jiidischen 
h'este, hebcnswaiidel, Vcrha!tnis zum Stnate und zur Rcligionsgcmcindc. Hebr. : Aiis- 
gewiililte Kapitel aus Jesaias und Jercmias.

Stundenubersieht.
I. I. II. 1 II. III. III. IV. IV.

I.ehrgegenstande

de
ut

sc
he

A
bt

.
ut

ra
qu

.
A

bt
.

de
ut

sc
he

A
bt

.
ut

ra
ąu

.
A

bt
.

de
ut

sc
he

 
A

bt
. 

ut
ra

ąu
. 

A
bt

, 
.

de
ut

sc
he

A
bt

.
i 

ut
ra

ąu
. 

A
bt

. V. VI. VII. VIII.

Su
m

m
ę

Religionslchre . . . *) *> *) 2 •) 2 ') 2 lii

Untcrrichlssprache 
(Deutsche Sprachc) . 4 +1 i  -1-1 o -|-1 3 3 o 3 3 26 1-3

Untcrrichtssprachc 
(Ruthenischc Sprachc) i  ■ 1-3 -r3 - . + 3 -|-3 + 3 -j-3 i 3 + 3 i 24

I.atcinischc Sprachc . ! 7 7 6 6 fi 6 5 5 48

Griechischc Sprachc . 5 4 5 5 4 5 28

Geschichte . . . . 1 2 2 2 3 4 3 I. S .4
II. S.3I20(19) :

Geogrnphic . . . . ) 2 2 2 2 1 1 — - 10
Malhematik. . . . 3 3 3 3 3 3 3 2 23

Naturgcschichtc . . 2 2 - i 3 3 — ii 10

Physik und Chemie . — ') 13 4 I . S. 31
II. S.412(13)

Phi los. Propiidcutik . i -  i - -  - — i - __ - 2 Ol; 4

Frcihandzcichncn •) •) — i — - -  i' 4

Schrcibcn . . . . 1 - — — — 1
T u r n e n .................... 2 •> 2 2 2 2 2 2;, 16

S u m m ę .................... 25 + 4 261 + 4 27 i + 4 27 + 3 28
-|-3

20
+ 3

28 28;
+ 3  -1-3

218
-|-27

Freie, beziehungsweise reiativ obłigate Lehrgegenstande.
R u t h e n i s c h c  S p r a c h c  (rei. obi.): je 2 St. in den deutschen Klasscn des Unter- 

gymnasiunis (hchrplan wic in den entsprechcnden ruth.-dcut. Abteilungcn); je 3 St. 
in den drci aufsteigcndcn Kursen fiir nichtruthenische Schiller: i. Kurs: Lcse- und
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Schreibiibungcn, Sprechen und das Wicbtigstc ans der Formcnlebre nadi dem 
„Rutb. Sprachbuch, I.“ von E. Popowicz. 0. Kurs: Ubungen im I.escn, Schreiben 
und Sprechen; Memorieren von Prosastiicken; das Wicbtigstc ans der Grammatik 
nacli dem „Ruth. Sprachbuch II.“ von E. Popowicz. III. Kurs: I.escn, Erziihlen, 
Memorieren, schrittlichc Ubungen; das Wichtigsle aus der Syntax nacli dcm 
„Ruth. Sprachbuch III.“ von Popowicz und Szpoynarowski. IV. Kurs: Nachcrzahlen, 
Memorieren poct. und pros. Stiickc und schrittlichc Ubungen nacli dem l.esebuche 
von Szpoynarowski, I. und II. Tcil.

P o l n i s c h e  Sp  r a c h e ,  I. Kurs: Die Formcnlebre und das Wicbtigstc aus der Syntax. 
Lesen, Obcrsetzcn, korrektes Nachcrzahlen und Memorieren poetischer und prosaischer 
Stiicke. Grammatische und orthographische Ubungen nacli dem Lescbuche von 
Próchnicki-Wójcik.

F r a n z o s i s c h c  S p r a c h c  in 2 Kursen (je 2 S t.): I. Kurs: Einubung der Ausspraclie. 
Elcmente der Formenlehrc und die. wichtigsten Regeln der Syntax. Mtindlichc und 
schrittlichc Ubersetzungcn nacli Fcichtinger’s „Lelirgang der frniizosischcii Sprachc 
fiir Gymnasicn" I. Teil. — 11. Kurs: Fortsctzung der Formenlehrc und der Syntax 
nacli Fcichtinger.

S t e n o g r a p h i e  in 2 Kursen (je 2 S t.): 1. Kurs: Wortbildung und Wortkiirzung; 
Lcse- und Schreibiibungcn. II. K urs: Satzkiirzungen mit forlwahrcndcn Schreib- 
und Lesciibungen nach Sdiel!er’s Lcscbuch der Gabc!sberg’schcn Stenographie.

I-’ r c i h a n d z e i c h n e n (Kursus fiir Vorgeschrittenc, 2 St. wocli.): Einfiihrung in das 
perspektivischc Zeichnen nacli der Anschauung. Zcichnen antiker Gefafiformcn und 
Reliefornaniente. Kopfe nach Vorlagen und Gips-Modellen. Gegcnstandliclies Zeichnen 
und Malcn von Stillcbcn etc.

O c s a n g : a) Allgemeiner deutscher Gesang in 3 Abteilungen (je 1 S t.) : I. A bt.: 
Elemcntc der allgemeinen Musiklchre, Tonbildung, Skaleń und Intcrvalltibung, 
Rhytlimus und Takt; rhythmischc Singiibungen nach dcm Chorliedcrbuchc von 
Fiby, 1. Tcil. — U. A bt.: Fortsctzung der Chorgesangschule, nach biby, I. Teil ; 
Einiibung zwei- und dreistimmiger Kanons und Chore. — III. A bt.: Einiibung von 
gemischten Chdrcn nach Fiby’s Chorliedcrbuchc, II. Teil. b) Ruthcnischcr wclt- 
liclier Gesang (3 St. woch.): Einiibung von gemischten und Mannerchorcn. —
c) Rom.-kath. Kirchcngcsang (1 St.) : Einubung yierstimmiger KirchcnIieder. —
d) Gr.-kath. Kirchengesang (1 S t.): Einiibung der Mefilicder von Kolessa und 
Iwanus. — e) Gr.-or. Kirchengesang (1 St.): Einubung der McIJlicder von Bortniański.

Unterrichtssprachs.
Der Religionsunterricht wurde den rom.-kath., arm.-kath., cvang. und mosaischcn 

Schiilcrn in deutscher, den gr.-kath. und den gr.-or. Schiilern in ruthcnischcr Sprachc 
erteilt. Fiir den Unterricht im Ruthenischcn, im allgemeinen ruthcnischcn Gesangc, im 
gr.-kath. und gr.-or. Kirchcngcsange ist die Untcrrichtssprache die ruthenischc.

Sonst wurde in den deutschen Abteilungen in deutscher Sprachc untcrrichtet, 
ebenso in den ruthenisch-deutschen Abteilungen in Gricchisch, Dcutsch, Geographic, 
Gcschichtc und Naturwissenschaftcn.

Im Latcinischen und in der Mathcmatik war in den utraąuistischcn Parallclabtcilungcn 
das Ruthenischc die Untcrrichtssprache.
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Vorbereitungsklasse.
Sic ist zufolge Min.-Erl. vom 28. Septcmber 1911, Zl. 18952, seit 1. Scptcmber 1902 

eroffnct und bat cincn doppcltcn Zwcck zu crfiiilcn:
1. die in der 4. Volksschulklasse zu crwerbcndc Vorbcrcitung fiir dic atn Gymnasium 

in ruthcnisclicr Sprachc vorgetragenen Lehrgegenstande (Rcligionslehrc, Latcin, Ruthcnisch 
und Mathcmatik) zu vcrmittcln;

2. die fur den crfolgrcichcn Unterricht in den dcutsch gclchrten Gcgcnstanden 
(Deutsch, Geograpbie und Naturgeschichte) unerlafiliche Sprachfertigkcit in der deutschcn 
Sprachc zu erziclen.

Dic Untcrrichtssprache ist fiir Rcligionslehrc, Muttcrsprachc und Rechnen dic ruthe- 
nischc, fiir dic deutschc Sprachc und dic Realicn die deutschc. Doclr ist der in den 
Rcalicn (Gcographic und Naturgeschichte) vorgeschriebcne Lchrstoff immer zucrst in 
ruthcnischcr Sprache durchzunehmen, damit er den Schiilern bereits gelaufig sci, wenn 
der Lchrcr zur Bchandlung dcssclbcn in deutscher Sprache iibergeht.

Der Stoff fiir die Realicn ist ans einem geeigneten Lchrbuche auszuwahlcn.
hn Schonschreiben werden die deutschc, latcinische und ruthenischc Schrift glcich- 

inaltig bcriicksichtigt.
Den Unterricht in den weltlichen Lchrgegenstanden crtciltc der wirklichc Ubungs- 

schullchrer Georg K a w u l i  a.
Mit der Ertcilung des Religionsunterrichtcs wurden dic betreffenden Rcligionslehrer 

rlcr Anstalt betraut.
Der Unterricht wurde naclr dcm mit h. Min.-Erl. vom 22. Oktobcr 1901, Zl. 26548, 

provisorisch genchmigten, mit h. Min.-Erl. vom 19. Jiinner 1904, Zl. 29, teilweise geiin- 
derten Lchrplanc crteilt.

III. Absolvierie Lektlire.
i D e u t s c l i .

VI. K l a s s c :  Lessing, Minna von Barnhclm ; Goethe, Gotz von Berlichingen; Schiller, 
Don Karlos. — Kontrollierte Privatlckttire: Shakespcares Makbcth; Goethe, Egmont; 
Immcrmann, Der Obcrhof.

VII. K l a s s c :  Goethe: Iphigenic, Tasso, Hermann und Dorothea; Schiller, Dic Jungfrau 
von Orleans; Grillparzer, Sappho. — KontrolliertePrivatlektiire: Schiller: Maria Stuart, 
Wilhelm Tell; Grillparzer, Konig Ottokars sGliick und Ende; Hamerling, Aspasia.

VIII. K l a s s c :  Goethe: Hermann und Dorothea, Faust I.; Schiller: Wallcnstein, Braut 
von Mcssina; Grillparzer, Sappho. — Kontrollierte Privatlektiire: Schiller: Maria 
Stuart, Wilhelm Tell; Grillparzer: Konig Ottokars Gliick und Ende, Des Mccres 
und der Liche Wcllcn ; Wilbrandt, Der Meister von Palmyra.

3R,-u.tih_e:n.iscIh..
V. K l a s s c :  M. lioimoi,: Hapoaiii onoBiaamr. H. ycraiuiom iu: Iloniem  Privatlcktiirc :

O. CTopożKoiiKo: Onoisiaaim, Mapiro npoK.Tsrrnfir. H. Oiryneisci. kiih : H iictii anyżami!.
VI. K l a s s c :  A. Morii.iiuninKini: Ckiit Mamrisciniii. KniTira: Mapyeu, MepTB(>ni.iani 

ue.iimamii,. IlepeKOTiiiiorio. Privatlektiire: M. Loro.ii,: Tapae Byai.óa. Biii, Be- 
(■iisiiiOL nourr. O. Koón.nnieLKa: Iloiiopa.
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VII. K 1 a s s c: Fji. Kisinia: Ca.wrci>icnft naTpeT,Cepucmna OKcana,lUnpa.imfion.Cna- 
raiif: na FonnapitsnY. 15. FpeóiiiKa: MaiiKOisci.i.uii. Privatlcktiirc: M. Foi-o. 11, : 
Mc|rn:i ;;ymi. U. FpiuMenKo: Ilonirni.

VIII. K l a s s e :  10. <I)o;u>Komi>r: Ibmicni. la. UopoOicoitipr: IIoomiT. B. Illannaairci: 
3 i.ii.miii>'. II. Ky.iTni: lIopna Fa;i,a. HeM.-7IeBiim>Kiiit: lloBirrn. Privat!ektiirc: T. 1111»u - 
mcii k o : Faii;uiMaKit. A. ‘IaflKOBCbKHfl: C b o i m ii  cn.ia.MTi.

Latein.
III. K l a s s e :  Corn. Nepos: Miltiadcs, Themistocles, Arislides, Epaminondas, Pclopidas. 

— Curtius Rufiis: Alexanders Jugend, Alcxandcr ldst den Knotcn ileś Gordius, 
Briefwcchsel zwisclien Darius und Alcxander, Wic der Oartncr Abdalonytnus Konig 
wird, A!exanders Erkrankung, Zng nach Indien, AIcxanders Tod.

IV. K l a s s e :  Caes. dc beli. Gall. I, III, VI.
V. K l a s s e :  Ovid: Mctani.: Die vier Weltalter, Gotteryersammlung, Dic groBe Fint, 

Deukalion und Pyrrha, Raub der Proserpina, Niobe, Daedalus und Ikarus, Philemon 
und Baucis, Orphcus und Eurydice; Fasti: Regifugium, Fest der Anna Pcrcnna; 
Tristia : Selbstbiographie. Liv. 1. und XXI. Buch (Auswahl).

VI. K l a s s e :  Sali. beli. Jugurth.; Cic. I. or. in C at.; Verg. Aen. I und II.
VII. K l a s s e :  Cicero: pro Ligario, pro rege Deiotaro, Laclius. Briefe des jiingcren 

Plinius (cd. Schuster): VI, XVI, XXXI-XXX1V, XXXVIII, XXXIX, I,X u. A, I XII u. 
A. Vergil. Aen. VI, VII, VIII, IX (Auswahl).

VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germania c. 1—27; Annal. I c. 1 -4 5  und 57—02, II c. 41—43, 
53 -5 7  und 69-83 . Horaz: Odeń 1 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 22, 24, 37. 38; II 2, 3, 10, 
13, 16, 17, 20; III 1, 3, 9, 21, 30; IV 3, 7; Epod. 2, 13; Sal. I 1, 0, 9: Epist. 1 2, 20.

G-riecłiis cii.
V. K l a s s e :  Xenoph. Anab.: Schlacht bci Kunaxa, Xenophon tritt an die Spitze des 

Hcercs; Arrian, Anabasis (Haupt, Hellas): Stiick 12, 13, l(i, 20. Iłom. llias I, III, 
VI (Auswahl).

VI. K l a s s e :  Horn. Ilias IX, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII (Auswahl); Herod. IX; 
Plutarch: Lcbcn des Dcmosthcnes.

VII. K l a s s e :  Horn. Odyss. I, V, VI, VII, VIII, IX ; Dcmosth.: Philipp. Iii; Platon, Apologie.
VIII. K l a s s e :  Platon: Apologie, Pliaedon; Sopholdes, Elektra; Horn. Odyss. XXIV.

Prwatlektiire.
I D e - u - ts c ł i .

V. K l a s s e  A: Calderon: Das Leben ein Traum (2); Cervantcs: Don Quicliote (2); 
Dahn: Bissula (4), Die Bataver (1), Julian der Abtriinnigc (1); Freytag, Soli 
und Haben (3); Ganghofer: Der laufende Berg (2); Gerstiicker: Hiiben und 
driiben (1); Goetlie: Reineke Fuchs (8); Grillparzcr: Der arrne Spielmann (4); 
Gutzkow: Uriel Akosta (1); Hauff: Die Bcttierin vom Pont des Arts (3), Jud 
SilB (1), Othello (3); Hauptmann: Der arme Heinrich (2); Kleist: Der zerbro- 
cliene Krug (4), Penthesilea (1); Korner: Zriny (3), Siihnc (1): Lilienkron : Kricgs- 
novelIen (2); Mollhausen: Die Tdcliter des Konsuls (2), Urn Millionen (2); Reuter, 
Ut minę Stromtid (1); Rosegger: DieScliriftcn des Waldschulmeisters (2), Jakob der
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Lctzte (1), Tanncnharz und Fichtennadeln (1); Scheffcl: Eckchardt (4), Der Trom- 
peter \'on Sakkingcn (1); Sienkiewicz: Dic Kreuzritter (3), Mit Fcuer und Scliwert 
(1), Hanna (1); Skott: Kcnilwortli (4), Der Scerauber (1); Sudermann: Dic drci 
Reihcrfedern (1); Werner: Gewagt und gewonnen (1).

V. K l a s s e  B: Ebers: Die Fratr Biirgermeisterin (1); Ganghofer: Schlofi Hubcrtus (1); 
Goethe: Hermann und Dorotliea (2), Torąuato Tasso (2), Iphigenie aut Tauris (l),Egmont 
(1); Grillparzcr: Ein Brudcrzwist im Hause Habsburg (1), Weil’ dem, der lugt (1), 
Kbnig Ottokars Gliick und Ende (1), Sappho (1); Hamerling: Homunkulus (1); Hauff: 
Dic Siingerin (1), Die letzten Ritter von Marienburg (1); Kleist: Das Kathchen von 
Hcilbronn (1); Lessing: Emilia Galotti (2), Minna von Barnhelm (2); Schiller: Braut von 
Mcssina (1), Rattber ((i), Jungfrau von Orleans (4), Fiesko 2', Kabale und Licbc (1), 
Wilhelm Tell (2), Don Knrlos (1); Spiclhagen: Problematische Naturen (1); Shakc- 
spcarc: Kaufniann von \ rcncdig (1).

VI. K l a s s e  A: Bahr: Dic Kinder (2), O Mcnscli (2); Baucrnfcld: Aus der Gescll- 
schaft (1); Dahn: Kainpf um Rom (1), Felicitas (4); Dumas: Die drci Muskcticrc 
(1); Ebers: Die Nilbraut (3), Scrapis (3); Fontanc: Unwiederbringlich (1); Frcnssen: 
Jdrn Uhl (3); Freytag: Dic Alinen (1), Die Journalisten (3), Dic vcrlorenc Hand- 
sehrift (1), Soli und Haben (4); Friedrich, Die Frau des Arbeiters (2); Ganghofer: 
Schlofi Hubertus (4), Siinden der Vater (1); Goethe: Dichtung und Wahrheit (1); 
Grillparzcr: Die Ahnfrau (2); Griin, Spaziergange eines Wiener Pocten (1); Halin, 
Griscldis (1); Hamerling, Aspasia (3); Hauptmann: Die versunkene Glockc (2), Die 
Weber (1), Einsamc Menschen (1), Hanncle (1); Keller: Dic Leute von Seldwyla (3); 
Kleist: Der Prinz von Homburg (3), Der zerbrochcnc Krug (3); Mcgedc: Unter 2 i- 
geuncrn(l): Raabe: Der Hungerpastor (3); Rosegger: Dic Forsterbuben (2); Ruckcrt, 
Nal und Damajanti (1); Ruppius, Ein Deutscher (4,; Schiller, Wilhelm Tell (2); 
Schnitzler: Der jungę Medardus (1); Schonhcrr: Glaubc und Heimat (2); Shakespearc: 
Der Kaufniann von Venedig (2), Hamlet (1); Spiclhagen: Auf der Diinc (1), In Rcih’ 
und Glied (1), Hammer und Ambofi (4), Opfcr (1), Problematische Naturen (4), 
Stunnflut (1); Stifter: Studien (2); Stilgcbauer: Der Borsenkonig (1), Gotz Krafft (1); 
Sudermann: Elire (2), Heimat (2), Frau Sorge (3), Katzensteg (3), Strandkinder (1); 
Suttncr: Die Waffcn nieder (1); Wilbrandt: Hermann Iffingcr (1), Dic Osterinscl (3).

VI. K l a s s e  B: Calderon: Das Leben ein Traum (2); Eichendorff: Aus dem Leben eines 
Taugenichts (1); Goethe: Iphigenie auf Tauris (2), Clavigo (1), Dic Leidcn des 
jungen Werthcrs (3); Grillparzcr: Ahnfrau (5), Sappho (2), Konig Ottokars Gliick 
und Ende (1); Lessing: Der jungę Gelehrte (1), Der Frcigeist (1), Philotas (2), MiB 
Sara Sampson (1), Emilia Galotti (3), Nathan der Weisc (3); Schiller: Der Verbrechcr 
aus vcrlorcncr Elire (1), Rauber (7), Kabale und Licbc (3), Jungfrau von Orleans (1), 
Wilhelm Tell (1), Makbeth (2), Demetrius (1', Iphigenie in Aulis (1).

VII. K l a s s e  A:  Auerbach: Auf der Hbhc (2), Das Landhaus am Rhein (2); Bahr, Dic 
Rahl (1); Bartsch: Zwolf aus der Steiermark (1); Baumbach: Zlatorog (2); Dahn: 
Fredegundis (3), Kampf um Rom (1); Ebncr-Eschcnbach: Agave (1), Lotti die Uhr- 
macheriu (3); Eschstruth: Hofluft (1), Polnisch Blut (1); Freytag: Die Ahncn (1); 
Ganghofer: Der Herrgottschnitzer (2), Dic Martinsklause (3), Die Siinden der Vatcr (1), 
Schlofi Hubertus (4); Goethe: Faust (1), Werthers I.eiden (1),. Wilhelm Mcisters Lchr- 
jahre (2); Grillparzcr: samtliche Dramen (1); Gutzkow: Der Konigsleutnant (1), 
Uricl Akosta (2); Halin: Der Fechter von Ravenna (2); Hamerling: Ahasver in 
Rom (1), Homunkulus (1), Der Konig von Sion (1); Hauptmann: Der Biberpclz (1); 
Immermann: Der Oberhof (3); Kleist: Dic Familie Schroffenstcin (1); Laube: Dic 
Karlsschiiler (2); Leisewitz: Julius von Tarent (3); Lessing: Laokoon (1); Ludwig



Der Erbforster (1), Zwischcn HiramcI und Erde (3); Saar: Osterrcicliischc NovclIen (1); 
Sliakespeare: Makbeth (2), Konig Lear (2), Timon von Athcn (1); Spiclhagen: Pro- 
blcmatische Naturen (2), Quisisana (1); Stilgebauer: Gotz Krafft (1); Wilbrandt: Der 
Mcistcr von Palmyra (1).

VII. K l a s s e  B: Balsac: Das Chagrinleder (1); Chamisso: Peter Schlernihls wundersamc 
Gcscbiditc (2); Dahn: Ein Kampf um Rom (1); Eichendorff: Aus dcm Leben cincs 
Taugenichts (1); Frcytag: Die Journalisten (1); Goethe: Die Wahlverwandtschaftcn 
(3), Wilhelm Meistcrs Lchrjahre (l); Grillparzcr: Des Mcercs und der Liche Wclleii 
(2), Weil’ dcm, der liigt (1); Hauff: Lichtcnstein (1); Hamerling: Danton und 
Robcspicrre 2), Homunkuhis (2); Hebbel: Judith (1); Ibsen: Das Fest auf Sol- 
haung (1), Ein Volksfeind (1), Der Bund der Jugend (L); Klcist: Michael Kol- 
haas (2), Der zerbrochene Krug (3), Die Hcrmannsschlacht (1), Pcnthcsilca i 2), Das 
Kathchen von Heilbronn (1), Prinz Friedrich von Homburg (1); Raabe: Der Hungcr- 
pastor (1); Roscgger: Die Forsterbubcn (1), Dorfsiinden (1); Scheffel: Trompctcr 
von Siikkingen (1); Schiller: Der Parasit (1), Der Ncffe ais Onkcl (1); Shakcspcarc: 
Romeo und Julia (2 ; Stifter: Novellen(l); Sienkiewicz: Quo vadis? (1); Sudcrmann: 
Der Bettler von Syrakus (1); Spiclhagen: Problcmatische Naturen (4).

VIII. K l a s s e  A:  Anzengruber, Der Meineidbauer (3); Bartsch: Das deutsche Lied (2); 
David: Der Ubcrgang (1); Ebers: Serapis (1); Ganghofcr: Der Klosterjager (2), Der 
Mann im Salze (2); Grillparzcr: Die Jiidin von Toledo (2); Halni: Der Fcchter von 
Ravcnna (2), Griscldis (1); Hartlcbcn: Rosenmontag (2); Hauptmann: Fuhrmann 
Henschel (1); Hebbel: Der Diamant (1), Hcrodes und Mariannie (!); Ilcyse: Andrea 
Delfin (1); Ibsen: Stiitzcn der Gcsellschaft (1), Volksfcind (1); Klcist: Der zerbro
chene Krug (3), Kathchen von Heilbronn (2), Der Prinz von Homburg (2 ); Reuter: 
Ut minę Stromtid (1); Scheffel: Der Trompctcr von Siikkingen (1); Schnitzlcr: Der 
jungę Mcdardus (1); Schbnherr: Glaube und Heimat (1); Sienkiewicz: Die Kreuz- 
ritter (1); Spiclhagen; Frcigeboren (1), Faustulus (1); Stilgebauer: Borsenkonig (1); 
Storni: samtlichc Novellcn (1); Sudcrmann: Die drci Rcihcrfedern (1), Der Bettler 
von Syrakus (1), Elire (2); Vo(3: Luise (1); Wolff: Das Rccht der Hagcstolze (1).

VIII. K l a s s e  B:  Ebers: Uarda (1), Der Kaiser (2); Grillparzcr: Weil’ dcm, der liigt (1), 
Konig Ottokars Gliick und Ende (2); Hartlcbcn: Rosenmontag (1); Hcyse: Das Buch 
der Frcundschaft (2); Scheffel: Der Trompctcr von Siikkingen (3); Sienkiewicz: Quo 
vadis? (2); Spiclhagen: Problcmatische Naturen (4); Suttner : Die Waffcn nieder (1); 
Sudcrmann: Frau Sorge (2), Katzcnstcg (1).

ł i  e  arci s  c  in..
V. K l a s s e :  Forom,: Tapac Bym.óa (3); FpcóiiiKa: Mafii,oiicm.mi (1); Fpimicm.o: 

CoiiiiTiiniiiipoMim, (1): Ma pounymi (1) ; Bapemm: X.iouci,i.'a mmiim (1): Bomioi;: 
(hionijfana (2h): KuiTKa: Mapycsr (2): Koónmiiibe.Ka: I! iicaf.no parno ;ii.:imi mi
nami (3); .Temiubimii: Ha;i Mopiimi Mopiru (2): Kaiiaamoim cT. i u (1): .Tciikiih: 
Kapa i umili onoBi;uui!i (1): MauoHiTi: lipomom,o (13); < )i,yueisci,iniu: .Turni 
a MyHiiimi(l); Cnipoaronuo: (>iioni;puiii (8), Mapno IIpoK.ismiii (22): V(Tir,iiioim'i:

, (r»uonjj;a.ini (7); MaftKOBCbicnlł: Konam,Ka no.Mc.Ta ((>), ChoTmii riiriaMii (2), 3 . ićicwu 
,,,l . pp^niiji ($,,3aęę<7poio (1): <I>paiiKo: Ba.\ap I>epi.\VT (8). ,Xmr ;iOMauiiioi-o oniiima (1).

VI. K l a s s e :  Forom,: Ifapac By.iuńa (17), Biii (15': Ilci.-.Tcimumniii: llap MopmiM 
mojic-m (3), MiiKo.ia. t:.l)Kppa (lji«, Niiapu (2): MaiPioum.o: Onmrnnifi npouiin, (2): 
KpOji/jsiiibCKa ; fje.iimj (1), Ihmop.a (2),

MII. K j a s s e :  I. djpama1),;, Bayap, l>epjiy;r (2ii): K. rprólm ca: Mafii,•obci.i.iiu (2!)); M.
i^rorpmT.JJijgTiji ayuii (lb); Hęęi.p,(lrim.JU,Kiiii: Ilpimcna (15), MiiKo.ia ^ae rp a(20),
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H a; i  ' l o p n i iM  M opcji  O.  K o ó i n s i m . c K a :  r i o K n p a  (1 0 ) ,  , 'Io c i ,K ira  ( 1 3 ) :  II. Ko- 
r i p i i m , c h i i : ,'t,vx Macy ( 1 3 ) :  M. I l l i . o . n i u e n i . o :  .Min; n a p o ; i  (12) :  li. O t c (|i:h i i i i ,j : 
, ' I o p o r a  (1 5 ) ;  Ii. , 'Icb c iii . o : I ł a m i  ii .110,1,11(5).

VII!. K l a s s c :  I. <I>paui,o: IIep(‘xpocTiii c t o>kkii  (15), K uiit c . i i , (20 ) :  O. Iioón.m : 
lic.M.Di (14), Hioba. (10), ii myu.no pauo aY.lji Koua.ia. (8); A. Mafuionci.Kiiii: C iioYmii 
cu.inMii (18), ii .mcKii popnun (H>): II. K y. iYt : 'lopna Pa;i,a (20): Ii. ('Tci|i;miii,-: 
Moc. c . io i io  (18): li. Bapismoi,: liccTa.iaiinc ciiaTaiu-: (5): K. T i iik mim iko : Ka.ic 
isa.ia (4): ,M. KocTOMapiis: 'Icpiniriisha (8).

HLiatein..
V. K l a s s c  A:  Ovid. Met,im.: Dacdalus und Ikarus (1); Dic lykischcn Baucrn (2); 

Midas (1); Perseus und Atlas (1); Apotheosc des Acncas (1). Liv.: II. B. c. 1 -15  (!); 
III. c 1 10 (2); IV. c 1 8 (2); XXII. c 1 -2 0  (11).

V. K l a s s c  B:  Liw lib. II (Answald): 1.
VI. K l a s s c  A:  Sallust. beli. Catil. c. 1—15 (1). c. 1—20 (1). c. 1—30 (1). Cicero IV.

Cat. Rede (5); Vcrgil. Acn. V. Ii. (2), VII. B. (1); Georg. 111. B. v. 1-250  (3).
VI. K l a s s c  B:  Sallust. beli. Catil. (7); Vcrgil. II (3).

VII. K l a s s c  A:  Cacs. beli. Gall. II, 16—35 (1). Ul 1). IV, 1 -2 0  (I); 11 -Em ie (1), 
V, 1 -2 5  (1); 15-48 (1); 26 -4 0  (I).VI, 1 -3 0  (1); 1 - 41  (1); 30 Ernie (1). VII
1 -  10 (1); 11-90(1). -  Caes.bcll.civ. 1 ,1 -2 0 (1 ). II, 1—25 (1). — Liv. I., 1 -1 0 (1 ) ;
2 -  21(1); 2 2 -3 1 (1 ); 41—48(1); 46 -5 6  (2). XXII 1 -1 0  (1). — Sali.,ług. 1- 12(1); 
1 -2 0  (1); 1 -2 5  (1); 5—13 (1); 5 - 1 5 ( 1 ) ;  5 - 1 9 ( 1 ) ;  5 - 3 0 (1 ) .  Sali. hist. : 
orat. Lepidi et Philippi (1). — Cicero II. Catil. (3), III (2), IV (4); pro Arcliia (1); 
pro Milone 1 —25 (3); in Verre;n IV 1 -1 0  (1); Cato maior (2). — Vcrgil, Acn 
III (2), IV (5), V (4), XI (1). — Plinius, ausgcw. Bricfc (3).

VII. K l a s s c  B:  Cicero: pro Roscio Amerino (2); pro regc Dciotaro (1); pro Milone (li). 
Liv. XXII (1). Vcrgil, Acn. VII (5). Gic. Cat. II (8).

VIII. K l a s s c  A:  Tacitus: Anna!. II c. 1 -2 0  (3), II c. 1 -2 5  (1), II c. 1 30 (2):
Annal.IV c. 1 25 (2); Antiai. VI. c. 1—20 (1); Agricola (4); Cic. pro Milone (1).

VIII. K l a s s c  B:  Tacitus. Annal. lib. II 1); lib. III (3); lib. IV (2). Hor. Sat. I. Buch (3), 
Epist. I (2).

<3- r i e cłxi s o Ib..
VI. K l a s s c  A:  Xen. Anab. St. 4, 6, 9 (1); 8 (1). — Hom. Ilias III (4); VI, Auswabl (7),

XII (3), XIX (2), XXIV (1). -  Herod.: St. 1 - 5  (1), 19- 22 (1), 31 u. 32 (2),
36 u. 37 (1). — Ans Hcllas : Poes. St. 17—20 (1).

VI. K l a s s c  B:  Hom. Ilias X (1); XII (3): XX (1). Herodot: (I, 23, 24) 1. Arion und
Periandros (4); 2. Kroisos (I, 6, 28 45. 85 91); 3 ; 3. Polykratcs dii, 39 43,
120-125): 5.

VII. K l a s s c  A:  Dcm. I. ol. Rede (2); II. ol. Rede (3); II. Pil. (2); -z  rż); s!fir'vrję (7). 
Hom. Od. X (1); XI (2): XII (5); XIII (I):  XV (1); XVI (2); X x ill (1).

VII. K l a s s c  B:  Hom. Odyss. XI (4); XII (2), XVI (1). Dcmosth. I. Olyntli. (3);
I. Pliilipp. 4.

VIII. K l a s s c  A:  Hom. Ilias XIX, XXI u. XXIV (1). — Hom. Od. XV u. XXIII (1). — 
Plato, Kriton (2). Aus Hcllas: ausgcw. Stiickc (18).

VIII. K l a s s c  B:  Hom. Odyss.: XV (1), XXII (2): Dcmosth. Olyntli. III (1); Plato: 
Lacbes (3), Phaedon (1), Eutyphron (1).
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IV. Gbersicht
iiber dic im Schtiljahre 1911/12 gebrauchtcn Lehrbtichcr.

Re 1 i g i o n s I e h r.c: A. Fiir die rom.-kath. Schiiler: 1. u. II. KI.: Grofier Katcchismus der 
kath. Rcligion, 1. Aufl. — III. KI.: 1. Sem.: Deimcl, Dr., Liturg. I.elir- und Lesc- 
buch, 1. Aufl.; 2. Sem.: Deimcl, Dr., Altcs Testament, 3. Aufl. — IV. KI.: Deimcl, 
Dr., Nctics Testament, 1. Aufl. — V. Kk: Koriig, Dr., Allgemeine Glaubcnslclirc 
(I. Kursus), 15. Aufl. — VI. KI.: Konig, Dr., Besondere Glaubcnslclirc (III. Kursus), 
13. Aufl. -  VII. KI.: Konig, Dr., Sittenlehrc (IV. Kursus), 13. Aufl. -  VIII. Kk: 
Bader, Lehrbuch der Kirchengeschichtc, 4. Aufl. — B. Fiir dic gr.-kath. Schiller:
I. u. II. Kk: Grofier Katcchismus der kath. Rcligion, 1. Aufl. — III. Kk: Huzar, 
Liturgik der gr.-kath. Kirche, 1. Aufl. und Schuster, Biblische Geschichte. — IV. Kk: 
Schuster, Biblische Geschichte. — V. Kk: Toronski, Christlich-katholische Funda- 
mcntaldogmatik und Apologetik, 2. Aufl. — VI. Kk: Wapplcr-Pelesz, Kath. Glaubcns- 
lehre, 1. Aufl. — VII. Kk: Dorożynski, Christl.-kath. Ethik, 1. Aufl. -  VIII. Kk: 
Wappler-Stefanowicz, Geschichte der kathoiischcn Kirche, 2. Aufl. — C. Fiir dic 
gr.-or. Schiiler: I. Kk: Scmaka, Biblische Geschichte des alten Bundes, 1. Aufl. --
II. Kk: Scmaka, Biblische Geschichte des neuen Bundes, 1. Aufl. — III. Kk : Scmaka, 
Giaubcns- und Sittenlehrc, 1. Aufl. — IV. Kk: Semaka, Liturgik der gr.-or. Kirciic,
1. Aufl. — V. KL: Semaka, Doginatik, I. und 11. Teil, 1. Aufl. — VI. KL: Scmaka, 
Morallehre, 1. u. 2. Teil, l.Aufk — VII. KL: Semaka, Kirchengeschichte, 1. Aufl. —
VIII.KL: Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche, 1. Aufl. — D. Fiir dic evang. Schiiler:
1. Abt.: Ernesti, Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl. - II. Abth.: Palmcr, Der 
christliche Glaubc und das christliche Leben, 10. Aufl. — III. Abt.: Palmcr, Die 
christliche Glaubens- und Sittenlehrc, 6. Aufl. — E. Fiir die mos. Schiiler: I.—IV. Ki.: 
Wolf-Pollak, Geschichte Israeis, 1.—5. Heft, 15., beziehungsweise 11. Aufl. —
V. u. VI. KL: Hecht-Kayserling-Biach, Lehrbuch der jiidischen Geschichte und 
Literatur, 8. Aufl. — VII. KL : Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, III. Teil,
2. Aufl. — VIII. KL: Brann, IV. Teil und Philippson, Die israel. Religionslchrc,
I. Aufl. — Hebraische Lekturę: ausgewahltc Stiicke aus dem 1., 2. und 5. Buchc 
Mos. in den unteren, ausgewahltc Psalmen In den oberen Klassen.

La t c i n i s c h e  S p r a c h e :  a) in den deutschcn Stammklassen : I.—V. KL: Schmidt- 
Thumser, lat. Schulgrammatik, 11. Aufl. — VI. - VIII. KL: Scheindler-Kaucr, lal. 
Schulgrammatik, 7. (6.) Aufl. — I. KL: Hauler-Dorsch-Fritsch, lat. Ubungsbuch, I, 
Ausgabe A, 20. Aufl. — II. KL: Hauler-Dorsch-Fritsch, lat. Ubungsbuch, II., 18. Aufl. —
III. KL: Haider, Aufgaben zur Einiibung der lat. Syntax, Kasuslchrc, 11. Aufl.; 
Golling, Chrestomathic aus Cornclius Nepos und Curtius Rufus, 3. Aufl. — IV. KL: 
Haider, Aufgaben zur Einiibung der lat. Syntax, Moduslehrc, 7. und 8. Aufl.; 
Prammer-Kalinka, Caesar de bcllo Gallico, 7. Aufl. — V. KL: Scdimayer, Aus- 
gcwahlte Gcdichte des P. Ovidius Naso, 7. Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar dc 
bcllo Gallico, 7. Aufl.; Scheindler-Zingerlc, Titi Livii a. u. c. libr. partes sek,
7. Aufl.; Kornitzcr, Lateinisches Ubungsbuch fiir Obergytnnasien, 2. Aufl. — VI. Kk: 
Linker-Klimscha-Pcrschinka, Sallust, bellum Cat. et beli. Jugurth., l.A ufk; Kornitzer, 
Cicero in Catilinam or. IV, 4. Aufl.; Golling, Vergilii carm. sel., 3. Aufl.; Kornitzcr, 
Ubungsbuch, wie in der V. KL — VII. Kk: Kornitzer, Cicero pro Ligario; Kornitzcr, 
Cicero pro rege Deiotaro; Kornitzer: Cicero, Laelius; Schuster, Dr. Mauriz, Briefc 
des jiingeren Plinius in Auswahl, I. Teil; Golling, Vcrgilii carm. sek, wic in der
VI. K k; Kornitzcr, Ubungsbuch, wie in der V. Kk — VIII. KL: Miillcr-Christ: 
Tacitus, Germania, 1. Aufl.; Miillei-Christ: Tacitus, Annalcn, I . -und II. Band,
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1. Aufl.; Huemer, Horatii Flacci carm. sel., 7. Aufl.; Kornitzer, Obungsbuch, wic in 
der V. KI. — b) in den ruthen.-deutschen Klassen: I. KI.: raii.Kąi-Koóir.Dnii.cKini. 
Bupaim • tmiiti<■ i.i I. i,vr.; CaMO.TCBiri-Upr.uniihcKiift, 1'paMitTiiKn .iaTiim»<-u‘«i 
.i-iii I. i II. k.t. — II. KI.: I'ai(.ifi|)-Ti|)Oii, Bupaim .iar. ;;.m II. i m .: CaMO.K,im,i- 
llcr.iiini.cinni, rpaMannra .ia.T. yr I. kvi. - III. KI.: GaTO,ieim'i-Oi'onoiicKin"(. Ppa- 
uaTiiKa ,’raT. imirKa, 2. im;u 1897; IIpyxiii'nKim-OroHOi)CKHii, Bupaim .'laTimncid 

nr III. i,m . . 1. im;i.. 1897. — IV. KI: CaMO/rpimM-OrOHOncKiiil, rpaMU/mwa .iar. 
ut III. im .: II|)yxnTnKnii-()roiioiicKiiii, [lupami .iar. ;;.iir IV. km., I. im;;., 1898: 
Prammer-Kalinka, Caes. de beli. Gall. wie in der dcutschen Abteihmg. — V. KI.: 
Jul. Kobylański, Grammatisch-stilist. Ubungen nach Livius I.; dic iibrigen Lchrbuclicr 
wie in der dcutschen Abteilung. - VI. KI.: Julian Kobylański, Grammatisch-stilist. 
Ubungen nach Sallust und Cicero; die iibrigen Lehrbuchcr wie in der dcutschen 
Abteilung. - - VII. KI: Julian Kobylański, Grammatisch-stilist. Ubungen nach Cicero- 
die iibrigen Lehrbiicher wic in der dcutschen Abteihmg. VIII. KI.: Grammatisch- 
stilist. Ubungen nach Tacitus; die iibrigen Lehrbiicher wie in der dcutschen Abtei
hmg. — Zu den ruthen.-latein. Ubungen das Wdrtcrbuch von Kobylański.

G r i c c h i s c h e  S p r a c h e :  III. VII. KI.: Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgrammatik, 
gekiirzte Ausgabe, 1. Aufl. III.—VI. Kh: Schenkl-Weigel, Griech. Elemcntarbuch fur
die III. und IV. Klassc, 21. Aufl. VIII. KI.: Curtius-Hartcl, Griech. Schulgrammatik, 
26. Auli. — V. KI.: Schcnkl Karl-Heinrich-Kornitzer, Chrestomathie ans Xenophon, 
15. Aufl.; Christ, Homers Ilias, 3. Aufl. — V. VIII. KI.: St. Haupt, Hellas, griech. 
Lesebuch, 1. Aufl. VI. Kh: Homer, wie in der V. Klasse; Hintner, Herodots 
Pcrscrkriegc, I. T .: Text, 7. Aufl.; II. T.: Anmerkungen; Tkać, Wortcrbuch zu Hc- 
rodot, 2. Aufl. VII. Kh: Schneider, hescbuch aus Platon; Christ, Horn. Odyssec 
in verkiirzter Ausgabe, 4. Aufl.; Bottek, Ausgewahlte Reden des Demosthenes, 1. Aufl.
— VIII. Kh: Christ, Odyssec, wie in der VII. Klasse; Schneider, Lesebuch aus Platon; 

Schubcrt-Hiiter: Sopliokles, Elektra.
D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. IV. Kh (deutsche Abt.) und I.—IV. Kh (ruth.-deutsche Abt.) 

Willomitzer-Tschinkcl, Deutsche Sprachlehrc fiir osterr. Mittelschulcn, 13. Aufl.
I. Kh (deutsche Abt.): Prosch-Markus, Deutsches Lesebuch, 1. Band, 6. Aufl. — 1. 
und II. Kh (ruthen.-deutsche Abt.): Śtritof, Deutsches Lesebuch fiir die I. u. II. Kh 
gemischtsprach. Mittelschulcn, 3. Aufl. II. Kh (deutsche Abt.): Prosch-Markus, 
Deutsches Lesebuch, 2. Band, 4. Aufl. — III. KI. (deutsche Abt.): Prosch-Markus, 
Deutsches Lesebuch, 3. Band, 3. Aufl. -  III. KI. (ruth.-deutsche Abt.): Śtritof, 
Deutsches Lesebuch fiir dic III. KI. gemischtspr. Mittelschulen, 2. Aufl. — IV. Kh: 
Lampel, Deutsches Lesebuch, 4. Band, 10. Aufl. - -  V. Kh: Prosch, Leitfaden fiir 
den Unterricht in der deutschcn Literaturgeschichte fiir Gymn., 1. Aufh; Prosch- 
Miiller, Deutsches hescbuch f. d. ob. Kh der osterr. Mittelschulcn, I. T., Ausg. B 
(ohne mhd. Texte), 3, Aufh — VI. u. VII. K h: Kummer-Stejskal, Leitfaden zur Gc- 
schichte der deutschcn Literatur fiir Gymn., 1. Aufl.; Prosch-Miiller, Deutsches Lese
buch fiir Obergymn., II. T. — VII. Kh: Prosch-Miiller, Deutsches hescbuch fiir dic 
ob. Kh, III. T., 2. Aufl. VIII. Kh: Prosch-Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch fiir 
d. ob. Kh, IV. T„ 2. Aufh

R u t h c n i s c h e S p r a c h e :  I.—IV. Kh: Stocki-Gartner, Ruthenischc Grammatik, 2. Aufh
— I. Kh: C. lIlnoCiiiaponcKTiii, Pycna HirraiiKa. ;iyiir iiepuioi ir.ra.cn mid.i c,ep<y;iiiix. 
1. kii;;. — II. Kh: C. IIluoiinapOKCKiiu, Pycua >iiiraui,a ;;;ui ;;pyroi i,Mircu im.i.i 
cope;i,uiix, 1. ima. — Uh Kh: 'Iirrain.a pycira. .rosi rpoToi' K.iacu, .Ti.nin, 1. ima.
— IV. Kh: MinaHua pycira a.arr motboptoT K.racu,■ Jlnniis, 1. mia. — V. Kh: Jlyua- 
iroLicKnfi, Bc.opn noeuin i npomi a.m mrroT K.nrcii, liini.i cupu;i,niix, 1. mia. —
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VI. KI.: OronoBc-Kiifl, Ciapopycica xpceTOMaTi». — VII. KI.: UapBiHWimft, BiiTmku 
:: yi^p.-pycifoT .TiiTopaTypn XIX. u., >i. ]., 3. m u. -  - VIII. KI.: Bapisnir.cKiiii. Biiimkii 
:i ykp.-pyckoT .liTepaTypu XIX. b., >i. II. 3. mu.

G c o g r a p h i e :  I.—VI. und VIII. KI.: Kozenn-Haardt-Schmidt-Heiderich, Atlas ftir Mittel- 
schulcn, 41. und 42. Auli. — I. KI.: Wcingartncr, Grundziige der Erdbeschreibung,
5. Auli. — II. und III. KI.: Umlauft, Lehrbuch der Gcographie, II. Teil, 8. Aufl. —
IV. K I.: Mayer-Marek, Gcographie der ósterr.-ungar. Monarchie, 9. (8) Aufl. —
V. KI.: Maycr-Robert, Lehrbuch der Erdkunde fiir dic V. KI. der iisterr. Gymn., 
1. Aufl. -  VI. KL: Maycr-Robert, Lehrbuch der Erdkunde, II. Teil.

G e s c h i c h t e :  II.—IV. KL: Putzgcr-Baldamus-Schwabe, Historischer Schuiatlas, 31. Aufl. —
V. —VIII. KL: Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Atlas, 2. Aufl. — II. KL: Mayer, 
Lehrbuch der Geschichte, I. Teil: Altertum, 7. Aufl. — III. KL : Mayer, Lehrbuch 
der Geschichte, II. Teil: Mittclaltcr, 6. Aufl. und III. Teil: Neuzcit, 6. Aufl.
IV. KL: Mayer, Lehrbuch der Geschichte der Neuzcit, 6. Aufl. — V. KL : Zeche, 
Lehrbuch der Geschichte fiir die oberen Kiassen der Gymn., I. Teil: Altertum,
6. Aufl. — VI. KL: Zcelie, Lehrb. d. Gesch. f. d. ob. KL d. G., II. T., 3. Aufl. -
VII. KL : Zcehe, Lehrb. d. Gesch. f. d. ob. KL d. G., III. T., 3. Aufl. — VIII. KL : 
Hannak-Pólzi, Ósterr. Vatcrlandskunde fiir die VIII. Gymnkl., 16. Aufl.

M a t h c m a t i k :  a) in den deutschcn Kiassen: I. KL: Jos. Schmidt, Arithmetik und 
Geometrie f. d. Unterstufe der Mittelsch., I. Heft. -  II. KL : Jos. Schmidt, Arith
metik und Geometrie i’, d. U. d. M., II. Heft. — III. KL : Jos. Schmidt, Arithmetik 
und Geometrie f. d. U. d. M., III. Heft. — IV. und V. KL: Jos. Schmidt, Lehrbuch 
der EIcmcntarmathematik. Ausgabe f. Gymn., I. Bd. — VI. KL: Jos. Schmidt, Lehrbuch 
der EIcmcntarmathematik, Ausg. fiir Gymn., II. Bd. — VII. und VIII. KL: Mocnik- 
Ncumann, Lehrbuch der Arithmetik fiir obere Kiassen, 30. Aufl.; Moćnik-Spiclmann, 
Lehrbuch der Geometrie fiir obere Kiassen, 25. Aufl. — b) in den ruthcnisch- 
dcutschen Kiassen: I. und II. KL: OrouoiWKiiil, ynediinK apiiTMOTUKii, >r. 1.. ;pni
l. i 11. k.i., 2. im;;., 1900: MouimK-CaminKiifi, iiayui, rnoMCTpnY, u. 1., I. i
II. k . i ., 1. nn;;., 1898. — III. und IV. KL : II. OronoBcKiifl. yueOiniK apirnnmiKii.
m. 2, Iii. i IV. k.i., 1. bu;;.. 1898; P. Camrniruu, iiayiu i'eo.\u'TpiiV, u. 2. ;ym
III. i IV. k. i., 1. bii;;„ 1901. — V. bis VII. KL: .MoMiiiiK-CaimuKiiii, ApurMerium i 
arn.ieópa ;iyiii Bilem. k i. riuu., MominK-CaiiiiUKini. I eoMcrpmi ;nsi micm. i.m , 
i i mii. — VIII. 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. KL: Pokorny-Latzel, Ticrkunde, 29. (28.) 
A uli.: Pokorny-Fritsch, Pflanzenrcich, 25. (24.) Aufl. — III. und IV. KL : Wallentin, 
Grundziige der Naturlehrc f. d. unt. KL, Ausgabe A, 7. Aufl. — IV. KI.: Ficker, 
Mineralogie und Chemie, 4. Aufl. — V. KL : Scharizer, Mineralogie und Geologie, 
fiir Obergymn., 6. Aufl.; Wretschko-Heimcri, Vorschulc der Botanik, 8. Aufl. —
VI. KL : Graber-Latzcl, Leitfaden der Zoologie fiir Obergymn., 6. Aufl.; AItschul, 
Korpcr- und Gesundheitslehrc, 1. Aufl. — VII. KL : Wallentin, Lehrbuch der Physik 
fiir die oberen Kiassen der Mittelschulcn, Ausgabe A. Fiir Gymnasicn, 14. Aufl. —
VIII. KL: Rosenberg, Lehrbuch der Physik fiir die oberen Kiassen der Mittel- 
schulen, 5. (4.) Aufl.

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  VII. KL: Hofier, Grundlchrcn der Logik, 3. Aufl. 
— VIII. KL: Hofier, Grundlchrcn der Psychologie, 4. Aufl.

In der Vorbereitungskiasse.
R e l i g i o  n s l c h r c :  a) gr.-or.: A. TopmicKiiii. Koponai icTO[)rm (iiii.iiTma eTaporo i 

jioboto uauira. 1. m u. 1897: ,1. hiauomi'i, kuttikiihm, 1. mi;t.. 1901. b) gr. kath.:
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A. TopOHCKin"i, KopoTica ictopna Oió.Triiira, 1. dh;i ., 1890; A. TopoiicKiiii, BLiniimii 
x|)nc'ni>iiii-cKO-KaTO.TiiiHK'ini 1. nn;i,., 1897.

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

R u t l i c n i s c h c  Sprache: PycKa 'mrani.n O.Me.isma Iloiioinrra, 3. 'men,, 1900: 1’yci.a 
i panam i,a O.Me.iiina llononiiua, 2. uacTi,, 1903.

R e c h n e n :  KninuKa paxyni.oiia ,ipa <J>panna .MoniOna, 2. naci,., 1902.

V. T h e m e n
zu den schriftlichen Arbeiten in den oberen Klnssen.

a.) I n  d .e-uetso :h .ex  S p t a c l i e .
V. K l a s s e  A:  1. (S.) „Zitiere niclit die Geister,

Wenn du niclit bist der Geister M eister!“ —
2. (H.) Die Enthiillung unscres Kaiserin Elisabetli-Denkmals ara 15. Oktober 1911. —
3. (S.) Elfensage. Nacli „Erlkonigs Tochter." — 4. (H.) Die historischen mul my- 
thischcn Grundlagen der Nibelungensage. — 5. (S.) Wie wird Xenophon aut der 
Anabasis zum Feldherrn ? — 6. (S.) Parzivals Lauterung. - -  7. (H.) Patria com- 
nninis est parens omniutn nostrum. (Cicero). — 8. (S.) Der Germanc in Geibcls 
Gedichtc „Der Tod des Tiberius." — 9. (H.) Graeci iibertatem cxternis bellis serva- 
vcrunt, perdiderunt domesticis. — 10. (S.) Der Kaufmann, ein Fordercr der Kultur.

V. K l a s s e  B:  1. (S.) Es ist der Gcdankengang in Herders „Erlkonigs Tochter" an- 
zugeben. — 2. (H.) Welche Vor- und Nachteile bringt ein Fiut! cincr Landschaft?
3. (S.) Siegfrieds Ankunft in Worms. — 4. (H.) Uber den Nutzen des Fufireisens. —
5. (S.) Ans Vaterland, ans teure, schlieB dich an ;

Das halte fest mit deinem ganzen Herzen! —
6. (S.) Gudrun in der Gefangenschaft. — 7. (H.) Rom ist niclit an cineni Tagc er- 
baut worden. — 8. (S.) Es ist der Gedankengang in Hcines „Belsazer" anzugeben. —
9. (11.) Filie Schwalbe niacht noch keincn Soinmer. — 10. (S.) Es ist zum Sprichwort: 
„Der Krug gclit so lange zum Brunnen, bis er bricht“ einc Erzahlung zu liefern.

VI. K l a s s e  A:  1. (S.) a) „Licgt dir Gestem klar und offen,
Wirkst du lieutc kriiftig frei;
Kannst auch auf ein Morgen hoffen,
Das nicht ininder gliicklich sei.“

Goethe.
b) Nicman alsó rehte tuot, daz ez allen liuten dunke guot. — 2. (H.) Jcdcrmanns 
Vaterland aclite, dein cigencs Hebel — 3. (S.) a) Wartim nennt Goethe „Minna
von Barnhehii" die wahrste Ausgeburt des siebenjahrigen Kricgcs ? — b) Die
Frauengestalten in Lessings „Minna von Barnhelm." — 4. (H.) a) Was uns die
Glockcn sagen. b) Der rbmischc Adel und seinc Vcrtreter im Jugurthinischen
Kriege. — 5. (S.) Schwert, Feder, Zungc, drei wichtigc Waffen. —
0. (S.) „Wic heil.it das schlimmste Tier mit Namen ?

So fragt’ ein Konig einen weisen Mann.
Der Weise spracli: Von Wilden heiBt’s Tyrann 
Und Schmeichler von den Zahmen.“

(Lessing, „Das schlimmste Tier.") —
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7. (H.) Ósterreichs Kulturfortschritte unter der Regierung nnscrcs Kaisers. — 8. (S.i 
Gedankengang in Gocthcs Ode „Mcine Góttin." — 9. (H.) a) Goethe nad .der 
Herzog von Weimar, b) „DcrMcnsch hat nichts so cigcn, so wohl stelit ilim niclits 
aa, ais daB er Treuc zeigen nad Freundschaft haltca kaaa.“ (Simoa Dach.) — 10. 
Der Hcld in Schillers „Don Karios."

VI. K l a s s e  B: 1. (S.) Gedankengang in Hans Sachsens FastnachtspieJ: „Der fahrend 
Schiilcr im Paradeis.' — 2. (H.) Wer Freunde sucht, ist sic zu findcn wcrt; Wer 
kcine hat, hat keinen noch bcgehrt. (Lessing). — 3. (S.) Worin zeigt sieli Tellheims 
Edelmut? — 4. (S.) Hiions Abentcuer im Waldc. — 5. (H.) Dulce et decorum est 
pro patria mori. — 6. (Sch.) Egmont und Oranicn. (Eine Parallele.) --  7. (H.) Eine 
grolk Rcisc zu tun, ist fiir cincn juagea Mann ituBerst niitzlich. (Goethe.) — 8. (S.) 
Wcichc Anzeichen ciner neuenZeit findcn wir in Goethes „Gdtz von Bcrlichiagen". V
— 9. (H.) Der Baucrnstaad ist der Granit der burgerlichen Ordnuag. (Immermann.)
— 10. (S.) Aus kleiner Htitte ging manch groBcr Mana hcrvor.

VII. K l a s s e  A:  1. (S.) a) „Der Adler fliegt allein, der Rabę scharenweisc;
Gesellschaft braucht der Tor und Einsarnkcit der Weisc.“

Riickcrt.
b) Die Dichter, die Lchrer der Menschheit. 2. (H.) Wer darf sieli mit Reclit 
scines Vaterlandcs treuen Solin nennen ? — 3. (S.) a) „Gewalt und List, der 
Manncr hochstcr Ruhm, Wird durch die Wahrheit dieser schonen Secie Bcsclhimt 
nad reines, kiadliches Vcrtraua Zu einem cdlen Mannę wird belolnit" der 
Grundgcdanke von Goethes „Iphigcnie." b) Die drci Handlungcn in Schillers 
„Wilhelm Tcll.“ — 4. (H.) In der Not allein bewahrt sieli der Adel groBcr Scelea. 
Schiller. — 5. (S.) Die Kulturentwicklung der Menschheit. Nacli Schillers „Eleusi- 
schem Fest" und „Spaziergang." — 6. (S.) Der Beruf des Manacs. Nacli Schillers 
„Glocke.“ — 7. (H.) Cari sunt parentes, cari liberi, propinąui, familiares; sed omnes 
omnium caritates patria una complcctitur. Cicero. — 8. (S.) a) Spici und Gcgcnspiel 
iii Shakespeares „Hamlet.“ b) Nulla salus bello; pacern te poscimus omnes. 
(Vergil, Acncis.) — 9. (H.) a) Der EinfluB der Jahrcszeitcn auf das gcscllige Lcben.
b) „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weitc Wclt.“ (Eia 
Mahnwort fiir die Ferien.) — 10. Sclmld und Siihne der Jungfrau von Orleans. 
(Nacli Schillers „Jungfrau von Orleans.“)

VII. K l a s s e  B : 1. (S.) a) Ein jcglichcr rnufi seinen Heldcn walilcn, dem er die Wegc 
zum Olymp liinauf sich nacharbeitet (Iphigcnie). b) Marias und Elisabcths Charakter, 
beleuchtet durch ihre Schicksale. — 2. (H.) a) Wcnn die Konige baun, habeu die 
Karrner zu tun. b) Ich Hebe mir den heitern Mann

Am meisten unter mcinen Gasten :
Wer sich nicht sclbst zum besten haben kann,
Der ist gewiB nicht von den besten. (Goethe.) -

3. (S.) Gedankengang in Schillers Gedichtc „Der Spaziergang."
4. (H.) a) Ans Vaterland, ans teuere, schlieB dich a n ;

Das halte fest mit deinem ganzen Herzen ! (Schiller, „Tell“.)
b) Es bildet cin Talent sich in der Stillc,

Sich ein Charakter in dem Stroni der Wclt. (Goethe, „TassoC) —
5. (S.) a) Das Alte stiirzt, es andert sich die Zeit

Und neues Leben bliiht aus den Ruinen. (Schiller, „Tell“.) 
b) Die Riitliszene. - 6. (S.) a) Tasso und Antonio. (Eine Parallele.) b) Uber den 
Begriff des Naiven. (Nacli Schillers Abhandlung.) 7. (H.) n) Wer scin Vatcrland 
nicht kennt, hat keinen Maflstab fiir fremde Liinder. (Wilhelm Meistcr.) b) Die Kunst
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ist lang, das Lcbcn kurz, das Urtcil schwicrig, dic Gelcgcnhcit fliichtig. (Wilhelm 
Meistcr.) 8. (S.) a) Der Apothekcr in „Hermann und Dorothea." 
b) Niclitswiirdig ist dic Nation, dic nicht

llir Allcs freudig setzt an ilire Ehre. (Schiller, Jungfrau von Orlcans.)
9. (H.) a) Es licbt dic Welt, das Strahlende zu schwarzen

Und das Erhabne in den Staub zu zielni. (Schiller.) 
b) Dic Gcgcnwart ist dic Tochter der Vergangcnlicit und dic Muttcr der Zukunft. -
10. (S.) a) Iphigcniens Seelcnkampf, yerglichen mit dem der Jungfrau von Orlcans. 
b) Worin untcrschcidct sich der Charakter Melittas von dcm der Sappho in Grill- 
parzers Drama ?

VIII. K l a s s e  A:  1. (S.) a) „Des Menschen Dasein alt wie jung
Lcbt zwischcn Hoffen und Erinnerung:
Jung glaubt dcm Wunscli er alle Pforten offcn 
Und alt crinnert er sich eben an sein Hoffen."

Grillparzcr.
b) „Was unten tief dem Erdensohne Das wcchselnde Vcrhangnis bringt, Das 
schlagt an dic metallne Kronc, Die es erbaulich weiter klingt." Schiller. — 2. (H.) 
Bei wclchen Anlassen gibt sich dic Licbe zu Vatcrland und Hcrrscher am schonstcn 
kund ? — 3. (S.) a) Bedarf der Dichter des Heldcn? b) „Das hochste Gut des 
Manncs ist sein Volk, Das hochste Gut des Volkes ist sein Recht, Des Volkcs 
Secie lcbt in scincr Sprachc". Felix Dahn. — 4. (H.) Die Ehre mufi dich suchen, 
nicht du die Ehre. — 5. (S.) a) Sturm und Drang — Romantik, zwei literarischc 
Rcvolutioncn. b ) Erlautcrungen zu Lessings Satz „Es gibt malbare und unmalbarc 
Fakta". c) Tasso und Antonio. - 6. (S.) a) Was verdankt unsere Kultur den Romcrn? 
b )  Die Biichcr — unsere Freundc, unsere Fcinde. c) „Kurz ist das Lcbcn" spricht 
der Weise, spricht der Tor. 7. (H.) a) „Das Fcld, das rings sich brcitet, heiBet 
Marchfcld, ein Schlachtfeld, wie sich leicht kein zwcitcs findet, doch auch cin 
Erntcfeld Gott sei gedankt!" (Grillparzcr „Kbnig Ottokars Gliick und Endc"). b) 
Inwiefernc ist 'in Herders Wahlspruch „Licht, Licbe, Leben" die Aufgabe eincs 
jeden Menschen vorgczeichnet? c) „Der cine fragt: Was kommt damach? Der 
andcre fragt nu r: Ist es recht ? Und also untcrschcidct sich Der Freie von dcm 
Knecht". (Th. Storni.) — 8. (S.) „Was glanzt, ist fiir den Augenblick gcborcn,

Das Echte bleibt der Nachwclt unvcrlorcn.“ Goethe.
VIII. K l a s s e  B:  1. (S.) Der Herbst. (Schilderung.) — 2. (H.) Hermanns Charakter 

(Nach Goethes „Hermann und Dorothea.") — 3. (S.) Es irrt der Mcnsclr, solang 
er strebt. (Faust.) — 4. (H.) Das Bcste, was wir von der Geschichte haben, ist dic 
Begeisterung, dic sie erregt. — 5. (S.) Wolier nalnn Goethe den Stoff zu scinctn 
„Faust" ? — 6. (S.) a) Wallcnsteins Charakter, b) „In deiner Brust sind deines 
Schicksals Stcrnc". — 7. (S.) a) „Es ist der Kricg ein roli, gewaltsam Hand- 
wcrk“ (Schiller, Wallcnstein I. 3) b) Die Entwickclung der Sccschiffahrt. -  8. Dc.r 
Anteil Osterrcichs am Freiheitskampfe des deutschen Volkes (1809—13).

R c d e ii b u n g e n.

VII. K l a s s e  A:  1. Referat iiber Grillparzcr. — 2. Ubcr dic PlatonischcEthik. — 3. Les
sings Abhandlungen iiber die Fabel. — 4. Urfaust und Faust. — 5. Heinrich von 
Klcist. Zur hundcrtjahrigen Feier. — 6. Schiller ais Philosoph, mit Kant vcrglichen. —
7. Ubcr dic Kicinmalerei in Goethes „Hermann und Dorothea". — 8. Referat iiber 
Shakespcares „Makbeth". — 9. Der dramatische Aufbau in Grillparzcrs „Sappho". —
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10. Dic Entwicklung von Schillers Asthctik. — 11. Wcrther und seinc Zcit. — 12. Imrna- 
ntiel Kant; cin Bild seincs Lcbcns und Dcnkcns. — 13. Der crste Akt von Goclhes 
„Faust, “II. Teil. — 14. Schillers „Maria Stuart“ (dramat. Aufbau). — 15. DicEntwick- 
lung des deutschen Tlieaters bis Lessing. — 16. Shakespeares Lcben und Wirkcn.

VIII. K l a s s c  A: 1. Die Symbolik in der „Klassischen Walpurgisnacht" in Goethcs „Faust",
11. Teil. — 2. Shakespeare ais Dramatiker. — 3. Der Kontrast zwischcn Vater und 
Solin in Schillers Jugenddramen. — 4. Ober das Wesen des philosopischen Idcalismus 
und Realismus. — 5. Hebbel ais Lyriker. — 6. Unsere Bildungsanstalten. — 7. Schlc- 
gels Rezension von Goethes „Hermann und DorotheaL — 8. Referat iiber Goethcs 
„Faust“. — 9. Geschichte des deutschen Romans. — 10. Wertlier in der Weltlitcratur. —
11. Einflufi Homers auf Goethes Dichtungen. — 12. Uber Heinrich von Kleist. — 13. Er- 
schcinungen des Magnetismus. — 14. Ober das Wesen der menschlichen Secie. —
15. Kleist und die Gegenwart. — 16. Ober die Technik des Dratnas im allgcmeinen. 
17. Instinkt und Verstand.

VIII. K l a s s e  B: 1. Die ethischen Grundsatzc in Schillers Balladen. — 2. Die Charaktcre 
in Goethes „Hermann und DorotheaL — 3. Dic Franzosen ais Vorkampfcr der 
curopaischen Zivilisation. — 4. Wallenstein und seine Zeit. — 5. Dic Faustsagc und 
ihre Bcarbeitung. — 6. Die Ahasverussagc. — 7. Ósterreich im Kampfe mit Na
poleon. — 8. Die Lebensklugheit in Goethes „Faust". — 10. Ober dic Pflicht.

11. Das hOchste Gut des MannSs ist scin Volk,
Das hochste Gut des Volkes ist sein Repht;
Des Volkes Seele lebt in sciner Sprache. (Felix Dahn.) —

12. Dic Reichen sind es nicht allein, die froh zu leben wissen. (Horaz.)

To) I n .  1 - a .t Ł L e n . i s c l ie r  S p r a c l i e .
V. K l a s s c :  1. (H.) 14To poiiipye.MO ca lipo Iloaua a , Oriona o nonity IropeniM? —

2. (S.) IIoaciiiiTii opona UleisueiiKii:
yairo  ca, ćpani moi,
„Ty.Maiiie, 'm ia n ie ;
1 nyaco.My nayuairrecL,
1 cBoro no nypaiiTecn! —

3. (S.) 111,0 iiociem, to óypeni yCiipain. — 4. (H.) Ho muc ripme. hi; b iioboTi 
npo no, no yrapyisam. (HIobucuko.) — 5. (S.) Bram a crapicn, uo.ioniKa (nopimiauu). -  
(i. (S.) 3pae ca, icpaciuoro no Mae

Hi'ioi’0 ii Bora, hk „Tampo
Ta iiania caanna YKpaina (IIIcbmoiiko). —

7. (H.) MyppicTt, :taxoBana, uo.toto n cicpiiTiry,
0;tnaKOBioim>KO cym Cen uo/Kirriry (<I)paiu;o). -

8. (S.) Bauppicm — bopiiko ,tiixo. („Toicammi j:t „Mociaueiioi i;puuinu“.)
0. (S.) „Tokii w lionnKa pipueiiBKa, poru ii ro.Toni;a iviapeiu>i;a i eopouua ói.ioni.iui. - 
10. (H.) Co.moii Ilaaiii n icropni i n lIIoinieuKoniM „MopntL

VI. Klasse:  1. (S.) Paa poópou iianine cepno, B-niic no iipoxoaoiio. - 2. (H.) Burum 
pii.vici;nx oóituub na xi;i uiiiim 10r‘yp'roio. — 3. (S.) Ho roi"! yćornn, sto Mano 
Mae, a toh, sto óoraro acapaw. — 4. (H.) IcTopirnia ocnoua pyMii „lipo Mapycio 
Boryc.TauityL — 5. (S.l Ko.roc iiouiniii rno ca po bomtT, a nopoarmm po ropn 
CTiipniiTi.. — (i. (S.) XapaKTopiic'nii;a Mapycl' u KBinmuiu nonicni. - 7. (H.) 
3 Mo.ioporo in; ;< nociry: ipo sonem, to nii.Mioiiui. — 8. (S.) IlIidTimiinTiso ua 
Pycn n XVI. i XVII. cto.tITto. — 0. (H.) Banucie p.Tu pymi, ipo paca pau ne.Tiaa. 
— 10. (S.) llopunn cu biicoko, óo aauopomimr oko.
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VII. Klasse :  1. (S.) ITo'nin h o b o i  ; ; o ó ii  .•iiTepaTypHOi' na. yKpami. — 2. (H.) Upaga 
i iiayica — ocuonoio b̂ obo.iouh no.iOBiiea. — 3. (S.) Xapaj»TopncTHKa o;uioi i;« 
;uV:jiiix oció ii ouepoTi KoT.TiipciicbKoro „HaTaana IIojiTariKa“. Bnóip oció c b o - 
ól;imHl.— 4. (H.) Har.uAKii Bn:tB0.ii.H0'f aiTepaiypu u :iaxi;;nif'i Kiiponi.— 5. (S.) 
Ilona ;noóa pyci.KOi .nTepaTypu b ra nriiniY. — 6. (S.) XapaKTopiicTiiKa Hpo;iaHa 
n iioiiioTii II. yoTiiiiHOiiiria : „Mecrb Bepxomiiiuii“. — 7. (H.) Xto i i pa moc, opo, ci'c, 
toH i ii .to; u b  cii na;u'c. — 8. (S.) Kriioipa<)>L'ini pbitunnT \tiiic yKpaiuipiMii i Mo
cna,isi.mii  — iiic.Tii KocTOMapona. — I). (H.) Becna a m o .t o ;u c t i ,.  Ilopimiaut:. — 
10. (S.) Xi;i raflOK n iroe.Mi IIIeiiHciiKa: ,vHo OciioiiimcHKa",

VIII. Klasse:  1. (S.) -TiToparypiia ;;i!i.Ti>iiicTB na yKpaiiii «. 60 - t ii x  poifax.— 2. (H.) 
Biiina i .wiip u poanoio Ky.ThTyjm. — 3. (S.) XapaK'rcpiicTiiKa aciHO’inx uocTarnIi 
u onoiii;i,aiiiix M. BoroiKa. — 4. (H.) PoiiBiiiiyni ra;th*y napo,nnoi noc.Tonnui: 
„Koh(‘ui> ;U-to xua.nm.“. — 5. (S.) Bi;i,iiOB.T(iiio napo;i,noi .TircpaTypu is I4a.'in'iiinT. 
— (i. (S.) Oran iiapo;vioi npocMiirn na ByKoniiiii nope;; 10, <l>c;ii.KomrioM. 7. (H.) 
UopoTijća ;uiox Ky.Ti>Typniix cbiiiTin n cTapinii — cBpoiiancbKOro i aaunci.Koro — 
i ci' iiac.Ti;i,uii. —  8. (S.) a) XapaicTcpncTHKa Tani ii onoiii;i.aiiio KoiiiicbKoro „Ilc- 
iipiiMiipi‘na“. ó) XapaKTCpiiCTHKa Boa/uiiiJKOiicbKoro ł JlauiKOBiina ii nonicTii 
ilcnyii-.IeBimbKoro ,,X-Mapn“. Bnóip ciioiiiipiini.

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
a) L e h re rb ib lio th e k .

Vcrwaltcr: Prof. Emil M a ł a c h o w s k i .

1. A l m a n a c h  der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 61. Jahrg. (1911). 
— A n z e i g c r  der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. a) philosoph.-histor., 
b) mathcm.-naturw. Klasse. Jahrg. 48 (1911 .J ‘) — B u l l c t i n  International dc 1’Acadcmic 
des Sciences dc Cracovie. Jahrg. 1912.-)'— C h r o n i  k der ukrainischen Śewćcnko-Gcsell- 
scliaft der Wissenschaften in Lemberg. Hcft 17—44 (Jahrg. 1904 -1910). -  C z u b e k  .1., 
Rękopisy hr. Morstinów w Krakowie. Krakau 1911.2) H i n r i c li s’ Halbjahrs-Katalog der 
im deutschen Btichhandel erschienenen Biicher u. s. w. Jahrg. 1911. — J a h r b u c h  des 
Bukowiner Landesmuseums. 17. und 18. Jahrg. (1909 und 1910).:!) — J a h r e s b e r i c h t  
iiber die Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft, begriindet von C. Bursian. Jahrg. 39 
(1911) |Bd. 152 155] und Jahrg. 40 (1912) [Bd. 157—160], — K a t a l o g  literatury nauko
wej polskiej. Jahrg. 1910 (Bd. 10)2) — K o ł o d z i e j c z y k  E., Bibliografia slowianoznawst- 
wa polskiego. Krakau 1911.2) — D ie  K u l t u r  d e r  O c g c n w a r t :  1. Teil, 5. Abt. 
(Allgemeine Geschichtc der Philosophie); II. Teil, 2. Abt. 1. (Allgemeinc Vcrfassungs- und 
Vcrwaltungsgeschichte); II. Teil, 4. Abt. 1. (Staat und Gesellschaft der Griechcn und Romer);
II. Teil, 5. Abt. 1. (Staat und Gesellschaft der neueren Zeit.). — R o c z n i k  Akademii

') Geschenk der kais. Akad.-der Wissensch. in Wien. — '-) Geschcnk der Akademie 
der Wisssensch. in Krakau. — 3) Geschenk des Herausgebers. — 4) Geschenk des Gym- 
nasialprof. Siegm. S z y m o n o w i e  z. — 5) Geschenk des Gymn.-Direktors Reg.-Rat Kornel 
K o z a k .  — e) Geschenk des Min. f. Kultus u. Unterr. — 7) Geschenk des Gymn.-Lchrers 
K o p a c z u k. — K) Geschenk des Direktors der Univ.-Bibl. J. P o l e k .  — 9) Geschenk des 
Schtilers der V. A-Kl. L. K i n s b r u n n e r .
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Umiejętności w Krakowie. Jahrg. 1910/11.-) — Roz p ra w y Akademii Umiejętności w Krakowie 
Wydział filologiczny. Ser. III., Tom. Ili. i IV. (1911).2) — R o z p r a w y  Akademii Umiejętności. 
Wydział histor.-filozoliczny. Ser. II., Tom. 29. (1911).-) III. — R o z p r a w y Akademii Umieję
tności. Wydział matem.-przyrod. Ser. III. Tom. 11 A.2) — R u n d s c h a u ,  Ósterrcichisclic. 
Jahrg. 1912 (Bd. 30—33). — W i e n e r  Z e i t u n g  samt Amtsblatt und Wiener Abcndpost. 
Jahrg. 1912. — Z a p y s k y  naukovoho tova_rystva imeny Śevcenka u I.vovi. Jahrg. 1909 
bis 1911. (Bd. 87—98 u. 101 — 106). — Z b i r n y k  filologicnoji sekcyji tovarystva Śevccnka
u. Lvovi. Bd. XIII. (1910). — Z e i t s c h r i f t  ftir das Gymnasialwesen. 66. Jahrg. (1912).

Z e i t s c h r i f t  fiir den deutschcn Untcrricht. Von O. Lyon —O. Ladcndorf. 26. Jahrg. 
(1912). — Z e i t s c h r i f t  fiir den physikalischen und chemischen Untcrricht. Hcrausg. von 
i'. Poske. 25. Jahrg. (1912). — Z e i t s c h r i f t  fiir die osterr. Gytnnasien. 63. Jahrg>(1912).
— Z e i t s c h r i f t  fiir osteuropaische Gcschicjitc. Bd. II. (1911/12).

II. F o e r s t c r  Fr. W., Scxualethik und Sexualpadagogik. 3. Aufl. Kcmptcn 1910.— 
F o c r s t c r  Fr. W., Christentum und Klasscnkampf. Ziirich 1909.'

III. B u k o w i  n e r  S c h n i e .  Hcrausg. von M. Kain dl. Jahrg. 1910. Cz.crnowitz.7)
— F o e r s t c r  Fr. W., Jugcndlehre. Berlin 1912. — J a h r b u c h  der mittlcrcn Untcr- 
richtsanstaltcn mit dcutscher und zum Tcil deutscher Unterrichtssprachc. in Óstcrreich. 
Bearbcitct von G. Manier. Jahrg. 19ll,T2. — J a h r b u c h  des hohcrcn Unterrichtswcsens 
in Óstcrreich. Jahrg. 25. (1912). - J a h r e s b e r i c h t  der cigcncn Anstalt. Jahrg. 14. 
(1910/11):J) — J a h r e s b e r i c h t e  iiber das hohere Schulwesen. Herausg. von C. Rctli- 
wisch. Jahrg. 25. (1910). K 6 r p e r 1 i c h c E r z i e h u n g. Zeitschrift fiir rcales Lcbcn. 
Hcrausg. von V. Pimmer. Wicn. 6. - 8. Jahrg. (1910-1912). I . c h r p r o b c n  und Lchr- 
giingc ans der Praxis der hoheren Lchranstalten. Jahrg. 1912. M o n a t s h c f t c  fiir 
Piidagogik und Schulpolitik. Hcrausg. von H. KIcinpetcr und L. Lang. 2. Jahrg. 1910 und
3. Jahrg. 1911.7) — M o r s e  h H., Das hohere Lehramt in Deutschland und Óstcrreich.
2. Aufl. 1910. — N n ś a  s k o l a .  Lemberg. Jahrg. 4. (1912). — O s t e r r .  T u r n s c h u l e .  
Jahrg. 5. (1911/12). — V e ro  r d n u n g s b 1 a 11 fiir den Dienstbcreich des Ministcriums 
fiir Kultus und Unterricht. Jahrg. 1912. — Z e i t s c h r i f t  fiir das osterr. Volksschulwcscn. 
Jahrg. 23. (1912). — Z e i t s c h r i f t  fiir Zeichcn- und Kunstunterricht. Wicn. Jahr- 
gang 38. (1912).

IV. B i b l i o t h e k  fiir Prcdiger. Herausg. von A. Scherer. Bd. V.: Die Feste des 
Herrn. 5. Aufl. 1910. — F i s c h e r  E. L., DcrTriumph der christlichcn Philosophic gegcniiber 
der antichristlichcn Weltanschauung atn Ende des XIX. Jahrhundcrts. Mainz 1900.■*) — 
F o e r s t c r  Fr. W., Autoritat und Freiheit. Betrachtungen zum Kulturproblcm der Kirchc.
3. Aufl. Kcmpten 1911. — T h e o l o g i s c h - p r a k t i s c h c  Q u a r t a I s c h r i f t. Linz. 
65. Jahrg. 1912. — S c h e m a t i s m u s  der Bukowiner gr.-or. Archiepiskopal-Diozese. Czer- 
nowitz. Jahrg. 1911. S t i m m e n  ans Maria-Laach. Jahrg. 1912. (Bd. 82 u. 83). 
S v i a t c  p y ś m o  staroho i novoho zavita s pojasneniamy Dr. J. Bartośevskoho. Bd.4.—6. 
Lemberg, 1904 u. 1907.

V. A r c h a o l o g i s c h c r  A n z c i g e r .  Jahrg. 1911 u. 1912. Berlin. — B o n ę  K.,
llstfiaTłz ziyyrfi. Ubcr Lesen und Erklaren von Dichtcrwcrken. Leipzig 1909. — C h r i s t  W. 
Geschichte der griechischcn Literatur. 2. Tcil, 1. Hiilfte, 2. Licf. C r a n r e r  F., Das
romischc Trier. Giitersloh 1911. — G c r c k c  A. und No r  d e n  E., Einlcitung in die Altcr- 
tumswissenschaft. Leipzig. Bd. 2. u. 3. 1910 u. 1912. G i l e s  P., Vergleichende Gram- 
matik der klass. Sprachcn. Deutsche Ausgabe von J. Hertel. Leipzig 1896. — G ud e ma n  A., 
GrundriB der Geschichte der klass. Philologic. 2. Aufl. Leipzig 1909. G ud  e m a n  A., 
Imagines philologorum. Leipzig 1911. J a h r e s b e r i c h t e  des philolog. Vcrcincs zu 
Berlin. 38. Jahrg. 1912. — K r i e g C., GrundriB der romischen Altertiimcr. 3. Aufl. Frci- 
burg i./B., 1889. — L i p s i u s  J. H., Das attische Rccht und Rechtsverfahren. 2. Bd.
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2. Halfte. Leipzig 1912. — L o h r  F., Das Marsfeld. Giitersloh, 1909. — M a n i t i u s  M., 
Geschiclite der latcinischen Literatur des Mittelalters. 1. Teil. Miinchen 1911. — M i t t e l 
l u  n g c n des kaiscri. deutschen archaologischen Institutes. a) Athen. Abt.: 37. Bd (1912); 
b) Rom. Abt.: 23.-26. Bd. (1908—1911). - P a u I y - W i s s o w a, Rcal-Enzyklopiidie der 
klass. Altertumswisscnschaft. Lief. 99—105. — R e i t z e n s t e i n R . ,  Die heilenistisclicn 
Mysterienrcligionen. Lcipzig, 1910. — S a 11 u s t, ftir den Schulgebrauch erki. von Th. Opitz.
3. Heft. Lcipzig 1897. — S c h a n z  M., Geschichte der rótnischen Literatur bis zum Gcsctz- 
gebungswerk des Kaisers Justinian. II. Teil, 1. Halfte. Miinclicn 1911. — Sc ii w a r t  z E., 
Charaktcrkopfc aus der antiken Literatur. 2. Rcihc, 2. Aufl. Lcipzig 1911. T h e s a u r u s  
i i ii g ii a e l a t i n a e .  Bd. 111. Lief. 7.—!).; Bd. V. Lief. 2 .-4 . Supplement-Licf. 2. u. 3. — 
Tli n m b A., Handbuch der gricch. Dialektc. Heidelberg 1909. U z u u Fr., Dc ora- 
tionum iii Tluicydidea historia sententiis et causis. Disscrt. Wicu, 1909.s) — Wi l l e ms e i i  ii., 
Die Romerstadte in Siidfrankreicli. Giitersloh 1911. — Wo l f  H., Geschiclite des antiken 
Sozialismus und Individualismiis. Giitersloh 1909.

VI. G r i m m  J. u. W., Dcutsches Worterbuch. IV. Bd. 1. Abt. 3. Teil. Lief. 12; 
XII. Bd. Lief. 8.; XIII. Bd. Lief. 10. — L a u b e  H., Ausgewahltc Wcrke in zelin Biindcn. 
LIcrausg. von H. H. Houbcn. Lcipzig, o. J.M. Hcssc. — R u d o l p h  L., Praktischcs Hand
buch fur den Unterricht in deutschen Stiliibungcn. 3. Abt. 3. Aufl. Berlin, 1870.r') — 
S a l z e r  A., Illustrierte Geschiclite der deutschen Literatur. Miinchen. Lief. 43,—48. -  
W e b e r  H. L., Stilaufgaben. Troppau 1883.r>) — W c i g a n d  Fr. L. K., Dcutsches Worter- 
buch. 5. Aufl. Hcrausg. von H. Hirt. 2 Bde. Giefien 1909 u. 1910. — Z c y n c k  G., Griind 
ziige der deutschen Stilistik und Poetik. 5. Aufl. Graz 1882.5)

VII. A r c h i v  ftir slavische Philologie. 33. Bd. 1911. — Ukrajinśko-ruśkyj Archiv 
tovar. imeny Śevcenka. Bd. 1., 5. u. 6. Lemberg 1906, 1910 u. 1911. — Lord B y r o n  G. 
N. G., Samtliche Wcrke in ncun Biinden. Ubcrs. von A. Bottgcr. Hcrausg. von W. Wctz. 
Lcipzig, o. J., M. Hesse. — C li o t k e v e c H., Kaminna dusja. Czcrnowitz 1911. — Fc d -  
k o v y c  O. .1., Pysania. IV. Bd. Lemberg, Ścv£cnko-Gcsell. — F r a n k o  J., Pysania. Bd.
1. u. 5. Lemberg 1910 u. 1911. -  G a m  Dż., Folklor. Kolomea, o. J., Kysilcvski & Co. -  
J c f r c m o Y  S., Istoria ukrajinśkoho pyśmenstya. 2. Aufl., o. J., St. Petersburg. — K a r 
ł o w i c z  ,L, Słownik gwar polskich, (i. Bd. Krakau 1911.2) — Ma t e r i j a l y  do ukrajinśkoji 
bibliografiji. Lemberg, Śevćenko-Gesell. 1. u. 2. Bd. 1909 u. 1910. — Ma t e r y a ł y  i prace 
komisyi językowej Akademii umiejętności w Krakowie. 5. Bd. 1912.2) — 0 1 c ś O., Z 
żurboju ratfist obnialaś. Poczii. 1. Bd. St, Petersburg, o. J. — P a m j a t k y  ukrajinśko- 
rtiśkoji movy i literatury. 6. Bd. Ścycenko-Gesell. Lemberg. — P o s t n y  obiad abo za- 
baweczka wymyślona przez P. H. P. W. Wydał J. Rostafiński. Krakau 1911.2) — Ś c y 
ce  n ko  T., Maljunky. Vydannc obśćcstva imeny Śevcenka. l.H eft. St. Petersburg 1911. — 
S m o l a r s k i  M., Poezya legionów. Czasy, pieśń i jej dzieje. Krakau 1912.2) — T a r 
n o w s k i  St., Zygmunt Krasiński. 2 Bde. Krakau 1912.2) — L i t e r a t u r n o - n a u k o v y j 
Vistnyk. Lemberg, Śevccnko-Gesell. 15. Jhrg. (1912). 57.—60. Bd. — Z a p y s k y  ukra- 
jinśkoho naukoyoho tovarystva v Kyjivi. Bd. 7. u. 8.

VIII. G e o g r a p h i s c h c r  A n z e i g c r .  Gotha, Justus Perthes. 13. Jhrg. 1912. — 
H 1 a v a ć e k A .- I lo f  m a n n  E., Die Donau mit ihren Burgen und Schlossern. Wien, o. 
.L, M. Peries. — H ó f l e r  M., Gebildbrote-der Hochzeit. Wien 1911. — K a i n d l  R. Fr., 
Bcitriige zur Vorgeschichte und Ethnographie Osteuropas. Wien 1910. — K a i n d l  R. Fr., 
Das Entstchcn und die Entwicklung der Lippowaner-Kolonien in der Bukowina. Wien 
1896. — Ka i n d l  R. Fr., Die Huzulcn. Ihr Leben, ihre Sitten und ilirc Volksiiberlieferung. 
Wien 1894. — K a i n d l  R. Fr., Kurze Landeskunde der Bukowina. Czcrnowitz 1895. — 
M a t c r y j a l y  do ukrajinśko-ruśkoji etnologiji. Lemberg, Seyćenko-Gcsell. 11.—13. Bd. 
1909 u. 1910. M i t t e i l u n g e n  des statistischen Landesamtes des Herzogtums Buko
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wina. Czernowitz. 15. u. 16. Heft. 1911. 3) — D e u t s c h e  Rundschau fiir Geographie. 
Herausgegeben von H. Hassinger. Wien. 34. Jahrg. 1911/12. — S t u d i j i  z polja sup- 
pilnych nauk i statystyky. Szewczenko-Gesell. Lcmberg. 2. Bd. 1910. — E t n o g r a f i ć n y j  
Zbirnyk. Szewczenko-Gesell. Lemberg. 28. u. 29. Bd. 1910. — Z e i t s c h r i f t  fiir osterr. 
Volkskunde. Wien. 17. u. 18. Jahrg. 1911 u. 1912.

IX. B a l z e r  O., Skartabelat w ustroju szlachectwa polskiego. Krakau. 1911.a) — 
D i t t r i c h  M. — H e n z e  M., Der deutsch-franzosische Krieg 1870 und 1871. Dresden,
o. J., H. G. Miinchmeyer. !>) — H c r r e  P., Hofmeister A. und Stiibe R., Quellenkunde 
zur Wcltgeschichte. Leipzig 1910. — H r u s e v s k y j M., Uiustrovana istorija Ukrajiny. 
Kiew-Lcmberg. 1912. — K o r z o n  T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. 3 Bandę. 
Krakau 1912. 2) — S c r i p t o r e s  rerum Polonicarum. Krakau. Akad. d. Wiss. 21. Bd. 
1911. 2) — T h i e r r y  A., Attila und seine Nachfolger, nebst Sagcn. Deutsch von E. 
Burckhardt. 4. Ausg. Leipzig 1874. 5) — W e u 1 e K., Kulturelementc der Menschhcit. 
Stuttgart, o. J. (1911), Kosmos.

X. D u s c h n i t z  A . - H o f f m a n n  S. F., Der oberste Kriegsherr und sein Stab. 
Wien 1908. — F r i e d j u n g  H., Osterreich von 1848 bis 1860. Stuttgart. 2. Bd. 1. Abt.
2. Aufl. 1912. — K a i n d l  R. Fr., Beitrage zur alteren ungarischen Geschichte. Wien 1893.
— K a i n d l  R. Fr., Geschichte der Deutschen in den Karpathenlandern. Gotha, F. A. Perthes.
3. Bd. 1911. — S t e n o g r a p h i s c h e  P r o t o  k o l i e  des Bukowiner Landtages: 1. Session 
der 11. Wahlperiode 1911.3) — R a u c h b e r g  H., Ósterreichische Biirgerkunde. Wien 1911.

XI. B e r i  cli t e  iiber den mathematischen Unterricht in Osterreich. 8.—11. Heft. — 
Zbirnyk sekcyji matem.-pryrodop.-likarskoji. Śevcenko-Gese)lschaft. Lemberg. 14. Bd. 1910.

XII. A u s  d e r  N a t u r .  Friedenau-Berlin. 8. Jahrg. 1912. — B b is  c h e  W., Der 
Mensch der Vorzeit. 2. Teil. Stuttgart, o. J. (1911), Kosmos. — D c k k e r  H., Auf Vor- 
posten im Lebcnskampfe. II. Stuttgart, o. J. (1910), Kosmos. — H e g i  G., Ulustricrte Flora 
von Mittel-Europa. Bd. I. Wien, o. J., A. Pichlers Witwe & Solin. — K o s m o s .  Hand- 
weiser fiir Naturfreunde. Stuttgart. Samt Beigaben. 9. Bd. 1912. — S p r a w o z d a n i e  
komisyi fizyograficznej. Krakau, Akad. d. Wiss. Bd. 45 (1910).2) — Z a p a ł o w i c z H . ,  
Conspectus florae Galiciae criticus. Krakau, Akad. d. Wiss. 3. Bd. 1911.2)

XIII. D a n n e m a n n  Fr., Wie unser Weltbild entstand. Stuttgart, o. J. (1912), Kosmos. 
G i b s o n  K., Was ist Eiektrizitat? Deutsch von H. Giinthcr. Stuttgart, o. J. (1911), Kosmos.
— S c h e  id  K., Vorbereitungsbuch fiir den Experimentalunterricht in Chemie. Leipzig, 1911.

XIV. Ź r ó d ł a  do historyi sztuki i cywilizacyi w Polsce. Wydał A. Chmiel. Krakau, 
Akad. d. Wiss. 1. Bd. 1911.a)

In XV. und XVI. ist nichts hinzugekommen.
XVII. B u k o w i n e r  k a u f m a n n i s c h c  B l a t t e r .  Herausg. von H. Mittelmann. 

Czernowitz. 5. Jahrg. (1909): Heft vom 6. Dez. 1909; 6. Jahrg. (1910): Heft 12; 7. Jahrg. 
(1911): Heft 3 .:!) — B u k o w i n e r  V e r e i n s s c h e m a t i s m u s. Herausg. von H. Miltel- 
mann. Czernowitz, 1911. s) — H a n d e l  s- u n d  G e w e r b e - A d r e f l b u c h  der Landes- 
hauptstadt Czernowitz. Herausg. von H. Mittelmann. Czernowitz 1911/12.3) — F i i n f u n d -  
s i e b z i g  J a h r e  Osterr. Lloyd. 1836--1911. Triest 1911.°)

Es wurde daher die Lehrerbibliothek urn 156Werke in 206 Biinden (wovon 46 Bandę 
Geschenke sind) vermehrt und umfafit gegenwiirtig 4778 Bandę.

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

Im vergangenen Schuljahre 1911/12 sind 350 Programme hinzugekommen; daher 
betragt der Stand der Sammlung am Schlusse des Schuljahres 7237 Stiick
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c) S ch u le rb ib lio th e k .
D e u t s c h e  A b t e i 1 u n g.

Vcrwaltcr: k. k. wirki. Lchrer Johann M o g e l n i c k i .

Zuwachs.
1. Durch Kauf.

Fontanc: Unwicdcrbringlich, Effi Briest. — O. Ernst: Daniel Dcfocs Robinsolin Krusoc. 
— J. Emmcr: Erzhcrzog Franz Karl. — Karl Outzkows ausgewahlle Werkc, 4 Bdc.
Dr. W. Wagner: Unsere Vorzcit, 3 Bdc. — Nataly v. Eschstrutii: Jung gefrcit, 2 Bile.; 
Hofluft, 2 Bdc.; Der Stern des Gliickes, 2 Bdc.; In Ungnade, 2 Bde.; Joliannisfeuer, 
Sternschnuppen, Spuckgeschichten und andere Erzahlungen. Burnett: Der kleine 
Lord. -  Wildner: Schwanke von Hans Sachs. — Grillparzcr: Der arrne Spiclmann. 
Meistcrwerke ncuercr Novcllistik, 12 Bde. ■— I. Wiclmcr: In frcicn Stundcn. Eduard 
Wagner: Waldlaufer, Frcibeutcr und Goldgraber. A. Mossback: Illustrierte Monatsschrift 
fiir die Jugcnd „Mein Oslerreich", 1. Jahrg., 12 Hefte.

2. Durch Sehenkung.
Von Cchak (III. A): V. Bltithgcn, Hartę Stcine. Von Nikorowicz (VII. A): 

H. Wagner, Entdeckungsreisen in Feld und Flur. — Von Mauriibcr (VI. A): Jules Verne, 
Alles in Ordnung. — Von Reischcr (II. A): Andcrscns ausgewahlte Marchen. Von Scharf- 
stcin (VI. A): Jules Verne, Die Blockadebrccher; Cooper-Barack, Marks Riff. Von Teifer
IV. A): Hoffmann, Nichts ist so fein gesponnen, der Herr bringfs an die Sonnen. Von 

Wiżnitzcr (1. A): Hoffmann, Frisch gewagt ist lialb gewonnen. Von Landskron (I. A): 
J. Andersen, Don Quixote d<_ ia Mancha. Von Kremcr (1. A): Wiirdig, Jedc gutc Tat
findet ihren Lolin ; Swift, Gullivcrs Reiscn. Von Karmin (V. A): Sienkiewicz, Die Krcuz-
ritter. Von Spierc ( I i i  A): Eichendorff. Aus dem Lcbcn eines Taugenichts; Dr. K. Fritz, 
Kleine Gcschichten aus grofier Zeit. - Von Donetzhuber (IV. A): E. Hoff, Ein Mutterherz.

Von Prof. S z y  m o n o  wi c z :  K. Wald, Lcbensbaumc; Neurcutcr, Die Wanderungcn 
der Tierc; Jiiger, In der Gebirgswelt Tirols; Handtnann, Mikroskopische Bilder aus dcm 
Zellenlcben in der niederen Tier- und Pflanzenwelt; Handtnann, Mikroskopische Bilder aus 
der hoheren organischen Tierwelt.

Der Zuwachs betragi also :
38 Wcrke in 60 Banden, davoh 20 Wcrke gckauft und 18 Wcrke geschenkt. Gesamt- 

stand 1836 Wcrke in 2210 Banden.
Biicherentiehnungen fanden in 4071 Fallcn statt.
Zahl der lesenden Schiilcr: 570.

R u t h e n i s c h e  A fet e i 1 u n g.
Verwalter: Prof. Peter K u m a n o w s k  i.

1. Durch Kauf wurden erworben:
Pycira liiiei.Moiniirrii r. VII. 3 Exempl, r. XII., t . VI. 2 Exempl.— IO. <I>e;u,Konu'i: 

Iloenni 2 Exempl. — 1. <hpamro: 3axap Bepi.yr; .hic .MiiKirra. — Cr. Koim.iiit: llo- 
xI>t■ t• 11ni,: 11 n<-aiitra : li ocTUTiiiii .iainO'. O. .MaKOucii: Manii anaiańii 2 Exempl.
II. Oiryneiii-niriih: . Hicrn u 'lyariinn r. II. 2 Exempl. — A. 'laiiiaiiicnirnii: (liioni;i,anii: 
II .lacKii potulni t. I. — III. — l.i. KoKopy.pi: Cno.\ninu a Aron. -  In. .lo.Miinuyi.: llopo- 
KM.an cTa.puniioro cnitira 2 Exempl. — E. IliryrisiK: Bopxomiin,cKi ai a.ućn. — K, M : 
Poóiiiaon Kpyao; Capa Kpy. — O. MaKUpyniKa: Kaami ópariii 1 pi m m  i u 2 Exempl. -
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j\lnxa:iKo: 3 h o b ii m  pOKOM. — >1. To.tctoh; Kaaini 2 Excmpl. — CaMomioisa: CuapraK- 
jipoBi;iHiiK piiMCKiix i'.'jj[;;iaTO])iii. M. 'laflKOBci.KHfl: I I o mB k bom .toio a iio óo m . — 3  óipira: 
B o .-j o t o . — .1. Cf.iiiiihciaiii: rorrmicui. a AinepiiKn; Baliim Kanna: Bani,u JIu-ifioiiTwia..— 
M. IiocTOMapiu: ,'JbJ oó.ioni ,’Ii.isona; 'lopniłiiiiha. — M. Baripmi: liopori.óa anr.iTij"icKii\ 
Konnoinii. — 1. ,'IominbKiifi: 3anopO/KnT: Knuseid iipoxa'ii: MiiKo.ia ,f/Kepa. IS. - lyn- 
KOBn'j: B‘i;ikh Banan ca BBiiipsrra i pocTimn. — T o b . IIpociasiTa: lipo jiairt-; Tapaea
UJoBMeiiKa. — 1!. iCpnuoBiri: lipo k o i io u i , oinirra. — I’, Py,nani>cittifl: Hap
CoaoBofl. — I. lOiuniimii: rari.iKir ;iyiii i iik o . i i i . -  M. B o b u o k : Bi;i eeóe no monem. 
Bnópaiii TBopu: yKpaiHCBKa uoisera 2 Excmpl. — Bfiipira: Pycimii a Moci«viT. — .T. 
Hinyi;: Bnxoisaneui,. — O. KopjKcni.OBc-Kiifi: Bopxoi)irnui 2 Exempl. — Komin ,'foii.Tt-r:
Oo.TpoB óo3KeBi.n>nnx 2 Exempl. — K. Lfeniaiii: Hona aóipKa. — A. BepeTo,Tiumi;: Ono-
nUanu 2 Exempl. — A. Kynpin: Ooóana ao.tsi 2 Exempl. — Em. Bo.tsi: Montpii ahi
lnami ry;yion 2 Exempl. — M. CTapiiuBKiiu: 0fi ire xo;pi rpnipo t u . mi BcnopinmT 
2 Excmpl.— O.i. ri'UJKa:Ap'nniiOKn. — E. OpajeniKOlsa: Hiproeiuiimimi niemi. I. <I'pani;o: 
Gon KiisKisi CmiTOCJiana. -- Mapa Tnefiii: Ilpiiropn Pyica r. I. —II. M. Loio.ti,: Tapae 
By.rnóa. — Komin ,foii,u,: KpoBaisiifi ni.rnx. — II MaiiKiiseimifi: Breoiusmia icTopnn 
t . I.—II. — E. fonon: Byniiinmiiin Co.ibuoc. -- O. KaTppni.Ko: One,urno Hynnmi. -  
G. BapBiHOK: Alaftopinna. — O. AnaniiOHiin: Ilonami i npoaa. — M. IlIaniKomin: Py- 
cajimi ;fnicTpoiia 2  Exempl. — In. KoT.rmpoBci.KHii: Ha ia imi Ilo.riaima 5 Exeinpl.
B. Illypar: Iliomr upo Po.ianaa. — Bp. Kona.ionivo: /Kapni n a m i .— II. Kapuam,eisnn : 
ILtiibom no MOpi Ti,mii. — Ii. IlanoBeBKiin : Gonue pyinn. — B. BapisinonKnfi: Gnomonmi 
UBisiT. — M. ,'Ioannei.ian'i: .Tio;pi.

2. Durch Schenkung:
Von Kapustynskyj VI. B.: AL Bobhok: OuobLuuiu t . II. — Von Tarnawiccki VIII. B. : 

d>. rpianm ipnep: <T>n.ii Mopn i .tioOobii. ,’L llmiyK: Biixoiian(‘HB. Von Boberski III. B.: ,,’fp. 3. 
Kyae.asi: C.ionap: >iyanix o.Tiii. JI. T oarroń : l [oMy iioau aaaypMaiiioiori, on. K. yernsi- 
iiobiim :Tpn uTivaisi aaraann. B. PpinupiiKO : Ha napoanin poómT. M. I opiani: Tpn ononiaanii. 
— Von Solog III c): Ghvra;i,miKa. }1k noneTa.ia mima a o M . m .  Von Prot. Klimanowski: 
Tnopn Boa. llanponKorn. llpanaa jiinmiK 181)5. E. Ogonowski: Gaouo o normy llopeni.

Zu den 1203 Exemplaren des Vorjahrcs kamen 108 hinzu.
Gesamtstand: 1311 Exemplare.
Biichcrentlehnungen fanden in 3202 Fallen vor.
Zahl der lesenden Schiller: 338.

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

a) G e o g r a p h i s c h e  S a m m l u u g .
Durch Kauf wurden erworben :

Bamberg, Wandkarte der Balkanhaibinsel. — Bamberg, Wandkartc der Britischcn 
Inseln. — Bamberg, Schulwandkarte von Frankreich. -  Oaebler, Schulwandkarte von 
Skandinavien und Ruflland. — Weber, Zerlegbares Bergrclief in Hohenschichten.

Gegenwartigcr Stand dieser Sammlung: 3 Qloben, 2 Tcllnrien, 1 Mondpliasen- 
Apparat, 1 Horizontmodell, 1 Horizontarium mit Himmelsspharc, 102 Karlen, 108 Kilder, 
268 Produkte der Erde nnd ihrer Bewohner, 1 SchiffskompaC, 1 zerlegbares Bergrclief in 
HOtiensehichten und 1 Boussolc im Holzgehause (Nadel 15 cm).
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pi) H i s t o r i s c h e  S a m m 1 u n g.
Zuwachs tlurch Kauf:

Schwabe, Zeitalter der Entdeckungen. — Pichler, Portrats beriihmtcr Ósterrcichcr. 
Baldamus, Wandkarte zur deutschcn Geschichtc, II. Tcil: Dcutschland und Oberitalicn. 

Jctzigcr Stand der Sammlung: 97 Karten und 190 Bildcr.

e) Munzensammlung.
Kustos: Regicrungsrat Kornel K o z a k .

Durch Schenkung erworben:
1 osterr. Silbcrmiinze cx 1872, 1 baicrisches Silbcr-Sechskreuzersttick cx 1816, 1 siicli- 

sische Kupfcrmtinze cx 1765, gcschenkt von dem Schiller der IV. A-Ki. Ordza Maximiiian.
1 Maria Thcresia-Einkreuzerstiick, gcschenkt von dem Schiller der IV. A-Klassc Joscf 

Ficischer.
Gegenwartiger Stand der Sammlung: 213 Miinzen und 3 Banknotem

f) Archaologisehe Lehrmittelsammlung.
Kustos: Prof. Władimir K m i c i k i e w i c z.

Durcli Ankauf wurden erworben :
Seemanns Wandbilder: Der Dom zuKoln; Parlamentsgebaude in London; Amazonc 

zu Tuaillon, Berlin; Kassandra von Klinger, Leipzig; Dic Maricnburg; Pa!azzo-Vendramin, 
Vcncdig; Innenansicht der Moscliec in Ćordoba; Mosesbrunncn von Claus Slugt; Christus 
und der unglaubige Thomas, Florenz; Lasset die Kindlcin zu mir komtncn; Hoplit, Modeli.

Somit gegenwartiger Stand: Wandtafeln und Wandbilder 224 Stiick ; Modclie 20 
Stiick; Photographien 854 Stiick; Diapositive 383 Stiick; Gipsabgiisse nach antiken Origi- 
nalcn 7 Stiick; 2 Mappcn mit 30 Bildern; Anticaglien 35 Stiick.

g) Physikalisches Kabinett.
Kustos: Suppl. Mendel H e r b s t .

Bislierigcr Stand der Sammlung: 530 Stiick. — Neu angcschatft wurden: 1. Mano- 
meterprinzip nach Botirdon. 2. Gefrierapparat nacli Carre. 3. Gestimmte Giasstabc.
4. Frauenhofers Linienapparat. 5. Gaselement nach Grove. 6. Kondensatoren zur Erzcugung 
von Elektrizitat. 7. Crook’schc Rohre.

h) M atliematische Lehrmittel.
(Kustos wie unter g).

Bislierigcr Stand der Sammlung: 69 Stiick. i)

i) Lehrmittel fur Zeichnen.
(Kustos wic unter g).

Bislierigcr Stand der Sammlung: 132 Stiick. — Neu angeschafft wurden: 1. Mann- 
liche Portraitbiiste. 2. Maskę des Moses. 3. Maskę des Sklaveti. 4. Manniicher Torso.
5. Rcchter Fuli des Klopffechters. 6. Ernte poiychromiert. 7. Etruskische Urnę. 8. Hellmuth 
Modernę Flachornamente. 9. Hoplit-Modeli.
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k) Naturwissenschaftliche Lehrmittelsammlung.
Kustos: Prof. Adolf C z e r n y .

Durch Kauf:
4 Tafeln: Vogcl; 1 Tafel: Siifiwasserfisclic; 13 Stiick Miucralicn; 1 liiersammlung. 

G e g e n w a r t i g e r  S t a n d  d e r  S a m  m l u n  g :
I. Zoologie : 1. Wirbelticrc . . . . 369

2. Wirbellose . . . . 178
3. Mikroskop. Praparate 4
4. M o d c l lc .................... 12
o. Abbildungen . . . 136

Summę . . . 699
11. Botanik: 288

111. Mineralogie: 1. Mineralien . . , . 604
$ 2. G c s te in c .................... 77

3. Petrcfaktcn . . . . 37
4. Modelle u. Abbildungen 91

IV. Industrieproduktc: 37
V. Inslrumente: 31

Summę . . . 1864

I. Unterstiitzung der Sehiiler.
A. Stipendien.

N a m c 
der Stipcndistcn 1

1 Najda Demeter . 

2; Matasariu Karl .

3, Matliias Oskar

4 Iwanowicz Johann

5 Zwerge! Isidor .

lonstanti 
xander

11. a

Bencnnung
des

Stipendiums

Andr. v. Gaffenko’sches 
Stipendium

Markus Zuckcr’sches 
Stipendium

Kaiscr Franz Joseph- 
II. a Regicrungs-Jubilaums- 

Stiftung

l\r h i Gr.-or. Rcligionsfonds- 
Stipendium

Datum und Zahl
des

Yerleihungsdckrctes

Land.-Aussch. v. 20. Okt. 
1911, Zl. 17376

Land.-Aussch. v. 5. Dez. 
1911, Zl. 20830

Unterst.-Vcrein der Anstalt 
10. Okt. 1911, Zl. 5

V. a Berisdi Nathansohn- 
sches Stipendium

6! Konstanteniuk Ale-i y  u j Kaiserin Elisabeth-Ge- 
I vandpr ' ' dachtnisstiftung

Land.-Reg. v. 7. Dez. 1911/ 
ZL 55669

Land.-Reg. v. 21. Nov. 1908, 
ZL 46443

|Unsterst.-Verein an der An-i 
islalt v. 1. Okt. 1909, ZL 51

Jahrlicher
Bctrag

K h

loo

137 70 

100 -

160 : -  

22!

100 : -
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^ N a  ni e 
y
-4 i der Stipcndisten
oa K

la
ss

e

Benennung
des

Stipendiums

Dattini und Zahi
des

Verleihungsdekrctes

Jahrlicher
Betrag

K T li

7| Christof Peter VI. a Wilhelm Pompc- 
Stiftung

Untcrst.-Vcrein an der An
stalt v. 12. Nov. 1908, Zl. 3 100 —

8 Dittmar Georg . VI. a Vinzcnz Faustmann- 
Stipendium

Unterst.-Vcrcin an der An
stalt v. 10. Nov. 1907, Zl. 1 100 -

9 Zacliariasicwicz 
Bogdan . . . VI. b

Kaiser-Regi erungs-Jubi- 
| laums-Stipendium des 
Czerń. Konsortiunis des 
I. allgem. Bcamtenver- 

cines

Gyinn.-Dir. v. 23. Okt. 
1909, Zl. 646 120

10 Sowiak Basil . . VII. b Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Land.-Reg. v. 30. Juni 1908, 
Zl. 25784 160 -

11 Srzelecki Alfred . VII. b
Kaiser Franz-Joseph- 
Rcgier.-Jubilaumssti- 

pendium
Unterst.-Verein an der An
stalt v. 12. Nov. 1908, Zl. 4 10(1 -

121 Frcitag Emil . . VIII. a
Klaudius Ritter von 

Jasinski’schcs Stipen- 
dium

Land.-Reg. v. 7. Janner : 
1906, Zl. 35701 ex 1905 ! 300 -

13 Darijczuk Gregor VIII. b Gr-or. Religionsfonds- 
Stipcndium

Land.-Reg. v. 7. Nov. 1907,
Zi. 29764 160 -

14 Klewcznk Stcphan VIII. b dtto. dtto. 100 -

15j Korżinski Basil . VIII. b dtto. Land.Reg. v. 30. Dcz 1905 
ZL 40649 160 -

B. Unterstiitzungsverein an der Anstalt.
1 .  G - e b a i u n ^ s a u s w e i s .

CCN
Oa

B e n c n n u n g
Wert-

l>apicrc Bargcld

K h K li

1 A. E i n n a h me n :
Vcrmógensstand atn Endc des Jahres 1910/11:

a) Kaiser Franz Joscph-Regierungs-Jubilaums-Stiftung . . . j  2100j -  j
b) Kaiserin Elisabcth-Gcdachtnis-Stiftung................................ | 2400 —-!
c) Wilhelm P om pc-S tiftung ......................................................... :| 2400 -
d) Vinzenz Fausfmann-StifUing ..................................................... : 2500'—.
e) Kaiser Franz Joseph-Regicriings-Jiibilinims-Stiftnng (1908) 2500 -

/ )  Kornel K ozak-Stiflung.............................................................. I 2500!—/
g) Andere K a p i ta i i c n ....................................................................!j / 497129
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Wcrt-

oa
B e n e n n u n g

Dazu kommen im Jalirc 1911/12:
Spenden von W o h lta te rn ..................................................
Ergebnis der Weihnachts- und Ostersammlung . . .
Mitglicderbeitragc 1911/12..................................................
Zinscn der Stiftung A, a ..................................................

„ „ , A, b .....................................................
A, c ..................................................

. „ . A, d .....................................................
A, e ...................................................

. „ „ A, f ('/2 Jahr) . ...........................
Zinscn der anderen angelegten K a p ita lie n ....................
Sonstige E innahm en .................................................. ..... .

Summę der Einnahmen

Bargcldpapicrc jl

K Ihj1 K h

511 — ' 
1000! — 

9 0 —i 
100,80' 
100 80 
10080 
105!- 
100 
5 0 -  
12 95 

0 02

14700!-Il 221466;

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

Regieanslagen:
a) S te m p e l..................................................
b) Fiir das Einkassieren der Beitrage . .
c) G e b i ih r e n ..............................................

Unterstiitzungen :
a) Fur Biichcr und Buchbinderarbeiten .
b) Fiir Klcider und Handuntcrstutziingcn
c) Stipendien der Stiftung A, a . . .
d)
e)
f )
g)

A, b 
A. c 
A, d

4 —
10!—,

47
718 -  
10080 
10080 
100 80 
105 —i

1!)

Ausgaben

„ A, e ........................................ 100,—j ! 1272401

Summę der Ausgaben . . I 129140
.. 1 1

C B i 1 a n z :

Wert- 
papierc i Bargcld

. 11700 2211 66 
1291;10

Yermogensstand Ende 1911/12 . . • 14700 - 923 26;

2 . V e i z e i c l m i s
der Griinder, Mitglicdcr, Wohltater*) und dereń Beitrage. 

a) G r ii n d e r :
aus dem Jalirc 1897/98: der Lehrkorper der Anstalt. — Fcrner:

1. Gymnasialdirektor Vinzenz F a u s t m a n  n f,
2. Gutsbesitzer Roman F r e i t a g  v,

*) Nach § 3 der Salzungen sind G r i i n d e r  Personen oder Korperschaftcn, welchc 
mindestens 50 K auf einmal zu Vereinszwecken widmen, M i t g 1 i e d e r, welchc einen 
Jahresbeitrag von mindestens 2K  leisten, W o h l t a t e r  alle Personen, welchc durch ein- 
malige Spenden oder auf irgend einc andere Weise die Yereinszwecke fordern.
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3. Biirgermeister Anton Freiherr v. K o c h a n o w s k i
4. Bezirkshauptmannsgattin Olympia v. T a b o r a,
5. Nikołaj Ritter v. W a s s i 1 k o ; 

ans dcm Jahre 1898,99: 6. Franz Graf B e l l e g a r d c  sen.,
7. Frau Alma v. P o 1 i a k o f f, gcb. R e i B; 

ans dctn Jabre 1901/02: 8. Erzbischof Dr. Josef B i l c z c w s k i ,

ans dcm Jabre 1901/05:

ans dem Jabre 1905/06:

1. Mitglied seit 1900
2. >> 1912
3. > > 1897
4. >> 1897
5. ) > 1905
(i. 1905
7. 1909
8. 1912
9. 1912

10. >) 1912
11. >> »i 1899
12. i' > i 1898
13. > > 1908
11. 1897
15. j r 1897
16. i > 1902
17. i > 1902
18. 1897
19. ! 1 1897
20. >1 1897
21. )) 1900
l>2 1> 1900
23. ) ł >» 1905
24. U »> 1909
25. >) ) 5 1898
26. ) > ) t 1904
27. ) 1 ) ) 1900
28. >> 1900
29. )» 1905
30. )> J J 1912
31. ) > 1905
32. 1 ' » 1902
33. ł) ) ) 1904
34. ) > ' 1 1900
35. ) ’ 1897
36. ) ) 1899
37. 1918
38. 1897

9. Regierungsrat Kornel K o z a k ;
10. Professor Josef B i 11 n e r i ,
11. Professor Friedrich L o e b l ;
12. Gutspachter Bernhard R o s e n s t o c k  (50 Kronen).

b) M i t g l i c d c r :
Albcr Adalbert, Professor in F r i c d e k .........................
Briick David, Gymnasiallchrer........................................
Brunstein A. M. . . . ........................................
Brunstein Frau Jo s e f in e ..................................................
Christof Peter, Professor..................................................
Czerny Adolf, P ro fesso r..................................................
Doszcziwnyk Johann, Gymnasiallchrer.........................
Eisenkraft Josef, G y m n a s ia llc h re r ..............................
Fedorowicz Hilarion, P r o f e s s o r ...................................
Fedorowicz Władimir, Gymnasiallchrer ....................
Frank Josef, Dr., Regierungsrat, Lyzcaldircktor . . .
Handl Alois, Dr., H ofrat..................................................
Herbst Mendel, G ym nasiallehrer...................................
Heumann Abraham, P ro fesso r........................................
Hinghofer Friedrich, Vorstand der osterr.-ung. Bank .
Hoffmann Leon, Dr., Professor........................................
Isopcnko Nikolaus, P ro f e s s o r ...................................
Jakowetz Sabinę, F ra u ......................................................
Kałużniacki Emil, Dr., Universitatsprofessor . . . .  
Kamiński Johann, von, Volksscluildirektor a. D. . .
Kłem Anton, k. k. Landesschulinspektor....................
Klym Pantelimon, Professor . . . .  ....................
Kmicikiewicz Władimir, P r o f e s s o r ..............................
Knittel Rudolf, G ym nasiallehrer...................................
Kobylański Julian, P r o f e s s o r .......................................
Korduba Miron, Dr., Professor.......................................
Krab! Arthur, k. k. O b e rfo rs tra t...................................
Kramer Chaim, Holzhandler ........................................
Kumanowski Peter, P ro fe s s o r ........................................
Last Hermann, G ym nasia lleh rer...................................
Lcbouton Alois, Dr., Professor........................................
Lewiński Athanasius, Konsistorialrat .........................
Małachowski Emil, P ro f e s s o r ........................................
Mauthner Louise, von, F ra u ............................................
Mayer Marie, Frau, Professorsgattin..............................
Mcrzowicz Sophie, F r a u .................................................
Mogelnicki Johann, P ro fe sso r ........................................
Neuntcufel E d u a r d ............................................................

. K
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39. Mitglied seit 1902
40. ,y ,, 1897
41. n ,, 1907
42. ' ! 1906
43. ,, 1900
44. 1899
45. 1897
46. ) ł 1902
47. >1 1905
48. II 1905
49. II 1897
50. ,, Ił 1909
51. 1902
52. ,, ,, 1897
53. ,, ,, 1911
54. 1902
55. . ,, 1897
56. ,, 11 1897
57. II 1907
58. , , 1900
59. j, 1897
60. ,, II 1911
61. 1910
62. ,, 11 1900
63. Ił 11 1912
64. >1 11 1904
65. 1899
66. ,, 1910

Pompę Erwinę, Frań, H ofratsw itw e........................................K
Popescu! Orest, Dr. der M c d iz in ............................................ ...
Pryjma Johann, P r o f e s s o r ..........................................................
Runes Isidor, Dr. der M edizin.......................................................
Schally Romuald, Buchhandler................................................. ...
Scharizer Rudolf, Dr., Universitatsprofcssor, Graz . . . . , ,
Scidenstein B e rn h a rd ................................................................ ....
Scidenstein Honora, Frau ...........................................................
Semaka Eugen, von, Konsistorialrat...........................................„
Sigall Moses, Dr., Professor............................................. . . „
Straucher Bcnno, Reichsratsabgeordnetcr.........................
Szkurhan Alcxander, T u rn le h rc r ................................................ ,,
Szymonowicz Siegmund, P ro fe ss o r ........................................... ,,
Tabakar-Kowsiewicz Marie, F r a u .................................................
Tcller Heini, P r o f e s s o r ...............................................................,,
Tiron Johann, Professor . .  ,,
Tiltinger Naftali, kaiserlichcr R a t ................................................ ,,
Trintscher Isak, K a u fm a n n ......................................................... ,,
Tyndel Samson, R e lig io n sleh rc r....................  ....................
Ullmann Josef, von, H o f r ą t .............................  ....................
Wender Elias, Kaufmann .......................................................... ,,
West Ludwig, Oberbaurat a. D..................................................... „
Wilhelm Johann, Turnlehrcr ..................................................... .
Winkler von Secfels L e o ............................................................... .
Wynnyckyj Władimir, Gymnasiallehrer...................................... ,,
Zaloszer Leopold, Dr., K im p o lu n g ........................................... ,,
Zelinka Karl, Dr., Universitatsprofessor ..................................
Zurkanowicz Isidor, Gymnasiallehrer ......................................,,

(i

c) S p c n d c n  d e r  W o h l t a t e r :
Hcrr Bankdirektor B u r s t y n 30 K, Herr sfud. iur. J ę d r z e j o w s k i  1 K, Herr 

Mag. d. Pharm. S i n g e r  10 K, Herr Professor T e 1 i e r 10 K.

S c h i i l e r s p e n d e n :
1. KI. A: 108 K 10 h, davon: Eifermann Leiser 2 K, Eifermann Natan 2 K, 

Erbsenhaut 2 K, Erncy 1 K, Fiissel 2 K, Geffner 6 K, Goldenberg 3 K 40 h, Grigoriczuk 
1 K 50 li, Intner 4 K, Hcrzan 8 K, Janz 1 K, Jellinek Adalbert 1 K, Jellinek Franz 1 K 
80 h, Kanarski 4 K, Katz 10 K, Kramer 1 K 60 h, Krahl 1 K, Kiinzel 1 K 50 li, Lands- 
kron 1 K 80 h, Leo 1 K, Lukawiecki 2 K, Mayer 2 K, Magid 1 K 20 h, Mohr 2 K, 
Mokrzycki 1 K, Neufeld Lukas 1 K, Neufeld Simche 1 K, Ncuntcufel 2 K, Prystupa 3 K, 
Rizun 1 K, Scliarf 2 K, Schestauber 4 K, Schorr 2 K, Sigall 2 K 60 h, Teutul 1 K 60 li, 
Walbaum 4 K, Weiner 2 K, Weintraub 1 K, Wiżnitzer 2 K, Wohlrat 1 K.

1. KI. B: 32 K 60 h, davon: Andriewicz 1 K 50 h, Andriuk 2 K, Balickij 1 K,
Bojczuk 2 K, Burda 1 K 80 h, Burek 2 K, Charcna 1 K 60 li, Czachowski 1 K, Cyganiuk
1 K, Darij 1 K 10 h, Draginda 1 K 40 h. Feszczuk 1 K, Firmanczuk 1 K 60 h, Floria
1 K 20 h, Gniasdowski 2 K, Hlenskij 2 K, Iwaniuk 1 K 50 h, Juriczuk 1 K 50 h, Kawulia
1 K, Kokotajlo 1 K, Kowal 2K, Lagyn 1 K80h, Lagadyn 1 K 40 h, Liszczenski 1 K 10 h.

I. KI. C: 30 K 52 h, davon: Ornelski 1 K, Pihuliak 1 K, Rongusch 3 K 60 h, 
Stremkowski 1 K 40 h, Schawlo 1 K, Szkraba 1 K 40 h, Szuszkowski 1 K 80 h, Wlad
2  K 60 h, Zikal 1 K 20 h.
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II. KI. A: 62 K 10 Ii, davon : Albricli 1 K, Binderer 1 K, Bittmann 1 K, Bbliucki 
2 K, Breiclia 1 K 20 li, Czechowski 1 K 50 li, Danczuk 1 K, Daubcr 3 K, Dumański 1 K, 
Engel Artur i K, Engel Ottmar 1 K, Fnhrniann 1 K, Martinami 2 K 80 h, Jawetz 1 K,
Kcllerniann 1 K, Kordaszcwski 2 K, Kula 1 K. Leugncr I K, l.ifschcs 1 K, Lugert 1 K
Maikussolni 3 K, Matasar I K, Mathias 1 K, Moldowan i. K 20 li, Miiiler 1 K, Nanassy
1 K, Piclilinaycr 1 K, Poppenberger 2 K, Rcischer 1 K, Roscnratich l K, Schic 1 K,
Schweitzer 1 K. Serafinowicz 2 K 20 h, Sfeinwurzel 1 K, Tatak 2 K, Tliau 1 K, Zagarod- 
nikow 1 K, Engel Aron 1 K, Lewicki 1 K.

II. KL B: 36 i\ 20 li, davon: Guzek 1 K, Czernecki I K 50 li, Dagonfski 3 K 80 l i , 
Dragan 2 K, Horwacki 5 K, Kirstiuk 1 K 10 h, Kozyk 2 K, Kopaczek 1 K 10 h.

II. KI. C: 32 K 75 b, davon: Kukiełka 2 K, Lupaszczuk I K, Osadetz 2 K 50 li, 
Scuiuk 1 K, Szkraba I K 50 li, Tarko 1 K 30 h, Topola 1 K, Wcleliorski 1 K 50 h, 
Zalucki I 50 li.

III. KI- A: 63 K 20 ii, davon: Apathy I K, BartoSck 1 K 10 h, Besner 2 K, Bcssay
1 K, Bujar 1 K 30 h, Ccliak 1 K 50, Dąbrowski 2 K, Drosdowski 4 K, Engel 1 K, Fiscb- 
bacb 1 K, Fischer 1 K, Focsaneanu 2 K, Fritschay 2 K, Gadza 1 K 10 h, Gąsiorowski 1 K. 
Gellcs 1 K, Golilieb 2 K, Horaczek 1 K 60 h, Karsten i K 20 h, Kern 2 K, Kochanowski
2 K, I.ackner 1 K, Lisowski 1 K, Mahr 2 K, Malinowski 1 K, Mayer 2 K, Mcntscbcr I K, 
Rokosz 1 K 10 h, Roli 2 K, Schari 2 K, Spierc 2 K, Stchlik 1 K, Sterubcrg 1 K, Tiiliuger 
2 K, Zachcr 2 K, Zcller 2 K.

III. KL B: 13 K 30 h, davon: Bzowej \ K 60 h, Hrehorowicz 1 K 10 h.
III. KI. C: 28 K 80 h, davon: Lewicki 1 K 70 h, Nikorowicz Konstantin 1 K 70 h, 

Nikorowicz Stefan 1 K 80 h, Popowicz 1 K 50 h, Porcnibski 1 K 60 b, Sollog 1 K 50 h, 
Spenul 2 K, Szcrbanowski 1 K 60 ii, Wercnka Basil 1 K 50 h, Wercnka Georg 1 K.

IV. KL A: 0>) K 10 h, davon: Al boi a 1 K 50 h, Arie I K, Biedermann 1 K,
Costasuk 2 1\, Czaczkis 1 K, Czownicki 1 K, Dąbrowski 1 K, Demcl 1 K, Donctzhuber 
4 K, Draczinski 4 K, Engler 1 K, Fazekas 1 K, Fenster 1 K, Fischer 1 K 50 h, Flcischer
1 K, Fuhrmann 2 K, Gcnsler 1 K, Goldliackcr 1 K 50 h, Gottcsmann 5 K 50 li, Grauer
2 K, Hukał 4 K, Jurkiewicz 2 K, Kaban 1 K, Kohan 1 K, Maurer 3 K, Meinhold 2 K,
Mejor Bodo 8 K, Mcjor Kurt 8 K, Metzul 1 K, Gruza 1 K, Paranschiitz 2 K, Reif 1 K,
Rosenwald 1 K, Schwenisclmh 1 K, Silbcr 2 l\, Sperber 1 K 00 h, Stappicr 1 K, Stroba!
3 K, Teifer 1 K, Ungar 1 K, Vouk 1 K 50 li, Weinig 1 K 50 h, Wurzer 1 K, Zwcrling 1 K.

IV. KL B: 21 K 20 li, davon: Onczul 1 K.
V. KI. A: 82 K 29 li, davon: Biener 2 K, Binderer 2 K, Blurncntlial 3 K 50 li, 

Bretsclineider 1 K, Dworżak 1 K, Erdelyi 2 K, Fiugcr 2 K, Frank 6 K, Greif 1 K 50 li, 
Hillich 1 K 20 li, Karmin 1 K, Kinsbrnnner 2 K, Klym 1 K 62, Knittel 2 K, Kiinig 2 K, 
Kornreieb 2 K, Kulin 1 K, Knźniarski 1 K 50 h, Labij 2 K, Linclenfeld 1 K 50 h, Ludwar
1 K, Lunz 2 K, Markussohn 2 K, Mctscli 2 K, Mohr 2 K, Neumana 7 K 17 h, Neunteufel
2 K, Pacht 2 K, Schiffer 2 K, Scrfas 1 K, Sollog 1 K 80 b, Soukal 2 K, Wegner 2 K,
Weschlcr 1 K 50 b, Wolff 1 K 50 b, Zwergcl 2 K.

V. KL B: 18 K 44 h, davon Hoszowskij 1 K 80 li, Konstantyniuk 1 K, - Ser.
binskij 1 K 60 li.

VI. KL A: 131 K, davon Abraham 1 K, Adamclz 6K, Balicki 2, Biener 2 K, Bischof 
Gustay 2.K, Bischof Josef 2 K, Brawer 2 K, Christof 2 K, Czeltner 2 K, Dąbrowski Kn 
simir 5 K, ■ Dąbrowski Franz 1 K, Dittmar 2 K, Ellenberg 2 K, Geffner 4 K, Gottcsmann
3 K, .laeykiewicz i K, Karmin 2 K, Kremer 12 K, Kula Julius 6 K, Kula Marzcll 4 K, 
Markcs 8 K, Mauriibcr 2 K, Miciński 4 K, Nikolaus 2 K, Noe 5 K, Nowak 2 K, Roilei 4 K, 
Rosenkranz 10 K, Rotbkahl 2 K, Schapire 5 K, Scharfstein 3, Schatzberger 2 K, Simclic 2 K, 
Sperber 4 K, Streit 6 K, Tomorug 2 K, Erl. Geller 1 K, Valenzi 4 K.
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VI. KI- B: 50 K 10 h, davon Andriewicz l K6 0 h ,  Balasinowicz 1K 40li, Cyganiuk 
2 K 50 h, Guszul 1 K 40 h, HIadyczuk 2 K, Jaworskyj 2 K, Kapustynskyj 4 K, Kautisch 
5 K, Kobylański 2 K, Kosteckyj 1 K 60 h, Kupczanko 2 K, Labacz 2 K, l.agadyn 1 K 
70 li, I.upul 3 K 50 li, Mekeczuk 2 K 50 li, Orcleckyj 2 K, Rcwega 1 K, Rybiuk 2 K 50 li, 
Slusar 1 K 10 li, Swoboda 1 K 20 li, Zacliariasicwicz 3 K 50 li.

VII. KI. A: 48 K 70 h, davon Altniann 1 K, Altschiller 1 K, Bittmann 1 K 20 li,
Bogdanowicz 1 K, Bohucki 1 K 20 h, Brauner 3 K, Buclien 1 K, Csala 1 K 60 li, Dut-
kowski 1 K, Hettner 2 K, Katz 1 K 60 h, Kom 3 K, Krutter 2 K, Leder 1 K 40 h, Ludwar
1 K, Lugerl 1 K, Mahr 2 K, Merdler 1 K, Mielnik 1 K 10 li, Nikorowicz 1 K 10 li, Proll
1 K 50 h, Roschka 2 K, Roscnfeld 1 K, Scharfstein 2 K, Strutynski 1 K, Trent 1 K, Ustya-
nowicz 1 K, Weidcnfeld 1 K.

VII. KI. B: 23 K 66 li, davon Dragan 2 K, Jaworowski 2 K, Kaniuk 2 K, Popowicz 
4 K, v. Smal-Slockyj Nestor 6 K, Spenul 2 K.

VIII. KI. A: 92 K 50 h, davon Aufgabel 4 K, Balicki 1 K 20 h, Frcitag Maximilian 
40 K, Goldsehlag 2 K, Grauer 1 K 50 li, Jasilkowski 2 K, Knittel 2 K, Krinnan 2 K, Lobcl 8 K, 
Łukaszewicz 4 K, Mayer 1 K, Runes 3 K, Sacliter 2 K, Spitz 2 K, Ullmann 10 K, Wagner 1 K.

VIII. KI. B: 14 K, davon Balickyj 2 K 20 h, Pisa 1 K, Serbynskyj 1 K 60 li, Toto- 
jeskul 1 K 10 h.

d) A u s w c i s ti b e r d e n  S t a n d  d e r  „ B i b 1 i o t h e c a p a u p e r u m * .
Zu den am Ende des Schuljahres 1910/11 ausgewiesenen 1557 Lehrbiichern sind 

im laufenden Berichtsjahre durch Katif 159 und durch Schenkung 108 hinzugckommcn; dic 
Bibliothek zahlt dalier gegenwartig 1824 Lehrbticher zur Verteilung an mittellose Scliiiler.

Ausgelielien wurden im abgelaufenen Schuljahre 953 Biicher an 319 Scliiiler.
Allen edlen Spendern, Miigliedern und Wohltatern spricht der AusscIuiH des Unterstutzimgs- 

vereines im eigenen Namen sowie im Namen der unterstiitzten Scliiiler den lierzliclisten Dank ans 
und bittet, audi in Zukunft dem Vereine das gleiche Wohlwollen zu bewahren.

C z e r n o w i t z ,  am 1. Juli 1912.

F u r  d e n  V e r c i n s a u s s c h u B :

der Obmann : der Sackelwart und Verwalter der Bibliothek :
R e g . - R a t  K o rn e !  K ozak .  P ro f .  A d o l f  C z e rn y .

C. Sonstige Unterstiitzungen.
Der Kaiserin Elisabetli-Danienvercin zur Bekostigung armer wtirdiger Kinder wandte 

der Anstalt nenii Freitische in der Volkskiiche zu, in dereń Genusse Moses Bernhard (I. A), 
Chaim Eisingcr (i. A), Chaim Rosenblatt (I. A), Karl Matasariu (II. A), Wolf Gensler (IV. A), 
Lipa Kohan (IV. A), Akiwa Gronich (V. A), Gerson Schnabel (V. A) und Elias Scliatz- 
berger (VI. A) standen.

Einc Handuntcrstutzung voin Ersten allgein. Beamten-Vereine in Wien crhielt der 
Scliiiler Anton Swierczynski (V. A) im Betrage von 100 K.

Das Ferienheim-Komitee fur jiidische Mittelschiiier in Czernowitz ycrlieh aucli in 
diesetn Jahre Schtilern der Anstalt je einen Ferienheim-Platz.

Dic Dircktion spricht an dieser Stelle allen edlen Wohltatern der studierenden Jugend 
den warmsten Dank mit der Bitte aus, der Anstalt ihre Unterstiitzung auch weiterhin an- 
gedeihen zu lassen.
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VIII. Reifepriifung.
1. Im Schuljahre 1910 11.

li r g c I) n i s d c r P r i i f u n g  ira Somme r -  und H c r b s l t c r m i n c  z u s a m m e n-
g c n o m m e n .

O
X)
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1 r g e b n i s der P r U f u n g im F c b r u a r 1912:
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1 Adatnctz Wilhelm . Brunnscc, Steiermark 19 0 rei f Technik
• » Aronctz Johann . . Czernowitz, Buków. 20 s Tlicologie

3 Awakowicz Stcphan Strojestie, 21 10 ..

4 Baczyński Kngen Jużynctz, 20 !) Jus

51 Bilgrey Adolf . . . Czernowitz, „ 18 S

61 Bilyk Scrgius . . . Tarnopol, Galizicn 19 10 .
7 Blcier Adolf . . . Czernowitz, Buków. 19 0 prakt. Beruf

<s Boberski Nikolaus . Wiżnitz, 24 !) Tlicologie

9 ! Boiiatyrctz Ananias . Kabestic, 21 S Jus

10 Bojczuk Basil . . . Toutry, 20 K Philosophie

lii Branowitzer Leopold Althiitte „ 21 10 prakt. Beruf

iii! Bnchholz Moscs Peretz1 Stanislau, Galizicn 00 Ext. Jus

13 Butzura Isidor. . . Stawczan, Bukowina 1 18 s Philosophie

14 Cisyk Anatol . . . Khicziw welykyj, Gal. 18 s Technik

15| DiamantcnstcinOsias ! Taka, Galizicn . . lii s Medizin

16! Dnrst Rudolf . . . Stryj, „ . . 20 «s

17! Dutczak Sophonias . : Okna, Buków. 18 s Philosophie

13 Fcingold Abraham . i Wiżnitz, •» Ext. „ Jus

19 Formagiu Basil . . Czernowitz, •>•> 0 .

20 Gartner Leiscr . . ' Zabić, Galizicn 20 10 prakt. Benit

21 Gottesfeld Rubin . . Zaleszczyki, Galizicn 20 !) Medizin
■ )*) Halickij Simeon . . Neu-Zuczka, Buków. 20 !) ,, Jus

23 Jekeles Chaim . . j Schipot, „ 20 8 Philosopliie

24 Jercmijczuk Boris . Szipcnitz, 19 0 Jus

25| Iiaszczuk Michacl . | Toporoutz, , 20 8 • Tlicologie
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i lwonczeskiil Alexius | Karapcziu a. S., Buk. 23 s rcif Militar

27 Kapustynski Nikolaus | Kolodróbka, Galizien ls s rcif m. Ausz. Medizin

jus Karacz Jobami . . . Kośmierzyn, „ 21 !) rcif Thcologie

2!) Kostynczuk Konst. . ! Dobronoutz, Buków. 21 s ». ,,

30 Kozak Georg . . . j Jakobeny, „ 20 10 » Forslwescn

31 Kuzmany Otto . . i Dornawatra, „ 21 11 Medizin
;»•) Kwasnyckyj Kassian 1 Berbestiea./Cz., „ 1 1!) s n Thcologie

33 Langer Maier . . . Kornanestie, „ 22 Ext. JllS

34 Luczyk Nikolaus . . Ispas, „ 21 s » Thcologie

:ir, Mark Jakob . . . Uscieczko, Galizien 27 Ext. > i

: i Melzer Karl . . . Czcrnowitz, Buków. 20 s ,, prakt. Beruf

37 Minticz Stephan . . Draczynetz, „ 1S s n Jus

:is Miintncr Mordko . . Jagielnica, Galizien 21 s reif m. Ausz. Medizin

li!) Nacliber (Maurer) Eisig Kuty, „ 27 Ext. rcif Jus

40 Oberlander Karl . . Alt-Sandcz „ 20 0 ,, >>

41 Orobko Stephan . . Radautz, Buków. 20 0 ,, Handelsakad

42 Osadcz Epiphanias . Okna, „ 1,3 s rcif m. Ausz.' Militiir

Ili Radesch Konstantin . Szubranetz, „ 20 s rcif Jus

44 Reiter Jekisicl . . . Jagielnica, Galizien 22 s ,, Medizin

ir, Romanowicz Julian . Czcrnowitz, Buków. 22! 10 prakt. Beruf

40 Sawicki Febronius . Breaza, „ lii !l » Philosophic

17 Scliapira Gustay . . Czcrnowitz, „ 20 10 prakt. Beruf

4S Sdiapira Leon . . . ,, „ 20 10 ,, Jus

10 Scharizcr Rudolf . . ; Frcisladt, Obcroslerr. 20 0 ,• Philosophic

',0 Serbinski Kornel . . Chudkowce, Galizien ls s „ Jus

71 Frl. Singer Malkc . i Mossorówka, Buków. 22 Ext. „ Philosophic

72 Singer Moses . . . 1 Czcrnowitz, „ 1 33 - Pharmazie
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53 Skrepnek Johann . . Kissileu, Bukowina 23 10 rcif Theologie

j 54 v. Smal-Stockyj Roman Czcrnowitz, 18 8 reif ni. Ausz. Philosophic

55 Stasiuk Demetcr . . Kotzman, 22 10 rcif J l l S

i 56 Stowbek Korne! . . . Lużan, ,, 19 8 Philosophic

57

58

Turuszanko Euscbius 

Uhrynski Dionys . .

Slobodzia-Rarancze,
Bukowina

Czcrnowitz, Bukowina

20 9 

20 8
-> Theologie

Jus

'59; Wasylaszko Johann . ! Toporoutz, ,, 1!) 8 reif m. Ausz. Philosophic

'60 Weidenfeld Gottlried Gurahumora, 1!) ii rcif Jus

61. Weidcnfeld Mordchc : Wiżnitz, ,, 21 11 ,, •>

62 Winnicki Johann . . ! Ispas, 21 8 n

63 Wlad Alexander . . i Samuszyn, „ 19 9 .. Theologie

I m .  F e b r u a r t e i m i n e  1 9 1 2 :

64; Baier E b ru lf............ : Oberhcrmsdorf, Schlc- 20 9 rcif Jus

es! Cholodniuk Nikolaus
sicn

Nepolokoutz, Buków. 22 10 ,, Theologie

66' Daskaliuk Basil . . . Marenicze, ,, 21 8 „ »»

67 Hammel Jakob . . . Czcrnowitz, ,, 21 9 | Mcdizin

68 Hauslich Dionys . . Dorna-Watra, ,, 22 11 Jus

6!) Hundycz Emilian . . Zarwaniem, Galizicn 22 9 1, Philosophic

7 o : Nayda AIexander . . Czcrnowitz, Buków. 18 8 Jus

171 Urbański Bronislaus . „ 22 9 Akademie der 
bildend. Kiinste

2. Im Schuljahre 1911 12.
Imi Sommertcrmine 1912 meldeten sich zur Reifepriifung 62 Kandidalen, und zwar 

53 dffentlichc Schiller, 3 Privatisten und 6Externe. Von dicsen unterzogcn sich der schriit- 
lichen Priiiung 52 óffcntliche Schiller, 2 Privatisten und 3 Externisten.

Themen fiir riie schriftliche Reifepriifung.
I. und II. Abteilung (Deutsche Abteiiung).

D e u t s c h e r  A u f s a t z  (zur Auswahl).
1. In andcrer Weisc und dauernder ais die Romer haben die Gricchcn dic Welt 

erobert.
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2. Goethe und Grillparzer. Ein Vergleich ihres Lebens und Wirkens.
3. Welclic Schonheit und welchen Reictitum bietet Osterrcichs Natur, welclie GrBIJc 

Osterrcichs Geschichte ?
R u t h c n i s c h c r  A u f s a t z.

Wie in der III. Abteilung.

U b c r s e t z u n g  a u s d c m  L a t c i n i s c h c  u.
1 i\ius, lib. XLV, cap. 36.

O b c r s c t z u n g  a u s d e  m G r i c c Ii i s c h e n.
Hom. Odyss. XIX, v. 509 540.

III. A bteilung (Utraąuistische Abteilung).
R u t b e n i s c h c r  A u f s a t z (zur Auswahl).

1. IIpoiii;iiii ;iy.MKii ia ei.niTor.Tiu y iiiicamtx 10. (I>e;umomi,i.i.
2. . liTcpaTypumi pyx na NnpaTni i n T'a.iiimiiiiT y (>0-x pp. miiii. rm.ma.
3. 511,• i ayMiai aiiopymyioTi. yiemiKa, mo .Mac lin.nninrni aa cnóoio iii),i.ii.ni jiypn ?

D e u t s c h e r  A u f s a t z  (zur Auswahl).
1. „Ans Yaterland, ans teure, schliel.! dicb an,

Das halle fest mit deinem ganzen Hcrzen :
Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft.“

(Schiller, Wilhelm Tell.)
2. „Es irrt der Mcnsch, solang’ er strebt“. (Goethe.)
3. Welchen Eortschritt bat Óstcrreich untcr der Rcgierung Kaiscr Branż Joseph 1. 

gemacht ?
U b c r s e t z u n g  a n s  d e m  L a t c i n i s c h c n .

Tacit. Histor. I, cap. 15.

U b c r s e t z u n g  a u s d e m  G r i e c h i s c li e n. 
Herod. III. cap. 39 und 40.
Die miindlichc Priifung begann am 26. Juni ID 12.

IX. Chronik der Anstalt.
I)as Schuljahr 1911/12 begann nach AbschluB der Aufnahms-, Wiederholungs- und 

Nachtragspriifungen am 5. Septcmber 1911, an welchem Tagc um 8 Uhr vorinittags der 
fcicrlichc Eroffnungsgottesdicnst in den einzclnen Gotteshausern stattfand, worauf um halh 
10 Uhr yormittags die Disziplinarvorschriften und der Stundenplan vcrlesen wurdcn.

Der regelmaBige Unterricht begann am 6. Septcmber um 8 Uhr yormittags.
Im abgelaufenen Schuljahre ziihltc die Anstalt 19 Klassen und eine ruthenisch- 

dcutsche Vorbereitungsklassc.
Der relatiy-obligate Unterricht im Ruthenischen fiir Nichtruthenen wurdc im Berichts- 

jahre in 4 aufsteigcndcn Kurscn mit je einer Ober- und Unterstufe (4 Abtcilungen je 3 
Stunden wochentlich) erteilt.

Am 9.- Septcmber fanden fcierlichc Traucrandachten der ycrschicdcnen Ritcn fiir 
weiland Ilire Majestat die Kaiserin Elisabeth untcr Beteiligung des Lehrkiirpcrs und der 
Schuljugcnd statt.
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Dic Wicderholungs-Vorpriifungen fiir die Reifepriifung im Hcrbsttcrminc wurdcn 
am 7. und 8. Septcmbcr abgehalten.

In der Zeit vom 13. bis 1(5. Scptcmbęr wurdcn dic scliriftlichcn und am 25., 26. und 
28. Sepicmber dic miindlichen Reifcpriifungcn im Herbstłermine 1911 unter dcm Yorsitze 
des Direktors der h.o. gr.-or. Oberrealscliule, Hcrrn Rcgierungsrate:; Konstantin Ma n d y -  
r z e w s k  i, Yorgenonimeii.

Am 4. Oktober fan.den ans Anlal! des Allerliochstcn Namensfestcs Sr. Majestat des 
Kaisers in den Gotteshausern allcr Konfcssioncn Festgottcsdienste statt, dcneii nile Schiller 
und Lchrcr bciwolinten.

Im Personalstande des Lelirkorpers traten im Laufe des Schuljahres 1011 12 folgende 
Veriinderungen ciii:

Zufolge Min.-Er!. vom 7. Mai 1911, Zl. 15210 (L.-Scli.-R.-Erl. vom 7. Juli 1911, 
Zl. 6484) wurdc Prof. Schulrat Friedrich L o e b l  iiber cigcnes Ansuchen unter Bekanntgabc 
der ininistcriellen Anerkennung seines langjalirigen pflicliteifrigen Wirkeus mit Endc Juli 
l il ii  in den dauernden Ruhestand ycrsetzt. Dcrsclbe wirkte seit Septembcr 18117 an der 
Anstalt, also fast seit ihrer Griindung. Mit Schulrat Loebl scliied iiach 32jahriger Dicnst- 
tiitigkeit— ein Mann aus dem Lehrkorper, der uneergangliclic Spurcn seiner e tolgreiclien 
und uncrmiidlichen Tatigkeit zuriicklaBt. Die musterhafte Ausgestaltung d e s  archaologischen 
Kabinettes ist z.umeist sein Verdienst: der von ihm geschcnktc Tcil der Samiiilungen wird 
daher zu seinem Andenken audi seitien Namen ftiliren. Audi dic Lclircrbibliotlick crfulir 
durch ihn cine wesentliche Forderung und Bcrcicherung, indem er ihr eine groBcre Anzahi 
wertvoller Werke zum Geschenke niachte. Die Anstalt besah in ihm einen der tiichtigsten 
Lehrer, der Lehrkorper einen lieben, stets mit Rat und Tat hilfebereiten Kollegen, die 
Schtiler einen strengen, gerechtcn und zugleich humanen Freuud. Seine Verdienste fanden 
auch an Allerhochster Stelle Anerkennung, indem ilim nocli wiihrend der Aktieitat — 
im Schuljahre 1909 der Titei eines Schulrates eerliehcn wurdc.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 17. Juli 1911, ZL 6002, wurdc der wirkliche Lehrer 
Adolf C z e r n y  unter Verleihung des Titels Profcssor im Lehramte bcstiitigt.

Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht bat mit dem Erlassc vom
2. Mai 1911, Zl. 19396, dem Professor Dr. Alois L e b o u t o n  fiir das Sommersemcstcr 
1911/12 zum Zwecke cincr Studienreise nach Italien und Griechenland ein Stipendium im 
Bctrage von 2000 Kronen zu verleihen gefunden. Zugleich wurdc derselbe aut die Daucr 
des 11. Semesters 1911,12 beurlaubt.

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht bat mit dem Erlasse vom 21. Juli 1011, 
ZL 17774 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 5. Scptember 1011, ZL 9956), den an der Anstalt in Vcr- 
wendung stehenden israelitischen Religionslehrer Samson T y n d c I ausnahmsweisc ad 
personarn zum wirklichen Religionslehrer, und zwar mit der Rechtswirksamkeit vom 
1. Janner 1912, zu ernennen gefunden.

Mit dem Minist.-Erl. voin 29. Juli 1911, Zl. 23248 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 6. Septembcr 
1911,ZI. 10460), wurde der rom.-kath. Religionsprofessor Siegmund S z y m o n ó w  i c z  
mit der Rechtswirksamkeit vom 1. Oktober 1911 in dic VIII. Rangsklasse befordert.

Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht bat mit dem Erlasse vom 1. August 
1011, ZL 31063 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. August 1011, Zl. 10588), gcstattel, dal! die Lebr- 
vcrpflichtung des Direktors, Regierungsrates Kornel Ko z a k ,  im Schuljahre 1011 12 aut 
zwci wdchentlichc Stunden herabgcsetzt werde.

Zufolge Minist.-Erl. vom 10. August 1011, Zl. 33077 (L.-Sth.-R.-Erl. vom 5. Septembcr 
1011, Zl. 11010), wurde dem Professor Władimir K m i c i k i e w i c z  fiir die Daucr des 
Schuljahres 1011,12 beliufs Fertigstellung seines deutsch-ruthenischen Wortcrbuches die 
Lehrverpflichtung auf neun wochentliche Lehrstunden herabgesetzt.
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Das k. k. Ministerium ftir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 7. August 
1911, Zl. 33357 (L.-Scli.-R.-Erl. vom 9. September 1911, Zl. 11141), auf Grund des § 1 
des Gesctzes vom 8. Juli 1886, R.-G.-Bl. Nr. 121, dem gepruftcn Supplenten Mendel 
H e r b s t  ab 1. September 1911 eine Dienstalterszulage im Betrage von jahrl. 400 K verliehen.

Zufolge Minist.-Erl. vom 29. August 1911, Zl. 25216 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 7. September 
1911, Zl. 11643), wurde der Supplcnt Dr. Elieser G o t t l i  eb  zum provisorischen Lchrer 
ani Staats-Rcalgymnasium in Gurahumora, und zwar mit der Rcchtswirksamkcit vom 
1. September 1911, ernannt.

Der k. k. Landesschulrat hat mit dem Erlasse vom 8. September 1911, Zl. 11426, 
die Lehramtskandidaten David B r ii c k, Władimir K o p a c z u  k, Hermann L a s t  und 
Nikolaus M i h a 1 i u k zu Supplenten an der Anstalt fur die Dauer des Schuljnhres 
1911/12 bcstellt.

Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse voni 
29. August 1911, Zl. 27873 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 19. September 1911, Zl. 11586), den 
supplierend-en gr.-or. Religionslehrer Dr. Philcmon G r i g o r i j  zum wirklichcn gr.-or. 
Rcligiopslehrer an der Anstalt mit der Rechtswirksamkeit vom 1. September 1911 ernannt.

Zufolge Minist.-Erl. vom 7. September 1911, Zl. 37880 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 14. Sep
tember 1911, ZL 12066), wurde dem Turnlehrer Johann W i l h e l m  zum Zwecke der 
Tcilnahmc an dcm in der Zeit vom 16. bis 25. September 1911 in Prag stattfindenden 
Fortbildungskurse fiir Turnlehrer eine Reiseunterstiitzung im Betrage von 100 K bewilligt.

Se. k. und k. Apostolischc Majestat haben mit Allerhóchster Entschliefiung vom 
5. September 1!)11 (Minist.-Erl. vom 20. September 1911, Zl. 33805, L.-Sch.-R.-Erl. vom 
29. September 1911, Zl. 13115), den Professor an der Anstalt und provisorischen Leitcr des 
Staats-Realgymnasiums in Gurahumora, Franz O l s z e w s k i ,  zum Direktor diescr Anstalt 
allergnadigst zu ernennen geruht.

Die durch die Erncntiung des Professors Olszewski in Erledigung gekoinmcne Lehr- 
stelic wurde zufolge Min.-Erl. vom 30. September 1911, Zl. 40801 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
17. Oktober 1911, Zl 14190), dem beim k. k. Landesschulratc fiir die Bukowina in Ver- 
wendung stehenden Supplenten Heini Te 1 i er mit der Rechtswirksamkeit vom 1. Oktober 
1911 vcrliehen.

Das k. k. Ministerium ftir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 20. Sep
tember 1911, ZL 31224 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 25. September 1911, Zl. 13010), dam Professor 
Johann P r y j m a einen Urlaub ftir die Dauer des I. Semesters des Schuljahrcs 1911/12 
behufs Leitung des ruthcnischen Privatgymnasiums in Horodenka bewilligt, jedocli unter 
der Bedingung, dali derselbe die Supplierungskosten ans Eigenem bestreite oder dies 
scitens des Erhalters des Privatgymnasiums geschehe.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Oktober 1911, Zl. 12384, bezw. 29. September 1911, 
Zl. 12738, wurde den Professoren Dr. Moses S i g a l i  und Johann T i r o n  die IV. Quin- 
ąuennalzulage zucrkannt, und zwar crsterem ab 1. September, letzterem ab 1. Oktober 1911.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Oktober 1911, ZL 11813, wurde der Lehramtskandidat 
Władimir W y n n y c k y j  zum Supplenten an der Anstalt auf die Dauer des Schuljahrcs 
1911/12 bcstellt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Oktober 1911, ZL 13894, wurde die Verwendung 
des supplierenden Zeichenlehrers ani h. o. I. Staatsgymnasium, Josef H u n d e r t ,  zur Er- 
teilung des Zeichenunterrichtes in 14 wochentlichen Stunden an der Anstalt genehmigt.

Se. Exzcllcnz der Herr Minister ftir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 
17. Oktober 1911, ZL 39404 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Oktober 1911, ZL 14897), den 
Supplenten an der Anstalt Johann M o g e 1 n i c k i zum wirklichcn Lehrer mit der Rechts- 
wirksamkeit vom 1. Noveinber 1911 zu ernennen gefunden.
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Mit dera L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Oktober 1911, ZI. 14634, wurde der gepriifte Lehr- 
amtskandidat Stanislaus W 1 a d an Stelle des krankheitshnlber beurlaubten Supplenten 
Rudolf K n i t t e l  zum Supplenten an der Anstalt bestcllt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. November 1911, Zl. 16106, wurde dem Supplenten 
Władimir F e d o r o w i c z  aus Gcsundheitsriicksichten cin vierwochentlicher Urlaub bewilligt.

Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht bat mit dem Erlassc vom 7. De- 
zember 1911, Zl. 51822 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 30. Dezember 1911, Zl. 18276), gestattet, dali 
der Supplent Rudolf K n i t t e l  aus Gesundlieitsriicksichtcn bis Eudc Februar 1912 unter 
Bclassung seiner bisherigen Remuncration in geeigneter Weisc im Lehramtc yertreten werde.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Dezember 1911, Zl. 17191, wurde der wirkliche 
Lchrer Hcini T e 11 e r, derzeit dem k. k. Landesschulrate zur Dienstleistung zugewicsen, 
unter Zucrkennung des Titcls „Profcssor* dcfinitiv im Lehramtc bestatigt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. Dezember 1911, Zl. 17799, wurde dem Profcssor 
Johann P r y j  m a behufs Obernahine der Leitung des ruthenischen Privatgymnasiums in 
Jaworow cin weiterer Urlaub fiir die Zeit vom 1. Februar 1912 bis zum Schlussc des 
Schuljahres gegen Ersatz der Vertretungskosten erteilt.

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dcm Erlassc voin 15. Dezember 
1911, ZL 39865 (L.-Sch.-R.-Erl. voin 10. Jitnncr 1912, Zl. 18377 ex 1911), die Professoren 
an der Anstalt Peter C h r i s  t o f  und Johann T ir  on mit der Rcehtswirksamkeit vom 
1. Janner 1912 in die VII. Rangsklassc befdrdert.

Mit dcm Minist.-Erl. vom 5. Janner 1912, Zl. 56021 e.\ 1911 (L.-Sch.-R.-Erl. voin 
27. Janner 1912, ZL 1220), wurde dem Supplenten Stanislaus W I a d mit Riicksicht auf 
dessen Verwcndung im praktischen Lehramtc die Ablegung des fortncllen Probejahres 
ausnahmsweise nachgeschen.

Zufolge L.-Scti.-R.-Erl. vom 27. Janner 1912, Zl. 18822 cx 1911, wurde nachtraglich 
genehmigt, dafi der krankheitshalber beurlaubtc Profcssor Dr. Leon U o f f m a n n in der 
Zeit vom 28. Novembcr bis 31. Dezember 1911 durch den Lchramtskandidatcn Josef 
G o t t f r i e d  gegen eine entsprechende Rcmuneration im Lehramtc yertreten werde.

Der k. k. Landesschulrat hat mit dem Erlassc vom 5. Februar 1912, Zl. 1556, den 
Probekandidat Josef E i s e n k r a f t  zum Supplenten auf die Daucr des II. Scmestcrs 
des Schuljahres 191112 bestellt.

Sc. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat sieli mit dcm Erlassc 
com 25. Janner 1912, Zl. 41566 ex 1911, beslimmt gefunden, den Turnlehrer an der h. o 
k, k. Lehrerbildungsanstalt Anton Ry ż mit den Funktionen eines Fachinspektors fiir den 
Turnunterricht an Gymnasien, Realschulen und Lchrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten 
in der Bukowina fiir die Zeit vom 1. Februar 1909 bis 1. Juli 1914 zu betrauen.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 5. Miirz 1912, ZL 1538, wurde seiter.s des k. k. Land- 
wehrkommandos im Lemberg mit der Zuschrift voin 22. Janner 1912, M.-A. Nr. 6500 e.x
1911, der Direktion und dcm Turnlehrer Johann W i 1 h e 1 m fiir die wirksamc Untcr- 
stiitzung und erfreuliche Forderung des fakultatiycn SchieBunterrichtcs an der Anstalt der 
Dank und die Anerkennung ausgesprochen.

Mit dem Minist.-Erl. vom 19. Marz 1912, Zl. 11509 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 29. Miirz
1912, Zl. 5375), wurde der Supplent Rudolf K n i t t e l  krankheitshalber noch bis zum 
SchluB des Schuljahres 1911/12 beurlaubt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Marz 1912, Zl. 5499, wurde der Professor Nikolaus 
I s o p e n k o  bis auf weiteres dem Staatsgymnasium in Wiżnitz zur Dienstleistung zuge- 
wiesen und mit der proyisorischen Leitung dieser Anstalt betrauf.

Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlassc vom 14. Miirz 
1912, Zl. 11249 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 28. Marz 1912, ZL 5149), dem gepriiften Supplenten
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Hermann L a s t  mit Riicksidit auf dessen Verwcndung im praktiselien Lehramte dic Ab- 
legung des formcllcn Probcjahrcs ausnahmsweise nachgcsehen.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 2. Mai ii)12, ZL 6608, wurdc dem Suppicnten Stefan 
K o r a I e w i c z ein vierwoclientlichcr Krankhcitsurlaub fiir dic Zcit vom 11. April bis 
9. Mai 1012 crteilt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Mai 1912, Zl. 7068, wurde der I.chraintskandidat Leon 
W o I s k i zuin Snpplenten nn der Anstalt fiir die rcstliche Dauer des Sclniljahrcs 1911/12 bcstcllt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 14. Mai 1912, ZL 7954, wurde dem Snpplenten Stefan 
K o r a l e  w i c z behufs Vorbercitung zur Lehramtspriifung der angesuchte wcilcrc vier- 
wochcnłlichc Urlaub fiir die Zeit vom 10. Mai bis 8. Juni 1912 gegen Karenz der Ge- 
biihrcn bewilligt.

Der k. k. Landesschulrat bat mit dem Erlassc vom 13. Mai 1912, ZL 5491, den 
wirklichen Lelirer Pantelimon K 1 y m unter Zuerkennung des Titels „Professor" definitiv 
im Lehramte bestatigt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 1. Juni 1912, ZL 7846,- wurde dem Prof. Dr. Miron K u r 
ii u b a dic II. Quinqucnnalzulage mit der Rcchtswirksamkeit vont 1. Juni 1912 zuerkannt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 11. Juni 1912, ZL 9224, wurde dem Prof. Peter K u m a  
no  w s ki  dic II. Quinquenna!zulnge mit der Rcchtswirksamkeit vom 1. Juli 1912 zuerkannt.

Mit bohem Min.-Erl. vom 10. Juni 1912, ZL 54912 (L.-Sch.-R.-Erl., ZL 10013 cx 1912), 
wurde der supplierende Gymn.-Lelirer Mendel H e r b s t  zum prov. Gymn-Lchrer an der 
Anstalt ernannt.

Am 8. Oktober 1911 veranstaltete der Bukowiner allgemeinc Sportklub auf dcm 
Spoitplatze ruichst dem botanischen Garten ein intcrnalionales Sportfest fiir Leicht- und 
Schwcrathletik mit Wettbewcrb in olympischcn Spielcn, an welchcm sich audi recht 
viele Sdriiler der Anstalt sowohl aktiv, durch Teilnahme an dcm Wcttkampf oder ais 
Ordner, ais auch ais Zuschauer betciligten.

Am 15. Oktober fand die feierlichc Enthiillung des ani Franz Josephs-Platze vor 
dem Palais der k. k. Landesregicrung errichtcten Dcnkinalcs weiland Ihrer Majestat der 
Kaiserin Flisabeth in Gegcnwart Sr. k. und k. Hoheit des Hcrrn Erzhcrzogs L e o p o l d  
Sa l  va t o r  statt, zu hochstdesscn Empfang am Vortage der Enthullungsfeier nile Schiller 
u n t e r  Fiihrting des Lchrkorpcrs ausriickten und sich an der Spalicrbildung betciligten.

Au der so cminent dynastisch-patriotischen Enthiiilungsfeicr lialim dic gesamte 
Schuljugend der Stadt unter Fiihrung ihrer Lchrer durch Defilierung vor dein schonen 
Dcnkmal und vor Sr. k. und k. Holicit tcil. Unmittclbar vor der Fiithullungsfeier wurden 
von Sr. k. und k. Hoheit dcm Herrn Erzhcrzog unter anderen znr BegriiGung erschienencn 
Persdnlichkeiten und Korporationcn auch die Mittelschuldirektoren huldvollst empfangcn.

Mit Allerhóchstcr EntschlieBung vom 15. Dezembcr 1911 wurdc Sc. Exzcllcnz der 
Iierr Landcsprasident Dr. Oktavian R e g n c r  Freiherr von B l c y l c b c n  zum Statthaitcr 
iu Mahren ernannt. Aus diesern Anlasse wurdc Se. Exzellcnz am 19. Dezembcr von den 
Direktorcn allcr Mittelschulcn bcgltickwimscht. Am 20. Dezembcr fand dic Abscliicds- 
aufwartung im h. o. Bahnhof statt.

Am 22. Jlinncr 1912 begriifiten die Mittelschuldirektoren in ehrerbietiger Weise den 
neuernannten Landeschef Herrn Grafen Dr. Rudolf von Me r a n .

Am 31. Janner 1912 schlofi das 1. Seincster mit der Vcrteilung der Semestral- 
ausweise; an diesetn und dem folgenden Tage wurden die Privatistcnprufungcn vorgcnomtncn.

Am 1. Februar begann das II. Semester, doch war dieser Tag noch schulfrci.
In der Zcit vom 5. bis inklusive 7. Februar fanden die schriftlichen und am 14. und

16. Februar die miindlichen Wicderholungs-Reifeprufungen im Wintertermine 1912 unter 
dem Yorsitzc des Direktors der Anstalt statt.
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Am 27. Marz begriifite eine Abordnung des Lchrkorpcrs nntcr Fiihrung des Direktors 
den ncuernannten zustandigcn Landcsschulinspektor Herrn Anton K 1 e m und vcrab- 
schicdctc sieli glcichzeitig von dem bisherigen Landcsschulinspektor Herrn Dionys 
S i m i o n o w i c z .

Am 28. Marz hielt der Afrikareisende Obcrieutenant a. D. Otto W e s t m n r k  in 
der von Zuhorern dichtbesctzten Turnhalle der Anstait eincn von Schiilcrn und Letircrn 
schr bcifallig aufgctiommenen Vortrag iiber seinc Erlebnissc unter den Kannibalcn am 
oberen Kongo.

Die Osterexerziticn fur die Schiiler aller drei Ritcn fanden am 31. Marz, 1. u. 2. Aprilstatt.
Im Sinne des L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. April 1912, Zl. 6742, wohnte auf Anrcgung 

der Direktion eine sehr grofie Zahl von Schiilern dem Schaufluge des Ingenieurs Aurcl 
V 1 a i c u schon mit Rircksicht darauf bei, ais die Aviatik zu den grofiten Errungcnschaften 
der modernen Technik gehort und ais solche aut den Geist der studicrendcn Jugcnd 
bildend und anspornend wirken kann.

Am 30. April hielt der Physiker Hermann S c li e f f 1 e r aus Drcsden im verfinstertcn 
Physiksaal in Anwesenheit zumeist der Schiiler der oberen Klasscn und ihrer Lclircr eincn 
schr interessanten und instruktiven Experimentalvortrag iiber die wunderbaien Eigenscliaftcn 
des Radiums, der mit grofiem Bcifall aufgenommen wurde.

Am 18. Mai inspizierte der Fachinspektor fiir Zeichnen, Herr Landesschulinspcktor 
Anton S t e f a n o w i c z ,  in sehr eingehender Weisc den Zeichenuntcrricht in mchrercn 
Klasscn.

Am 23. Mai inspizierte der Landcsschulinspektor Herr Anton K ł e m  und am 28. 
und 29. Mai auch der Fachinspektor fiir Turnen an Mittclschulen, Herr Anton Ryż ,  den 
Turnunterricht.

Die Reifevorpriifungen fiir den Soinmertcrmin 1912 wurden am 15. und 16. April 
uud am 1. und 2. Juni nbgehalten.

Die scliriftliciie Reifepriifung im Sommerterminc 1912 fand in der Zeit vom 4. bis
8. Juni in drei Abteilungcn stalt.

Arii 1. Juni begannen die Versetzungspriifungcn in den unteren und am 10. Juni 
auch in den oberen Klasscn.

Am 5. Juni inspizierte der Obcrrabbiner Herr Dr. Joscf Ro s e n f c l d  den mosaischcn 
Religionsuntcrricht in mchrercn Klasscn.

Am 8. Juni wurden die Schiefiiibungen mit cinem BestschieCen und der feierlichcn 
Verteilung der Preise beendet. 18 Preise, darunter 2 von dem k. k. XI. Landwehrkommando 
gestiftete Ehrcnpreise im Werte von 50 Kronen, gelangten an die besten Schiitzcn der 
Anstait durch Frau Regierungsrat Sabinę Marie K o z a k  zur Verteilung. Vor der Preis- 
yerteilung hielt der Oberst des liier garnisonierenden k. u. k. 22. Landwehrregimentes, Herr 
Konrad K r i e s c h ,  an die vor der reich geschmiickten Kaiserbiiste versammelte Jugend der 
fiinf in Betracht kommenden Anstalten eine tief empfundene patriotische Ansprache und 
schloB mit einem dreimaligen Hoch auf Sc. Majestat den Kaiser, in welches ailc Anwcscn- 
den begeistert einstimmten, worauf die zur Hebung der Feicr bcigestelltc Militarkapclle 
die Volkshymne intonierte.

Hierauf ergriff namens der an den Schiefiiibungen beteiligten Anstalten Regierungsrat 
Konstantin M a n d y c z c w s k i  das Wort, setzte in formeollendeter Weisc die grofie Bc- 
deutung des Schiefiunterrichtes an den Mitteischulen auseinander, besprach die Stellung 
der Schiefiiibungen zu den irbrigen korpcrlichen Ubungen und bob iliren padagogisclien 
Wert und die erzielten Erfolgc hervor. Dann mahnte er, der Tatsache eingedenk zu scin, 
daB allcs, was in diesem Belang erreicht worden ist, ausschliefilich der werktatigen Untcr- 
stutzung und Forderung seitens der hohen k. k. Militar- und Landwchryerwaltung zu ver-
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dankcn ist. In dicsem Sinne sprach er den geziemenden Dank zunachst dem k. k. Land- 
wchrkommando aus, das dic Beniitzung der militarischcn Schicfi- mid Excrzicrplatzc 
gestattcl, Waffcn und SchieBeinrichtungen leihwcise, dic Munition mcist kostcnlos 
oder hbchstens zum Sclbstkostcnpreis iibcrlassen und schlieBlich audi dic crstcn, sclir 
wcrtvolIcn Preisc gespcndet hatte, ferner den betreffenden Herrcn Instruktionsoffizicrcn 
fiir den mit groBer Selbstlosigkeit und Mtihcwaltung crteilten Unterricht und ftir das der 
Jugend gegebene Beispiei trener Pfliditcrftillung und brachte endlich cin kraftiges Hoch 
aus auf den vielverdientcn Regimentskommandanten, Herrn Obcrst K rie s c h , der dic 
SchieBubungen an den Mittelschulen des Landes organisiert, dicselben stets anregend 
gcfordcrl iiat und so gewissermaBen das ganze patriotischc Werk in scincr Person vcr- 
korpert.

Am 24. und 25. Juni wurden dic Privatistenpriifungcn vorgenommen.
Am 26. Juni begann die miindliche Rcifcpriifung unter dem Vorsitze des Herrn 

Landesschulinspektors Anton Kł e m.
Am 1. Juli schloB das Schuljalir mit einem feierlichen Dankgoltcsdicnstc und der 

Verteilung der Zeugnissc.
Am 5. und 6. Juli finden die Aufnahmspriifungen in dic I. Klasse fiir das Schul- 

jahr 1912/13 statt.

X. Gesundheitspflege.
Lie Mafinahmen zur Pflegc der Gesundheit und Forderung der korpcrlichcn Aus- 

bildung der Schiller wurden zu Bcginn des Schuljahres 1911/12 in cincr eigenen Konfercnz 
eingehend besprochcn, worauf hiefiir ein bestimmtes, besonders auf Baden, Schwiminen, 
Turncn, Kiirturnen, Schlittschuhlaufen, Skifahrcn, Rodeln, Jugendspicle, Exkursioncn bezug- 
nclitncndcs Progranim festgestellt wurdc.

Die Durchfiihriing der Jugendspicle und Exkursionen, Ausfliige, Ubungsmarschc 
sowie des Wintersportcs iibernahm das Jugendspielkomitee, bestchend aus den Herrcn: 
Regicrungsrat Kornel K o z a k  ais Obmann, Gymnasialletirer David B r ii c k und den bciden 
Turnlehrern Johann W i l h e l m  und Alcxander S z k u r h a n.

Soweit es die Witterung gestattete, wurden die Spiele in den Herbst-, Friihlings- 
und Sommermonaten an freien, den Feiertagen yorangehenden Nachmittagcn und jeden 
Samstag von 3 bis 6 Uhr nachmittags eifrig gepflegt. In den Wintermonaten wurden dic 
Spielwa.te, aus jeder Klasse zwei, vom Turnlchrer W i l h e l m  mit den im Lehrplane an- 
gefiihrtcn Spielen vertraut gemacht. In dieser Zeit wurden auch die Spieilcute im Trom- 
mcln und Trompeten unterwiesen. Spielorte waren in crster Linie die selir nalic gelcgcnc 
Sturmwicse, ferner dic Roscher Wiese und die Wiesen vor dem Horeczacr Waldchen. Bei 
rcgncrischem Wetter wurdc an Stelle der Jugendspiele das Kiirturnen im Turnsaal gepflegt. 
Es crschicnen auf dem Spielplatze 178 bis 358 Schiller. Ani starksten war die Betciligung 
aus den vier unteren Klassen, so dafi die grdBeren Klasscn oft auch in zwei bis drci Abtei- 
lungen spielen niuBten. Die Spielerzahl der einzelnen Spielabteilungcn betrug 12 bis 22. 
Die Miudestzahl der Spiclabteilungen betrug 14, die Hbchstzahl 24.

Die Schiiler der oberen Klasscn bildeten eigene Spielgruppen (a 22 Schiller), wclclie 
in jeder freien Zeit von 6 bis 8 Uhr abends spielten.

Im Winter huldigten mehrere Schiiler dem Ski- und Rodclsport. Eigene Ski besitzen 
6, eigene Rodeł 92 Schiiler. Die Anstalt besitzt gegenwartig 10 Paar Bilgcri-Ski und 
14 Rodeł. Unter Anleitung der Tutnlehrer erlernten 61 Schiiler das Skifahrcn. Anfangs 
wurden kleincre, spater auch grófiere Skitouren unter Ftihrung und Aufsicht der Turnlchrer 
unternommen.
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Unfallc kamen im abgelaufenen ScTmljahre nicht vor.
Ausfliigc und Ubimgsmarscbc wurden unternommen :

1. ani 30. September 1911. nacb Horecza (117 Scbiiler),
2. 28. Oktober 1911 nacb Micbalczc (Gelandespicle i
3. „ 31. Dezember 1911 nacb Stinka-Roscb (Skipartic),
i. „ 6. Janner 1912 nacb Stinka-Rosch (Skipartic),
5. „ 18. „ 1912 „ Sadki (Skipartic),
6. „ 19. „ 1912 „ Cecina (Skipartic),
7. „ 28. „ 1912 „ Kuczurmare (Skipartic),
8. „ 30. „ 1912 , Korowia (Skipartic),
9. , 31. „ 1912 . Bila (Skipartic),

10. „ •i Februar 1912 nacb- Molodia (Skipartic),
11. „ 11. „ 1912 auf den Okruh (Skipartic),
12. „ 14. 1912 „ „
13. „ 15. 1912 „ ' „
1 1. „ 4. Mai 1912 nacb Horecza (109 Scbiiler),
15. , 11. „ 1912 „ Stinka-Rosch (69 Scbiiler),
16. . 1. Jtini 1912 nach Czahor (180 Scbiiler).

Audi im abgelaufenen Schuljahre hatte dic Direktion fiir w. : Bader in der Bade-
anstalt des Herrn G e d a l i  vorgesorgt, welchcr an bestimmten Tagen den Schiilcrn der 
Anslalt den Besuch des Badcs z u crmaBigten Preiscn freistelitc.

Dic Ausgabc sowie die Verrcchnung der Badckarten, die Fiihrung des Ycrzeich- 
nisses der Badcndcn behufs Kontrolle in sanitarer Hinsicht und die Ubcrwnchung des 
Bcsuchcs der Badeanstalt bcsorgtc dic Direktion im Einvcrnehmcn mit dcm Jugcndspicl- 
komitcc.

In der Zeit vom 15. Oktober 1911 bis Endc Mai 1912 wurden 352 Badckarten ans- 
gegeben. Darunter waren 247 Karten, ztt dereń Anschaffung 30 K 50 h ans den Jugend- 
spielbcitragcn vcrwendet wurden, und 105 Zahlkarten.

Der Badchausbcsitzer, Herr G e d a l i ,  bcwilligte auch cine groBcrc Zabl von Frei- 
karten, wofiir ilirn liiemit der gcbiihrendc Dank abgcstaitet wird.

Was das Schlittschuhlaufen und das Lawn-Tennis-Spicl anbclangt, so mufite dies 
im ycrllossencn Schuljahre wegen Raummangcls unterblcibcn.

Durcli Fiirsprache der Direktion bci dcm h. o. Allgem. Sportklub liatten dic Scbiiler 
der Anstalt bci Bcniitzung der beiden KispUitze weitgehende Begiinstigungen, wofiir die 
Direktion dem genannten Klub auch an dieser Stelle dankt.

Herr Obcrbczirksarzt Dr. Arnold FI i n k e r  bieli, ais Schularzt der Anstalt, wiihrcnd 
des Sebuljabrcs an jedcm Samsfag von 12 bis 1 Uhr mittags cine Sprccbstunde ab, in der 
er kranken Scbiilcrn die notwendigen arzllicben Weisungcn gab. In dringenden Fal len 
stellte derselbe in iiberaus entgegenkommender Weise besonders armeren Sclnilern audi 
seinc Privatordinationsstundcn zur Ycrfugung, wofiir ilirn namens der bilfsbediirftigen Scbul 
jugend die gebiihrcnde Anerkennung und der warmstc Dank ausgcsprochcn wird.
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XI. Fakultativer Schiefiunterricht.
Der mit dem Min.-Erl. vom 1. Juli 1910, Zl. 772 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 17. Juli 1910, 

Zl. 10850), eingefiihrte fakultative Schiefiunterricht begann am 21. Oktober 1911 und 
dauerte bis 8. Juni 1912. Derselbe fand auch in dem abgelaufenen Schuljahrc tinter der 
Leiłung des k. k. Hauptmannes Herrn Franz O r u n d ,  dcm dic beiden Turnlelircr Johann 
W i 1 b e 1 m und Alcxander S z k u r b a n  wie auch 2 Unteroffiziere assistierten, an jedem 
Samstage von '/,,3 bis l/.,5 Ubr nachmittags statt.

In der ersten Zeit erstreckte sieli der Schiefiunterricht fiir die 1. Schiefiklassc aut die 
wicbtigsten Bestimmungen des Excrzierreglements, welclie die Stellung des Scbiitzen, die 
liiebei in Betracbt kommenden Gewebr- und Handgriffe, endlich das Laden tmd Scbieficn 
betreffen. Hand in Hand hiemit ging der Untcrricbt tiber die Waffen und Munition, das 
Zerlegen und Reinigen des Gewebres sowie die Wirkungsweise der einzclneii Bestand- 
tcile. Sodann wurde mit der Vorschule begonnen, welche den Zweck hat, den jungen 
Schiitzen fiir das eigentliche Schiefien vorzubereiten. Dieselbe umfafite folgende Erkla- 
rungen und Ubungen: Erklarung der Flugbahn, der Visiervortichtung und der Visierlinie; 
Erklarung der Zielweise mit gestrichenem Kom; Ubung im Schliefien des linken Augcs 
und im Zieleń aut cin Zielschwarzes mit dem in der Richtmaschine eingespanntcii Gewebr; 
Erlauterung der Zielregeln und der beim Zieleń am haufigsten vorkommendcn Fehlcr; 
Ubungen im wiederholten Erfassen des Zieles (Fehlerdreicck) und in der Veilegung des 
Zielpunktes; Voriibungen im Abziehen des Zungels und im Erkenncn des Abkonnnens; 
Ubung in der Fertigstellung in allen Korperlagen ohne und mit Gewelir; Ubungen im 
Anlegen des Kopfes an den Kolbcn, im Anscblagen, Zieleń und Abziehen des Zungels; 
Ubungen im Fiillen der Magazine sowie im Herausnehmen derselben aus der Patrontasche, 
terner im Laden und Entladen; endlich Erklarung des Zweckcs des Aufsatzcs, der Ein- 
richtung und des Stellens desselben sowie der Bedeutung der normalen und der tiefsten 
Aufsatzstellung.

Mit den Schiilern, welche im Vorjabrc dem Schiefiunterrichte beigewobnt baben, 
wurde gegen Mitte des Monates November 1911 mit dem Kapselscbiefien begonnen, wobei 
auch das Schiefien mit verschiedener Aufsatzstellung geiibt wurde.

Mitte Dezember wurde mit dem Kapselschiefien mit den der ersten Schiefiklassc 
angehorigen Scbiitzen begonnen. Diesen Ubungen gingen selbstverstandlich die dics- 
bczuglichen Erlauterungen betreffend den Zweck, die Sichcrheitsvorkchrungen und die 
Vcrwundungsfabigkeit der Kapselschiefiinunition voraus.

Das Kapselscbiefien, wobei jeder Teilnehmer 100 Schiisse abgegebcn liatte und das 
Resultat jedem einzelnen Schiitzen in ein besonderes Schufiblatt eingetragen wurde, dauerte 
bis 3. Pebruar 1912.

Wahrend diescr Zeit wurden auch die wichtigsten Ubungen aus der Vorscbule, w ie: 
Fehlerdreieck, Erkennen des Abkommens, Verlegen des Zielpunktes sowie Abziehen des 
Zungels und Anschlagsiibung in jeder Korperlage fortgesetzt.

Nacli Beendigung des Kapselschiefiens und vorhcrgegangencr Erklarung betreffend 
das Verhalten auf dem Schicfiplatze, die Einrichtung der Scheiben und dic notwendigen 
Sicberheitsmafinahmen wurde mit dem Ubungsschicfien auf der Garnisonsschiefistatte 
begonnen. Hiebei hatte jeder der 50 Teilnehmer durchschnittlicb 40 Patronen abgegebcn. 
Die erzielten Treffcrfolgc wurden in den bezuglichen Schufiblattern yorgemerkt.

Am Ubungsschicfien baben 50 Schiller teilgenommen. Die hiebei erzielten Resultate 
Waren folgende: 5 Schiller, welche das zweite Jahr dem Schiefiunterrichte beigewobnt 
baben, lieferten im laufenden Jahre neucrditigs den Nachweis zu Schiitzen. Von 
den 40 Schiilern der ersten Schiefiklasse wurden 11 bei Erncnmmg zu Schiitzen in die



2. Schiefiklasse iibcrscizt; fcrncr liaben die Bedingungcn zur Ubersetzung iti dic 2. Schiefi- 
klasse 23 Schiller crfiillt. 6 Schiller der 1. Schiefiklasse und 1 Schiller der 2. Schicfiklasse 
liaben dic Bedingungcn nicht crfiillt.

Z u Anfang des Schuljahres mcldeten sieli 72 Schuler zur Teilnahmc an dem trefi 
willigen Schiefiunterricht; davon absolyierten das KapselschicBen 54 Schiller, 18 Schiller 
blieben krankheitshalbcr aus.

Dic Schiller liaben dem Schiefiunterricht mit groBem Interesse bcigewohnt und kann 
das hiebei crzieltc Rcsultat ais zufriedenstellcnd bczeichnet werden.

Am 1. Juui 1912 bcsichtigten die Schuler unter Fiihrung des Herrn Landwehrhaiipt- 
nianncs Franz G r a n d  folgende ararischc Objekte: dic Artilleriekaserne, woselbst iiber 
Auordnung des k. u. k. Hauptmannes H o f f m a n ,  Kommandanten der 3.33. Kanoncn- 
batterie, ein Geschiitz samt Munitionswagen vorgcfuhrt wurde und dic liiezti notwendigen 
Erkliirungen erteilt wurden; ferner das Verpflegsmagazin (Bcsichtigung der Vorrate, der 
Feldbackofcn und der Backerei). Herr Oberoffizial T a b a k gab bereitwilligst die not- 
wendigen Erklarungen liiezu.

Sodami wurden dic Trains, Magazins- und Fahrkuchen in der Landwehrkascrne 
besichtigt.

lierr Lcutnant Johann H o z n o u r e  k, Kommandant der 2./22. M.-G.-A., fiihrtc den 
Schiiicrn die Maschincngewehrabteilung vor und demonstrierte ihncn die Wirkungsweisc 
und Zusammensetzung des Maschincngewehrs.

Jeder Teilnehnier konnte mit dcm Maschincngewehr schicBcn und cinc klcinc Serie 
von Schiissen mit Excrzierpatronen abgcbcn.

Ani 8. Juni 1912 fand ein feierliches Preisschiefien statt, an welchem 41 Schiller 
teilnahmen. Preisc haben folgende Schuler erhalten:

I. Preis (Ehfenprcis des k. k. Landw.-Kommandos inLcmberg): Josef Nikorowicz, VII. KI. a.
II. „ (Ehrenpreis des k. k. Landw.-Kommandos inLemberg): Elias Prodanck, VII. KI. b.

III. „ (Ehrenpreis des k. k. II. Staatsgymn.): Michael Haras, VIII. KI. b.
Dicsc 3 Prcise bestanden in wertyollen silbcrnen Uhren.
Dic folgenden 15 Prcise bestanden in hiibsclien praktischen Gcgenstanden, wclchc 

nachstehendc Schiiler cntfallcn sind:
IV. Preis . . . . Orelecki Gregor, VIII. b.
V. „ . . . . Tkaczuk Georg, VIII. b.

VI. „ . . . . Kawulia Basil, VIII. b.
VII. „ . . . . Sowiak Basil, VII. b.

VIII. „ . . . . Strzielccki Alfons, VII. b.
IX. „ . . . .  Kruttcr Adolf, VII. a.
X. „ . . . . Kisselitza Johann, VII. b.

XI. „ . . . . Hettmer Friedrich, VII. a.
XII. „ . . . . Serbinski Leon, VII. b.

XIII. „ . . . . Danilewicz Nikolaus, VII. a.
XIV. „ . . . . Ustyanowicz Nikolaus, VII. a.
XV. „ . . . . Paunel Valerian, VII. a.

XVI. „ . . . . Kosteniuk Kornel, VII. b.
XVII. „ . . . .  Dragan Justin, VII. b.

XVIII. „ . . . . Jasilkowski Stanislaus, VIII. a
Dem Herrn Hauptmann Franz G r u n  d, der den fakultativen Schiefiunterricht mit groficm 

Pflichteifer, scllcner Umsicht uńd anerkennenswerter Hingebung ziclbewufit geleitct und so 
iiberaus crfrculiche Erfolge crzielt bat, wic auch den beiden Turnlehrern Johann Wi l h e l m
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tind Alexander S z k u r h a n ,  die ihn hiebei mit regcm Interesse und groGcm Verstandnisse 
stets sehr fleifiig und bercitwilligst unterstiitzten, wird liicmit audi an diesel Stelle dic 
vollste Anerkennung und der beste Dank ausgesprocben.

Ubersichtstabelle
iiber den erzielten Trefferfolg beim Ubungsschiefien der Teilnebmer ani freiwilligen

Schiefiunterriclite.
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N A M E Klassc
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Bedingungcn Au 
crfiillt merkuiig

• ! ! XI
i z &

; :>s Trcnt E d u a rd ......................... . . ' VII. a %
J ncin 1

39 Kat/. K a lm a n ......................... . . ; VII. a 1dZ ”
40 i Gorgitza Emanuel . . . . VII. b ŁO ,,

Xli. Wichtigere Erlasse der worgesetzten Behorden.
1. Min.-Kri. vom 27. Juni 1911, Zl. 25681 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 19. Juli 1911, ZI.9002), 

womit auf den im beziiglichen Ministerial-Verordnungsblatte erschicncncn netien Lchrplan 
fiir den Untcrricht im lum en nebst Wcisungen zur Durchfulirung der Jugendspiclc an 
Mittelscliulen mit dem Beifiigcn aufmcrksam gcmacht wird, dafi diese neuen Bestimmungen 
mit dcm Studienjahre 1911/12 in Kraft zu treten haben.

2. Min.-Erl. vom 20. September 1911, Zl. 37666 (L.-Sch.-R.-Nonn.-Erl. voin 9. Oktober
1911, Zl. 13074): ordnet an, dafi die mit dem Min.-Erl. vora 30. Janncr 1910, Zl. 33071 ex 
1909, M.-V.-B1. 1910 Nr. 8, getroffenc Verfiigung beziiglich der Behandlung der mit dem 
Reifezeugnisse eines Madchenlyzeums versehcnen Privatistinnen bei der Rcifepriifung an 
staatliclien Lehrerinncnbildungsanstalten auch auf die mit dcm Reifezeugnisse eines Gym- 
nasiums, eines Realgymnasiums oder ciner Rcalschule yersehenen Privatistcn und Pri- 
vatistinnen, welche die Rcifepriifung an einer Lchrcr-, bezw. Lehrerinnenbildungsanstalt 
abzulcgcn bcabsichtigen, Anwendung zu finden bat.

3. L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 17. November 1911, Zl. 15855, womit croffnct wird, dafi 
belmfs Entlastung des Schriftfuhrers bei der Abfassung der Protokolle iiber die einzclncn 
Zensurkonfcrenzen von der Anfuhrung der an die Direktion hcrabgelangten Erliissc, mit 
Ausnahme normativcr Erlasse, in den Protokollen bis auf wcitcres abzuschen ist.

4. L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 24. November 1911, Zl. 15679, ordnet an, den Schiilcrn 
in gecignctcr Weise bekanntzugeben, dafi Gesuche, welche bei der Direktion oder bei den 
Scliulbeliorden einzubringen sind, nicht von den noch minderjahrigen Schiilcrn sclbst, 
sondern von dem betreffenden Vater oder Vormund zu verfassen oder zumindest unter 
Angabe der Zustimmung mitzuunterschreibcn sind. Gesuche, die dic Zustimmung des 
Vaters oder des Vormundes nicht aufweisen, sind nicht entgegenzunehmen.

5. Minist.-Erl. vom 1. Jiinncr 1912, Zl. 31068 ex 1911 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 29. Janncr
1912, Zl. 1555): Anordnung, die Schiller zu belehren. kiinftighin nur Ausgaben von Lchr- 
biichcrn mit der aufgcdruckten Approbationsklausel zu kaufen. Von dieser Weisung an dic 
Schiilcr ist auch den Ortsbuchhandlcrn Mitteilung zu machcn.

6. L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 29. Janncr 1912, Zl. 16990 ex 1911, womit \erfiigt wird, 
dafi bis auf wcitcres an jedem Samstag urn 3 Uhr nachmittags fiir die israclitischcn 
Schiilcr ciii gcmcinsamcr Jugendgottesdicnst abgehaltcn werdc. Ferncr wird vcrfiigt, dafi 
der mosaische Rcligionsunterricht von nun an nach dem der Direktion mit dcm Erlasse 
vom 14. September 1909, Zl. 11365, zur Begutachtung iibcrmittcltcn Lehrplanc crteilt werde.
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7. Min.-Erl. vom 22. Febriiar 1912, Zl. 18006 (L.-Scli.-R.-Norm.-Erl. vom 26. Marz 
1912, Zl. 3672): Striktc Weisungen betreffcnd die strcngere Bchandlung der von den 
Milgliedcrn des Lchrkorpcrs eingebrachten Urlaubsgesuche wic auch der Gesuche um 
Bcwilligung von LehrstundenermaBigung, namentlich im Hinblicke darauf, daB in den 
letzten Jahren infolge zu laxen Vorganges bei Urlaubserteilungen cin auBcrordentlich 
groficr Mehraufwand an Vertretungskosten crwachsen ist.

8. Min.-Verord. vom 5. April 1912, Zl. 14822 (L.-Scli.-R.-Norm.-Erl. vom 24. April 
1912, Zl. 6779), betreffend die definitivc Regclung der Schalferien im Sinne des Min.-Erl. 
vom 80. Miiiz 1911, Zl. 8661, worin ausdriicklich betont wird, dafi der Unterricht im 
II. Scmestcr bis einschlieBlich 30. Jani im vollcn Umfange aufreeht zu halten ist.

9. Min.-Erl. votn 12. April 1912, Zl. 16190 (L.-Scli.-R.-Norm.-Erl. vom 24. April 1912, 
Zl. 6931), womit croffnct wird, daB den Kandidaten, welchc cine mit Erfolg bcstandcnc 
pharmazcutische Vorpriifung ans der Physik und Chemie nachweisen, bei der allfalligen 
Ablcgung der Gymnasial-Reiteprufung die Vorpriifung aus der Naturlehre nicht crlassen 
werden kann.

10. Min.-Erl. vom 13. April 1912, Zl. 51125 cx 1911 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom
21. April 1912, Zl. 7012): Bei auBerordcntlichen Priifiingen an Mittclscliulen ist, auch wenn 
an diesen das Turnen obligat eingefiihrt ist, von einer Priifimg aus dicsein Gegenstandc 
abzusehcn.

XiH. Zusammenwirken von Schule und Elternhaus,
Urn den Eltern, beziclningsweise dereń Stellvertretcrn Gclegenhcit zu geben, sieli 

tiber den Fortgang und die sittliche Haltung der Schiilcr in gecigncter Weise zu infor- 
mieron, wurden taglich um 10 und 11 Uhr vormittags im Konfercnzzimmer bereitwillig 
Auskiinfte crtcilt. Bei dieser Gclcgcnheit konnte in recht vielen Fallen auch die Frage der 
Iiauslidicn Nachhilfe durcli cinen entsprechenden instruktor in zufricdenstellender Weise 
gcltist werden. Fiir jenc Eltern, denen es nicht moglich sein solltc, in den angesetzten 
Sprcchstunden zu erscheinen, ist der Direktor taglich wahrend der Unterriclitszeit, wenn 
er nicht dienstlich yerhindert ist, zu sprechen und auch die Professoren sind in dienst- 
freier Zeit aulkr den Spreclistunden gerne zu, Auskiinften bereit.

Nacli jeder Zensurkonferenz wurden die Eltern und Vormtinder, beziehungsweise die 
ycrantwortlichcn Aufsehcr, tiber den Unterrichtserfolg, den Flcifi und das sittlichc Vcr- 
haltcn der Schiller yerstandigt; schr oft wurden die Eltern oder dereń Stel!vcrtrctcr zu 
eingehenden Bcsprecliungen mit dem Klassenvorstande und dem Direktor eingeladen, um 
iiber die Mittel zu beraten, wie einem beyorstchenden MiBerfolg in den Studien yorgcbcugt 
oder einem bemerkten sittlichen Gebrechen abgcholfcn werden konne.

Durcli diese Vorkchrungen wurde auch im abgelaufencn Schuljahre cin reger und 
recht crspricGlicher Verkehr mit dem Elternhause erhalten, welcher ebenso wic in den 
friilieren Jahren auflerordentlich viel zur Ermdglichung und Forderung cincs crfrculichen 
Unterrichtserfolges und zur Erziclung cines im allgemeinen zufriedenstellenden Verhaltcns 
der Schtiler beitrug.

U b e r h a u p t k i i n n c n  d u r c h c i n e n  M e i n u n g s a u s t a u s c l i  z w i s c h c n  
E l t e r n  u n d  L e h r e r n  b c i d c T e i 1 c A n h a l t s p u n k t e  g e w i n n c n ,  w e l c h c  
f ii r d i c B e li a n d 1 u n g d e r  S c h i l l e r  w c r t v o 11 s i n d ,  und*in der Tat hat sieli 
bei manchen Schuicrn, dereń Eltern oder yerantwortliche Aufsehcr regelmafiig in die Schnie 
nachfragen gckommcn sind, dieser pcrsónliche Ycrkchr ais schr niitzlich erwiesen.



-  94

Es ist aucfu notwcndig, dal! die Schiller auller der Schulzeit cinc bcstimmtc Tagcs- 
ordnung befolgcn, dal! die Zeit des Lerncns und der Erholung gcregelt und die fiir das 
Lcrncn bestimmte Zeit piinktlich cingehalten werde.

Mit aufrichtigem Danke anerkennt der Berichterstatter das freundliche Entgegen- 
kommen und die wertvolle Untcrstiitzung des Elternhauscs und wiinscht nur, dal! die guten 
Intentioncn der Schnie audi in Hinkunft vorurteiIsfrci und voll gewiirdigt werden tnogen.

XIV. V3rzeichnis der Schiller am Schlusse des Schuljahres 1911 12.
Schiiler, dereń Namcn fett gedruckt sind, wurden fiir vorziiglich geeignet befunden, in die 
nachstc Klasse aufzusteigen (beziehungsweise haben die oberste Klasse mit yorziiglichem

Erfolge becndet).

I. Klasse A. (52 +  7 Schiller.)
1. Bnrasch Jakob. 2. Barfosek Otto. 3. Bernhard Moses. 4. Brodner Johann. 

5. Carage Mileton Arkad. 6. Czabanowski Leo. 7. Dzundza Rudolf. 8. Eifcrmann Lciscr.
9. Eifcrmann Nathan. 10. Eisinger Chaim. 11. Erbsenhaut Heinrich. 12. Frucht Hermann.
13. Fiisscl Julian. 14. Gcffner Wilhelm. 15. Goldenberg Julius. 16. Herzan Felix. 17. Intner 
Chaim. 18. Janz Rudolf. 19. Jcllinek Adalbert. 20. Kanarski Władimir. 21. Katz Fritz.
22. Kramer Hermann. 23. Krahl Faustin Josef. 24. Kiinzl Rudolf. 25. Landskron Wilhelm.
26. Leo Leo. 27. Lukawiecki Eugen. 28. Magid David. 29. Main Franz. 30. Mayer Johannes. 
31. Mech Julius. 32. Mohr Marzell. 33. Mokrzycki Ladislaus. 34. Neufeld Lukas. 35. Neu- 
feld Simchc. 36. Neunteufel Norbert. 37. Orzą Theophil. 38. Prystupa Władimir. 39. Rizun 
Iftemy. 40. Roscnblatt Chaim. 41. Schestauber Egon Richard. 42. Schorr Sigismund.
13. Schrdttcr Eduard. 44. Sigall Alfred. 45. Teutul Emil. 46. Tomasz Ladislaus. 47. Wal- 
baum Hans. 48. Weiner Norbert. 49. Wcintraub Mordko. 50. Welles Alfred. 51. Wiżnitzer 
Hermann. 52. Wohlrat Adam. — P r i v a t i s t e n :  1. Braun Peter. 2. Erncy Ludwig. 3. Gri- 
goriczuk Nikolaus. 4. Jedlińska Albina Maria. 5. Jelinek Franz. 6. Lindner Maria Hildegard. 
7. Scharf Isracl.

I. Klasse B. (47 -f 2 Schiller.)
I. Andrievici SyWcster. 2. Audriuk Władimir. 3. Androniczuk Nikolaus. 4. Andruschko 

Georg. 5. Antoniuk Georg. 6. Balicki Emilian. 7. Bodnaruk Jaroslau. 8. Bojczuk Josef. 
9. Burda Josef. 10. Buzenko Theophil. 11. Charyna Michael. 12. Darij Nikolaus. 13. Dimi- 
troyici Elias. 14. Draginda Eugen. 15. Drapaka Konstantin. 16. Dubetz Athanasius.
17. Dutka Władimir. 18. Fcdorowycz Rudolf. 19. Fesczuk Basil. 20. Firinanciuc Stefan.
21. Eloria Prokop. 22. Formadziu Peter. 23. Fracian Elias. 24. Gniazdowski Josef.
25. Hlyriskyj Władimir Johann. 26. Hncda Basil. 27. Holowatyj Josef. 28. Horeczka Kon
stantin. 29. lyaniuk Demetcr. 30. Iwanczuk Dcmctcr. 31. lwaniuk Georg. 32. Jmijczuk 
Dionys. 33. Karcza Georg. 34. Kawulia Gregor. 35. Kinasz Franz. 36. Kokotailo Georg. 
37. Kolińska Nistor. 38. Korbut Elias. 39. Kowal Demetcr. 40. Kowalczuk Demetcr. 
41. Kuchlij Demetcr. 42. Lagadin Emilian. 43. Lagadyn Darius. 44. Larion Athanasius.
15. Leszczynskyj Josef Eugen. 46. Lupulcnko Georg. 47. Lupuliak Isidor. — P r i y a t i s t e n :  
1. Burek Georg. 2. Gcbiuc Minna.

I. Klasse C. (42 +  2 Schiller.)
1. Maftejczuk Karl. 2. Marcęciac Onufri. 3. Melneczuk Nikolaus. 4. Melnck Dcinctcr. 

5. Melnck Peter. 6. Mihaiczuk Isidor. 7. Moscaliuc Stefan. 8. Mudrii Dionys. 9. Najda
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Demeter. 10. Nykoliuk Michael. 11. Omelskij Eugen. 12. Palibroda Johann. 13. Petriuk 
Demeter. 14. Pihuliak Hierothcus. 15. Ponicz Peter. 16. Radcsch Dionys. 17. Rcbak Jahann.
18. Rcwega Basil. 19. Rongusch Josef. 20. Rusnak Basil. 21. Sauciuc Johann. 22. Sawicki 
Emanuel. 23. Sawiuk Johann. 24. Schewczek Jakob. 25. Schkrcta Peter. 26. Skrypnycz.uk 
Johann. 27. Slymak Hilarion. 28. Stremikowski Rudolf Eugen. 29. Sucharyk Emilian. 
30. Szawlo Adam. 31. Szkraba Theophil. 32. Szuszkowski Konstantin. 33. Tkaczuk Basil. 
34. Todcrasz Elias. 35. Tomorug Basil. 36. Tonenczuk Simeon. 37. Tupkalo Demeter. 
38. Tureac Johann. 39. Welneczuk Nikolaus. 40. Wlad Modcst. 41. Zaparaniuk Basil. 
42. Zikal Georg. — P r i v a t i s t e n :  1. Pihuliak Władimir. 2. Teron Johann.

II. Klasse A. (44 +  6 Schiller.)
1. Albrich Friedrich. 2. Binderer Siegmund. 3. Bittmann Jakob. 4. Bohucki Emanuel. 

5. Brcicha Adolf. 6. Czechowski Erwin. 7. Danczuk Epiphanius. 8. Dauber Mendel. 
9. Dumański Leopold. 10. Engel Aron. 11. Engel Arthur. 12. Fuhrmann Isak. 13. lawctz 
Marzcll. 14. Keliermann Osias. 15. Kordaszewski Kasimir. 16. Kula Ludwig. 17. Lesiccki 
Oktavian. 18. Leugncr Albert. 19. Lewicki Eugen. 20. Lifsches Leib. 21. Marcussohn 
Alfred. 22. Matasariu Beri. 23. Mathias Oskar. 24. Moldowan Ludwig. 25. MiiIIcr Johann.
26. Nanassy Julian. 27. Nowacki Sigismund. 28. Piątek Eustachius. 29. Pichlmayer Herbert. 
30. Poppenberger Ottmar. 31. Reischer Morifz. 32. Rosenrauch Simon. 33. Sclienker Kamillo. 
34. Schie Stanislaus Maria. 35. Schweitzer Erwin. 36. Seyk Ladislaus. 37. Stcinwiirzcl 
isidor. 38. Strobel Ferdinand. 39. Strutyński Leopold. 40. Szymonowicz Gregor. 41. Tatak 
Jaroslaus. 42. Thau lossel. 43. Tuchmann Samuel. 44. Zagorodnikow Borys. — Pr i va -  
t i s t e n :  1. Citron Deborah. 2. Engel Ottmar. 3. GroOdorfcr Wilhelm. 4. Lugert Arnold. 
5. Mayering Alfred. 6. Scrafinowicz Alfons.

II. Klasse B. (41 +  4 Schiller.)
1. Antoniuk Stefan. 2. Aronctz Konstantin. 3. Bodnariuk Basil. 4. Bosncag Stefan. 

5. Butzura Basil. 6. Charyna Onufri. 7. Chobzcj Michael. 8. Copaciuc Basil. 9. Cuzek 
Johann. 10. Cyhanczuk Theophil. 11. Czernecki Roman. 12. Dagonfsk.y Hubert. 13. Dow- 
hanczuk Theophil. 14. Draginda Julian. 15. Drapaka Basil. 16. Drapaka Nikolaus. 17. Dudycz 
Johann. 18. Fotii Damian. 19. Fratzian Eusebius. 20. Grybowski Johann. 21. Grzybiński 
Anton. 22. Hampel Kornel. 23. Horwacki Johann. 24. Hoszko Nikolaus. 25. Hudczak Basil. 
26. Humeniuk Nestor. 27. Humeniuk Nikolaus. 28. Hunczak Johann. 29. Huouliak Simeon. 
30. Iwonczeskul Ipolit. 31. Jakowicz Georg. 32. Jaworski Georg. 33. Kalenczuk Alcxander. 
34. Kijowski Eugen. 35. Kirstiuk Johann. 36. Kocyk Władimir. 37. Kopaczuk Isidor. 38. Kope- 
czinski Basil. 39. Korbut Basil. 40. Koropatnifchi Nestor. 41. Kostiuk Nikolaus. — Pr i va -  
t i s t e n :  1. Bimowski Michael.2. Branczyk Michael. 3. Dzuran Andreas. 4. Dragan Juliannę.

II. Klasse C. (43 +  2 Schiller.)
1. Kosteckyj Peter. 2. Kozma Michael. 3. Krupclnicki Alexandcr. 4. Krystanowicz Gregor. 

5. Kukiełka Leonidas. 6. Kupczanko Władimir. 7. Liutyk Georg. 8. Lupaszczuk Nikolaus. 9. Lu- 
puleak Isidor. 10. Marfiewicz Nikolaus. 11. Marko Konstantin. 12. Marusiak Iwan. 13. Matu- 
schcwski Basil. 14. Mosiewicz Basil. 15. Nastasiczuk Wasyl. 16. Nikoriuk Samuil. 17. Osadez 
Iwan. 18. Petraszczuk Adalbert. 19. Pidlubnej Ńikolai. 20. Pindus Viktor. 21. Radomski Dc- 
tneter. 22. Radomski Simeon. 23. Rewega Demeter. 24. Schipot Nikolai. 25. Schneier Josef. 
26. Semeniuk Parftenie. 27. Scniuk Aurelian. 28. Smereczinski llarion. 29. Smolnicki Elias. 
30. Stoliarczuk Wasyl. 31. Strobel Sigmund. 32. Stusiak Theodor. 33. Szkraba Orest.



34. Tarko Maxym. 35. Topala Michael. 36. Towstiuk Wasyl. 37. Tudan Elias. 38. Ulirenczuk 
Wasyl. 39. Wekerczak Johann. 40. Welcliorskyj Eugen. 41. Wiscliywan Iwan. 42. Zajic 
Josef. 43. Zalncki Titus. — P r i v a t i s t e n :  1. Tomorug Alexander. 2. Zurkan Iwan.

III. Kiasse A. (44 +  1) Schiller).
1. Apathy Arpad. 2. Bartośek Josef. 3. Besner Julius. 4. Bessai Władimir. 5. Brecher 

Leopold. 6. Bnjar Wilhelm. 7. Cehak Stanislaus. 8. Dąbrowski Josef. 9. Drozdowski Georg.
10. Engel Jossel. 11. Fischbach Jonas. 12. Fischer Jossel. 13. Focsaneanu Lazar. 14. Gadza 
Aristides. 15. Gąsiorowski Josef. 16. Gellis Moses. 17. Gottlicb Ferdinand. 18. Gronich 
Mordko. 19. Horaczek Anton. 20. Janz Oskar. 21. Karsten Hugo. 22. Kern Josua. 23. von 
Kochanowski Ludwig. 24. Kondrat Alexius. 25. Kondrat Dionysius. 26. Lackner Ignatz.
27. Lisowski Kasimir. 28. Lobel Wolf. 29. Mahr Ottokar. 30. Malinowski Josef. 31. Mayer 
Pinkas. 32. Menczer Hcrsch. 33. Rokosz Ladislaus. 34. Roli Norbert. 35. Rothkahl Alexander. 
36. Scharf Moische. 37. Semel Schneier. 38. Spiere Oskar. 39. Stehlik Karl. 40. Tillinger 
Selig. 41. Weinreb Moses. 42. Zachar Stefan. 43. Zack Ladislaus. 44. Zellcr Josef.
P r i v a t i s t e n : 1. Alpcrn Marie. 2. Barschach Blime. 3. Fritschay Franz. 4. Giigoriczuk 
Georg. 5. Neumann Josef. 6. Stcrnberg Sicgmund. 7. Weissbach Abraham. 8. Zelcnczuk 
Filetnon. 9. Żukowski Michael.

III. Kiasse B. (30 +  1 Schiller).
1. Arscnycz Roman. 2. Artycz Michael. 3. Babiuk Andrcas. 4. Boberski Basil. 

5. Burdeine Andreas. 6. Bzowej Johann. 7. Cisyk Zenobius. 8. Czoban Basil. 9. Danyliuk 
Johann. 10. Didyczuk Michael. 11. Draginda Longin. 12. Dżuleba Stefan. 13. Gabora Leon.
14. Gorczyński Josef. 15. Gorgitza Peter. 16. Grodejchi Emil. 17. Git§ul Nikolaus. 18. Hampel 
Dcmeter. 19. Hanceriuc Nikolaus. 20. Hawrylctz Elias. 21. Hawryszczuk Michael. 22. Hlibka 
Demeter. 23. Hrchorowicz Dionys. 24. Huzuleak Stefan. 25. Iliuk Elias. 26. lwanickyj 
Sokrat. 27. Jurijczuk Władimir. 28. Kawulia Stefan. 29. Kosteniuk Michael. 30. Kozak Paul. 
— P r i v a t i s t : Isopenko Theophil.

III. Kiasse C. (28 - f  3 Schiilen.
1. Kulczyckyj Michael. 2. Lewicki Samson. 3. Mandryk Georg. 4. Martyniuk Tlicmi- 

stokles. 5. Melen Nikolaus. 6. Meroniuk Gregor. 7. Michniewski Johnnn. 8. Molczanski 
Michael. 9. Moschak Elias. 10. Myzak Basil. 11. Na^iba Alexander. 12. Nikorowicz Kon- 
stantin. 13. Nikorowicz Stefan Nikolaus. 14. Orclecki Basil. 15. Orelecki Elias. 16. Palcnczuk 
Stefan. 17. Peniuk Stefan. 18. Popowicz Johann. 19. Porcmbskyj Kornel. 20. Prodan Wła
dimir. 21. Sollog Eugen Klemens. 22. Spenul Johann. 23. Taszczuk Basil. 24. Tataryn Theodor. 
25. Turczynetz Nikolaus. 26. Wasylko Gregor. 27. Werenka Basil. 28. Wlasiuk Nestor. — 
P r i v a t i s t e n :  1. Magas'Ilarion. 2. Szerbanowski Rudolf. 3. Werenka Georg.

IV. Kiasse A. (45 -j- 16 Schiller.)
1. Albota Emilian. 2. Costaęuk Johann. 3. Czaczkis Schmeril. 4. Czownicki Sicgmund. 

5. Dąbrowski Bronislaus. 6. Demel Rudolf. 7. Donetzhuber Otto. 8. Draczynski Eugen. 
9. Engler Mendel. 10. Fazekas Adalbert. 11. Fcnster Schloma Wolf. 12. Fischer Ernst. 
13. Fleischer Josef. 14. Fuhrmann Adolf. 15. Gensler Wolf. 16. Goldhackcr Chaim. 
17. Gottesmann David. 18. Gottlieb Moritz. 19. Grauer Leo. 20. Haberinarui Karl. 
21. Hukał Jaromir. 22. Jurkiewicz Sylvcster. 23. Kahan Millo. 24. Kohan Lipa. 25. Maurer 
Simon Michael. 26. Meinhold Artur. 27. Mejor Bodo. 28. Mejor Kurt. 29. Mc(ul Sevcrian.
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30. Ordza Maximilian. 31. Rainer Kamil. 32. Reif Gerschon. 33. Roscnwald Max Leo.
34. Serotiuk Basi!. 35. Silhcr Josef. 36. Silbcrbusch Jakoh. 37. Sperber Alfred. 38. Stapplcr 
Max. 39. Strolial Friedrich. 40. Teifcr Mordchc Avrum. 41 Ungar Schniil Lcib. 42. Voul< 
Otto Jolianii. 43. Wcinig Karl Norbert. 44. Zwcrling Friedrich. 45. Strischka Oktavian, 
Ritter yon. — P r i v a t i s t e : i :  1. Adlerblum Abraham. 2. Arie Leo. 3. Biedermann Josef.
4. Knsclbcrg Abraham. 5. Flcischcr Wolf Nachman. 6. Kahan Samuel. 7. Kolin Simon 
Rafael. 8. Kreisberger Simon. 9. Lepszy Josef. 10. Lob! Amalia. 11. Paranschiitz Engen.
12. Schwemschuh Kamillo. 13. Steiner Josef. 14. Sturm Josef. 15. Wcieli Esthcr.
16. Wurzer Ludwig.

!V. Kiasse B. (42 +  10 Schiller.)
1. Aronetz Josef. 2. Baraniak Thomas. 3. Braha Dionys. 4. Butzura Emil. 5. Dani

lewicz Josef. (!. Diakonowicz Emilian. 7. Diakonowicz Pantelimon. 8. Didiw Nikolaus.
9. Dudycz Nikolaus. 10. Dutkowski Michacl. 11. Florczuk Jaroslaus. 12. Iwanowicz Johann.
13. Jaworski Josef. 14. Kicpko Nikolaus. 15. Kostyniuk Johann. 16. Kowaliuk Demeter.
17. Kowaliuk ioliann. 18. Kozilkiewicz Demeter. 19. Kwasnicki Rudolf. 20. Lemnyj Johann. 
21. Lewkowicz Stefan. 22. Lukacz Johann. 23. Maftejczuk Konstantin. 24. Ncdciko Emil. 
25. Ncgoitza Eusebius. 26. Onciul Stetan. 27. Padura Hilarion. 28. Pankowski Johann. 
29. Pihuliak Sy!vester. 30. Rybiuk Dionys. 31. Smereka Nikolaus. 32. Suehowcrski Hilarion. 
33. Teutui Anton. 34. Tomniuk Peter. 35. Turuschanko Markian. 36. Tyron Basii. 37. Waskan 
Ignatz. 38. Wischcwan Basil. 39. Wlad Johann. 40. Wolański Engen. 41. Zapotofclii Michacl. 
42. Żybacziński Dorimedont. -  P r i v a t i s t e n :  1. Andriewicz Miropia. 2. Andriewicz 
Sinklitika. 3. Bejan Zenobius. 4. Branczyk August. 5. Dumitraszczuk Georg. 6. Klapousz- 
czak Władimir. 7. Klewczuk Elias. 8. Kukiełka Josef 9. Litwinowicz Paul. 10. Sucharyk 
Hilarion.

V. Kiasse A. (43 +  12 Schiller).
1 Bicner Josef. 2. Binuerer Morifz. 3. Biumenthai Moses. 4. Boscn Isak. 5. Brett- 

schncider Herseh. 6. Dworżak Oskar. 7. Finger Franz. 8. Frank Rudolf. 9. Grcif Luzcr.
10. Gronich Akiva. 11. Karmin Chaim. 12. Kinsbrunner Leo. 13. Kiym Siegisnnmd,
14. Knittel Siegfricd. 15. Konig Adolf. 16. Kornrcich Chaim. 17. Kuhn Franz. 18. Kuhn 
Karl. 19. Kuźniarski Ladislaus. 20. Labij Erast. 21. Lindenfeld Arnold. 22. Ludwar Franz.
23. ł.ukasiewicz Christof. 24. Lunz Anion. .25. Markussohn Klemens. 26. Maromorsch 
Abraham. 27. Mctsch Naftali. 28. Mohr Adolf. 29. Ncumann Rudolf. 30. Pacht Karl.
31. Pichlmayer Heinrich. 32. Salzinger Naftali. 33. Schiffer Mayer. 34. Schnabel Gerschon.
35. Serfas Heinrich. 36. Smoliński Fclix. 37. Sollog Julian. 38. Sou kał Hugo. 39. Swier- 
czyński Anton. 40. Wegner Friedrich. 41. Weschler Hermann. 42. Wolff Engen. 43. Zwergel 
Isidor. P r i v a t i s t e n :  1. Alpcrn Cacilie. 2. Aipcrn Susanna. 3. Erdelyi Roland.
4. Gutstcin Naftali. 5. Hiliich Johann. 6. Kostrouch Karl. 7. Mehr Ephraim. 8. Meijer 
Mendel. 9. Neunteufcl Anton. 10. Schneider Rcbekka. 11. Serotiuk Johann. 12. War
szawski Franz.

V. Kiasse B. (39 +  6 Schiller).
1. Alexiuk Anion. 2. Andrycz Johann. 3. Chudzikowski August Johann. 4. Czer

niawski Eusebius. 5. Dubyk Gregor. 6. Dumicz Hippolit. 7. Dźuleba Władimir. 8. Frazian 
Meletius. 9. Gadziuk Josef. 10. Hawryliuk Nikolaus. 11. HeszkaEmil. 12. Hladij Alexandcr. 
13. Hordijczuk Georg. 14. Hoszowski Władimir. 15. Jericzuk Peter. 16. Kirstiuk Johann. 
17. Konstantyniuk Alexander. 18. Kozak Leo. 19. Krawczuk Orcst. 20. Kurysz Aiexander. 
21. Kuź Johann. 22. Lemnij Theodor. 23. Łuczak Georg. 24. Luliowyj Demeter. 25. Lupaszko 
Orcst. 26. Mekcczuk Michacl. 27. Mclnck Elias. 28. Nekeforiuk Nikolaus. 29. Panczuk
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Elpidephor. 30. Pcrcz Nikolaus. 31. Rozwadowski Emil. 32. Serbinski Aiexandcr. 33. Sko
wroński I.eo. 34. Stacli-Kalancza Nikolaus. 35. Strutyński Photij. 36. Styczkicwicz Micliacl. 
37. Tanasijczuk Gregor. 38. Tkaczuk Basil. 39. Wysznicki Alexander. — P r i v a t s t e n :
1. Bodnariuk Stefan. 2. Haiip Hilarion. 3. Lupulenko Hieronymus. i. Seniuk Milarion.
5. Wclncczuk Alexauder. 6. Zajączkowski Johann.

VI. Klasse A. (33 - f  7 Schiller).
1. Abraham Schlome. 2. Adametz Friedrich. 3. Balicki Theodor. I. Bicner .lakob.

5. Bischof Josef. 6. Brawer Jakob. 7. Christof Peter. 8. Czcltncr Joscf, 9. Dąbrowski Kasimir. 
10. Dittmar Georg. 11. Gcffner Emanuel. 12. Gottesmann Salomon. 13. Karmin Salomon. 
1 i. Krcmer Franz. 15. Kula Julius. 16. Kula Marzell. 17. Lcugner Peter. 18. Markcs Franz.
19. Mauriiber Albert. 20. Miciński Kasimir. 21. Nikolaus Alois. 22. Noe Wilhelm. 23. Nowak 
Josef. 24. Roller Heinrich. 25. Rosenkranz Samuel. 26. Rothkahl Emil. 27. Schapirc Artlini.
28. Scharfstcin Moritz. 29. Schatzbcrger Eliaj. 30. Simche Salomon. 31. Spcrber Owadie. 
32. Streit Dagobert. 33. Totnorug Ilarion, Ritter v. — P r i v a t i s t e n :  1. Bischof Gustav.
2. Dąbrowski Franz. 3. Geller Genia. 4. Jacykiewicz Chrysanthus. 5. Kozak Anna. 6. Trommer 
Arthur. 7. Valenzi Bolcslaus.

Vi. Klasse B. (25 -j- 2 Schiller).
1. Andriewicz Alexander. 2. Balasinowicz Iwan. 3. Cyganiuk Onisifor. 4. Dimitrie- 

wicz Nikołaj. 5. Guszul Roman Emilian. 6. Haurcliuk Michach 7. Hlaczuk Georg. 8. Jarem
czuk Athanasius. 9. Jaworski Ignatz. 10. Kapustynski Gregor. 11. Kautisch Stephan
12. Kobylański Georg Jaroslaus. 13. Kostycki Wolodymir. 14. Krakalia Nikolaus. 15. Kup- 
czanko Modcst. 16. Labacz Demeter. 17. Lagadyn Isidor. 18. Lupul Eugen. 19. Orclcckyj 
Wasyl. 20. Radesz Dmetro. 21. Rybiuk Kornel. 22. Simionowicz Josef. 23. Slusar Wolo
dymir. 24. Swoboda Rudolf Eugen. 25. Zachariasiewicz Bogdan Josef. — P r i v a t i s t e n : 
1. Mekeczuk Johann. 2. Rewega Johann.

VII. Klasse A. (45 +  6 Schiller).
1 Aitmann Bernhard. 2. Altschiller Israel Abraham. 3. Andriuk Hilarion. -4. Bitt- 

mann Ksiel Kari. 5. Bogdanowicz Josef. 6. Bohucki Romuald. 7. Brauner Hcrsch. 8. Buchcn 
Josef. 9. Csala Anton, v. 10. Danilewicz Nikolaus. 11. Dutkowski Johann. 12. Eustafiewicz 
Eugen. 13. Hettmer Friedrich. 14. Heuchert Adolf. 15. Hoffcr Mendel. 16. Iwanowicz Adrian. 
17. Jawctz Abraham. 18. Katz Benzion. 19. KatzKalman. 20. Korn Josef. 21. Krutter Adolf.
22. Landa Jonasch. 23. Leder Wcnzel. 24. Ludwar Johann. 25. Lugert Richard. 26. Mahr 
Rudolf. 27. Maurer Otto. 28. Merdler Jakob Konrad, 29. Mielnik Eugen. 30. Nikorowicz 
Josef. 31. Óhlgieljcr Mecliel. 32. Paunel Valcrian. 33. Proil Wilhelm. 34. Rauchwcrgcr 
Moritz. 35. Reichlcr Willy. 36. Roschka Rudolf, Ritter v. 37. Rosenberg Josef. 38. Rosen- 
feld Andor. 39. Scharfstcin Mendel. 40. Stenzler Salomon. 11. Strutyński Remigius. 42. Trcnt 
Eduard, 43. Ustyanowicz Nikolaus. 44. Wcidenfcld Josef. 45. Zapplcr Marzell. — P r i v a -  
t i s t e n : 1. Krupka Viktor. 2. Pawlikowski Franz. 3. Pomeranz Pinkas. 4. Rosenberg 
Friedrich. 5. Scharf Paje. 6. Zappler Artur.

VII. Klasse B. (22 +  3 Schiller.)
1. Alexandruk Eugen. 2. Dęba Johann. 3. Dragan Justin. 4. Gorgitza Emanuel. 

5. Hodeniuk Miehael. 6. Hodowanski Themistokles. 7. Kaniuk Władimir. 8. Kernaz Basil.
9. Kissclitza Johann. 10. Kosteniuk Kornel. 11. Patzareniuk Basil. 12. Ponycz Basil. 13. Po
powicz Stefan. 14. Prodanek Elias. 15. v. Smal-Stockij Nestor. 16. Smereczyński Nikolaus.
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17. Sowiak Basil. 18. Spenul Emil. 19. Strzelecki Alfred. 20. Toloczko Josef. 21. W lad 
Nikolaus. 22. Zachariasicwicz Anton. — P r i v a t i s t e n :  1. Jaworowski Nikolaus. 2. Popo- 
wiccki Nikolaus. 3. Zabul Dcincter.

VIII. Klasse A. (30 +  1 Schiller.)
1. Aufgabel Adolf. 2. Balicki Kornel. 3. Brunstcin David. 4. Czechowski Kazimir. 

5. Fischzank Wilhelm. 6. Frcitag Emil. 7. Frcitag Maximilian. 8. Giurumia Alcxander.
9. Olaubach Abraham. 10. Gliickstern Osias. 11. Goldschlag Moses. 12. Graucr Heinrich.
13. Jasilkowski Stanislaus. 14. Knittel Albrecht. 15. Kratky Ottokar. 16. Kruman Abraham. 
17. kobei Friedrich. 18. Lukasiewicz Kajetan. 19. Lukasiewicz Georg. 20. Mayer Michacl.
21. Riickemann Herbert. 22. Runcs Edmund. 23. Sachter Heinrich. 24. Schneider Aron. 
25. Schwcmscluih Alexander. 26. Seyk Anton. 27. Spitz Osias. 28. Ritter von Ullmanu- 
Ulmhoff Emanuel. 29. Wagner Emanuel. 30. Zachariasicwicz Czesław. P r i v a t i s t : 
Sticr Jossel.

VIII. Klasse B. (23 +  2 Schiller.)
1. Babiuk Adam. 2. Balicki Alexius. 3. Burek Emanuel. 4. Darijczuk Gregor. 

5. Haras Michacl. 6. Horn Michacl. 7. Hoszowski Orestes. 8. Kawulia Basil. 9. Klcwczuk 
Stefan. 10. Korżiński Basil. 11. Kostenczuk Georg. 12. Odynski Basil. 13. Orclccki Gregor.
14. Pisa Ulrich. 15. Romanowicz Georg. 16. Serbinski Leo. 17. Sorochan Johann. 18. Szei- 
banowicz Thcodul. 19. Tarnowiecki Ananias. 20. Tkaczuk Georg. 21. Totojeskul Ignatz.
22. Zajac Stefan. 23. Zelcnko Myron. — P ri v a t i s t c n :  1. Goj Ladislaus. 2. Radomski Kornel.

Vorber8itungsklasse.
1. Bożek Stefan. 2. Charyna Simson. 3. Czarnej Maftej. 4. Danczul Basil. 5. Didiw 

Demeter. 6. Dobrowolski Josef. 7. Dub Josef. 8. Dumcnko Demctcr. 9. Dzurkiwski Johann.
10. Gadzuk 1'ranz. 11. Głowacki Demeter. 12. Hapenczuk Klemcntin. 13. Haras Johann.
14. I liibowicki Bohdan. 15. Hutzuliak Sawa. 16. Ilaszczuk Peter. 17. Iliuk Johann. 18. Isak 
Isidor. 19. Kassianiw Peter. 20. Kijowski Eugcn. 21. Klytn Georg. 22. Kotzek Meketa.
23. Koropeckyj Nikolaus. 24. Kudrynski Nikolaus. 25. Lcmnej Basil. 26. Lewicki Peter.
27. Malajko Johann. 28. Manczulcnko Demeter. 29. Martcniuk Simion. 30. Ostafijiw Andrcas. 
31. Pantja Georg. 32. Pauliuk Nasarie. 33. Pausch Johann. 34. Percz Basil. 35. Porcmbski 
Leonidas. 36. Scmaka Alexander. 37. Sollog Elias. 38. Tarnowctzki Viktor. 39. Terlecki 
Johann. 40. Tcutul Johann. 41. Tiuchtij Nikolaus. 42. Wassilowicz Johann. 43. Wclniczuk 
Georg. 44. Zapotockyj Johann. 45. Zopa Georg.

XV. Lehrbucher fiir das Schutjahr 1912j13.:!)
I. K l a s s e :  R e l i g i o n s l c h r c .  a) rom.-kath.: GfoCer Katechismus der katholischen 

Rcligion, 1. AufL; b) gr.-kath.: Grolter Katechismus der katholischen Religion, 
1. AufL; c) gr.-or.: Semaka, Biblische Gescliiche des alten Bundes, 1. Aufl.;
d) cvang.: Ernesti, Luthers kleincr Katechismus, 40. Aufl.; e) mos.: Wolf-Pollak, 
Gescliichtc Israels, 1. Heft, 15. (14.) Aufl.; -  L a t c i n : Schmidt-Thumscr, Latci- 
nisclie Sciiulgramatik, 11. Aufl.; Hauler-Dorsch-Fritsch, Lat. Obungsbuch, I. Ausg. A, 
21. Aufl. — Ruthenisch-deutsche Abteilung: ran.iep-Koóu.Tiinciiiiii: Bnpami . i ar, 
,via I. 5i.i.; HaMO.io|m‘i-Hor.’inii<*h-in"i, rpajiaTinra iut. 2. Aufl. — D c u t s c h :  
Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehrc fiir osterreichische Mittelschulcn,

*) Wo keinc Zalil in ( ) stcht, darf nur dic angegebenc Auflage verwcndet werden.
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l;{. Aufl.; Prosch-Markus, Deutschcs I.csebuch fiir Gymnasien, (i. Atifl. — Ruth.- 
dcutsche A bt.: Willomitzcr-Tschinkcl, Deutsche Sprachlchre fiir osterr. Mittclsch, 
13. Aufl.; Śtritof, Deutschcs Lesebuch fiir die I. mul II. Klasse gcmischtsprachigcr 
Mittelschulen, 3. (2.) Aufl. — R u t h  c n i  s c h :  Stocki-Oartner, Ruthenischc Gram- 
matik, 2. Aufl.; Spoynarowski-Kumanowski, PycKa ‘imanua ;;.m I. ;i.i niKiii copiMii. 
2. Aufl. -- G e o g r a p h i e :  Weingartner, Grundziige der Erdbeschreibung, 5. Aufl.; 
Kozenn-Hciderich-Schmidt, Geographisdicr Atlas fiir Mittelschulen, 42. Aufl. — 
M a t h e m  a t i k :  Moćnik-Zahladnieek, Lehr- und Obungsbuch der Arithmctik fiir 
die I. und II. KI.; MoCnik-Spielmann, Anfangsgrtinde der Geometrie, fiir die I.— III. 
KI., 28. Aufl.; Ruth.-dcutsche Ab.: ( ironoiieidni, MuiTmin; apTiTMOTiiKii, I., 2. Aufl.; 
M< 1’imiK-Caninicnfi, 11ayi.a reouoTpni >j. I., 1. Aufl.; — N a t u r g e s c h i c h t e :  
Pokorny-Latzcl, Tierkundc, 20. (28.) Aufl.; Pokorny-Fritsch, Pflanzcnkunde, 25. Aufl.

II. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rOm.-kath*.: Grofier Katechismus der katli. Rcligion,
1. Aufl; b) gr.-kath.: Grofier Katechismus der katli. Rcligion, 1. Aufl.; c) gr.-or.: 
Scmaka, Biblischc Geschichte des neuen Bundcs, 1. Auli.; d) evang.: Ernesti, 
Luthers kleincr Katechismus, 40. Aufl.; e mos.: Wolf-Pollak, Geschichte Isracls,
2. Heft, 15. (14.) Aufl. L a t e i n :  Schmidt-Thumser, Lat. Schulgramatik, 11. Aufl., 
Haulcr-Dorsch-Fritsch, Latcinisches Ubungsbuch fiir die II. Klasse der Gymnasien, 
10. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt : rais.iep-Tipmi, Ihipamr . k i t . ; i .tsi 11. w.i. 1. Aufl.

- CnMO.Teiuiu-Hor.TTiuncirnii, Grammatik wie in der I. Klasse. D e u t s c h :  Willo- 
mitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehrc fiir osterreichische Mittclsch., 13. Aufl.; 
Śtritof, Deutschcs Lesebuch fiir die 1. und II. Klasse gcniisehtsprach. Mittclsch.
3. (2.) Aufl. — R u t h c n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruth, Grammatik; Szpoynarowski, 
Pycita ueiaiiKa ,vist 11.  i m . nrici i cepe;uinx. —  G e o g r a p h i e :  Weingartner, 
Liindcr- und Volkerkunde fiir die II. und III. KI., (i. (18.) Aufl.; Kozenn-Heiderich- 
Schmidt, Gcographischer Atlas fiir Mittclsch., 42. (41.) Aufl. — G e s c h i c h t e :  
Mayer, Lehrbuch der Geschichte, I. Tcil, Altcrtum, 7. Aufl.; Pntzgcr-Baldamus- 
Schwabe, Historischer Schulatlas, 32. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Jos. Schmidt, 
Arithmctik und Geometrie fiir die Unterstufe der Mittelschulen, II. Heft. --  Rutli.- 
deutschc-Abt.: OrononcKiiil. ApiiTMOTitim ut I. KI.; MomiTiu-CaniuKnii, 1’cdMi‘Tpmi 
ut I. KI. — N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny-Latzcl, Tierkundc, 29. (28.) Aufl. ; 
Pokorny-Fritsch, Pflanzenkun.de, 25. Aufl.

III. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rOm.-katii.: 1. Sctn.: Deimel, Dr., Liturg. Lclir-
und Lesebuch, 4. (3 ) Aufl.; 2. Setn.: Deimel, Dr., Altcs Testament, 3. (2.; Auf.; 
b) gr.-kath.: 1. Scm.: Huzar, Liturgik der gr.-kath. Kirche ; 2. Sem.: Schustcr, Biblischc 
Geschichte; c) gr.-or.: Semaka, Glaubens- und Sittcnlehre, 1. Aufl.; d) evang.: 
Palmcr, Der ehristliche 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. Aufl ; Hauler-Dorsch-Fritsch,.Aufgahen zur Ein- 
ubung der lat. Syntax: Kasuslehrc, 12. Aufl.; Golling, Chrestomathie ans Cornclius 
Ncpos und Curtius Rufus, 3. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: CaMo.aeimu-t (niinmci.uiii, 
i pan. k i t . u. li. 1. Aufl.; !ipyxu'u(Kiin-(kr<niOBeiarM, Ihipaun lar. ,|.ui III.
1. Aufl.; Kmicikicwicz, Chrestomathie ans Cornelius Ncpos und Curtius Rufus. 
G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartcl-Wcigcl, Griechische Schulgrammatik, gckiirzte Aus- 
gabe, 1. Aufl.; Schenkel-Weigcl, Griech. Elemcntarbuch, 21. Aufl.; — D e u t s c h :  
Willomitzcr-Tschinkcl, Deutsche Sprachlchre fiir osterreichische Mittclsch., 13. Aufl ; 
Prosch-Markus, Deutschcs Lesebuch, 3. Band, 3. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Willo- 
rnilzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlchre fiir osterreich. Mittclsch., 13. Aufl.; Śtritof, 
Deutsches Lesebuch fiir dic III. KI. gemischtspr. Mittclsch., 2. Aufl. — R u t h e n is  c h :
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Stocki-Gartncr, Ruthcnischc Grammatik, 2 .Aufl.; 'Im am ta ;ęisi III. i,vi. nn;i.i 
,uiiix, .Irmin. — G e o g r a p h i e :  Umlauft, Lehrbuch der Gcographie, II., 8. Aufl.; 
Kozenn-Heidcrich-Schmidt, Geograph. Atlas fiir Mittelsch., 42. (41.) Aufl.
G e s c li i c li t e : Mayer, Lehrbuch der Geschichtc, II. Tcil, (i. Aufl.; Putzgcr- 
Baldamus-Schwabe, Historischer Schulatlas, 32. Aufl. — M a t h c m a t i k : Jos. 
Schmidt, Arithmetik und Geometrie, fiir dic Untcrstufe der Mittelsch., III. Heft. — 
Rulh.-dcutschc Abt. : OronowKiiii, YnećmiK apiiT.MCTiiKa jpisi lii. i IV. i>vr. 1. Aufl.; 
CaiiiinKini, Ilayira roOMOTpnY, u. II. ;msr III. i IV. i,vi. 1. Aufl. — P h y s i k :  
Wallentin, Grundziige der Naturichre fiir die unteren Klassen, Ausgabc A. Fiir 
Gymnasien, 8. (T.) Aufl.

IV. K l a s s e :  Re I i g i q n s 1 e h r c : a) rOm.-kath.: Deimel, Dr., Neucs Testament, 1. Aufl.;
b) gr.-kath.: Schustcr, Biblischc Geschichtc; c) gr.-or.: Scmaka, Liturgik der gr.-or. 
Kirchc, 1. Aufl.; d) cvang.: Palmcr, wie in der III. Klasse: e) mos.: Wolf, Geschichtc 
Israels, 4. und 5. Heft, 12. (11.) Aufl. — La t e i n :  Schmidt-Thumscr, Lat. Schul- 
gratnm., 11. (10.) Aufl.; Hauler, Aufgaben zur Einiibung der Syntax, 2. Tcil: Modus- 
lclirc, 8. (7.) Aufl.; Prammer-Kalinka-Kappelmacher: Caesar de bcllo Gallico,
10. (!).) Aufl. — Ruth -deutsche Abt.: CaMo.ieniri-Oroimnci.iiń, Tpana/niKa . ut
III. KL; llpyxiiii)u,iui, Biipaitu .aar. jpasi IV. i,.i . 1. Aufl.; Prammcr-Kalinka, Caesar 
wic in der IV. A., Koóii.iiinneiniu: CLionnpeui. no i(e:tapa, 1907. — G r i e c h i s c h :  
Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgramm., gekiirzte Ausgabe, 1. Aufl.; Schcnkcl- 
Wcigcl, Gricch. Elementarbuch, 21. Aufl. D e u t s c h :  Willomitzer-Tschinkcl, 
Deutsche Sprachlehre fiir osterr. Mittelsch., 13. Aufl.; Prosch-Markus, Dcutsches 
Lesebuch, 4. Band, 3. Aufl. — Ruth.-deutsche A bt.: Willomitzer-Tschinkcl, Deutsche 
Sprachlehre fiir osterr. Mittelsch., 13. Aufl.; Śtritof, Dcutsches Lesebuch fiir dic
IV. KL gemischtsprachigcr Mittelschulen, 2. Aufl. - -  R u t h e n i s c h :  ‘Iirramrn 
pycini n.iu IV. K.n. niKin ceponimn, Lemberg: Stocki-Gartncr, Ruthcnischc Grammatik, 
2. Aufl. — G c o g r a p h i e :  Mayer-Bcrger, Geographie der osterr.-ung. Monarchie, 
10. (9.) Aufl.; Kozcnn-Heiderich-Schmidt, Gcogr. Ątlas fiir Mittelsch., 42. (41.) Aufl.

G e s c h i c h t c :  Mayer, Lehrbuch der Geschichtc der Neuzcit, (i. Aufl. — 
Putzger-Baldamus-Schwabe, Historischer Schulatlas, 32. Aufl. — M a t h c m a t i k :  
Mocnik-Zahradnićek, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra fiir Gymnasien nebst 
Aufgabensammlung, 31. Aufl.; Mocnik-Spielmann, Lehrbuch der Geometrie fiir dic
IV .-VIII. KI. der Gymnasien, 26. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Arithmetik und 
Geometrie wic in der III. Klasse. — P h y s i k :  Wallentin, Grundziige der Natur- 
lehrc, 8. (7.) Aufl. — N a t u r g c 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, Allgcmeinc Glaubcnslchrc,
I. Kursus, 15. (14.) Aufl.; b) gr.-kath.: Toronski, Christlich-katholische Fundamcntal- 
dognratik und Apologetik, 2. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Dogmatik, I. und II. Tcil, 
1. Aufl.; 11) evang.: Palmer, wie in der III. KL; e) mos.: Hccht-Kayserling-Biach, 
Lehrbuch der jiidischcn Geschichtc und Literatur, 8. Aufl. — L a t e i n :  Schmidt- 
Thumscr, Lat. Schulgramm., II. (10.) Aufl.; Hauler-Dorsch-Fritsch, Lat. Stiliibungen 
fiir die ob. KI. d. Gymn., 7. Aufl.; Sedlmayer, Ovid, 7. Aufl.; Prammer-Kalinka, 
Caesar de bello Gallico, 7. (6.) Aufl.; Scheindlcr-Zingerle, Livius, 7. (6.) Aufl. -  
Ruth.-deutsche Abt.: Grammatik wie in III. B; Stiliibungen I. und li. Tcil von Koby
lański : ruth.-lat. Wortcrbuch von Kobylański (crsch. R. Schally, Czcrnowitz). — 
G r i e c h i s c h ;  Schenkel Kari-Hcinrich-Kornitzer, Chrcstomathic aus Xcnophon,
15. (14.) Aufl.; Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgramm., gekiirzte Ausg., l .Aufl. ;  
Schcnkel-Wcigel, Griech. Elementarbuch, 21. (20.) Aufl.; Christ, Homcrs Ilias, vcr- 
kiirztc Ausg., 3. (2.) Aufl. - -  D e u t s c h :  Prosch, Leitfaden fiir den Unterricht in
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der deutschcn Litcraturgcschichtc fiir Gymn, 1. Heft, 1. Aufl.; Prosch-Miiller, 
Dctdsclics Lescbuch fiir osterr. Obcrgytnn., [. Teil, Ausgabc B (olinc mittclhoch- 
deutschc Tcxtc), 3. Aufl. — R u t h e n i s c h :  Konsi. Luczakowski, Baopn iioe.iiiT i 
npoaii, Lemberg, 2. Aufl. — G e o g r a p l i i e  a n d  G e s  c h i c h  t e :  Mayer Robert, 
Lehrbucli der Erdkundc fiir die V. KI. der osterr. Gymn., 1. Aufl.; Zeche, Lehrbuch 
der Geschichte fiir dic ob. KI. der Gymn., I. Teil, Altertum, 6. Aufl.; Kozenn- 
Hciderich-Schmidt, Gcogr. Atlas fiir Mittclsch., 42. (41.) Aufl.; Schubert-Schmidt, histor.- 
geogr. Scbulatlas, 2. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Mocnik-ZahradniJck, Lehrbuch der 
Arithmctik und Algebra fiir Gymn. nebst einer Aufgabcnsammlung, 31. Aufl.; Mocnik- 
Spiclmann, Lehrbuch der Geometrie fiir die IV.—VIII. KI. der Gymn., 26. Aufl. — 
Ruth.-dcutschc Abt.: MominK-Camiifiaiii: Apimierinra i a.11,1'eópa. Mouiiin.-Oaniiip 
unii: ieoMerpiisi. — N a t u r g e s c h i c l i t e :  Scharizcr, Mineralogie und Geologie, 
7. Aufl.; Wretschko-Heimeri, Botanik, 8. Aufl.

VI. K l a s s o :  R c l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Kdnig, Bcsonderc Glaubenslelire,
III. Kursus, 15. (14. Aufl.; //) gr.-kath.: Wappler-Pelcsz, Katholischc Glaubenslelire,
1. Aufl.; c) gr.-or.: Scmaka, Morallehre, 1. und 2. Teil, 1. Aufl.; cl) cvang.: Paliner, 
Christliche Glaubens- und Sittenlehre, 6. Aufl.; e) mos.: Hecht-Kayserling-Biacli, 
Lehrbuch der jiidischcn Geschichte, 8. Aufl. -- La t e i n :  Scheindlcr, Sallust: beli. 
Cat., Jugurth. etc., 3. Aufl.; Nohl, Ciccros Rcden gegen Catilina, 3. Aufl.; Golling, 
Vcrgilii carm. sel., 4. (3.) Aufl.; Kornitzer, Latcinisches Ubungsbuch fiir Obcrgymn.,
2. Aufl.; Schmidt-Thumser, Lat. Schulgramm., 11. (10.) Aufl.; aufierdem zur An- 
schaffung empfohlen: Mużik-Perschinka, Kunst und Leben im Altertum. — Ruth.- 
deutsche Abteilung: Knóii.iiiiincmni, Ilu parni u. III., Wortcrbuch wic in V. — 
G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartcl-Weigel, Gricch. Schulgramm., gckiirztc Ausg., 1. Aufl.; 
Schcnkel-Weigel, Griech. Elementarbuch, 21. (20.) Aufl.; Christ, Homcrs Ilias wie 
in der V. KI.; Hintncr, fierodots Perserkriege, I. Teil: Text, 7. Aufl.; II. Teil: 
Anmcrkungen; aufierdem zur Anschaffung empfohlen: St. Haupt, Hcllas, griech. 
Lescbuch, 1. Aufl. — D c u t s c h :  Prosch, Lcitfaden fiir den Untcrricht in der 
Litcraturgeschichte fiir Gymn., II. Heft, 1. Aufl.; Prosch-Miiller, Deutschcs Lescbuch 
fiir Obcrgymn., li. Teil, 3. Aufl. - R u t h e n i s c h :  Ogonowski, Altruth. Chrcsto- 
matliie, 1. Aufl. und A. Barwinski: BiiTmku u ycrnoT c ioiieeiiocTu. — G e o g r a p l i i e  
u n d  G e s c h i c h t e :  Mayer Robert, Lehrbuch der Erdkundc fiir dic VI. KI. der 
osterr. Gymn.; Zeche, Lehrbuch der Geschichte fiir dic oberen Klasscn der Gymn.,
II. Teil, 4. Aufl.; Kozenn-Heiderich-Schmidt, Geogr. Atlas fiir Mittclsch., 42. (11.) 
Aufl.; Schubcrt-Schmidt, Histor.-geograpli. Schulatlas, 2. Aufl. — M a t h e m a t i k :  
Mocnik-Zahradnicek, Lehrbuch der Arithrnetik und Algebra fiir Gymn. nebst einer 
Aufgabensammlung, 31. Aufl.; Mocnik-Spiclmann, Lehrbuch der Geometrie’ fiir die
IV. —VIII.KI. der Gymn,, 26. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Arithmctik und Geometrie 
wie in der V. KI. — N a t u r g e s c h i c l i t e :  Graber-Altschuhl-Latzel, Lcitfaden der 
Korpcrlehre und Tierkunde fiir die oberen Klassen der Gymn. und Realsch., 6. Aufl.

VII. K l a s s e :  R c l i g i o n s l e h r e :  a) rtim.-kath.: Konig, Allgeincine Glaubenslelire,
IV. Kursus: dic Sittenlehre, 15. (14.) Aufl.; b) gr.-kath.: Dorożyński, Chrisll.-kalli. 
Etliik, 1. Aufl.; c) gr.-or.: Scmaka, Kirchengcschichte, 1. Aufl.; d) cvang.: Pahncr, 
wic in der VI. KL; e) mos.: Hecht-Kayserling-Biacli, Lehrbuch der jiidischcn Ge
schichte und Literatur, 8 . Aufl. -  I-a t e i n :  Nohl, Ciceros Rede fiir den Obcrfehl 
des Cn. Pompeius; Kornitzer, Cicero: Laclius; Schuster, Dr., Mauriz, Bricfe des 
juiigcrcn Plinius in Auswahl, I. Teil; Golling, VcrgiIii carm. sel. wie in der VI. KL, 
Kornitzer, Ubungsbuch wic in der VI. KL; Scheidler-Kaucr, lat. Schulgrammatik, 
7. Aufl.; aufierdem zur Anschaffung empfohlen: Mużik-Perschinka, Kunst und Leben
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im Altertiim. Ruth.-deutsche Abt.: KodmcsniLCKn, Bnpann u. IV., Wortcrbuch 
wic in der V. KI. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel-Wcigel, Griech. Schulgraniin., 
gekiirztc Ausg., 1. Anfl.; Christ, Homers Odysscc, vcrkiirztc Ausg., 4. (3.) Anfl. ; 
Bottck, Ausgewahlte Rcden des Demosthenes, 1. Aufl.; Schneider, Lcscbncli ans 
Platon mit Anhang ans Aristotcles, 2. Aufl.; auCerdcm zur Anschaffung empfohlcn: 
St. Haupt, Hellas, griech. Lcscbuch, 1. Aufl. — D e u t s c h :  Prosch, Lcitfadcn der 
dcutschcn Literaturgeschichtc, II. Heft; Prosch-Mtiller, Dcutsches Lcscbuch fiir Obcr- 
gymnasien, Ili. Tcil. — R u t h e n i s c h :  Barwinski: BnT.Mi.ii a napopuoT .iTt. yi,p. 
Pyeii, 1. Tcil, 4. Aufl. — G e s c  h ic h  t e :  Zeehc, Lehrbuch der Geschichtc fiir dic 
ob. KI. d. Gymn., III. Tcil, 3. Aufl.; Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Schulatlas, 
2. Aufl. — M a t h e m  a t i k :  Mocnik-Zahradnićek, Lehrbuch der Arithmetik und 
Algebra fiir Gymnasicn nebst ciner Aufgabensammlung, 31. Aufl.; Moćnik-Spielmann, 
Lehrbuch der Geometrie fiir die IV.-VIII. KL der Gymn., 26. Aufl. — Ruth.- 
deutsche Abt.: wie in der V. KL — P h y s i k :  Wallentin, Lehrbuch der Physik fiir 
dic ob. KL d. Mittclsch., Ausgabc A fiir Gymn., 15. (14.) Aufl. — P h i  lo s  opl i .  
P r o p a d . :  Hoflcr, Grundlehren der Logik, 3. Aufl.

VIII. K l a s s e :  R c 1 i g i o n s 1 e h r c: a) nim.-kath.: Konig, Geschichte der christlichen 
Kirchc (ii. Kursus), 16. (15.) Aufl.; b )  gr.-kath.: Wappler-Stefanowicz, Geschichtc 
der kath. Kirche, 2. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirchc, 1. Aufl.;
d) cvang.: Palmer, wie in der VI. KL; e) mos.: Brann, Lehrbuch der jiidischcn 
Geschichtc, 4. Tcil, I. Aufl. und’ Pnilippson, Dic israelitische Religionslehre, 1. Aufl.
- La t e i n :  Wcidner, Tacitus’ historische Schriften in Auswahl, 2. Aufl.; Huemcr, 

iforatii Flacci carin. seL, 8. (7.) Aufl.; Scheindler-Kauer, Grammatik wic in der 
VII. KI; Kornitzcr, latcin. Ubungsbuch wie in der VI. KL; aufierdem zur Anschaffung 
empfohlcn: Mużik-Perschinka, Kunst und Lcben im Altcrtum. — Ruth.-deutsche A bt.: 
Iioóii.isin i .c i. i i fi, Bnpann u. V., Wortcrbuch wic in der V, KL — G r i e c h i s c h :  
Christ: Plato, Phaedon; Christ: Plato, Gorgias; Schubert-Hiiter: Sophokles, Antigonc; 
Christ: Odyssee, wie in der VII. KL; Curtius-Hartel-Wcigel, Gramm., gekiirztc 
Ausgabc, 1. Aufl.; aufierdem zur Anschaffung empfohlcn: St. Haupt, Hellas, griech. 
Lcscbuch, 1. Aufl. D e u t s c h :  Prosch, Leitfaden der deutschen Literaturgeschichtc,
111. Tcil; Prosch-Miiller, Dcutsches Lcscbuch fiir Obergymn., IV. Tcil. — R u t h e 
n i s c h :  Barwinski: BiiTmkii u naponii. ■ irr. yup. pyoKoi', II. Teil, 3. Aufl. — 
O c o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t c :  Marek-Mayer-Eperjesy, Osterr. Vaterlandskunde 
fiir die VIII. GymnkL; Kozenn-Heiderich-Schmidt, Geogr. Atlas fiir Mittelschulcn, 
42. (41.) Aufl.; Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Schulatlas, 2. Aufl. M a t h c m a t i k :  
Moćnik-Neumann, Arithmetik fiir Obergymn., 30. Aufl.; Moćnik-Spielmann, Geometrie 
fiir Obergymn., 25. Aufl. -  Ruth.-deutsche Abt.: wie in der V. KL — P h y s i k :  
Wallentin, Lehrbuch der Physik fur Obergymn., 15. (14.) Aufl. — P h i  lo s  opl i .  
P r o p a d e u t i k :  Hofler, Grundlehren der Psychologie, 4. Aufl.

Vo r b e r e i t u n g s k 1 a s s e: a) gr.-or.: Manastyrski, Koponni Ci.nsnuenmi IcTopn. 
1. Aufl.; Worobkiewicz, KopOTiaiii K-aTimimu rp.-upais. uopKim, 1. Aufl.; b) gr.- 
kath.: Mittlerer Katechismus der kath. Religion, 1. Aufl.; Rudowicz, Kurze biblische 
Geschichte, 1. Anfl. - D e u t s c h :  Dr. Karl Kummer-Franz Bransky-Hofbaucr, 
Dcutsches Lcscbuch fiir osterr. allgcm. Volksschulen, III. Tcil, 1. Aufl. — R u t h e n i s c h :  
E. Popowicz, MirraiiKa .pin iiikI.t uapo«., III. l a r a . ,  1. Aufl.; E. Popowicz, Ppa-Ma- 
tiiku. A-m iiii.i.i iiapoA.. II. Teil, 2. Aufl. — R e c h n e n :  Kraus und Habcrnal- 
Popowicz, Ruthcnischcs Rechcnbuch fiir Volksschulcn, IV., 7., 1. Aufl.
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XVII. Kundmachung fur das Schuljahr 191213.
1. Das Schuljahr 1 912/13 wird am 5. September um 8 Uhr friili mit dcm heiligcn 

Gcistatnte croffnct werden. Nach dem Gottesdicnstc habcn sieli alle Schiilcr in ilircn 
Klassen zu versammeln, wo die Verlcsung der Disziplinarvorschriftcn statlfindcn tmd der 
Stundcnplan bekanntgegeben werden wird. Der regelmafiige Unterricht begiunt am 6 . Sep
tember um 8 Uhr vormittags.

2. Die Aufnahme in die I. Klasse findet am 5. und 6 . Juli (Sommertcrmin) und am 
2. und 3., event. 4. September (Hcrbsttermin) statt. Die Aufnalimswcrber habcn sieli an 
cincin diescr Tage zwischen 8 und 10 Uhr vormittags in Beglcitung ilirer Eltern oder 
dereń bevollmachtigter Stellvcrtreter in der Direktionskanzlei zu melden, durcli Vor!agc 
eines Icgalcn Tauf- oder Geburtsscheines nachzuweisen, dali sic das 10. Lebensjahr schou 
vollendct liaben oder im laufenden Kalendcrjahrc vollenden werden, und falls sic cinc 
offentliche Volksschule besucht liaben, ein Freąuentationszeugnis oder die Schulnaclirichtcn

- mindestens iiber das 4. Schuljahr — mitzubringen. Sowohl das Freąuentationszeugnis 
ais audi die Schulnachrichten miissen zufolge des h. Minist.-Erl. vom 11. Juni 1886, Z1.8164, 
das Urleil iiber die Leistungen in der Unterriehtssprache durcli eine einzigc Notę ausge- 
driickt cnthaltcn und aufierdem zufolge h. L.-Sch.-R.-Erl. vom 9. April 1808, Zl. 5329 cx 
1879, mit dcm Vcrnicrke „hat seinen Ubertritt an eine Mittelschulc angcmcldct“ vcrschcn 
sein. Fehlt auch nur eine der angefiihrten Bedingungen, so kann die Zulassung zur 
Priifung nicht erfolgen. Bei der Einschreibung habcn die Eltern oder dereń Stellvcrtretcr 
auch die M u t t e r s p r a c h e  des Schtilcrs anzugeben, da sieli nach diescr der Bcsucli der 
ruthenischen Sprache regelt. Die Angabe der E l t e r n  wiru fiir die Folgę ais bindend 
angesehen.

Beziiglich der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse gelten zufolge h. Minist.-Erl. vom 
14. Marz 1870, Zl. 5370, folgende Bestimmungen:

Bei der Aufnahmspriifung fiir die 1. Klasse mit deutscher Unterriehtssprache werden 
in der Religionslehre jcnc Kcnntnisse, die in den crsten vier Klassen der Volksschulc 
erworben werden konnen, in der deutschen Sprache Fertigkeit im Lcsen und Schreibcn 
dci deutschen und lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente ans der Formenlchre, 
F'crtigkcit im Analysieren einfacher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der 
Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben, im Rechnen 
Getibtheit in den vier Grundrechnungcn mit ganzen Zahlen verlangt.

Bei der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse mit ruthenisch-deutscher Unterrichts- 
sprache werden dieselben Forderungen mit dem Unterschiede gestellt, dat! an die Stelle 
der deutschen Sprache die ruthenische tritt. Aufierdem habcn sieli die betreffenden Auf- 
nahmswerber auch einer Priifung aus der deutschen Sprache zu unterziehen, wobei jedoch 
nur Fertigkeit im Lescn und Schrciben der deutschen Schrift, Bekanntschaft mit den aller- 
wichtigsten Regeln der Rechtschreibung, Kenntnis der allcrwichtigsten und haufigsten 
Formen der Dcklination und Konjugation, einige Ubung in der Analyse eines cinfach er- 
weiterten Satzes, endlich nur der Wortschatz gefordert wird, der aus den an den ruthenischen 
Volksschulcn eingefiihrten Lehrbiichern von Roth-Hlibowicki erworben werden kann.

Eine Wiederholung der Aufnahmspriifung in die 1. Klasse, sei es an einer und der- 
selbcn oder an einer anderen Mittclschule, mit der Rechtswirksamkcit fiir das unmittclbar 
lolgcnde Schuljahr ist zufolge Minist.-Erl. vom 2. Jiinncr 1886, Zl. 85, unzulassig.

Die der Dircktion beim Einschrciben der Schiiler iibergebcnen Dokumentc werden 
am 12. September zuriickgestcllt werden.

Anmeldungen zu einer Aufnahmspriifung fiir die hdheren Klassen (U. bis VIII.) 
liaben spatestens 8 Tage vor dem Priifungstermine, also spiitestens am 23. August I. J., 
zu erfolgen.
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jeder neu eintretende Schiiler hat cinc Aufnahmstaxc von 4 K 20 li, einen Lclir- 
mittelbcitrag von 2 K, cincn Jugendspiclbeitrag von 1 K, cin Tintengcld von 1 K und 
tiberdies 10 h fiir cin Exeriiplar der Disziplinarvorschriftcn, also im ganzen 8 K 30 h, zu 
cntrichten. Eine unter falschen Angaben ersclilichene Aufnahrnc hat dic Entfernung des 
Scliiilcrs von der Anstalt zur Folgę.

Im Fallc der Nichtaufnalime wird den Aufnahmswerbern der 1. Klasse die Taxe 
zuriickcrstattet.

Dic Kost- und Wohnmigsgeber werden von der Dircktion cinc besondere schriftliclie
Bclcluung iiber ihrc Pflkhten crhalten.

3. Die Wiederholungs- ur.d Nachtragspriifungen sowie die Aufnahmspriifungen in
die hoheren Kiassen werden am 2. und 3. September von 8—12 Uhr vormittags und von 
3 6 Uhr nachmittags abgehalten werden. Dic Interimszeugnisse sind vorher dcm Direktor 
zu iibergeben.

4. Die Aufnahrne von Schiilern in dic ruthenisch-deutsche Vorbereitungsklasse
wird erst nach den Ferien, arn 3. und 4. September, vorgenommcn werden; doch wird 
bemerkt, daf.i dicse Klasse in crster Linie fiir Schiiler der Landschulen bestimmt ist. Erst 
nach Aufnahme der ans den Landschulen kornmenden Schiiler konnen aucli Czernowitzcr 
Schulkinder nach Mafigabe des vorhandcnen Raumes und bis zur Erreiclmng der gesetz- 
liclicn Maximalfrequenz (50) aufgenommcn werden.

5. Schiiler, dic bereits Im Vorjahre der Anstalt angehćirten, haben sich arn 2. oder
3. September in der Zcit von 8—10 Uhr vormittags in den hiefiir bestimmten Klasscn- 
zimniern behufs Einschreibung zu melden, hiebei das letzte Scmestralzeugnis vorzuwcisen 
und 3 K an Taxcn und zufolge h. L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. Oktober 1893, Zl. 2674, 1 K an 
Tintengcld (fiir bcide Semester) zu entricliten. Schiiler, welche eine Wiederholungs- oder 
Nachtragspriifung abzulegen haben, werden erst nach Ablegung dcrselbcn aufgenommen.

6 . Zur Vermeidung von Unzukommlichkeiten beim Ankauf von Schulbiichern ergeht 
an nile Schiiler dic ernste Mahnung, kiinftighin nur Ausgaben mit der aufgedruckten 
Approbationsklausel zu kaufen und wenn solehe nicht crhaltlich sind, bci der Dircktion 
dic notige Aufklarung einzuholen. *)

7. Diejenigen Schiiler, welche ihre Studien unterbrochen haben, miissen sich zufolge 
Ministerialerlasscs vom 6 . Oktober 1878, Zl. 13510, audi wenn sic durch Wiedcrholung 
der Klasse ihre Studien fortsetzen wollcn, ciner Aufnahmspriifung unterzichcn. Fiir jede 
Aufnahmsprufung in eine hohere ais die I. Klasse ist im vorhin eine Taxe von 24 Kronen 
zu erlegen.

8 . Schiiler, welche von einem anderen Gymnasium kommen, haben sich am 4. Sep
tember zwischen 10 und 12 Uhr in der Direktionskanzlei zu melden, einen legalen Tauf- 
oder Geburtsschcin und samtliche Semestralzeugnisse, das letzte mit der vorgeschriebencn 
Abgangsklausel versehen, beizubringen und, wie die Aufnahmswerber der I. Klasse, 8 K 
30 h zu erlegen. Uber die Aufnahme auswartiger Schiiler wird jcdoch im Sinne des li. 
L.-Sch.-R.-Erlasses vom 18. September 1897, ZL 434(1, erst nach Abschlufi der Aufnahme 
der Schiiler der cigenen Anstalt und nach Mafigabe der etwa noch vorhandcnen Sitzplatzc 
entschicden werden.

Auf die Aufnahme in die dcutschcn Abtcilungen der Anstalt haben neue Aufnahms
werber zufolge li. Landesschulrats-Erlasscs vom 14. November 1,900, ZL (1335, nur dann 
unbedingtcn Anspruch, wenn sie gr.-kath. oder gr.-or, Religion sind oder den Obligat- 
unterricht im Ruthenischen besuchen. Anderc Aufnahmswerber konnen nur nach Mafigabe

:i:) Exemplare von Schulbiichern, die nicht mit der Approbationsklausel versehen 
sind, diirfen an Schiiler nicht verkauft werden.
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des vorhandenen Raumes, also nur in beschrankter Anzahl zur Einschreibung zugelasscn 
werden.

9. Die Aufnahme der Privatisten erfolgt in derselben Weise und zu derselben Zeit 
wic die der offentlichen Schiller; bei auswartigen Privatisten der II.—VIII. Klasse kann 
die Anmeldung auch schriftiich geschehen.

Audi gewesene Schiller der Anstalt bediirfen, wenn sie aus was immer fur dnem 
Grunde den regelmafiigcn Einschrelbungstermln versauml liaben, zu ihrer Wiederaufnahme 
der Bcwilligung des h. k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht.

10. Jeder Schiller hat am 5. Septembcr seinem Klassenvorstande zwei vollstandig
ausgefiilltc Natlonalien, in denen auch die freien Gegenstande, die er in dcm neuen Sclinl- 
jahre besuchen will, verzeichnet werden sollen, zu iibergeben. Die Nationalien miisscn 
unbedingt mit der Unterschrift des Vaters oder des verantwortlichen Aufsehers
versehen sein.

11. Das Schuigeld betragt 40 K fiir jedes Semcster und ist von den offentlichen 
Schiilcrn der II. bis VIII. Klasse zufolge h. Ministerial-Erlasses vom 12. Juni 18<S6, ZI.9G81, 
langstens 6 Wochen nach Beginn jedes Semestcrs, von den offentlichen Schiilern der 
I. Klasse, denen die Stundung des Schulgeldes im I. Semester niclit bewilligt werden 
sollte, spatestens im Laufe der ersten drei Monatc nach Beginn des Schuljahres in 
Schulgcldmarken zu entrichten. Die Privatisten haben das Schuigeld unmittelbar vor 
Beginn der Priłfung zu zahlen.

12. An jedem Schultage um 10 Uhr vormittags werden den Eltcrn der Schiller 
oder den verantwortlichen Aufsehern derselben im Professorenzimmer (I. Stock) Aus- 
kiinfte ertcilt.

C z e r n o  w i t z ,  den 1. Juli 1912,

Rogi cni ngsrat K ornel Kozak,
k. k. Gymnasialdirektor.


