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GaJileis Untersuchung der Fallbewegung.
Von

A u i e l  S i e b e l .

Im Folgenden soli versucht werden, den Mittelschiilern eine kurze 
und iibersichtl iclie Darstellung der Hauptpunkte von G a l i l e i ’ s Unter- 
suchung der Fallbewegung zu geben.

Dieser Arbeit liegt in erster Linie das 1638 erschienene meclia- 
nisclie Hauptwerk Galilei’s: „ U n t e r r e d u n g e n  u n d  m a t h e m a -  
t i s c li e D e m o n s t r a t i o n e n , ,  iiber zwoi neue Wissenszweige, die 
Mechanik und die F a l l g e s e t z e  betrefifeiid" (1. u. 3. ,,Tag“) *) zu- 
grnnde, docli wurde ancli die Darstellung des andern, bereits 1632 
veroffentliehten Hauptwerkes „ D i a l o g  i i b e r  d i e  b e i d e n  l i aupt -  
s a c h l i c l i s t e n  W e I t s y s t e m e , das ptolemaische und das koper- 
nikanische* * 2) stets zurathe gezogen. 3) Von andern Werken iiber diesen 
Gegenstand sind mir die „Geschichte der Physik von F. Rosenberger 
und die von Heller" sowie „Die Mechanik in ihrer Entwickelung von 
E. Maeh“ zuganglich gewesen.

Oisposition der Arbeit.
Gap. 1. Bekatnpfung der Lelire des Aristoteles vom freien Falle.
Die zwei Hauptsatze der Lehre des Aristoteles, ihr Zweck. Zweifel, 

dass Aristoteles Fallversuche angestelit habe. Galilei’s Versuehe. — 
Galilei zeigt, dass der erste Satz des Aristoteles einen Widerspruch ent- 
hiilt. Galiloi’s Folgerung. Zwei Einwande der Aristoteliker. — Galilei 
zeigt weiter, dass der zweite Satz des Aristoteles dem ersten wider-

*) Davon ist eine deutsche Ubersetzung von A. v. Oettingen in der Sammlung 
„Ostwald’s Classiker der exacten Wissenschaften Nr. 11, 24 u. 25“ erschienen.

2) Ins Deutsche ubersetzt von Emil Strauss, erschienen 1891 bei Teubner in Leipzig.
3) Die Citate beziehen sich stets auf die deutschen Ausgaben.
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sprioht. — Fali im luftleeren Raume und im widerstehenden Mittel. Um 
beide ricbtig zu vergleiehen, ist das archimedische Princip za beachten. 
Bedingung des Sehwebens und Schwimmens eines Korpers in einer Fltis- 
sigkeit. Von Galilei angestellter Versuch. — Widerlegung des Einwandes 
der Aristoteliker, dass die Luft Leichtigkeit besitze. (Gewichtsbestimmung 
der Luft: im Au hangę.)

Cap. II. Galilei suelit die Richtigkeit seines Grundsatzes, dass alle 
Korper gleich schnell fallen, diirch Yersuehe nachzuweisen.

Fallversuehe auf dem sehiefen Thurm zu Pisa, auf der schiefen 
Ebene; Synehronismus der Scbwingungen gleich langer Pendel.

Cap. III. Untersuchung der natiirlich beschleunigten Bewegung.
Versueh einer Definition derselben. Galilei untersucht diese Defi- 

nition und glaubt, dass sie einen Widerspruch enthalte. (Dies ist, wie 
Gassendi gezeigt hat, ein Trugschluss.) — Definition der natiirlich be
schleunigten Bewegung. Zusammenhang zwischen Fallstrecke und Fall- 
zeit; die drei Fallgesetze.

Cap. IV. Experimentelle Bestatigung der Fallgesetze.
Die grosse Beschleunigung beim freien Fali ist ein Hindernis 

der Beobachtung. Verringerung der Beschleunigung auf der schiefen 
Ebene. Satz iiber die Endgescbwindigkeit auf dieser. Das geheminte 
Pendel und dessen Aufstieg. Die Versuche mit der Fallrinne. Zwei Fol- 
gerungen aus den Fallgesetzen. — Die Zeitmessung Galilei’s.

Cap. V. Gesetz der Pendelschwingung.
Anhang. Nachweis, dass die Luft schwer ist. Zwei Versuche einer 

Bestiinmung des spec. Gewichts der Luft, bezogen auf Wasser.

X.
Galilei begann *) seine Untersuchung damit, die zu seiner Zeit all- 

gemeine Geltung besitzende Lehre des Aristoteles iiber den freien Fali 
zu widerlegen. 4 * 6) Dieser hatte seine Lehre in die folgenden zwei Siitze 
zusammengefasst: 6)

I. Verschiedene Korper bewegen sich in demselben Mittel mit ver- 
schiedener Geschwindigkeit, und zwar stets proportjonal ihren Gewichten.

4) „Unterredungen . . .“ 1. Tag: Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 56.
‘ ) Bereits wahrend seiner Anstellung in Pisa (1589— DO) bekampfte er die Dy

namik des Aristoteles; vor Galilei war die Lelire bereits von Benedetti angegriffen 
worden.

6) Arist. Phys. II. 8. 215, a, 25 ff.
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II. Die Geschwindigkeiten derselben Masse in verscliiedenen Mitteln 
verhalten sieli umgokehrt wie die Dichten der Mittel.

Galilei weist darauf hin, 7) dass diese Satze bei Aristoteles nur 
d en  Zweck hatten, die Unmoglichkeit eines leeren Raumes zu zeigen. 
Thatsachlich babę aber Aristoteles diesen Beweis gar niebt geliefert, 
sondern im S i n n e d e r  A 11 e n nur bewiesen, dass eine Bewegung 
im leeren Raume niclit stattfinde; die Mdgliclikeit eines leeren Raumes 
im absoluten Simie — also oline Riicksicht auf die Bewegung — sei 
dadurck noch keineswegs widerlegt worden. Sielit man aber von diesem 
Zwecke, welohem die Aufstellung der beiden Satze dienen sollte, ganzlich 
ab, so sei es „sehr zweifelhaft, dass Aristoteles je durch einen Yersueh 
erfahren babę, ob zwei Steine, von denen der eine ein lOmal so grosses 
Gewiebt ais der andere bat, wenn man sie in demselben Augenbliek 
fallen lasst, so verschieden in ihrer Bewegung seien, dass, wenn der 
grossere dureb 100 Ellen 8) gefallen ware, der kleinere erst 10 Ellen 8) 
znriickgelegt hatte.“

An anderer Stelle 9) bemerkt Galilei: „Das Verhaltnis der Ge- 
schwindigkeiten ist viel kleiner ais das der Gewichte. Der Versuoli zeigt, 
dass von zwei Korpern, dereń einer vielleieht 30 bis 40 mai so schwer 
wie der andere ist, wie etwa eine Kugel aus Blei und eine aus Kork, 
der sobwerere sieli noeb lange niebt doppelt so scbnell bewegt.“

Nocli sebarfer ist folgende Bemerkung: 10) „Wennlhr das (ntimlieh 
den I. Satz) riehtig hinnehmt, miisst Ibr aueh glauben, dass wenn man 
zwei Kugeln aus demselben Materiale, eine von hundert, die andere vou 
einem Pfund Gewiebt im gleichen Augenbliek aus einer Holie von bundert 
Ellen herabfallen lasst, die grosse auf der Erde anlangt, da die kleinere 
erst eine einzige Elle zuriickgelegt hat. Nun malt Eucb den Anblick 
aus, wenn Ibr es vermogt, wie die grosse Kugel sebon auf der Erde an- 
gelangt ist, wahrend die kleinere nocli unweit der Thurmspitze sieb 
befindet.11 Galilei weist dann auf seine eigenen Experimente hin. u ) 
Trotzdem er Kdrper von sebr verschiedenem Gewiebt dureb g r o s s e  
Hohen herabfallen Hess, bemerkte er nie einen so bedeutenden Unterschied, 
wie er naeb dem 1. Satze des Aristoteles hatte stattfinden sollen. Eine 
Kanonenkugel von 100, 200 und mebr Pfund erreicht um keine Spamie 
fruher die Erde ais eine Flintenkugel von 1/i Pfund.

’ ) Ostwald’s Class., Nr. 11, S. 57 (Salviati).
8) Oder auch Meter.
9) Dialog, S. 214.

Dialog, S. 237.
“ ) Bereits um 1590 liess Galilei Steine von Yerschiedener Grosse vom schiefen 

Thurme in Pisa fallen. (Rosenberger, II. S. 16.)
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Aber auch ohne Yersuclie ]asse sieli durch eine kurze, bindende 
Schlussfolgerung nacliweisen, wie unmoglich es sei, dass ein grosseres 
Gewicht sieli sohneller bewege ais ein kleineres. In Ubereinstimmung 
mit Aristoteles und den Aristotelikern nimmt Galilei an, dass „ein jeder 
Korper in einem bestimmten Mittel eine von Matur bestitnmte Gósehwin- 
digkeit besitze, die nur dureb einen neuen Antrieb vermelirt oder durch 
ein Hindernis vermindert werden kann.* Man habe nun einen grossen 
Stein A von 8 Mass Gesehwindigkeit und einen kleineren B von 4 Mass. 
Vereinigt man beide, dann wird A von B verzogert, wahrend B von A 
besehleunigt wird. (Wirkung und Gegenwirkung.) Beide vereinigt wiirden 
also weniger ais 8 Mass Gesehwindigkeit haben; aber A -j- B ist grosser 
ais A, der grossere jener beiden, allein. Der grossere Stein A -)- B wiirde 
sieli also langsamer bewegen ais der kleinere A, was ja gegen die Yor- 
aussetzung des Aristoteles ware. Die Annahme, dass ein grosserer Korper 
eine grossere Gesehwindigkeit habe ais ein kleinerer, fiihrt nothwen- 
diger Weise zn der ihr widersprechenden Folgerung, dass ein grosserer 
Korper langsamer sieli bewege ais ein kleinerer. 12)

Galilei kommt so zu dem Schlusssatze, „dass grosse und kleine 
Korper, von gleichem specifischen Gewichte, mit gleicher Geschwindig- 
keit sieli bewegen.*

So leicht gaben die Aristoteliker niclit naeh; sie klammerten sieli 
an die Thatsache, 18) „dass der grossere Korper an der Erde ankommt, 
wahrend der kleinere noch einen Weg von 2 Fingerbreit Grosse zuriiek- 
zulegen hat.“ Aber Galilei ruft ihnen zu : „Ihr wollt jetzt mit diesen 
2 Fingern die 99 Ellen des aristotelischen Fehlers hinwegschmuggeln 
und nur von meiner kleinen Abweichung rcden, den gewaltigen Irrthum 
des Aristoteles aber versehweigen.“

Sehon waren aber die Aristoteliker mit einem neuen Einwand da. 
„ Vielleiclit aber wiirde bei einer Fallhohe von mehreren tausend Ellen 
das eintreten, was bei kleinerer nicht beobaehtet wird?“ u)

Darauf entgegnete Galilei: ,,Ihr wiirdet dem Aristoteles damit einen 
ganz neuen Irrthum, ja eine Unwahrheit zumuthen. Da man solche senk- 
rechte Erhebungen auf der Erde gar nicht findet, so kann auch Aristo
teles mit solehen nicht experimentirt haben.“ Und docli ruft seine Be- 
merkung : „Man selie den EfFect“ nur den Eindruck hervor, ais ob er 
von Yersuehen rede, die er angestellt habe.“

n) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 58. 
1S) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 59. 
14) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 60.
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Nachdem Galilei den ersten Satz des Aristoteles widerlegt liatte, 
geht er daran, die ITnrichtigkeit des zweiten 1B) darzuthun. Dieser lautet: 
„Die Geschwindigkeiten eines Korpers in verscliiedenen Mitteln verhalten 
sich umgekehrt wie die Dicliten der Mittel.“ Bereits eine oberflachliche 
Uberlegung zeige die Unwahrheit des Satzes, indem z. B. ein Korper, 
der in der Luft falle, aucli im Wasser — wenn aucli mit geringerer Ge- 
sckwindigkeit — fallen miisste; „was jedooh sehr falsch ist, da viele 
Korper in der Luft fallen, im Wasser dagegen emporsteigen“ und schwim- 
men. Die Aristoteliker wandten darauf ein, dass Aristoteles nur von 
solchen Korpern spreche, welcbe in beiden Mitteln fallen, und nicht von 
solelien, die in der Luft fallen, im Wasser jedocli emporsteigen.

Galilei geht aucli auf diesen Einwurf ein und nimmt mit den Ari- 
stotelikern das Yerbaltnis der Dichte von Wasser zu Luft wie 10 : 1 an.15 16) 
Unter dieser Annahme wiirde ein Holzstab von 20 Mass Geschwindigkeit 
in der Luft im Wasser mit 2 Mass Geschwindigkeit liaben. Aber der 
Holzstab steigt im Wasser empor, bis er sohwimmt; es muss also der 
Korper, der im Wasser mit 2 Mass Geschwindigkeit fallt, specifisch 
schwerer ais Holz sein. Nack dem aristotelischen Satze miisste aber 
dieser Korper in der Luft 20 Mass Geschwindigkeit besitzen, also eine 
ebensogrosse wie das Holz. „Die beiden, reeht verschiedenen Korper 
miissten also in der Luft mit gleieher Geschwindigkeit sich bewegen. Wie 
stimmt das zam ersten Gesetze des Aristoteles, demgemass verschiedene 
Korper in demselben Mittel mit ganz verschiedener Geschwindigkeit sich 
bewegen, u. zw. im Yerhaltnis ihrer Gewichte ?“

D e r z w e i t e B a t z d e s A r i s t o t e l e s w i d e r s t r e i t e t s o m i t d e m  
ersten.  Uberdies ist zu beachten, dass „zwoi Kilrper sieli im Wasser ver- 
schieden, etwa im Verhaltnis 1 : 100 bewegen, wahrend beim Fali in der Luft 
kein Hundertstel Unterschied in der Fallhbhe bemerkt wird. Mancher 
Korper sinkt im Wasser in 3 Stunden 10 Ellen tief, wahrend er fur 
diese Strecke in der Luft nur 1 bis 2 Pulsschlage beansprueht. Im 
Quecksilber 17) sinkt von den damals bekannten Metallen nur Gold allein, 
wahrend alle anderen Metalle und Steine emporsteigen und schwimmen; 
andererseits aber fallen alle mit fast unmerklicher Verschiedenheit in 
der Luft; Gold kommt, von 100 Ellen Hohe fallend, kaum vier Finger- 
breit friilier ais Kupfer am Boden an.

15) Ustwalds Olass. Nr. 11, S. 60—62,
16) Er selbst halt an einer spateren Stelle (S. 72) das Verhaltnis 400: 1 fur rich- 

tiger, doch ist auch dies zu klein. l)as richtige Vevhaltnis ist 1: (H10129 oder etwa 775 :1.
n) Ostwald’s Olass. Nr. 11, S. 65,
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Daraus folgt nun zweierlei:
1. Es ist unrichtig, dass derselbe Korper in verschiedenen Mitteln 

Geschwindigkeiten annimmt, die der Diehte, also den Widerstanden ver- 
kelirt proportional sind. i8)

2. Wenn man den Widerstand der Luft aufkobe, also im luft- 
leeren Raume (Vacuum), wiirden alle Korper gleieh schnell fallen. 10)

In der That sieht man, dass die Geschwindigkeit der Korper, die 
in versebiedenen Mitteln fallen, umso weniger abweicht, je nachgiebiger 
diese Mittel sind (je geringer ihre Diehte ist); und „dass trotz sebr 
grosser Versehiedenheit der fallenden Korper im feinsten Mittel (Luft) 
der kleinste, bereits kaum wahrnebmbare Unterscliied verbleibt. Daher 
d i i r f e n  w i r  mi t  g r o s s e r  W a h r s e h e i n l i c h k e i t  annehmen, 
dass im luftleeren Raume (Vaeuum) vbllige Gleichheit eintreten werde.“ 
Der bereits erwahnte Einwand der Aristoteliker, dass bei langerer Dauer 
des Ealles ein (specifisch) schwererer Korper einen leichteren stark iiber- 
liolen werde, widerspreche diesel- Behauptung gar niclit, vielmehr be- 
statige er dieselbe. Es zeige diese bestandige Zunabme des Unterschieds 
der Geschwindigkeiten von Korpern yerschiedenen specifischen Gewichts 
mit der Fallhohe, dass die Ursache der verschiedenen Geschwindigkeiten 
nicht im verschiedenen specifischen Gewichte, — welches sich ja niclit an- 
dere, — liege, sondern ausserhalb der Korper und zwar im Widerstande 
des Mittels. Wenn man diesen Widerstand aufhobe, wiirden alle Korper 
gleieh schnell fallen. 20) „Ein sehr schwerer Korper wird den sehr 
leichten beim Fali durch eine Elle nicht um den zehnten Theil iiber- 
trelfen, aber von 12 Ellen herab schon um den dritten Theil, von 100 
Ellen herab um 90/100. “ — Dieser Darlegung begegneten die Aristoteliker 
mit folgendem Einwande : 21) „Wenn die Gewichtsdifferenz bei Korpern 
verschiedenen specifischen Gewichts keine proportionaleu Auderungen der 
Geschwindigkeit hervorrufen kann, — immer yorausgesetzt, dass die Ge
wichte sich nicht andern, — dann kann auch das Mittel, wenn es stets 
dasselbe bleibt, keine Anderung der Geschwindigkeiten bedingen.“

Galilei widerlegt diesen Einwurf also: 22) „Ein schwerer Korper 
bewegt sich gegen das gemeinsame Centrum schwerer Korper, d. h. gegen 
unseren Erdball gleichmassig beschleunigt, so dass in gleichen Zeiten 
gleiche neue Geschwindigkeiten hinzugefiigt werden. Das tritt stets ein, 18 19 20 21

18) Ostwald’s Oiass. Nr. 11, S. 02.
19) Ostwaltfs Class. Nr. 11, S. 05.
20) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 60.
21) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 67.
M) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 67 bis 69.
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wenn aussere Hindernisse hinweggeraumt sind; unter diesen gibt es aber 
•eines, d a s s i o h n i e h t w e g s e h a f f e n  ] fi s s t, 28) namlich das 
Mittel, in dem der Korper fallt. Dieses muss seitlicli ausweichen mul 
setzt, aueh wena es sehr naehgiebig ist, der Bewegung des Korpers 
einen Widerstand entgegen, der desto grosser ist, je raseher das Mittel 
sich dffnen muss, um den Korper hindurchzulassen. Der Widerstand 
waehst also mit der Eallgesohwindigkeit. Scliliesslich sind die erzeugten 
Widerstiinde so gross, dass sie sieli mit den Geschwindigkeitszuwachsen 
ausgleichen und aile Bescbleunigung aufbeben. Der Korper bewegt sieli 
dann gleichformig weiter. Die Yergrosserung des Widerstandes liegt 
also im Mittel, das sieli seinem Wesen naoli zwar nieht andert. jedocb 
desto raseher ausweiehen muss, je raseher der Korper fallt. Betrachten 
wir eine gespannte Blase und ein Bleigewieht. von derselben Griisse, dann 
wird der Widerstand, den die Luft der fallenden Blase 24) entgegensetzt, 
sehr gross, dagegen ibr Einfluss auf das Bleigewieht 2r>) sehr kleili seiiu 
Wenn inan den Luftwiderstand gauz aufheben konnte, wiirde man der 
Blase bedeutenden Yorsehub leisten, dem Bleigewieht dagegen sehr wenig, 
und die Geschwindigkeiten beider wiirden dann einander gleich werden.

Um nun die Bewegung verschiedener Korper in demselben oder in ver- 
schiedenen Mittelu zu bestimmen, miissen wir darauf acbten, dass zunachst 
das Gewieht des (bewegten) Korpers um das Gewieht des von ihro ver- 
drangten Mittels vermindert wird. 26) Der Korper wird also nur vom 
Ubersehuss beider Gewiehte naeb abwarts getrieben, mit diesem Gewichts- 
uberseliuss drangt er die Theile des Mittels zur Seite. Angenommen, 
das Gewicbt eines Korpers A sei 10.U00 mai, das eines andern B sei 
1000 mai sogross ais das einer gleich grossen Menge Luft, 27) dann 
werden die Geschwindigkeiten beider Korper im widerstandslosen Mittel 
(luftleeren Rannie) gleich sein, dagegen wird A in der Luft von 10.000 
Geschwindigkeitseinheiten e i ne ,  B schon von 1000 Geschwindigkeits- 
einheiten e i ne ,  also von 10.000 z e h n  verlieren. Theilen wir die Kall- 
hohe in 10.000 Theile, so wird, wenn A am Boden ankomint, B um 
10 — 1 =  9 Einheiten vom Boden abstehen. N o e h g r o s s e r  s i n d  d i e  
U n t e r s c h i e . d e  im W a s s e r. Ist A fast 12 mai, B last 2 mai so

23) l)ie Luftpumpe wurde erst nacli 1650 von Guericke ersonnen.
u) Bei ilu- kommt nur das Gewiclit der Membran selbst, nieht aber das der ein- 

geschlossenen Luft in Betracht, solange die Blase von Luft umgeben ist.
25) Im lufterfiillten Raume gewogen.
26) Archimediscbes Princip.
2‘) Galilei nimmt Blei und Ebenholz, dereń specifische Gewichte bezogeu auf 

Luft jedocb 8800 und IDO sind.
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schwer ais eine gleicli grosse Menge Wasser, 28) so wini das Wasser der 
absoluten Gesehwindigkeit des A 1/12, der des B ł/2 (die Halfte) ent- 
zieben, oder wenn A im Wasser 11 Ellen gefallen ist, hat B 6 Eilen 
zuriickgelegt.

D ie  B e w e g u n g  e i n e s  K o r p e r s  im W asser (i n i r g e n d 
e i n e m  M i 11 e 1) na c l i  m i t e n  i s t  n u r  d a n n m 6 g I i o h, w e n n  
d a s  s p e c i f i s e h e  ( j e w i c h t  d e s  K o r p e r s  g r o s s e r  a i s  das  
d e s  M i t t e l s  i st .  I s t  j e d o c h  d a s  spec .  fi e w i c h t de s  K o r 
p e r s  g l e i c h  d e m d e s  M i t t e l s  o d e r  k 1 e i n e r a 1 s d i e s e s, 
s o  s c l i w e b t  er  in d e m M i t t e l ,  beziehungsweise s c h w i m m t  
er  a u t  d e m s e l b e n .  29 * 31) In sehr ansehaulicher Weise zeigt die Richtig- 
keit der Behauptung Galilei’s der von ihm angestellte V e r s u c h .  so) 
Eine Wachskugel sinkt im Wasser unter. Lost man darin Salz auf, so 
kann man das specifisehe Gewicht des Wassers so sehr vergrossern, dass 
die Wachskugel emporsteigt. Durch Hinzugiessen von heissem Wasser 
lasst sieli das specifisehe Gewicht so sehr vermindern, dass die Wachs
kugel wieder sinkt.

Aber noch war der Yorrath an Einwanden bei den Aristotelikern 
niclit erschopft. Zunachst meinten sie, „dass die Luft nicht Schwere, 
sondern Leichtigkeit besasse“, obwohl Aristoteles selbst von der Schwere 
der Luft iiberzeugt war, da er bemerkt, „dass ein aufgeblasencr Schlauch 
mehr ais ein zusammengefallener wiegt“. Galilei erwiderte: „Die Eigen- 
schaft der Leichtigkeit diirfte keiner Materie zukoinmen. Besasse die 
Luft Leichtigkeit, so miisste bei der Verdichtung der Luft im Schlauch 
die Leichtigkeit zunehmen und damit auch das Streben nach oben; der 
Yersuch aber iehrt das Gegentheil." Darauf gibt er zwei Wege an, das 
Gewicht der Luft zu bestimmen. S1) Den letzten Einwand der Aristote- 
liker, die Schwere komme wohl nicht der Luft, sondern den ihr in den 
untern Regionen beigemischten dichten Diinsten zu, weist er ais belanglos 
zuriick. „Mag das Gewicht des Schlauches von eingeschlossener reiner 
Luft oder von dichten Diinsten bedingt sein, das andert nichts an der 
Sa c he ,  d e n n  w i r  u n t e r s u c h e n j a ,  w i e  d i e  K o r  p e r  e b e n  
i n u n s e r e r  d u n s t i g e n  L u f t  s i e l i  b e w e g e n . *  S2)

!S) Die specifischen Gewichte der von Galilei gewahlten Korper: Blei'und Elfen- 
bein sind 11"S15 bis 1139 und 18 bis 1'9.

29) Dieser Satz wendet sich gegeu die Behauptung des Aristoteles, dass das Ein- 
sinken, Schweben oder Schwimmen eines Korpers von seiner Gestalt abhange.

so) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 63.
31) Dieselben sind im Anhange angeftthrt.
82) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 70.
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Nachdem die beiden Hauptsatze der aristotelisehen Physik ais falsch 
sich erwiesen liatten, konnte uun der Satz Gralilei’s, da aucli alle Einwande 
der Aristoteliker gegen ihn widerlegt worden waren, niclit mehr ange- 
zweifelt werden. Derselbe lautet also : „Wenn man den Widerstand der 
Luft ganz aufbobe, wiirden alle Korper gleieh scbnell fallen.“ Aber 
Galilei sagte sich selbst, dass „seine Lekre vollkommen neu und aufden 
ersten Blick recht unwahrscheinlich sei“ , ss) dass dalier zur Starkung 
ihrer Glaubwiirdigkeit Yersuehe angestellt werden miissten.

Bereits in den Jakren 1589 bis 1592, wahrend seiner Anstellung 
an der Universitat Pisa liatte Galilei vom s c b i e f e n  T h u r m e  Steine 
fallen lassen. Moclite er sie einzeln oder zusammengebunden fallen lassen, 
stets langten sie ungefahr gleieh sehnell am Erdboden an. 31) Doch hatten 
die Versuche aus vielerlei Grunden niclit den gewiinschten Erfolg. Bei 
der grossen Hohe hatte die Luft, die śtets ausweichen musste, grosseren 
Einfluss auf einen speeilisch leichteren ais auf einen spec. schwereren 
Korper; iiberdies nahtn der Einfluss der Luft noch infolge der raschen 
Zunahme der Eallgeschwindigkeit sehr zu. Galilei sann dalier auf Mittel, 
den Einfluss der Luftzu vermindern. Zu dem Zwecke liess er Korper von 
verschiedenem specifisclien Gewiehte und verschiedener Grosse langs einer 
s c h w a c h  g e n e i g t e n  E b e n e 36) herabfallen; dadurch wurde die 
Bewegung sosehr verlangsaint, dass der Einfluss des Luftwiderstandes 
ein ganz geringer war. Korper der verschiedensten Grosse und vom ver- 
schiedensten spec. Gewiehte brauchten fast die gleiche Zeit, urn iiber die 
geneigte Ebene kinabzurollen.

Da sieli Galilei aber „von dem Widerstande, der durch Beriihrung 
mit der geneigten Ebene entstehen konnte (der Keibung), befreien wollte, 
suelite er auf andere Weise die Geschwindigkeit fallender Korper zu ver- 
mindern. Ein Mittel hiezu lieferte ihm das. P e n d e 1.

Uber sein Verfahren erzahlt Galilei selbst folgendes: 3e) „Ich befe" 
stigte eine Bleikugel 87) und eine (gleieh grosse) Korkkugel 37) an zwei 
gleieh feinen Kaden von 4 bis 5 Ellen Lange. Die Bleikugel war gegen 
100 mai schwerer ais die Korkkugel. Entfernte ich nun beide aus der 
Lothriehtung und liess sie beide gleiehzeitig los, so wurden Kreise von 
.gleichem Halbmesser besehrieben, die Kugeln schwangen iiber die Loth-

3S) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 74.
34) Rosenberger, II. S. 16.
35) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 75.
36) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 75 bis 77.
37) Das spec. Gewicht des Bieies betragt 11-25 bis 11-39, das des Korkes 012 bis 0-19.

2
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richtung hinaus, kehrten auf denselben Wegen zuriick, und nachdem sie 
wohl 100 mai hin- and hergegangen waren, zeigte sieli deutlich. dass 
der schwerere Korper soselir mit dem leicliten iibereinstimmte, dass beide 
sich in vollig gleichem Schritt bewegten." Der Einfłuss der Luft ver- 
mindert die Sehwingungen der Korkkagel weit starker ais die der Blei- 
kugel, die Korkkugel wird eher zur Itube kommen ais die Bleikugel, 
da jene wegen ihres geringeren spec. Gewichts (,.Leichtigkeit“ ) weniger 
Macht hat, den Luftwiderstand zu uberwinden; aber die Anzabl der in 
einer gewissen Zeit ausgefiihrten Sehwingungen wird dadureh nicht 
verandert, die Korkkugel fiihrt — auch wenn sie einen kleineren Bogen 
besebreibt ais die Bleikugel — dennoch eine Schwingung in derselben 
Zeitaus wie die Bleikugel. „Wenn aber die genannten Korper in gleiehen 
Zeiten gleiche Bogen beschreiben, dann wird aucli die Geschwindigkeit 
derselben die gleiche sein.“ G l e i c l i  l a n g e  Pe n d e l  haben g l e i c he  
S c b w i n g u n g s d a u e r  (sind isochron). mogen die Pendelkorper aus 
welchem Materiał immer besteheu und ein grosseres oder geringeres 
Gewicht besitzen. Da aber die Pendelbewegung niehts anderes ais ein 
Fallen schwerer Korper auf einer kreisformigen Bahn ist, folgt daraus 
die Riclitigkeit der Bebauptung: ,,Wenn man den Widerstand der Luft 
ganz aufhobe, wurden alle Korper gleich schnell f a l l e n . 88)

I I I .
Nachdem der vorstehende Satz sichergestellt war, gieng Galilei daran, 

die n a t u r  l i c h  b e s c h l e u n i g t e  B e w e g u n g  naher zu unter- 
suchen. Diese Untersuchung ist deshalb wichtig, weil sie das erste 
Beispiel der Anwendung der neueren physikalischen Methode ist.

Versuch einer Definition der naturlich beschleunigten Bewegung.

Zuerst suchte Galilei die naturlich beschleunigte Bewegung zu, 
definieren, 39) d. h. festzustellen, was fur eine Bewegung man unter der 
naturlich beschleunigten Bewegung sich vorzustellen habe. Um dies zu 
ermoglichen, stellt er folgende Uberlegung an : 40) ,,Wenn ich bemerkei 
dass ein a u s  der R u h e l a g e  von bedeutender Hbhe herabfallender

58) Kosenbeiger, II. S. 22. — Die erst nach Galilei’s Tode erfundene Luftpumpe 
ermoglicht es jetzt jedermann, sich eine ł u f t l e e r e  F a l l r o h r e  heizustellen und. 
sich so von der Hichtigkeit der Behauptung Galilei’s zu iiberzeugeu.

59) Ostwald’s Glass. Nr. 24, S. 9.
,0) Ostwald’s Class. Nr. 24, 8. 10.
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Stein nach und nach. neue Zuwuehse an Geschwindigkeit erlangt, warnm 
soli ich nicht glauben, dass solche Zuwiichse in allereinfachster, aligemein 
verstandlicher Weise zustande kommen ? Wenn wir nun genau aufinerken. 
werden wir keinen Zuwachs einfaeher finden, ais denjenigen, der in iinmer 
gleicher Weise hinzutritt.“

Es s c h i e n  Galilei nun am einfachsten, 41) jene Bewegung ais 
gleichformig zu definieren, bei der d i e G e s c h w i n d i g k e i t  p r o 
po  r t i o n a 1 d e r  z u r t i c k g e l e g t e n  S t r e e k e  wa c h s t ,  .,so dass 
z. B. nach ei ner Fali streeke von 4 Ellen die Geschwindigkeit des Korpers 
doppelt so gross ist, ais wenn er durch 2 Ellen gesunken ware, und 
diese Geschwindigkeit ist das Doppelte der bei einer Fallstrecke von 1 Elle 
erlangten Geschwindigkeit."

Galilei zog nun ans dieser Definition folgenden Schluss: „Wenn 
die Geschwindigkeiten den Fallstrecken proportional wai’en, so w i i r d e n  
s o l c h e  S t r e e k e n  in g l e i c h e n  Z e i t e n  z u r i i c k g e l e g t  
w e r d e  u. (s. Anin.) Wenn also die Geschwindigkeit, mit der der 
Korper 4 Ellen uberwand, das Doppelte derjenigen Geschwindigkeit 
sein sollte, mit der er 2 Ellen uberwand, so mussten die zu diesen 
Yorgangen nbthigen Zeiten einander gleich sein;' aber eine Uber- 
windung von 4 Ellen in derselben Zeit wie eine von 2 Ellen konnte 
nur zustande kommen, wenn es eine i n s t a n t e  Bewegung gabe (d. h. 
die ganze Bewegung nur einen Augenblick dauerte). Wir sehen dagegen, 
dass die Korper zum Fallen Zeit gebrauchen, u. zw. weniger fur eine 
Fallstrecke von 2 ais fur eine von 4 Ellen. S o m i t  i s t e s f a l s c h ,  
dass die Geschwindigkeiten proportional der Fallstrecke wachsen."

Anm. Diese Auseinandersetzung wiirde im Simie der heutigen Schulmathe- 
matik so lauten: Aus der Annalune, dass die Geschwindigkeit proportional der 
Fallstrecke wachse,

v : v‘ =  s : s‘,

wurde -  -
v v‘

folgen; es hatte also der (piotient aus Weg in Geschwindigkeit einen unyeran- 
derlichen Wert, welches WegstUck wir auch in Betracht ziehen. Nehmen wir 
nun an, vom Zustande der ituhe aus sei ein selir kleines Wegstiick di zuriiok- 
gelegt und die beim Falle durch dieses Wegstiick erlangte sehr kleine Ge
schwindigkeit sei dv, dann wiirde der Quotient

ds
dv

s s‘
denselben unveranderlichen Wert wie — i — haben.

v n‘
4') Ostwald’s Class. Nr. 24, S. lii und 17.
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Wahrend dieses sehr kleinen Wegstiickes kann man aber die Bewegung 
ais eine nahezu gleichformige ansehen, fttr welohe der Quotient aus dem Wege 
in die Geschwindigkeit gleich der Zeit t ist-. Es. wiirde also sowolil zum Zurttck- 
legen der sehr kleinen Streoke ds (wobei die Endgesehwindigkeit dv erlangt 
wird), wie zum Zuritcklegen irgeud einer Fallstreeke s (wobei die Endgeschwin- 
digkeit v erlangt wird) die gleiclie Zeit t notliig sein, d. h. es mttsste t == 0 
sein, die Bewegung mttsste zeitlos gescliehen. Da dies aber nieht mttglich ist, 
so folgt, dass die Voraussetzung, aus der dieser SehLuss folgt, niclrt zulassig ist. 

Hier maclite aber Galilei einen Trugschluss, worauf bereits Ga s s e nd i  4J)
hingewiesen bat. Mit hoherer Analysis lasst, sieli dies also zeigen. Hat -  eineń

v
unyeranderlichen Wert, so auch der reciproke Wert dieses Bruches. Bezeichnen 
wir diesen mit c, so ist

v
=  c s

oder v — c . s.
. ds

Ersetzen wir v durch semen Wert so erhalten wir die Differential-
dt

gleichung —  == c . a

, dsoder ■ —  — c . dt.
s

Integrirt man dieselbe, so erhiilt man
cif

a =  a . e ,
wo a eine zweite Constante und e die Grundzahl des natttrliehen Logarithmen- 
systems ist. Fttr t  =  0 wiirde s =  a folgeu, und da a eine positive Grosse ist, so 
hiesse das, am Beginne der Zeitreclmung hatte der Korper b e r e i t s e i n e  g e- 
w i s s e  S t r e e k e  zurttckgelegt, — was gegen die Yoraussetzung ist, dass die 
Bewegung vom Zustande der Ruhe beginne, — aber es folgt daraus keineswegs, 
dass die ganze Bewegung zeitlos geschahe.

Definition der natUrlich beschleunigten Bewegung.

Da Galilei glaubte, dass in der ersten Annahme ein logischer Wider- 
spruch liege, suchte er eine zweite Annahme zu maclien. Eine solehe 
hot ihm die A n a l o g i e  4S) >im it  d e r  g l e i c h f o r m i g e n  Bewe
gung. Wir nennen diejenige Bewegung eine gleichformige, bei der die

42) Pierre G a s s e n d i ,  geb. 1592. in der Provenoe, gest. 1655, ais Probst von 
Digne in dsr Provence, wahrend seines Aufenthaltes in Paris. Er ist einer der bedeu- 
tendsten Gegner der aristotelisehen Pbilosophie. Sein grosstes Verdienst um die Physik 
erwarb er sieh durch die Erneuerung der A t o m i s t i k .  Das Mittelalter hatte die 
Atomistik yerworfen, weil dieselbe angeblich im Widerspruch mit der Religion stttnde. 
Gassendi, ein allgemein angesehener katholischer Priester, verbfirgte sich der Kirche 
gegenttber fttr die Ungefithrlichkeit der Atomistik.

43) Ostvvald's Classiker Nr. 24, S. 10 u. 11.
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in i r g e n d w e 1 c h e n gleichen Zeiten zurfickgelegten Strecken ein- 
ander gleich sind. 44) „Wie nun die Gleichfbrmigkeit der Bewegung durch 
die Gleichheit der Zeiten und Strecken bestimmt wird, so konnen wir 
bei der gleichfortnig besebleunigten Bewegnng die Y e r m e l i r u n g  der 
Geschwindigkeit der Zeit entsprechen lassen.“ . . . . „G 1 e i c h f  o r m i g 
b e s c h l e u n i g t e  B e w e g u n g  n e n i e  i c h  j e n e ,  b e i  d e r  e i n  
K o r p e r  v o n A n f a n g  a n i n g 1 e i c h e n Z e i t e n  g 1 e i c h e Be- 
s c h l e u n i g u n g e n  ( G e s c b w i n d i g k e i t s z u w u c h s e )  er hal  t.“ 
Der math. Ausdruck dafur ist

V =  g  t ........................................ (1

wenn y die am Ende der ersten Secunde erlangte Geschwindigkeit be- 
deutet. Auch diese Definition untersuchte er in logiseher Hinsicht, und 
da er in ihr keinen Widerspruch fand, so hielt er sie fur annehmbar. 
Nun wollte er sie ex])erimentell prufen. Da aber die Geschwindigkeiten 
sich bestandig andern, konnten sie der Messung nicht unterworfen werden. 
Er versuchte daher, aus seiner Annahme einige Folgerungen zu ziehen 
und diese experimentell zu prufen.

Zusammenhang zwischen Fallstrecke und Fallzeit.

Zuerst leitete Galilei den Zusaimnenkang zwisclien der 
und Fallzeit ab. 46)

„Die (Strecke) A B stelle uns die Zeit t dar,, in der 
ein Korper aus der Ruhelage M bei gleichformig beschleu- 
nigter Bewegung die Strecke M N zurucklegtA Wir 
theilen A B in n (in der Figur 8) gleiche Theile und 
errichten in den Theilungspunkten A lt A 2, . . . A n- ,  (hier 
A7), (A n==) BSenkrechte. Aut diesen tragen wir die Strecken 
Aj C,, A2 C2, . . . .  A„—i C„—j (hier A7 C7), BD auf 
welclie uns die nach Ablauf der Zeiten A A 1( AA 2, AA,, 
. . . .  A B erlangten Geschwindigkeiten vorstellen. Zufolge 
der Definition der gleichformig beschleunigten Bewegung, 
dass die erlangten Geschwindigkeiten der Fallzeit propor-

Fall strecke

tional seien, miissen die Punkte C,, C2, C, D auf
D  N

44) Der althergebrachten Definition hat Galilei die Worte „irgend welchen" hin- 
zugeiiigt, was er so begriindet: „Es ware moglich, dass in gewissen Zaiten gleiche 
Strecken, dagegen in kleineren gleichen Theilen ungleiche Strecken zuriickgelegt werden. 

46) Ostwald's Class. Nr. 24, S. 21 n. 22.
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der Geraden A D liegen. 46) JDie im Halbierungspunkte (in der Figur A4) 
der Strecke A B erriehtete Normale A4 C4 ist die Halfte der • B D. 
Weiters werden die Norma len (X' C'), (X" C)" in zwei Punkten (X', X"), 
die gleich weit von der Mitte A4 abstehen, sich um gleiclivie] von der 
mittleren Normale A4 C4 unterseheiden, die eine ist um ebenso viel kiirzer ais 
A 4 C4 wie die andere liiiiger ist. Construiert inan mit A B und A4 C4 das Parał - 
lelogramm A B E F, so bat dieses die gleiche Flachę wie das Dreieck A B D .  
Yerlangert man die Parał lei en A, C4, A2 C2, As C3, bis sie die Gerade E F  
treffen, so wird d ie  Summę der Parallelen im Parał lelogramm A B E F  
gleich d e r  S u m m ę  der Parallelen im Dreieck A B D .  Wiirden wir 
also statt, der gleichformig beschleunigten Bewegung mit Gesehwindig- 
keiten. die von O bis B E wachsen, eine gleichformige Bewegung mit 
der mittleren Geschwindigkeit A4 C4 setzen, so wiirde der Erfolg der 
gleiche sein, ( l enn w a s  i n d e r  e r s t e n H a l f t e  der  B e w e g u n g  
g e g e n d i e  g l e i c h f o r m i g e  B e w e g u n g  mi t  d e r  h a 1 b e n 
E n d g e s c h w i n d i g k e i t  v e r s a u m t wi r d ,  d a s  w i r d  i n d e r  
z w e i  t e n  H a l f t e  n a c h g e h o l t .  ,,Folglich werden zwei Korper 
gleiche Strecken i u d e r s e l b e n  Z e i t  zuriicklegen, wenn der eine aus 
der Rulielage gleichformig beschleunigt, sich bewegt, der andere aber 
gleichformig mit einer Geschwindigkeit, die gleich ist dem halben Betrage 
des bei der gleichformig beschleunigten Bewegung erreichten grbssten 
Wertes der Geschwindigkeit,.1'

Der math. Ausdruck fiir die Fallstrecke lautet daher 
v

wobei
»■ =  y  ■ t ................................ (i

war. Galilei spricht das Ergebnis seiner Betrachtung folgendermassen aus : 
1. L e h r s a t z .  „ Di e  Z e i t ,  i n d e r  i r g e n d  e i ne  S t r e c k e  v o n  

e i n e m  K o r p e r  v o n  d e r  R u h e l a g e  a u s  be i  g l e i c h f o r m i g  
b e s c h l e u n i g t e r  B e w e g u n g  z u r i i c k g e l e g t  w i r d ,  i s t  
g l e i c h  de r j e n i g e n  Z e i t ,  i n d e r  di es e l be  S t r e c k e  v o n  
d e m s e l b e n  K o r p e r  z u r i i c k g e l e g t  w i i r d e  b e i  g l e i c h -  
f  o r m i g e r B e w e g u n g ,  d e r e ń  G e s c h w i n d i g k e i t  g l e i c h  
d e r  h a l b e n  E n d g e s c h w i n d i g k e i t  (dem halben Betrage des 
letzten Geschwindigkeitswertes) bei d er g l e i c h f o r m i g  b e s c h l e u -  
n i g t e n B e w e g u n g  w a r e. “

46) Moenik, Lehrb. d. Geom. f. d. ob. Cl. 19. Aufl. §. 116. Hoćevar, Lehrb. d. 
Geom. f. ob. Cl. 1. Aafl. §. 92; f. unt. Cl. §.115.
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Setzt man den Wert von v in dem Ausdruck fur s ein, so erhalt 
man einen andern Ausdruck fiir s, niimlicli

9
2 • "  .................................................. ^

Galilei bedientsich nieht der Gleichungen, sondern der Proportionen. 
Urn in seinem Sinne zu verfahren, miisste man schreiben

v : v‘ =  t : t ‘, .........................................{In
s : s' — v t : v V ,......................... (2 a

und erliielte durch gdiedweise Multiplication 47) beider Proportionen die 
neue Proportion

s ; s ‘ =  ........................................... {3 a
Mit Worten spricht Galilei dieselbe also aus 48) :
77. Lehrsatz. „W  en n  e in  K o r  p e r  v o n  d e r  R u h e l a g e  

a us  g l e i c h f o r m i g  b e s c h l e u n i g t  f a l l t ,  so  v e r h a l  t e n  
si el i  d i e  in g e w i s s e n  Z e i t e n  z u r i i c k g e l e g t e n  S t r e e k e n  
wi e  d i e  Q u a d r a t e  d e r  Z e i t e n . "

Setzt man in der Formel (3 fiir t naeh und nach die Worte 
1, 2, 3, 4, . . . und untei’scheidet die Werte von s durch angehangte 
kleine Żabien (Indices), so erhalt man

9

s. =

9
2
9__
2
9
2

9,

16,

Subtrahiert man jede Gleicliung von der auf sie folgenden, so erhalt 
man folgendes Gleichungssystem

9

.S’ j  ,s, .—

2
9
2
_9_
2
9
2

h

3.
• • (*

4’) Moćnik, Lehrb. d. Arithm. u. Algebra f, d. ob. Cl. 21. Aufl. § 119,1. P. Wallentin’ 
Lebrb. d. Arithm. f. d. ob. Cl. 2. Aufl. §. 85.

48J Ostwald  ̂ Class. Nr. 24, S. 22—23, 3
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und daraus die folgende Propórtioii
■V (s2 — »,)••(»* — ~  »*)/ • • ■ =  1: 3 :  5 : 7 : . . . .  (4 a

In Worten 49) : 777. Lehrsatz. T) i e S t r e c k e  n, w e 1 c łi e i n don 
a u f  e i n a n d e r  f o  1 g e n  den g 1 e i o h e n Z o i t1 li e i I e n o i n von 
d e r  R u h e l a g e  a n s  s i c h g l e i c h f o r m i g  b e s c l i l e u n i g t  
b e w e g e n d e r  K i i r p e r  z u r i i c k l e g t ,  v e r h a 11 e n s i e li w i e  
d i e  R e i li e d e r  n n g e r a d e n  Z a h 1 e n.

Unmittelbare Abtheiluny des IJI. Lehrsatzes aus dem 1. 50)

D

G H

L »

Ein Korper bówege sieli von der Rnlielage aus 
gleichformig beschleunigt und erlange am Ende der 
Zeit A B die Geschwindigkeit B C. Nach dem I. Lehr- 
satze kann man sieli aber die gleichformig beschleu- 
nigte Bewegung durch eine gleichformige ersetzt 
denken. Hatte namlich der Korper wahrend der Zeit 
A B mit der halben Endgeschwindigkeit | B C =  BD 
gleichformig sich bewegt, dann wiirde er die gleiche 
Strecke zuriickgelegt liaben.

„Nachdern min der Korper am Ende der Zeit A B die Geschwindig
keit BC erlangt bat, wiirde er, wenn er diese Geschwindigkeit BO be- 
hielte, ohne eine neue Beschleunigung zu erlangen. in dem folgenden 
Zeittheile B E  den doppelten Weg zuriicklegen im Yergleich zu dem, den 
er in der gleich grossen Zeit A B  mit der Geschwindigkeit BI) =  1 B C 
bei gleichformiger Bewegung zuriickgelegt hatte. Da aber der Korper 
in allen gleichen Zeiten gleiche Beschleunigungen erfahrt, so wird seine 
Geschwindigkeit von BC aut EE wachsen. Fiigt man zu E F  =  BC 
die Hiilfte des neueu Zuwachses G F, namlich G H =  B D ninzu, so 
kann man sich denken, der Korper habe in der Zeit B E mit der Ge
schwindigkeit E H  =  3 B D gleichformig sich bewegt. Die in der Zeit 
B E  zuriickgelegte Strecke ist daher dreimal sogross wie die in der Zeit 
A B zuriickgelegte.11

Im nachsten Zeittheile E L wird die Geschwindigkeit von E F auf 
IK , also, da I L  =  E F ist. um L K  =  BC wieder zunehmen. Die 
gleichformig beschleunigte Bewegung, dereń Geschwindigkeit von FI F auf. 
I K wachst, konnen wir aber durch eine gleichformige Bewegung ersetzt 
denken, dereń Geschwindigkeit IM  =  E F -)- * L K =  5 B D  ist. Die 
im Zeittheile E I zuriickgelegte Strecke ist somit das Fiinffache der im 
ersten Zeittheil A B zuriickgelegten.

4B) Ostwald’s Olass. Nr. 24, S. 23. (Zusatz I, zura II, Lehrsatz.) 
6°) Ostwald'8 Class. Nr, 24, 8. 23—24.
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Galilei schliesst mit den Worten: „Man sieht also auch in diesel- 
oinfachen Uberlegung, dass bei gleiehfbrmiger Besehleunignng die von 
der Ruhelage aus in gleicben Zeiten durchlaufenen Wege wie die unge- 
raden Żabien 1, 3, 5, . . . sieli verhalten.“

„Fasst man nun die Gesammtstrecken zusammen, so wird 
in der doppelten Zeit der vierfaehe Weg, in der dreifaeben Zeit der 
neunfacbe Weg zuriiekgelegt und allgemein werden die Wege wie die 
Quadrate der Zeiten sieli verhalten.“

I T 7 \

Nachdem Galilei die Grundgesetze der gleichformig beschleunigten 
Bewegung abgeleitet Iiatte, musste er nocb den Nacbweis liefern. dass 
die gleichformig beschleunigte Bewegung in der Tbat die natiirlich be- 
schleunigte Bewegung sei. Zn dem Zweeke trachtete er, sie experimentell 
zu priifen. Dazu sebien der 11. Lebrsatz am geeignetsten, dass bei der 
gleicbformig beschleunigten Bewegung die Wege sieli wie die Quadrate 
der Zeiten verbalten. Aber die schon friiher am sebiefen Thurme zu Pisa 
angestellten Fallversncbe hatten ibn erkennen lassen, dass die natiirliche 
Bescbleunigung sebr gross sei, indem Steine die Strecke von 45-5 m 
(d. i. den lotkrechten Abstand der Spitze des Thurmes vora Erdboden) i u 
niebt ganz 4 Secunden durcheilten. Er suchte daher die Bescbleunigung 
nach bekannten Gesetzen zu verlangsamen. Das ermoglichte ihm die zum 
Horizont geneigte, „sebiefe Ebene".

Die schiefe Ebene. An yersebiedenen Stellen des „Dialogs11 vertritt 
Galilei die Ansicht, dass der Erdmittelpuukt das gemeinsame Centrum 
schwerer Korper sei. Da nun die Annaherung an denselben beim Hinab- 
fallen iiber die geneigte Ebene ebenso gross ist, wie beim freien Falle 
durch die Hblie, so- muss die Wirkung der Sehwere in beiden Fallen 
dieselbe sein. B1) Unter der „Hobe einer geneigten Ebene“ yerstebt man 
die Lange des Lotes, das vom boebsten Punkte der geneigten Ebene auf 
die borizontale Ebene gefallt werden kann, die durch die untersten Punkte 
der ersteren gelegt wird. Galilei spriebt nun seine Ansicht in dem fol- 
genden Satze aus : B2)

„Die Gescbwindigkeitswcrte, welcbe ein Korper bei verschiedenen 
Neigungen einer Ebene erlangt, sind einander gleicb, wenn die Hohen 
der geneigten Ebenen einander gleicb sind, u. zw. ist die Gesehwindigkeit 51 52

51) Rosenberger, II. S. 26.
52) Ostwald’s Class. Nr. 24, S. 18.
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gleich der, welche der Korper beim freien Falle durch die Hohe er- 
langt hatte.“

Die Giltigkeit dieser Voraussetzung schrankt er dahin ein, „dass 
alle zufalligen und ausseren Stornngen fortgeraumt, und dass die hinab- 
rollenden Korper und Ebenen frei von jeder Rauhigkeit seien“ .

Dass diese Voraussetzung gerechtfertigt sei, bat Galilei auf die 
folgende Weise 68) gezeigt.

Das gehemmte Pendel und dessen Aufstieg.

Vor einer zum Horizonte senkrecliten Wand hangę an einem Nagel A 
eine Bleikugel von 1 oder 2 Unzen &4) Gewieh.t an einem 2 bis 3 El len langen 
Faden A B. Bringt man den 
Faden A B mit der Kugel in a

die Lagę A C und liisst die Kugel 
los, so wird sie den Bogen 
C B D beschreiben. Es ist dann 
der Bogen B D =  C B und D 
liegt in der durch C gehenden 
Horizontale. Die beitn Hinab- 
fallen durch den Bogen C B im 
Punkte B erlangte Geschwin- 
digkeit der Kugel geniigt also, 
um den Anstieg um einen gleich B
grossen Bogen B D, zu einer iiber die (durch B gehende) Horizontale 
gleichen Hohe, zu bewirken. (Ist der Bogen C B sehr gross, so wird die 
Kugel B infolgę des Luftwiderstandes nicbt ganz bis zum Punkt D ge- 
langen.) Dieser Yersuch wurde haufig angestellt und immer das gleiclie 
Ergebnis erzielt.

E N.

F ' n

/  l

\  \  \  1 j /

K

Darauf wurde bei E ein Nagel in die Wand geschlagen. Sobaki nnn die 
Kugel den Bogen C B beschrieben batte, wurde der Faden A B beim Nagel E 
aufgelialten, so dass die Kugel den Bogen B G mit dem Halbmcsser E G 
um den Mittelpunkt E beschreiben musste. Die Kugel erreichte im Punkte 
G wieder die Horizontale C D.

Audi wenn in tieferen Punkten F oder I Nagel angebracht werden, 
endet der Aufstieg, der nun liings der Bogen B H oder B L erfolgt, in 
derśelben Horizontalen C D. — Wenn. ein Nagel in K, also nliher zu B 5 *

5S) Ostwald's Class. Nr. 24, S. 19 u. 20.
M) In Italien war 1 Unze s=  ̂Pfund.
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alszur Horizontalen C D, angebracht wird, so wiirde die Kugel natiirlich die 
Horizontale G J) niclit melir erreichen konnen, sondern der Faden wiirde 
den Nagel K umschlingen, da sie beim Erreichen der grossten Hobe, 
die sie erreichen kann, d. i. im Pnnkte M, nocli einen Rest von Ge- 
schwindigkeit ilbrig bat. — „ Di e  s e r  Y e r s u e h  l a s s t  k e i n e n  
Z w e i f  e 1 h i n s i c l i t l i c h  d e r  W a h r l i e i t  d e s  a u f g e s t e 1 11 e n 
S a t z e s a u f k o m m e  n.“ Die Bogen C B and B D sirnl gleicli lang 
und symmetriseb gelegen. Wenn der Kbrper durcli C B sinkt, so wird 
er dureh B I) bis D gehoben; umgekehrt wird er, wenn er dureh D B  
gesunken ist, langs B C bis G ansteigen. Aber auoh wenn er dureh einen 
der Bogen G B, H ii, L B  fallt, so erlangt er einen solclien Antrieb, dass 
er durcli B C bis O steigt, d. i. bis zn der Hdlie, durcli welclie er go- 
fal len ist.

Allerdings wird der Fali langs ebener Flachen (die z. B. wie die 
Sclinen zu don angefiihrten Bogen geneigt sind) anders sein ais der langs 
gekriimmter Flachen. Da diese Ebene im Pnnkte B Winkel bilden, so 
wird die Kugel naoh dem Falle durcli die Ebene CB an der ansteigendcn 
Ebene B D, B G, B H einen Widerstand erfahren, ein Tlieil des Antriebs 
miisste beim Anprall yerloren gelien, so dass der Anstieg nicht melir bis 
zur Horizontalen G D erfolgen konnte. „Schafft man das Hindernis fort, 
das den Yersueh beeintrachtigt, so miisste der Antrieb hinreichen, den 
Kbrjier aut' dieselbe Hbhe zu erheb'tMi wie die, dureh welclie er gefallen ist.“

„Wir wollen aber“ , so schliesst Galilei55), „den Satz jetztnur ais 
eine Annahme gelten lassen; die vollstandige Richtigkeit des Satzes 
wird uns spiiter einleuchten, wenn wir die Folgerungen aus dieser An
nahme eintreiten und genan mit dem Yersuchę iibereinstimmen sehen."

Die Galiiei sche Fallrinne.

Naehdem Galilei sieli jetzt tur berechtigt hielt, die vorstehende 
Annahme zu maehen, sehritt er an die Ausfiihrung des folgenden Expe- 
rimentes : 50)

„Auf einem Holzbrette von 12 Ellen Lange war auf der schmalsten 
Seite eine Rinne von etwas melir ais einem Zoll Breite eingegrabeu. Die

5S) Ostwald's Class. Nr. 24, S. 21.
60) Ustwalits Class. Nr. 24, S. 25 u. 2(1. — Umdieses Experiment leicht und erfulgreich 

i ii der Selmie ausfiiUren zu konnen, emiiftehlt sieli sehr, die in dem vortrefflichen Auf- 
satze „Eine be([iieine Fallrinne. Vou Prot. Dr. Walter Kiinig in Frankfurt a. M. (Zeit- 
sehrift f. pliysik. u. ehem. Unterricht VII. 18915/4, S. 4—7)“ gegebene Einriuhtung der 
Fallrinne zu treffen.



Rinne war sehr gerade gezogen, und um die Flachę reeht glatt zuhaben, 
war inwendig ein sehr glattes und reines Pergament aufgeklebt. Dann 
wurde das eine Ende der Rinne bald eine, bald zwei Ellen hoch iiber die 
durcli das andere Ende der Rinne gehende Horizontalebene gehoben. Dann 
liess er eine harte, vollig rundę und glatt polierte Messingkugel durcli 
die Rinne fallen und mass die Fallzeit fur die ganze Strccke. Di es en 
V e r s u c b w i e d e r b o 11 e e r  s e h r  o f  t, um die Fallzeit genau zu 
vermitteln, aber er fand k e i n  en Unterschied, a u d i  n i c b t  e i n m a l  
v o n  e i n e m  Z e h n t h e i l  e i n  es P u l s a c h - l a g e s .

Darauf liess er die Kugel nur durcli ein Viertel d.er Strecke laufen, 
und fand b e i m e b r f a c b e r  W i e d e r b o  I u n g  des Yersucbs stets 
genau die halbe Fallzeit gegen friiber.

Dann wahlte er andere Strecken und verglich die gemessene Fallzeit 
mit der zuletzt erhaltenen und mit denen von 5 oder | oder irgend welchen 
andern Bruebtbeilen der ganzen Strecke. T r o t z d e m  D a l i  l e i  d e n  
Y e r s u c h  w o h 1 b u n d e r t m a l  w i e d e r  h o l t e  und trotzdem er 
die verschiedensten Strecken in Betraebt zog, s t e t s  fand er, dass die 
Strecken wie die Quadrate der Zeiten sieli verhielten.“

Aber aueh die Neigung der Rinne zur Horizontalen anderte er mebrfacb 
und yerglieb die Fallzeiten langs d e r s e l b e n  Strecke bei v e r s c b i e -  
d e n e n  Neigungen der Rinne. S t e t s  v e r b  i e l t e n  s i c b d i e  F a l l 
z e i t e n  l a n g s  i r g e n d  w e l c  b e r  g 1 e i c li l a n g e u ,  a b e r  
u n g l e i c h  g e n e i g t e n  S t r e c k e n  u m g e k e b r t  w i e  d i e  
Q u a d r a t w u r z e l n  a u s de n  z u g e h o r i g e n  f l o b e n .  67)

A n m. Dieser Satz liisst sieli ans dem I. und II. Lebrsatze (Pro- 
portion (2 a und (3 a anf S. 17) herleiten, wenn man nocli 
bedenkt, dass die Endgeschwindigkeit dieselbe ist, ob nun der Korper 
liings einer geneigten Ebene oder dereń Hohe fiil.lt.

Die Proportion 2 a)
s : s ‘ =  v t : v ‘ t‘

lautet, da v — V1 ist und s =  l (Lange), s‘ =  h (Hobe) der geneigten 
Ebene sind, hier:

t\t‘ = l \ k .................... (/.)
D ie  F a l l z e i t e n  l a n g s  e i n e r  g e n e i g t e n  E b e n e  und der eń 
H o b e  v e r h a 11 e n s i c li w i e d i e  L a n g e  der  E b e n e  z u i h r e r
H b h e. 58)

Die Fallzeiten liings einer zweiten geneigten Ebene und dereń Hbhe 
sind durcli die entsprechende Proportion 

T:  T =  L :  H . . .
57) OstwaliTs Class. Nr. 24, S. 2G und 33.
58) Ostwald’s (Jlass. Nr. 24, S. 31.

(U.)
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verbunden. Geben wir d e r s e l b e n  Ebene verschiedene Neigungen, dann 
ist l — L (die Lange dieselbe). Weiters ist zufolge der Proportion 3 a) 
(s : s' — t2; V2) Iiier:

h : H  =  / '1: T‘2 .............................(111.)
Bereebnet ma u V ans (/.), T‘ ans (11.) und setzt dio erlialtenen Werte in 
(111.) ein, so erhalt man

ht2 =  IIT 1,
oder ais Proportion gesehrieben,

t : T = V  H : \ T t i ............................. (IV.)
d. i. a ber der oben angefiihrte Satz.

D ie  Z e i t m e s s n n g  G a l i l e i ’s. Da es zu Galilei’s Zeit nooh 
keine genau gehenden Uh ren gab, die damaligen mechanischen Uhren nur 
g r o s s e r e  Zeitraume a n n a h e r n  d riehtig zeigten. so benutzte Galilei 
anfangs den Pulsschlag zur Zeitmessnng, spater bediente er sieli abor 
folgenden genaueren Yerfabrens. r,!)) „Er stel 1 te einen Eimer voll Wasser 
anf, in dessen Boden ein enger Canal angebraeht war. Durch diesen ergoss 
sieli wahrend einer jeden beobaehteten Fallzeit ein feiner Wasserstrahl, 
iler mit einem kleinen Beclier aufgefangen wurde. Das anf diese Art auf- 
gesammelte Wasser wurde aut einer sebr genauen Wagę gewogen. Aus 
den Verhaltnissen der Gewicbte erbielt er, da sicdi in dem breiten Eimer 
in der kurzeń Beobaebtungszeit die Hobe des Wassers nicht merklieb 
anderte, das Verhaltnis der Zeiten, und zwar m it  e i n e r  s o l e  he n  
G e n a u i g k e i t ,  dass die zahlreichen Beobacbtungen niemals wirklich 
von einander abweichen."

■\r.
Yon den Folgerungen, welche Galilei aus den Eallgesetzen gezogen 

hat, sollen bier bloss die Ge s e t z e  iiber die P end el sch  w i ng u ng 
angefiihrt werden.

Bereits am Schlusse des 
Jl. Abschnitts baben wir den 
Satz vom I s o o h r o n i s m u s  
d e r  P e n d e l s c h w i n g u n  g 
abgeleitet: „Gleich lange Pendel 
baben gleicbeSchwingungsdauer.“
Wir saben aber dort und auch 
spater Galilei die Pendelschwin- 
gungen ais Beweismittel seiner 
Bewegnngslebre zugrunde legen.
Es war daber nur natiirlich, 
dass Galilei auch die Schwin- 
gungsdauer der Pendel von un-

58) Ostwald’s Class. Nr. 24, S. 26.
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gleicher Lange studierte. Die Erkenntnis, dass die Pendelschwingung niehts 
anderes ais ein Fallen langs kreisformiger Bahn sei, fiihrte ihn zur Ent- 
decknng des zweiten Pendelgesetzes.

Naeh dem II. Lebrsatze iiber die Fallbewegung verbalten sich, wenn 
beide Pendel gleichen Aussehlagswinkel haben, die durehfallenen Holien 
wie die Quadrate der Fallzeiten, also

I )  F  : E  K  =  VL : T *

oder li : H  =  i2 ; T-,
also t ; T =  H.
Nun verhalten sieli D F  : E K  =  A D : C E  — O A : OC, somit, da 
O A mit l, O O mit L bezeichnet wird, h\H  =  l: L co),

ł : T  =  Yl :VL-
D i e S c h w i n g u n g s z e i t e n  u n g 1 e i c b l a n g e r  P e n d e l  ver-  
b a 11 e n s i c b w i e  d i e  Q u a d r a t w u r z e 1n a u s i h v e n 
L ii n g e n. 6')

Bedeuten u, N  die Schwingungszahlen, d. i. die reciproken Werte 
der Sebwingungszeiten, so erba.lt man die anderc Form der Proportiou

l :  L  =  A 2 : n ”- .

D i e P e n d e l l a n g e n  v e r h a 11 e n s i e b  u m g e k e b r t  w i e  
d i e  Q u a d r a t e d e r  S c h w i n g u n g s z a h l e n .  Galilei gibt folgendes 
Beispiel: „leli kann die Lange eines Pendels von ungebeuerer Ausdebnnng 
berechnen, auch wenn der Aufhangepunkt unsiebtbar ware und man nur 
das untere Ende beobachten konnte. Ich brauchte bloss ein Gewiebt an- 
zubangen und dasselbe in Sebwingungen zu versetzen. Wabrend ein Gebilfe 
einige Schwingungen ziililt, beobaehte ich die Schwingungszahl eines 
anderen Pendels von einer bekannten Lange.“ Hat inein Gehilfe N  =  20 
Schwingungen gezahlt., ich aber in derselben Zeit u =  240, dann ist, weil

L  =  l. un(  ̂ 1 =  1 Elle ist, L =  144 Ellen.

60) Das folgt auch so: Wegen der Ahnlichkeit der Dreiecke O G  D  und 0 1  E  
besteht die Proportiou der Seiten O G : O I =  O D :  O E  oder

{ l ~ h )  : (L -  H) =  l : L,
woraus l II =  Lh,  also

l : L =  h : II folgt.
81) Ostwald’s Class. Nr. U, fcj. 84.
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^ n ł i a n .g '.

Erster Versuch einer Bestimmung des Gewichtes der Luft. 62)

N a c h w e i s ,  d a s s  d i e L u f t  s c l i w e r  i s t, d. li. e i n Ge-  
w i cht  b e s i t z t .  Galilei nalim einen ziemlich grossen Glasballon 
mit engem Halse. Um diesen schniirte er ein Stiick Leder, das einen 
Einschnitt am Rande besass. Dariiber befestigte er ein Stiick Membranę. 
Dann presste er zu der schon im Ballon befindliehen Luft eine so grosse 
Menge Luft dazu, dass man mit dieser zwei oder drei andere Ballons hatte 
tul len konnen. Den Ballon mit der verdichteten Luft brach! e er alsdann 
auf die eine Selmie einer sehr genauen Wagę, und gab dann auf die 
andere Schale so lange feinen Sand, bis Gleichgewicht bergestellt war. 
Nacb Oeffnung der Membranę trat die verdichtete Luft mit Zischen ans, 
und von der Wagschale musste eine grosse Menge Sandes weggenommen 
werden, um wieder Gleichgewicht herzustellen. U n z w e i f e l h a f t  i s t 
d a s  G e w i c h t  d i e s e r  Sa n d m e n g e  g e n  a u g 1 e i c h d e m d e r  
e i n g e p  r e s s t e n  und  w i e d e r  a u s g e t r e t e n e n  L u f t .  M e h r  
h a t d i e s e r  V e r s u c h n i c li t e r g e b e n .

B e s t i m m u n g  d e r  D i c h  te d e r  L u f  t. Um die Dichte der 
Luft inBezug auf Wasser zu bestimmen, bat Galilei zwei Wege ersonnen.

a) E r s t e A r t. Er nahm einen zweiten 
ahnliehen Ballon B, dessen ebenfalls enger Hals 
mit dem Halse des ersten Ballons A enge ver- 
bunden und mit Leder gut umkleidet wurde.6*)
Dieser zweite Ballon war mit Wasser gefiillt.
Im Boden desselben befand sieli bei D eine 
OfFnung, durch welche ein Eisenstab hindurch- 
gesteckt werden konnte, um die den ersten 
Ballon absperrende Membranę M zu durchbohren.
Sobald dies geschehen war. trat die verdichtete 
Luft ans A naeli B iiber und trieb dann das 
Wasser aus B durch die Bodenoffnung E hinaus.
Die so vertfiebene Wassermenge, die in einem 
Gefasse aufgefangen wurde, hatte das gleiche 
Volumen wie die aus A nach B iibertretene 
Luft. Galilei hatte anfangs das Gewicht des 
Ballons A mit der verdichteten Luft bestimmt. Nnchdem diese ausge- 
treten war, wog er den Ballon wieder und fand ein kleineres Gewicht.

62) Ostwald’s Class. Nr. 11, S. 71 und 72.
•*) Die lieute gebrauchliohen Gurumischliiuche gab es damals noch nieht.
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Der Gewichtsunterschied war offenbar dem Gewichte der ansgetretenen 
Luft gleieli. Galilei wog hicrauf die ausgetretene Wassermenge und erhielt 
das Gewicht der Luft im Vergleieh zutu Gewichte des gieieben Volumens 
Wasser, also die relative Dielite der Luft. Aristoteles liatte datur den 
Wert ^ angegeben, Galilei hiilt fur richtiger, aber auch diese Zald 
war no(ih weit von der Wahrheit entfernt, denn die relative Dielite der 
Luft ist ,i. =  0-00129.“ )

b) Z w o i  te Ar t .  Hiebei wurde nur der Ballon A beniitzt. Galilei 
presste in den mit natiiidieber Luft gefullten Ballon so' viel Wasser ais 
moglich ein, was bis zu 8/4 seines Volumens mbgliuh war. Dadureli wurde 
die Luft verdichtet. Dann bestimmte er das Gewicht des Ballons auf einer 
genauen Wagę. Hierauf durebstiess er die Membranę, welebe den Hals 
verscliloss, und da diesel- naeli oben gekehrt war, trat ein der Wasser- 
menge gleiches Volnmen Luft ans. Dnreh neuerliches Abwagen des 
Ballons fand er das Gewicht der ausgetretenen Luft, und war sodami 
im Stan de, das spec. Gewicht der Luft in Bezng auf Wasser zu bereehnen.

r,t) Ein Theil der Luft wird vom Wasser absorbirt. — Die Absorption der Gase 
wurde erst um 1830, also fast 190 Jahre nach Galilei’s Tode entdeckt.
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Soli 1 ussbemerk ungen.

Galilei’s Arbeit ist nicht nur wegen ibres Inhalt.es bemerkenswert, 
sondern audi nocli dnrcli den Umstand, dass sie uns ein iibersichtliches 
Bi Id der Methode der neneren Naturforscliung bietet, die eben durch Ga
lilei begriindet wurde.

Naehdem Galilei (im T. Cap.) die damals geltende Lehre des Aristo- 
teles bekiimpft und die Yersucbe der Aristotelikęr, dieselbe zu retten, ais 
nichtig dargethan hatte, gieng er selbst daran, eine bessere Lehre an 
ilire Stello za setzen. Er steli te zunachst fest, dass alle Korper gleieh 
selmell fal len. Da aber dieser Satz den bisherigen Anschauungen wider- 
sprach und auf den ersten Anbliek recht unwahrseheinlich zu sein sdńen, 
so begniigte er sieli nicht, denselben in logiscber Hinsicht glaubwiirdig 
zu machen, sondern er priifte denselben experimentell. Erst damach wendeto 
er sieli seiner eigentlichen Aufgabe zu, die naturlich besehleunigte Be- 
wegung zu nntersuchen; dies geschah auf folgende Weise:

Er wieś darauf hin, dass die Natur bei allem, was sie zust.ande bringe, der 
einfachsten Mittel sieli bediene. Da er nun iiber die Natur der beschleu- 
nigten Bewegung eine Annalime machen sollte, so suehte er nach der 
einfachsten Annalime. Naehdem er eine sole.he gefunden, sali er nach, ob 
dieselbe keinen logisehen Widersprueh in sieli enthalte, und weil er in . 
der ersten Annalime einen solchen gefunden zu haben glanbte, Hess er 
sie fal len und mach te eine andere. Audi diese untersuchte er auf gleiche 
Weise. Da er in ihr keinen logisehen Widersprueh fand, leitete er aus 
ihr mit Hilfe der Mathematik (die Zeiten durch Streeken dargestellt; 
Proportionen) die Fallgesetze ab und sah schliesslich nach, ob die Natur 
diese Gesetze befolge. Das Experiment hatte nocli iiber die Znlassigkeit 
der Annalime und die Richtigkeit der Folgerungen zu entscheiden.

Das Alterthum kannte zwei physikalische Methoden, die naturphi- 
lośophische und die mathematische. Wenn aucli beide Methoden auf den 
Erfahrungen des taglichen Lebens aufgebaut waren, so wurde der Beob- 
achtung docli keine grosse Bedeutung beigelegt. Daher konuten so manche 
falsche Siitze gelehrt werden, ohne dass man sie ais falsch erkannte, ja 
wenn die Beobachtung einem Satze widersprach, wurde eher an der Ricli- 
tigkeit der Beobachtung ais an der des Satzes gezweifelt. — Im Laufe 
des Mittelalters wurde das Experiment von den Arabem sosehr vervoll-
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kommt, dass es bald zur dritten physikalischen Methode sieli ansge- 
bildet batte.

Galilei vereinigte mm in der Untersucłiung iiber die Fallbewegung 
die drei pbysikaliseben Metboden zn einer einzigen, d e r  M e t h o d e  
d e r n e n e r u N a t u r f  o r s c li u n g. U ud dieser Gegenstand war ganz 
besonders dazu geeignet, denn da es sieli urn die natiirlieb besełileunigte 
Bewegung handelte. abso uin Erfahrungsthatsaehen, die einer mathema- 
tiseben Bestimmung bediirfen, ohne eine zugrunde liegende Annahme iiber 
die Natur der Bewegung der Mathematik aber wegen der bestiindigen 
Aenderung der Grossen keinen Anhaltspnnkt liiitte, so war sebon eine 
Vereinigung der natiirphilosophiseben mul der matbematisehen Methode ge- 
boten. Zuletzt mnsste aber nachgeseben werden, ob die Natur aucli die 
so bergeleiteten Gesetze befolge und somit die Annahme bestirtige. Aut 
den Zufall warten, dass er erne Beobacbtung ermdgliebe, liiitte bier aber 
nielit ans Ziel gefiibrt; es mussten dalier die Umstande herbeigefiihrt 
werden, um eine zweckmiissige Beobacbtung auszufiibren. Das p 1 a n- 
v o l l e  B e f r a g e n  d e r  N a t u r  trat so ais drittes, n i elit rninder 
wiehtiges Glied zu den beiden bisberigen Metboden hinzu, erst die Ver- 
einigung aller drei erniogliehte einen steten Fortschritt in der Natur- 
erkenntnis. Jedes einseitige Wirziehen der einen oder andern Methode wirkte 
dagegen wieder bemmend.65)

Die neuere physikalisebe Methode geht nacb dem Yorbilde Galilei’® 
also vor: Anf Grand vorlanfiger Beobacbtungen wird mit Hilfe der Na- 
turphilosophie der Plan zur Erklarung der Erscbeinung entworfen und 
eine Annahme iiber das Wesen derselben gemacht. Dann werden ans 
dieser Annahme die matbematisehen Beziehungen zwiseben den einzelnen 
Grossen abgeleitet und schliesslich in plamniissiger Weise die Natur ver- 
anlasst, die erbaltenen matbematisehen Beziehungen und somit aucli die 
Zuliissigkeit der Annahme zu bewahrheiten.

Auf reebt mannigfaltige Weise anderte Galilei die Bedingungen bei 
der experimentellen Befragung der Natur ab. e i n B e i s p i e 1 v o n s t a u -  
n e n s w e r t e r  G e d u l d u n d  A u s d a u e r an den Tag legend, und 
erst ais er trotz aller Abanderungen der aussern Umstande bei seinen Ver- 
suehen immer und immer dasselbe Ergebuis erbielt, dann erst war er 
von der Wahrheit seiner Siitze iiberzeugt.68) D a s  S t r e b e n  n a c li Er-  
k e n n t n i s  d e r  W a h r h e i t  g i e n g i h m ii b e r a 1 1 e s, die Hoeb- 
aehtung vor gewohnbeitsmassigen Yorurtbeilen, den Glauben an die

°5) Rosenberger II. S. 3, 4 und 23.
°6) Verschiedgne Grttnde spreclien datur, dass Galilei die Fallgesetze schon zwischen 

1602 und 1609 kaunte, einzelne derselben theilte er seinen Schiilern miindlich m it; aber 
erst 1638, ais Galilei bereits erblindet war, erschienen sie in zusammenhangender Dar- 
stellung im Druck.
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Autoritat eines Aristoteles (in der Pliysik) und eines Ptolemaus (in der 
Astronomie) bekampfte er mit aller Entsehiedenheit.

Im Gegensatze zu den Eaturphilosophen des Altertbums zeiohnete 
sieli Galilei durch eine weise Selbstbeschrankung aus. Wahrend diese sieli 
von vorn berein die boebste Aufgabe stellten, die Prineipien aller Dinge 
zu sueben, d. i. das Ratbsel der Welt mit dem ersten Versuc.be zu Ibsen, 
st,ellt Galilei sieli ein besebeideneres, dafttr aber aucli erreiehbares Ziel : 
„Einige Eigensehaften der naturlich beschleunigten Bewegung zu unter- 
sueben und zu erlautern, o l i ne  R ii e k s i e h t a u f  d i e  B e w e g u n g s -  
u r s a c b  e.“ Welebes die Ursaebe der Bewegung sei, das zu unter- 
suchen, sebeint ibm niebt passend.

Aus den wenigen Andeutungen, die Galilei an versebiedenen Stellen 
seiner Werke, insbesondere im „Dialoge“ macbt, gebt hervor, dass er die 
'Sebwerkraft fiir eine eonstante Kraft ansab, die noch bis zur Entfernung 
des Mondes mit der gleicben Starkę wie an der Erdoberflacbe wirkt.67)

Sebliesslich sei noch auf den Scharfblick Galilei’s hingwiesen, der die 
Pendelschwingung ais ein Eallen des Pendelkorpers liings kreisfbrmiger 
Baba erkannte und diesen Umstand zur experimentellen Bestatigung der 
Eallgesetze ausnutzte, dann aber die Gesetze der Pendelschwingung aus 
den sclion bekannten Fallgesetzen ersebloss.

«’) Dialog, 3. 237—2U8,
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S c li u I n a c h r i (‘ li t e ii.
■ vom . D i r e c t o r .

1. Personalstand des Lehrkórpers und Lohrfacher-
Vertheiluug.

a) B e w e g a n g  i m L e h r k o r p e r .
Es sehieden aus:

Professor Elias N im igean , infolge seines arn 17. Septembor 1893 
erfolgten Todes.

Obercantor Isak  R osejnheck, infolge- der Ernennung’’ des Oberra- 
biners Dr. Josef Rosenfeid zum mosaisclien Religionslebrer. (L.-Sch.-R.-E. 
vom 27. August 1893, Z. 2309.)

Supplent Constantin Maximowtcz, infolge seiner Ernennnng zum 
wirklichen Lehrer am Staatsgymnasium in Radautz. (L -Seh.-R.-E. vom 
19. Eebruar 1894, Zl. 492.)

Es traten ein :
Constantin H andyczew ski, Professor am Suczawaer Grymnasium, 

infolge seiner Ernennung zum wirklichen Lehrer an der Czernowitzer 
Oberrealschule. (M.-E. vom 7. Juli 1893, Z. 12681.)

Dr. R aimund E. K aind l , zur Dienstleistung in der Eigenschaft eines 
Supplenten zugewiesen. (L.-Sch.-R.-E. vom 14. October 1893, Z. 2966.)

Dr. Josef R okenfeld, Oberrabiner, infolge seiner Ernennung zum 
mosaisclien Religionslehrer. (L.-Sch.-R.-E. vom 27. August 1893, Z. 2309.)

A nton P aw ło w sk i, Professor an der k. k. (iewerbeschule, zur Dienst
leistung in der Eigenschaft eines Supplenten zugewiesen. (L.-Sch.-R.-E. 
vom 12. April 1894. Z. 1030.)

b) S t a n d a m S c h l u s s e  d e s  S c h u l j a h r e s .

Name u. Charakter
Ordi-
narius

in

Verwendung 

Gegenstand 1 Classe
J g Anmerkung

Di-.WenzelKorn, 
k. k. Schulrath 
und Director.

— Matlioniatik. I.a , I. b 6

Mitglied des 
k. k. Landes- 
scbulrathes u. 
des Gemeinde- 

rathes.
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Ordi- V e r w e n d u n g

N a m i' u. C h a r a k t -e r liarius 
i n G e g e n  s ta n d C la s s e

^  Ns ć 
yp. %  ^

A n m e r k u n g

G e o r g  v . T a r - 
n o w i e c k i , P r o 

f e s s o r .
( V I I I .  R a n g s c l .)

-

G e o m e t r ie  u n d  
g e o m . Z e ic h n e n .  

D a r s t e l le n d e  
G e o m e t r ie .

iY .a, IV. b.
V. a, V. b,
VI. , VII.

18

C n s t o s  d e r  g e -  
o m e tr ia c h e n  
L e h r m i t t e l -  
S a m m l u n g .

L e o n  K i r i l o w j o z , 
P r o fe s s o r .  

( V I I I .  R a n g s c l . )
I . a D e u t s c h ,

R u t h e n i s e h .
I. a.

I. -  VII.
1 8

C O N ST A  NrH N  S T E 
F A N O W IC Z, P r o 

fe s s o r .
( V I I I .  R a n g s c l . )

I V .  a
M a t h e m a t i k .

P h y s i k .

III. a, IV. a, 
VII.

IV. a, VI.
18

J o h a n n  F i s c h e r , 
r .-k . W e l t p r i e s t e r ,  

P r o f e s s o r .  
( V I i r .  R a n g s c l . )

I I 1EROTFIEIJS P l -  
ITUEIAK, P r o fe s s o r .  
( V I I I .  R a n g s c l . )

—

K a t h o l t s c l i e  R e -  
l i g i o n s le h r e .

E x h o r t e .
K a l l i g r a p h i e .

C h e m ie .
F r e ih a n d -
z e ic lm e n .

I .-V II.
I.—VII

I. a, I. b.

IV. a, IV b. 
V., VI.

I b.

1 8

I. Sem. 
18

II. Sem. 
2 0

M i t g l i e d  d e s  
H u k o w in a e r  

L a n d t a g e s  u n d  
d e s  k . k . L a n -  
d e s s e h u lr a t h e s .  

C n s t o s  d e s  c h e  
m is e h e n  C a b i -  

n e t e s .

M i c h a e l  S c h r o -  
k e n f f n , P r o fe s s o r . — - F r a n z o s i s c h .

ILI. b, IV. a, 
IV. b, V., 

VII.
1 6

L e o n  I e n i c k i , 
P r o fe s s o r .

V .
M a t h e m a t i k .

P h y s i k .

V., VI.
III. b. IV. b. 

VII.
1 9

C n s t o s  d e s  p h y -  
s ik a l i s c h e n  C a -  

b in e t e s .

Ju.STIN P lIH IL IA K , 
P r o fe s s o r .

—
F r e i h a n d -
z e ie h n e n .

IV. a, IV. b,
V. a, V. b, 
VI.. VII.

21

C n s t o s  d e r  L e h r -  
m i t t e l s a m m l u n g  
f i ir  F r e i h a n d -  

z e ic h n e n .

C a  u ,s t r a t  C o c a , 
g r .-o r . W e l t p r i e -  
s te r , P r o f e s s o r .

—

G r . -o r .  R e l i -  
g i o n s le h r o .  
E x i io i 't e .  

G e o g r a p h i e .

I.—VII. 
I.—VII. 

1. I).

I . S e m .

1 9

I I . Sem.
2 7

I m  I I .  S e m . a u e h  
r u m . S p r a c h e  
in  I I . ,  I I I . ,  I V .  
u n d  V .  C n s t o s  
d e r  L e h r e r b i b -  

l i o t h e k .
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Ordi- Yerwendung
Name u. Charakter nariua

in Gegenstand Classe
41 ** —ss » « 
£ Jj o Amnerkung

JOSEF ZyBACZYN- 
ski, Professor. IV. b

Naturge-
schiclite.

Mathematik.

II. a, II. b,V., 
VI., VII. 

IV. b.
18

Custos des na- 
turhistorisehen 

Cabinetes.

Dionis Simiono- 
nowioz, Professor.

I. Sem.
III. a

I. Semester : 
Geschichte. 
Rumanisch.

III. a. 
I .-V II.

18

Custos der Schii- 
lerbibliothek. 

Fiir die Dauer 
d. II. Semesters 

beurlaubt.

Anton Romanov- 
sky, Professor. VI. Engliscli.

Franzosiscli.
V., VI., VII. 
III. a, VI.

IG

Lector der eng- 
lischen Sprache 
an der k. k. 
Franz - Josef - 
Universitat.

CONSTANTIN MAN- 
dyczewskj, Pro

fessor.
VII. Deutsch. IV. a, IV. b,

V. , VI., VII. 15

Ladislaun GW1AZ- 
do.morski, Turn- 

lehrer.
-

Turnen. 
Geometrie und 
geom. Zeiclinen.

I. — VII.
II. b. 19

( 'on stanti n Mani- 
mowicz, Supplent. —

I. Semester: 
Freihand- 
zeiehnen. 

Geometrie und 
geom. Zeiclinen. 

Stenographie.

I. a, I. b. 
II. a, III a, 

III. b. 
III.-V II.

21

4

Aurel K iebel, 
Supplent. 1II. b

Mathematik.
Pliysik.
Deutsch.

Kalligrapliie.

II. a, II. b, 
III b 
III. a. 
III. b.

U. a, II. b.

18

A nton Pawłow
ski, Supplent. — Geometrisches

Zeiclinen.
II. a, III. a, 

III. b.
I I .S e m .

9
Professor an 
der k. k. Ge- 
werbescliule.

Victor Olinski, 
Supplent. I. b Franzosiscli. I, a, I. b, 

II. a, II. b.

I. S e m . 

18

I I .  S e m .

24

Im II. Semester 
audi rumani- 
sclie Sprache 
in 1., VI. und 
VII. Classe.
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Ord i- V  e r  w e n  ci u n g

N a m e  u. C h a r a k t e r m i n u s  
i n G e g e n s t a n d C la s s e

° a f  ® 5 .s  a, -
? .Z ~

A n m e r k u n g

E i h i a k d  P a w ł o w 
s k i , S u p p l e n t .

— G e o g r a p h i e  u . 
G e s e h ic h t e .

IV. a, IV. b.
V. , VI., VII. 17

P r o f e s s o r  an  
d e r  l a n d w i r t -  

s c h a f t l i c h e n  
L a n d e s -L e h r -  

a n s t a l t .

B a s i l  I w a s i u k , 
S u p p l e n t .

11. Scm.
I I .  b

F r e i h a n d -
z e ie h n e n .

I. a, II. a, 
II. b, III. a, 

III. b.

I. S e m . 

22
ir.Sfni.

2 4

Im  I I . S e m .  
a u e h  S t e n o g r a -  

p h ie  ( 4 ) .

H i;o o  Z u k o w s k t , 
S u p p l e n t .

—

D e u t s e h .
N a t u r g e -
s c h ie h t e .

I. b.
I. a. I. h. 10

P r o f e s s o r  a n  
d e r  J a n d w ir t -  

s c l ia f t l ic h e n  
L a n d e s -L e h r -  

a n s t a l t .

S a l a m o n  K o n i o , 
S u p p l e n t . II. a

G e s e h ic h t e .  
K a l l  ig r a  p h ie .

II. a. II. b.
T. a, I b.

10
S u p p l e n t  a n  d e r  
k . k . G e w e r b e -  

s c h u le .

D r .  R a i m l n d  F .  
K a in d l , S u p p l e n t .

I . S e m .

II. b

H. S e m

I L I . a

D e u t s e h .  
G e o g r a p h i e ,  u .

G e s e h ic h t e .  
I m  I I .  S e m e s t e r  
a u c li G e s e h ic h t e .

II. a, II. b, 
III. a.

I. a. III. b 

III. a.

17

4

P r i v a t d o c e n t  
a n  d e r  k .  k .  
F r a ń  z  - J o s e f  - 

U n i r e r s i t a t .

J o s e f  F k o n i u s , 
N e b e n le h r e r .

—
E v a n g e l i s c h e

R e l i g i o n s l e h r e .
l .-V II . 4

E v a n g e l i s c b e r  
P fa r r e r , M i t g l i e d  
d e s  k . k . L a n -  
d e s s c h u lr a t h e s .

D r . J o s e f  R o k e n - 
f e l d , N e b e n le h r e r . —

M o s a i s e h e
R e l ig io n s le h r e .

I.—VII. 7 L a n d e s -O b e r -
R a b b in e r .

I s i d o k  W o h o h - 
K iE W ic z , N e b e n 

le h r e r .
— G e s a n g . I.-V II. 2 K .  k . T h e o lo g i e -  

P r o f e s s o r .

R a f i i  a  e l  K a i  n i >l . 

N e b e n le h r e r . —
K a t h o l i s e h e r

K ir c h e n g e s a n g .
I.-V II.

1
2

L e h r e r  a n  d e r
s e e h s c la s s ig e n
K n a b e n s c h u le .
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II. Lehrplan.
A Ubersichtliche Zusammenstellung der Lehrgegenstande nach ihrer

wochentlichen Stundenzahl.

Lehrgegenstande

Wochentliche Stundenzahl iu

1. i li. 1.11. IV. V. VI.

(1(T

VII.

£ C l a s s e

1

i. 0  b 1 i g a t e. 

Religion ......................... 2 •> 2 2 2 2

2 Deutsche Sprache . . . . ' . 4 3 4 3 3 3 3

3 Franzosische Sprache . . . . 5 4 4 3 3 3 3

4 Englische Sprache . . . . — — — — 3 3 • >O

5 Landesspraohen*) .................... 2 2 2 2 2 2 2

6 Geographie mul Geschiehte . 3 4 4 4 3 3 •).)

, 7 M ath em atik ......................... 3 3 3 4 5 4 5

8 P l iy s ik ........................................ — — 3 3 — 3 4

9 Darstellende Geometrie — — — — 3 3 *>O

10 Geometrisches Zeichnen 3 3 3 — —- —

1 1 Naturgesehichte......................... ♦ ł .) 3 — — 3 2 3

12 C h em ie ........................................ — — — 3 3 3 —

1 3 Freihandzeichnen.................... 6 4 4 4 4 3 2

14 Kall igra p l i i e .................... 1 1 — — — — —

Zusammen 2!) 29 29 31 3 4 3 4 3 3

*) 0'oligat fur diejenigen Schiller, dereń Eltern sieli dafiir entschsiden.
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2. U n o b l i g a t e .
1. Stenographie in 2 Abtheilungen zu je 2 Stunden.
2. Tnrnen in 8 Abtheilungen zu je 2 Stunden.
3. Gesang in wbohentliehen 2 Stunden.
4. Katholischer Kirehengesang in wochentlichen 2 Stunden.

B. Vertheilung der Lehrgegenstande auf die einzelnen Classen.

X. C l a s s e .

Ordinarius : Abtheilung A : Herr Professor L. K i r i 1 o w i c z.
,, B : „ „ V. O 1 i n s k i.

Religionslehre (2 St.). Fur die gr.-or. Schiller. Glaubens- und Sittenlehre 
nacli C. Coca. C. Co c a .

Fur die katholischen Selmler: Grosser Katechismus von Schuster.
J. F i s c h e r.

Deutsche Sprache (4 St.). Die Wortarten, Flexion des Nomens undVerbums; 
der nackte Satz, Erweiterungen desselben, Lectiire. Lautrichtiges und 
sinngemasses Lesen ; Erklarung des> Gelesenen. Memorieren und Yor- 
tragen erklarter Gedichte, mitunter auch prosaischer Abschnitte. Im 
I. Sem. bis Weihnachten jede Woche ein Dictat (15—-20 Minuten). 
Yon Weihnachten alle 4 Wochen zwei Dictate, eine Sehul- und eine 
Hausaufgabe. (Wiedergabe kleiner Erzahlungen von syntaktisch ein- 
facher Form). L. K i r i 1 o w i c z, H. Z u k o w s  k i.

Franzosische Sprache (5 St.). Elemente der Lautlehre, Lesen, Memorieren 
und Ubersetzen kurzer zusammenhangender Stiicke, Beantwortung ein- 
faeher franz. Fragen in derselben Sprache. Im Anschlusse hieran die 
Elemente der Formlehre. Im I. Sem. von December an jede Woche 
ein Dictat eines auswendig gelernten und eingeiibten Stiickes. Im II. 
Sem. alle 4 Wochen zwei Dictate (wie im I. Sem.) und eine Selml- 
aufgabe. (Niedersehreiben auswendig gelernter Stiicke mit Ubersetzung, 
Beantwortung franz. Fragen.) V. O 1 i n s k i.

Rumanische Sprache (2 St.h Altere und neuere Orthographie ; Wechsel 
der Laute; die regelmassigen Formen des Nomen, Conjugation der 
Hilfszeitworter und aller Verba im Praesens. Dictate und Ubersetzen 
leichter Satze. I. Sem. D. S i m i o n o w i c z, II, Sem. V. O 1 i n s k i.



36

Rutheniscne Sprache (2 St.). Lautgesetze in ihrer Anwendung anf Flexion 
und Orthographie; die regelmassigen For men des Nomen, die zur 
Bildung einfacher Siitze erforderlichen Formen des Zeitwortes ; Ubun- 
gen im Dictandoschreiben und im Ubersetzen leichter Siitze.

L. K i r i 1 o w i e z.
Geographie (3 St.). Die Hauptformen des Festen und Fliissigen auf der 

Erdoberflaebe nach ihrer naturlichen Besehaffenheit und politisehen 
Eintheilung, aut* Grand des Kartenbildes. Fundamentalsatze der 
mathematischen und physikalischen Geographie, soweit sie unent- 
behrlich sind und anschaulieh erortert werden konnen.

Dr. R. F. K a i n d i ,  C. C o c a.
Mathematik (3 St.). Dekadisches Zahlensystem. Die vier Grundoperationen 

mit ganzen Zahlen und Decimalien. Erklarung des metrischen Mass- 
und Gewichtssystems. Grundziige der Tlieilbarkeit der Zalilen. Ge- 
meine Briiche, Yerwandlung der Briiche. Das Rechnen mit mehrfaeh 
benannten Zalilen. Dr. W. K o r  n.

Naturgeschiehte (3 St.). Ansehauungsunterrieht: 1. Sein. : Wirbelthiere in 
ausgewahlten Formen. II. Sem.: Wirbellose Thiere, namentlich In- 
secten und einige wiehtige Formen der Weich- und Strahlthiere.

H. Z u k o w s k  i.
Freihandzeichnen (6 St. in 4 Abtheilungen). Ansehauungslehre, Zeiehnen 

ebener geometrischer Gebilde und des geometrischen Ornamentes aus 
freier Hand unter besorulerer Beriicksiehtigung des Zeiehnens gebo- 
gener Linien. Grundbegride aus der Raumlehre und anschauliehe 
Erklarung der eleinentaren Kbrperformen.

B. I w a s i u k, G. M a x i m o w i c z, H. P i h u 1 i a k.

Kalligraphie (1 St. in 4 Abtheilungen). Ubungen naeh Vorlagen.
J . F i s c h e r ,  S. K b n i g.

II. Classe.
Ordinarius: Abtheilung A : Herr Prof. S. K o n i g.

„ B : I. Sem. Herr Prof. Di-. R. F. K a i n d i .
II. Sem. „ „ B. I w a s i u k.

Religionslehre (2  St.). Fiir die gr.-or. Sehiiler : Biblisuhe Geschiehte des 
alten und neuen Bundes naeh C. Coca. C. C o c a.

Fiir die katholischen Sehiiler: Biblische Geschiehte des alten und 
neuen Testamentes nach Schuster. J. F i s c h e r .



Deutsche Sprache (3 St.). Vervollstandigung der Formenlehre ; Erweiterung 
der Lelire vom Satze ; die Satzverbindung und Satzordnung in ihren 
leichteren Arten. Alle 4 Wochen ein Dictat, eine Schul- und eine 
Hausaufgabe. Etwas umfangreiehere Nacherzahlungen ; verkiirzende 
Zusamtnenfassung ausfuhrlicher Erzahlungen. Dr. R. E. K a i n  dl .

Eranzbsisehe Sprache (4 St.). Eortsetzung der Eormenlehre bis zu den 
gebrauehlichsten unregelmassigen Verben (verbes anf uire, ire, 
u. s. w.). Mundliche und schriftliche Ubersetzungen aus dem Franzb- 
sischen und in dasselbe. SystematischePflege des Dictates, Niederschreiben 
memorierter, zusammenlilingender Stiicke, schriftliche und mundliche Be- 
antwortung vonFragen, die im Anschlusse an Gelesenes in franz. Sprache 
gestellt werden. Lectiire leiehter Erzahlungen. Kleine Hausarbeiten 
nach Erforderniss ; alle 14 Tage eine Schularbeit. V. O l i ń s k i .

Eumanische Sprache (2 St.). Gesammte iibrige Eormenlehre; die zur 
Bildung einfacher Satze erforderlichen syntaktischen Regeln. Alle 
8 Tage eine Hausar.beit, alle 14 Tage eine Schularbeit.

I. Sem. D. S i m i o n o w i c z, II. Sem. O. Coc a.

Ruthenische Sprache (2 St.). Wie in der rumanischen Sprache.
L. K i r i 1 o w i c z.

Geograpbie (2 St.). Specielle Geographie Afrikas und Asiens. Ubersicht 
der Bodengestalt, der Stromgebiete und der Lander Europas. Specielle 
Geographie des westlichen und sudlichen Europa.

Geschichte (2 St.). Geschichte des Alterthums, hauptsachlich der Griechen 
und Romer, mit besonderer Hervorhebung des sagenhaften und bio- 
graphischen Stolfes. S. K b n i g.

Mathematik (3 St.). Abgekiirzte Multiplication und Division. Das Wieli* 
tigste aus der Mass- und Gewichtskunde, aus dem Geld- und Miinz- 
wesen, Verhaltnis.se und Proportionen, Regeldetri, Kettensatz, Pro
cent-, einfaehe Zins-, Discont- und Terminrechnung; Theilregel; 
Durchschnitts- und Alligationsrechnung. A. K i e b e l .

Naturgesehichte (2 St.). Anschauungsunterricht: I. Sem.: Mineralogie. 
Beobachtung und Beschreibung einiger Mineralarten. Gelegentliche 
Vorweisung der gewblinlichen Gesteinsformen. II. Sem.: Botanik, Be- 
obachtung und Beschreibung einer Anzahl von Samenpflanzen ver- 
schiedener Ordnungen; allmalige Anbahnung der Auffas.sung einiger 
naturlichen Familien ; Einbeziehung einiger Formen der Sporenpflanzen 
in den Kreis der Beobachtung. J. Z y b a c z y n s k i .
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Geometrie unii geometrisches Zeichneh (3 St.). u) Geometrie: Elemenl:e 
der Planimetrie his zur Flachenberećhnung. b) Geometrisches Zeiclinen ; 
Ubungen im Gebrauche der Reissinstrumente. Constructionszeichen- 
Ubungen im Anschlusse an den in der Planimetrie abgehandelten Lebr- 
stoff und unter Beriicksichtigung der einfaehen ornamentalen Forinen, 
I. Sem. A : C. M a x i m o w i c z, II. Sem. B: L. G w i a z d o m o r sk i,

A. P a w ł o w s k i .

Freihandzeichnen (4 St.). Perspectivisehes Freihaudzeielinen naeli Draht- 
und Holzmodellen. — Zeiclinen einfaeher Flachornamente im Umriss.

B. I w a s i u k.

Kalligraphie (1 St.). Ubungen nach Vorlagen, Rundschrift. A. K i e b e l ,

I Z I .  C l a s s e .
Ordinarius : Abtheilung A : I. Sem. Herr Prot'. I). S i m i o n o w i c z .

II. Sem. Herr Prof. Dr, R. F. K a i n  d 1.
„ B : Herr Prot. A. K i e b e l .

Religionslelire (2 St.). Fur die gr.-or. Schiller: Liturgik nach Stefanelli.
C. Co c a .

Fur die katbolischen Schiiler: Liturgik nach J. Franzel.
.J. F i s c h e r.

Deutsche Sprache (4 St.). Der zusammengezogene und zusammengesetzte 
Satz ; Arten der Nebensatze. Yerkiirzung derselben, indireete Rede, 
die Periode. Systematische Belehrung iiber Ortbographie und Zeichen* 
setzung. Lectiire. Aile 4 Wochen eine Schul- und eine Hausaufgabe. 
Beschreibungen von Gegenstanden, die den Schiilern ans demgewohn- 
liclien Leben oder dem IJnterriclite, besonders dem naturwissenschaft- 
lichen bekannt sind; Vergleiche; (Jmgestaltungen kleiner epischer 
Gedichte erzahlenden Inhaltes in Prosa; Inhaltsangaben oder Auszuge 
umfangreicher Stiieke. Dr. R. F. K a i  n d l, A. K i e b e 1.

Franzosische Sprache (4 St.). Sprecliubungen an der Hand zusammenhan- 
gender Lesestiicke ; Memorieren ; Nacherzahlungen ; Umformung des 
Textes. Zeitweise Ubersetzungen ans dem Dentscben. Am Spracb- 
stoffe wurde die Formenlehre mit Einschluss der unregelmassigen 
Yerba wiedcrholend befestigt und erweitert. Alle 4 Wochen ein 
Dictat, eine Schul- und eine Hausaufgabe.

A. R o m a n o v s k y, M. S c h r o c k e n f  u x.
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Rumanische Sprache (2 St.). Wiederholung und Erganzung der For- 
menlehre. Caśuslehre. Leichte prosaische nnd poetiache Lecture. Alle 14 
Tage eine Hans- and eine Schularbeit.

I. Sem. I). S i m i o n o w i c z ,  II. Sem. C. C o c a.

Ruthenisćbe Spraehe (2 St.j.Wie in der rumanischen Sprache. L. K i r i 1 o w i c z.

Gebgrapbie (2 St.). Specielle Geographfe des iibrigen Europa mit Aus- 
scliluss der bsterreiehi.śch-imgarisclieii Monarchie.

Geschiehte (2 St.). Gesoliichte Res Mittelalters unter steter Berucksichtigung 
der vaterldndisehen Mórnente. D. S i m i o n o w i c z ,  Dr. R. Ka i  n d 1.

Mathematik (3 St.). Die vier Grundoperationen in allgemeinen Żabien. 
Quadrierung und Cubierung algebraiseher Ausdriicke und dekadischer 
Żabien. Ausziehung der zweiten und dritten Wurzel aus dekadischen 
Żabien. Ubungen im Rechnen mit besonderen Żabien zur Wieder- 
holung des Lehrstoffes der fruheren Classen, angewandt vorzugswei.se 
aut Aufgaben des blirgerlicben Ijebens, Zinseszinsrechnung.

C. S t e f a n o w i c z ,  A. K i e b e I.

Rhysik (3 St.). Allgemeine Eigenscbaften der Korper. Aggregationszustande. 
Warmelehre, Magnetismus. Electricitat. A. K i e b e 1, L. 1 1 n i c k i.

Freibandzeicbnen (4 St.). Perspectivisebes Freibandzeicbnen nacli Holz- 
modellen und ModelIgruppen. Zeicbnen und Malen von Flaehorna- 
menten der antik-olassischen und mittelalterlmhen Kunstwuisen. Ubungen 
im Gedacbtnis-Zeicbnen einfaeber korperlicher und ornamentaler Formen.

B. 1 w a s i u k.
Geometrie und geometrisches Zeicbnen (3 St.). u) Geometrie: Flaeben- 

gleicbe Figuren und ibre Verwandlung. Flachenberecbnung. Anwendung 
derAlgebra zur Biisung einfaeber Aufgaben der Planimetrie, b) Geometr. 
Zeicbnen : Die in der 11. Classe geiibten Constructionen werden fort- 
gesetzt, mit Beriicksicbtigung des in der Geometrie behandelten Lebr- 
stoffes vervollstandigt und ornamentale Anwendung auf Falle und 
Beispiele aus der tecbnischen Praxis binzugefiigt.

I. Sem. C. M a x i m o w i c z, II. Sem. A. P a w i  o w s k i.

T.~\T. Classe.
Ordinarius : Abtbeilung A : Herr Prof. C. S t e f a n o w i e  z.

„ B:  Herr Prof. J. Z y  ba c z y  l i ski .
Religionslebre (2 St.). Fiir die gr.-or. Schiiler: Allgemeiner Tbeil der 

Dogmatik, frei nach Andriewicz. C. Coc a .
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Fur die katholischen Schiller : Allgemeiner Theil der Dogmatik ; dann vom
besonderen Theile der Dogmatik von Gott, dessen Eigenscliaften bis 
zur Dreifaltigkeitslehre einsehliesslich, nacli Wappler. J. F i s e h e r.

Deutsche Sprache (3 St.). Zusammenfassender Abschluss des gesamniten
grammatisehen Unterrichtes. Zusammenstellung von Wortfamilien,
mit Riicksicht auf Yieldeutigkeit nnd Yerwandtschaft der Winter
gelegeutlich der Leetiire. Das wichtigste ans der Prosodie und Metrik.
Lecture wie in der LII. Classe. Alle drei Wochen eine Schul- nnd eine

♦

Hausanfgabe. Stoff theilweise noeh.wie in der 111. Classe; ansserdem 
Beschreibungen von Yorgiingen (Schilderungen); TJbungen im Heraus- 
heben der Disposition grosserer Lesestiicke nnd im Disponioren pas- 
sender Stoffe ; stilistische freie Bearbeitung von Stiicken ans der 
franz. Leetiire. C. M a n d y e z e w s k i.

Franzosische Sprache (3 St.). Lecture prosaiseher und leiohter poetiseher 
Mnsterstucke, Wiedergabe des Gelesenen in der franzosischen Sprache. 
Memorieren. Erganzung der Formenlehre, die wiehtigsten Regeln der 
Synt,ax im Anschluss an die Lecture. Miindliche und schriftliche Uber- 
setzung aus dem Dentschen. Dietate. Alle 4 Wochen eine Schul- und 
eine Hausarbeit. M. S c h r ii c k e n fu  x.

Rumanische Sprache (2 St.). Tempus- und Moduslehre, Lehre vom Satzbau 
und von der Interpunktion. Fortgesetze Leetiire. Alle 14 Tage eine 
Hausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit.

I. Sem. D. S i m i o n o w i c z ,  II. Sem. C. C o c a .

Huthenische Sprache (2 St.). Wie in der rumanisehen Sprache.
L. K i r i 1 o w i c z.

Geographie und Gesehiehte (4 St.). a) Geographie (2 St.) : Specielle Geo- 
graphie Amerikas, Australiens und der osterreiehisch-ungarischen 
Monarchie mit Berileksichtigung der ,Verf'assungsverhaltnisse des 
Kaiserstaates. b) Gesehiehte (2 S t.): Uhersieht der Gesehiehte der 
Neuzeit mit eingehender Behandlung der Gesehiehte von Osterreieh.

E. L1 a w ł o w s k i.

Mathematik (4 St.). Allgemeine Arithmetik : Wissensehaftlich durchgefiihrte 
Lehre von den 4 ersten Rechnungsoperationen. Tliei 1 barkeit der 
Żabien. Grosstes gemeinsames Mass und kleinstes gemeinsames Yiel- 
faclie. Lehre von den Briichcn. Rechnen mit Decimalen. Verhaltnis.se nnd 
Proportionen. Auflosung der Gleichungen des ersten Grades mit einer und 
mit mehreren Unbekannten. C. S t e f  a u o w i o z, -T. Z y b a e z y ri s k i.
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Physik (3 St.). Mechanik. Akustik. Optik. Strahlende Warnie.
S. S t e f a n o w i c z ,  L. T 1 n i c. k i.

Chemie (2 St.). Yorbereiteuder Theil. Yorfiilirung der wichtigsten physi- 
kaliscli-chemisciien Erscheinungen nnd Processe. Gedrangte Charakte- 
ristik der Elemente nnd der verschiedonen Arten der ans ilinen 
entstehenden Yerbindungen. H. P i h u 1 i a k.

Geometrie nnd geometrisches Zeichnen, (3 St.). a) Geometrie: Ele
mente der Siereometrie. />) Geometrisches Zeichnen: Erkliirung 
und Darstellung der Kegelschnittslinien. Darstellung des Pnnktos, der 
Geraden und der gewbhnlielien geometrisehen Kdrper, sowie der ein- 
fachsten technischen Objecte mittolst zweier orthogonalor Projections- 
bilder auf Grand blosser Anscliauung und im Anschlus.se an den zu- 
gehbrigen Lehrstoff der Stereometrie. G. v. T a r n o w i e c k  i.

Ereihandzeichnen (4 St.). Perspectivisches Freihandzeichnen naeli einfachen 
Gefassformen und Baugliedern. Zeichnen und Malen von Flaehorna- 
menten der Eenaissanoe nnd der orientalisehen Kunstweisen. Zeichnen 
naeli ornamentalen Gipsmodellen. Gedatditnis Zeichnen kdrperlicher 
und typiseher ornamentaler Formcn. J. P i h u 1 i a k.

"V. Classe.

Ordinarius : Herr Professor L. I I  ni c k i.

Religionslehre (2 St.). Fiir die gr.-or. Schiller: Specieller Theil der Dog- 
matik naeli S. Andriewicz. C. Co c a .

Fiir die katholischen Schiller : Der Rest des besonderen Theiles der 
Dogmatik nach Wappler. .T. F i a c li e r.

Deutsche Sprache (3 St.). Lectiire epischer und lyrischer Gedichte. sowie 
grosserer prosaiseher Stiicke, charakteristischer Abschnitte ans der alt- 
classischen Literatur. Elementarc Relelirung iiber die wichtigsten 
Formen und Arten der epischen nnd lyrischen Poesie, sowie der vor- 
ziiglichsten prosaischen Darstellungsformen im Anschlusse nnd auf 
Grund der Lectiire. Ubungen im Yortragen, Aufsatze concreten Inhaltes 
im Anschlusse an die Lectiire und an das in anderen Disciplinen Ge- 
lernte. Beginn der besonderen Anleitung zum richtigen Disponieren auf 
dem Wege der Analyse passender Aufsatze und bei Gelegenlieit der Vor- 
bereitung und Durchnahme der schriftlichen Arbeiten. Im Sem. 6 

Aufsiitze, tlieils Haus-, theils Schularbeiten. C. M a n d y c z e w s k i .
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Franzosisohe Spraohe (3 St.). Lesung vort prosaischen Musterstiicken der 
franżosischen Literatur mit besonderer Berueksichtigung des fremden 
Volksthum.s. Meniorieren, Sprechiibungen, Ubersetzungen aus dem 
Deutsćlien. Erjianzunjt der Syntas. Dietate. Alle i Woehen eine Schul- 
und eine Hausarbeit. M. S c li r o c k e n f ii x.

Englische SpracHe (3 St.). Aussprache; Formenlfelire; Memorieren der Lese- 
stiieke, Sprechiibungen, Nacherziihlungen. Ubersetzungen aus dem 
Detitscnen. Im I. Sein. von Weihnachten an wochentlich ein kurżeś 
Dictat irii eiigsten Anschlusse ai) den durchgenommenen Stoff. Im II. 
Sem. alle 4 Woehen ein Dietat und eine Schularbeit.

A. K o m a n o V s k y.

Rumanisebe Spracbe (2  »jt.). Wiederbolung und Frganzung des gesummten 
graminatischen Unterriehtes; Grundzuge der Prosodie und Mętl ik; die 
Wortbildungslehre. Aufsiitze iiber leichtere Themata mit Beriieksieh* 
tigung der fur das Leben nothwendigen Formen.

I. Sem. D. S i m i o n o w i c z, II. Sem. C. C o e a.

Euthenisehe Sprache (2 St.). Wie iu der rumanischen Spraohe.
L. K i r i 1 o w i c z.

Gesehiehte (3.St.), (Teschichte des Alterthums, namentlich der Griechen 
und Romer, mit besonderer Hervorhebung der culturhistorischen 
Momente und mit fortwiihrender Beriicksiehtigung der Geographie.

E. P a w 1 o w s k i.

Mathematik (5 St.). u) Allgemeine Arithmetik: Kettenbriiehe. Unbestimmte 
Gleichungen des ersten Grades. Potenzen und Wurzelgrossen. Qua- 
drieren und Calderon. Ausziehen d(!r zweitcn und dritten Wurzel aus 
mehrgliedrigen Ausdriicken und besondcren Zalden. Die Debre von 
den Logaritlunen. Gleichungen des zweitcn Grades mit einer Unlte- 
kannten. b) Geometrie: Planimetrie, streng wissenscbaftlicb bebandelt.

L. i 1 n i o k i.

Darstellende Geometrie (3 St. in 2 Abtheilungen). Wiederbolung der wichtig- 
sten Lehrsatze iiber die Lagenverbiiltnis.se der Geraden und Ebenen. 
Durehfiihrung der Elementaraufgaben der darstellendeu Geometrie iiber 
orthogonale Projection mit Riicksicbt auf die Bestimmung der Schlag- 
schatten begrenzter Linien und ebener Figuren, yorzugsweise bei 
parallelen Licbtstrablen, G. v. X a. r n o w i e c k i.



Chemie (3 St.). Śpecielle Chemie, 1. Theil ! Anorgahische Chemie.
H. P i h u 1 i a k.

Naturgeschichte (3 St.). Zoologie: Dn.s Wichtigste iiber den Bau des 
M ensehen und die Verrielitimgen der Organe desselben. Behandlung 
der Wirbelihiere und wiehtiger Gruppen der wirbellosen Thiere riiit 
RiiCksichtnalmie auf anatomische, morphiilbgische utul entwickhmgs- 
geschichtliche Verhaltnisse. .T. Z y b a oz y ii s k i.

Freihandzeichnen (4 St. in 2 Abtheiltmgen). Erklarutig der Geśtaltung di?$ 
menschlichen Kopfes und Gesichtes und Ubungfen im kbpfzeichneh nacli 
Wandtafeln, Yorlagen und Roliefabgiissen.Wiederholung und FortsetzUng 
des Stoffes ans den yorhergehenden Classen. Gelegentliclie Erklarung 
der antiken Saulenordnungen. J. P i h u 1 i a k.
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V I .  C l a s s e .
Ordinarius : Herr Professor A. R o m a n o v s k y.

Religionslehre (2 St.). Fiir die gr.-or. Schiller: Morallehre nacli S. An- 
driewicz. C. C o c a.

Fur die katholischen Schiller: Katholisehe Sittenlehre nacli K. Martin.
J. F i s c h e r.

Deutsche Spraeiie (3 St.). I. Sem. : Eectiire einer Auswahl ans dem Nibe- 
lungenliede und ans Walther von der Yogelweide. Darstellung der 
Abzweignng des indo-etiropaischen Sprachstammes und der deutschen 
Sprache, Eintheilung der deutschen Literaturgeschichte in Haupt* 
perioden, Besprechung der grossen nationalen Sagenkreise im An- 
sclilusse uii die Eectiire. Aufklarung iiber die Grundlegung der neu- 
Imohdeutsehen Sehriftsprache. II. Sem.: Eectiire prosaischer Stiieke, 
yorwiegend ans der elassiscl.en Eiteraturperiode: lyrisehe Auswahl 
mit yorziiglieher Berucksichtigung Klopstocks, Schillers undGoethes; 
ein Drania von Schiller und eines von I^essing oder Goethe. Eeiclit- 
fassliche Erklarung der Haujitpunkte der Dramatik. Ubungcn im 
Yortragen. Aufsatze wie in der V. Classe mit angemessener Steige- 
rung der Eorderung der eigeuen Production. In jedein Sem. 6 Auf- 
siitze, tlieils Hans-, theils Schularbeiten. C. M an d y c z e w s k i .

Franzosische Sprache (3 St.). Eectiire erzahlendcr und dramatischer Prosa 
mit Heryorhehung der Gallicismen und Realien, Stilistisehe Ubungen.



44

Erzahlungen, Briefe. Abschluss des grammatischen Stotfes. Sprcch- 
iibungen, 1Tbersetzungen ans dem Deutschen, Dictate. Alle 4 Woelien 
eine Schul- und eine Hausarbeit in Ardehnung an den durchgearbei- 
teten Stoff. A . R o m a n o v s U y.

Englische Spraehe (3 St.). Lesung ausgewahlter, nicht zu sehwieriger 
Stiktke erziihlenden und beschreibenden Inhaltes. Zerlegnng der Lese- 
stiieke in Frage und Antwort ; Naeherzahlungen; Memorieren. Die 
wielitigsten Kegeln ans der Syntax. IJbersctzungen ans dem Deutschen. 
Der Eesestoft' wurde vieHach in Dictaten, Hans- und Seliulanlgaben 
yerarbeitet. Alle 4 Woelien eine Schul- und eine Hausaufgabe.

A. R o m a n o v s k y.

Ruuianisclie Spraehe (2 St.). Behandlung der Musterstiieke didaktiseher 
und oratorischer Prosa. Grossere Aufsiitze mit besonderer Riieksieht- 
nalime aut' die Leetiire der V. und Yl.Classe. Ubersioht der National- 
lileratur bis in das 13. Jahrhundert.

I. Sem. D. S i rn i o n o w i e z, II. Sem. V. O 1 i n s k i.

Ruthenische Spraehe (2 St.). Ubersicht der altslavischen und ruthenisehen 
Laut- und Formenlehre; Erkliirung altslaviselier Spraehdenkmale'. 
Vergleichende neuruthenische Leetiire. Grossere Aufsatze mit beson
derer Rucksichtnahme ant die Leetiire der V. und VI. Classe.

li. K i r i 1 o w i e z.

Geschiehte (3 St.). Geschichte des Mittclalters und der Neuzeit bis zum 
westphalischen Frieden mit specieller Riicksicht a uf die osterreichisch- 
ungarisehe Monarchie. E. P a w l o w s k i.

Mathematik (4 St.). a) Allgcmeine Arithmetik; Arithinetische und geo- 
metrische Progressionen. Anwcndung aut Zinseszinsen und Ren- 
tenrechuung. Combinationslehre. Binomiseher Lehrsatz tur ganze 
positive Exponenten, Hbhere Gleichungen, welche aut (piadratische 
zuriickgefiihrt werden konnen, ijuadratische Gleichungen mit zwei 
Unbekannten, in eiufachen Fiillen mit mehreren Unbekannten Expo- 
lientialgleichungen. Fortgesetzte Ubungen im Gebrauche der loga- 
rithmischen Tafelii. h) Geometrie; Trigonomotrie; Stereometrie.

li. I 1 n i o k i.

Physik (o St). Methode der Physik. Mechanik; Wellenlehre ; Akustik.
C. S t r f a n o  w i c z .

V* ...
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Darstellende Geometrie (3 St). Orthogonale Projection der Pyramiden 
imd Prismen, ebene Sehnitte uiid Netze dieser Korper; Schatten- 
bestimmungen. Darstelluug der Cylinder-, Kegel- und Rotationsflaehen, 
letztere mit. Besehrankung ant die Flachen zwciter Ordnung ; ebene 
Sehnitte, Beriihrungsebenen und Sehlagsehatten dieser Flachen. Ein- 
faelie Beispiele von Dnrchdringung der genannten Flachen.

G. v. T a r n o w i e c k i.

Chemie (3 St.). Specielle Chemie II. Theil: Organisohe Chemie. Praktische 
Arbeiten yorgesehrittener Sehiiler der zwei letzten Classen der Ober- 
Realschule konnen nur ausserhalb der obligaten Lehrstunden statt- 
finden. H. P i h u I i a k.

Naturgesehiehte (2 St.). Botanik: Betraehtung der Gruppen des Pflanzen- 
reiehes in ihrer naturliehen Anordnting mit Riicksieht aut die Lebens- 
Ycrriehtnngen der PHanzen im Allgemeinen ; der Charakter der wieh- 
tigsten Pflanzentamilien ist zu entwickeln. J. Z y b a c z y n s k i .

Freilmndzeiehnen (3 St.). Zeiehnen naeli Kopfen in Hoohrelief, naeli Masken 
uud Biisten, eventuell naeli Vorlagen. Wiederholuug und Fortsetzung 
des Stolte.s aus den vorhergehenden Classen. Gelegentliche Erklarung 
der Ban- und Ornamentalformen des Mittelaltcrs. -J. P i h u 1 i a k.

VII. OI3.SBG.

Ordinarius : Herr Professor C. M a u d y e z e w s k i.

Religionslehre (2 St.). Fiir die gr.-or. Sehiiler: Kirehengeschichte naeh 
C. Coea, Geseh. der gr.-or. Kirehe. C. Coc a .

Iur die katholisehen Sehiiler: Kirehengeschichte naeh M. Robitseh.
J. F i s c h e r.

Deutsche Spraehe (3 St.). Leotiire wie im II. Sem. der VI. Classe, ausser- 
dem Goethes „Hermann und Dorothea“. Zusammenhangeude biogra- 
phiselie Mittheilungen iiber die IIauptvertreter der elassischen Lite
ratur. Ubungen im praemeditierten freien Vortrage. In jedem Semester 
6 Aufsiitze, theils Haus-, theils Schularbeiten.

C. M a n d y c z e w s k i .

I ranzosisehe Spraehe (3 St.) Cursorische Wiederholung der wiehtigsten 
grammatischen Lehren. Leetiire von Iśingereu Musterstiicken rheto-
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rischer, reflectierender oder philosophisch-historischer Prosa, sowie dra- 
matischer Dichtung, verbunden mit biographischen Notizeu. Leiehte 
franz. Aufsatze im Anscldus.se an die Lectiire und in der Schnie 
vorbereitete Briefe. Sprechiibungen. Der Unterrioht bedient sieli gele- 
gentlich der franzosisehen Sprache. Hans- und Sehnlarbeiten wie in 
der V. Classe. M. S e li r b c k e n fu x.

Englisehe Sprache (6 St.). Auswahl schwierigercn Ijesestoffes didaktischen 
und literatur-historischen Inhaltes. Sprechubungen ; Nachcrzahlungen ; 
Memorieren einiger Stiicke. Briefe. Lectiire von epischen Dichtungen 
der neuesten Zeit. Wiederholung und Ergiinzung der Syntax. Ubungen 
im Obersetzen ans dcm Deutschen. Alle 4 Wochen eine Schul- und 
eine Hausaufgabe. A. R o m a n o  v s k y.

Rumauische Sprache (2 St.). Lectiire sohwieriger poetischer Werku. Uber- 
sicht der Nationalliteratur vom 14. Jahrlninderf bis auf die neueste 
Zeit. Frcie Aufsatze und Redciibungen. L. Sem. D. S im  i o n o w i c  z.

11. Sem. V. O 1 i n s k i.

Ruthenische Sprache (2 St.). Fortgesetzte IAectiire. Ubersicht der National
literatur von der iiltesten bis auf die neueste Zeit. Freie Aufsatze und 
Redciibungen. L K i r i I o w i c z.

Gesehiehte (6 St.) Geschiehte der Neuzeit seit dem westphiilischen Friedeu 
bis auf die Gegenwart. Kurze Ubersicht der Statistik Osterreich- 
Ungarns mit Hervorhebung der Verfassungsverhaltuisse.

E. P a w i o w s k i.

Ma thematik (5 St.). a) Allgemeine Arithmetik: Grundlehren der Wahr- 
scheiidichkeitsreclinuug. Einige Aufgabeu aus der Lebensversiche- 
rungsrechnung. Zerleguug imaginarer Ausdriicke in ihren reellen und 
imagiuaren Theil, die Berechnuug des Moduls und Arguments und die 
gra ph ische Darstellung comp!exer Grossem b) Geometrie : Analytische 
Geometrie; spharisehe Trigonometrie. — Wiederholung des gesammten 
arithmetischeu und geometrischcn Lehrstotfes der oberen Classen, vor- 
nehmlich in praktischcr Weise durch Losung von Ubungsaufgaben.

C. S t e f  a n o w i c z.

Physik (4 St.). Magnetismus; Electricitat; Optik; Warmclehre; Astrono- 
misehe Grundbcgriffe. L. I 1 n i c k i.

Darstcllende Geometrie (3 St.). Vervollstandigung des in der V. und VI. 
Classe yorgenommenen Lehr- und Ubungsstofles. Elemente derLinear-
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perspeotiye und Anwendung derselben zur perspectivischen Darstel- 
lung geometrischer Kórper und einfacher technischer Objecie. Wieder- 
holung der wiehtigsten Partien ans dem Gosummtgebiete der dar- 
steilenden Geometrie. (i. v. T a m  o w i e e k i.

Naturgesehichte (3 St.). J. Sem. Mineralogie: Kurzo Darstellung der Kry- 
stallograpliie, dann Behandlung der wiebtigsten Mineralien hinsicht- 
lich der physikalischen, chemischeu und sonstigen belehrendcn Bezie- 
liungen nach einem Systeme. U. Sem.: Klemente der Geologie.

4. Z y b a c z  y n s U i.

Freihandzeichnen (2 St.). Wiederbolung und Fortsetzung des Stoffes ans 
den vorhergehenden Classen unter Beriieksichtigung der Begabung 
der einzelnen Schuler. Ubnngen im Skizzieren. J. P i h u 1 i a k.

Evangelischer Religionsunterricht. (W ochen tlich  4  Stunden.)
Der evangelische Religionsunterricht wurde den Seliiilern tler gr.-or. 

Oberrealschule gemeinsam mit den Schiilern des k. k. Ober-Gymnasiums 
in 3- Abtheilungen ertheilt.
I. Abtheilung (2 St.). Luthers Kateehismus: erstes, zweites, drittes und

viertes Hauptstiick.
II. Abtheilung (1  St.). Bibelkunde nach dem Lehrbuche „Bibelkunde von

Emil Zittel“ .
III. Abtheilung (1 St.). Christliche Sittenlehre nach Heinrich Palmer.

Die Schiller waren verj)flichtet, dem sonntaglichen Gottesdienste in 
der evangelischen Pfarrkirche beizuwohnen. J. F r o n i  u s,

Der mosaische Religionsunterricht. (W och en tlich  7 Stunden.)
Der mosaische Religionsunterricht wurde in den 7 Classen zu je 

1 Stunde wochentlich ertheilt:
I. C I a s s e. 42 Schiller. Gesehichte Israels von Dr. G. Wolt, I. Heft. Von

der Sehopfung der Welt bis zum 'Pode Moses. Eeclure: Ausgewiihlte 
Stellen aus dem II. Buche Mosis. Ubersetzuug der Gebete ans dem 
hebraischen Gebetbuche.

II. C 1 a s s e. 34 Schuler. Gesehichte Israels von Dr. G. Wolf) II. Heft.
Von Josua bis zum Tode Salomos. Lecture: Ausgcwahlte Stellen aus 
dem II. Buche Mosis. Ubersetzuug der Psahnen, die aiu Sabbath bei 
der Andacht yorgetragen werden.
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III. Cl as s e .  40 Schiller. Geschiehte Israels von Dr. G. Wolf, HI. Heft- 
Von der Theilung des Reiches bis zuc Zerstorung des zweiten Tempels. 
Ausgewahlte Stellen ans dem V. Buehe Mosis. Psalmen. Erlauteruug 
und Erklarung der zehn Gebote.

IV. C l a s s e .  37 Schiller. Geschiehte Israels. Glaubens- und Pfliclitenlehre 
von L. Breuer. Von der Ileligion im Allgemeinen; von der Offen- 
barung insbesondere. Erklarung der 13 Glaubenssatze von Mairuonides.

V. Cl a s s e .  25 Schiiler. Geschiehte der Israeliten von den uriiltesten
Zeiten bis aut die Gegenwart von I). Ehrmann. l)ie Juden unter 
Alexander dem Grossem Die biblischen Schriften. Inhalt. der Thora. 
Ubersetzung der Sabbathgebete.

VI. C l a s s e .  14 Schiller. Geschiehte der Israeliten von D. Ehrmann. 
II. Theil. Die Grundlehre der mosaischen ileligion: Von iler Einheit 
Gottes. Ausgewahlte Stellen aus dem Buehe Job und ausgewahlte 
Stellen aus dem Lehrbuche der israelitischen Religionslehre von Dr. 
L. Philipsohu.

VII. C 1 a s s e. 20 Selniler. Glaubens- und PHichtenlehre. Der biblisehe Lehr- 
begriff von der gbttliohen Vorseiumg. Das mosaisehe Sitten- oder 
Moralgesetz vou L. Breuer. Religionslehre von Dr. L. Philipsohu. 
Gebrauche bei der Andacht, Stellen aus dem Buehe Job.

Dr. Josef R o s e u f e 1 d.

Freie Łehrgegenstande.
S t e n o g r a {) h i e wurde in zwoi Abtheilungen zu je zwoi Stunden 

woehentlieh gelehrt:
I. A b t h e i 1 u u g. 47 Schiller. Wortbildung und Wortkiirzung nach dem

„Lehrbuch der deutsehen Stenographie von A. Kiilmelt" mit Zuhilfe- 
nahme der stenographischen Anthologie vou E. Faulmanu.

II. A b t h e i l u n g .  29 Schiiler. Satzkiirzung und logische Kiirzung nach
„A. Kiihnelts Eehrbuch der deutsehen Stenographie1' und ais Ubungs- 
bueh „Faulmanns Selmie der Praxis“ .

I. Sem. C. M a x i m o w i ć  z, II. Sem. B. 1 w a s i u k.

T u r n e u. I. Classe. (2  St.). O r d u u u g s ii b u n g e n :  T a k t i s o li e 
E l e m e n t a r i i b  u n g e n :  Durchbildung der Reihe. Gehen und 
Lanteu im Takt und mit Gleichtritt. Reihungen 1. Ordnung (Neben-, 
Vor- und llinterreilieii in Paaren und in Viererreihen). Schwenken 
der Viererreihen um gleichnamige Fliigel. Marschiibungen mit Gesang
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tind Musikbegleitung. F r e i i i b u n g e n :  Fuss-, Bein-, Rurnpf’-, Arm- 
und Kopfbewegungen. Schrittarten bis Wiegelaufen. Dauerlauf bis 2 
Minuten. H o i z s t a b ii b u n g e 11 mit Beziehung a«f die vorgenom- 
meuen Freiiibungen. G era  th e ii b u n g e n :  Vorherrschend M a s- 
s e u ii b u n ge n. T u r n s p i e 1 e.

II. Classe. (2 St.) O r d n u n g a  ii b u n g e n :  T a k t i s e ii e E 1 e m e n t a r-
iibungen : Wiederholnng des yorjalirigen Ubungsstoffes. Drehen, Reilien 
und Sehwenken wiihrend des Geliens vom Ort. Neben-, Vor- nnd 
Hinterreihen in Viererreihen im Gelien und Laufen. Winkel-, Schriig- 
und Gegenzug im Gelien und Eaufen. Marsehiibungen mit Gesang 
und Musikbegleitung. F r e i i i b u n g e n :  Gang und Laufarten im 
Weelisel. Schrittarten bis Sohottisch-Hupfen. Dauerlauf bis 4 Minuten- 
II o 1 z s t a b ii b u n g e n mit Beziehung auf die yorgenommenen 
Freiiihuugcn. Vorlierrscheud Masseniibungen. G e r ii t li e ii h u n <r e n. 
T u r n s p i e 1 e,

III. Classe. (2 St.) O r d n u n g s ii b u n g e u : Anknupfung an das in der 
I. und II. Classe Vorgenommene. Wiederholnng und Weiteransfiilirung 
desselben. Reigenartige Ubungen. F r e i i i b u n g e n :  Ausfall- und 
Feeliterstellung. Friiliere Ubungen wabrend des Hiipfens. Einschaltung 
von Zwisclientritten bei Schrittarten. Dauerlauf bis 6 Minuten. H a n- 
t e l i i b u n g e n  mit 1 bit 1-5 kg schweren Hantelu. H o 1 z s t a b- 
iibnngen. G e r a t h e t u r n e u :  Wiederholung und Erweiterung des 
in den friihereu Jaliren durcligenommenen Stoffes. T u r n s p i e 1 o.

IV. Classe. (2 St.) O rd  n u n gsii b u n g e n :  Aufziige zur Bildung von 
Reihenkbrpern. Ofłnen und Schliessen naoh zwei Richtungen gleieli- 
zeitig. Bilden und Umbilden von Doppelreihen. Reiliungen 2. Ordnung. 
Sehwenken griisserer Reilien und des Reihenkorpers. F r e i ii b u n g e n . 
Mannigfaltige Weelisel, Zusammensetzungen und Folgen von Ubungen: 
Dauerlauf bis 8 Minuten. Ha n t e 1 ii b u n g e n bei entsprechend er- 
hbhten Anforderungen. H o 1 z s t a b ii b u n g e n. G e r a t h e t  u r n e n 
T u r n s p i e 1 e.

V. Classe. (2 St.) O r d n u n g s- u n d F r o i ii b u n g e n in zusammenge-
setzten Formen ani mul vom Ort.' H a n t e 1- und E i s e n s t a li
ii b u n g e n. G e r a t h e t u r n e u  bei entsprechend erhbhten Anforde
rungen. T u r n s p i e 1 e.

VI. Classe. (2 St.) O r d n u l i g  s- u n d F r e i ii b u n g e n in Verbiudung 
mit Hantel- oder Eisenstabiibungen : G e r a t h e t  u r u e n ; vor- 
herrsehend Einzeliibungen. K ii r t u r n e n, T u r n s p i e 1 e.
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VII, Classe (2 St.). Wiederholung und Fortsctzting der Zusarnmehgesetzteft 
Frei- und Ordnungsiibungen in Verbindnng mit Hantel oder Eisen- 
stabiibungen, G e r S t h e t u r n e n :  vorherrschend Einzeliibnngen. 
K ii r t u r n e n. T u r n s p i e 1 e. L. G w i a z d o m o r s k i.

Gesang (2 St.). Noten- und Sciilusselkenutni.s; Zeitdauer der Noten und 
Fausen ; chromatische Zeichen. U ber Rhythmus und Takt ; rliyth- 
mische Formen, Taktarten. Dur- und Molltonarten. Ein- und zwei- 
stimmige Eieder. 1 . W o r o b k i c  w i c z.

K a t h o 1 i s c li e r K i r c h e n g e  s a n g (2 St.). Mit den Sehiilern katho- 
liseher Conlession wurde der Kirchengesang gepflegt. R. K a i n d 1.

III. Verzeichnis
der im Schuljahre 189394 gebraucłiten Lehrbucher.

A. Katholische Religionslehre.
1. Classe: Sebuster Katechisinus der katboli.sehon Kirehe.

II. Sebuster, Geschiebte des alten und neuen Testameutes.
III. >> Frenzel, Liturgik.
IV. Wappler, Einleituug und Beweis der Wahrheit der katlio 

liselien Kirclie.
V. » Wappler, katholische Glaubenslehrc.

VI. Wappler, katholische Sittenlehre.
VII. Kaltner Dr., Kirchengeschichte, 2. Auflage. 

B. Griech.-orient. Religionslehre.
I. Classe: Coca, Geschichte des alten Testameutes.

II. Coca, Geschichte des neuen Testameutes.
III. >1 Stefanelli, Liturgik.
IV. >5 A ndriewiez, Glaubenslehre
V. Andriewiez, spiecielle Glaubenslehre.

VI. >> Andriewicz, Sittenlehre.
VII. ł) Coca, Geschichte der gr.-or. Kirehe.

1 .
II.

ITT.

C. Evangelische Religionslehre.
Abtheilung: Luthers Katechismus.

„  Zittei, Bibelkunde.
i, Palmet) ohristlitshe Sittenlehre.n
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D. MosaisChe Re/igionslehre.
1. Classe: Wolf, Geschichte Tsraels. I., II.

11. Wolf, Geschichte Israels. ILI., IV.
III. V Breuer, israelit. Glaubens- und Pflichteulehre
IV. V wie in 111.

V. V Ehrmann, Geschichte Israels I.
VI. V Ehrmann, Geschichte Israels II.

VII. Philipsohn, israelitische Religionslehre.

E. Deutsche Sprache.
1— IV. Classe: Willomitzer, deutsehe Grammatik, 5. v. Auflage.

I. Classe : Lampe], Lesebuch, I. Band, 5. Auflage.
II. Lampe], „ II. Band, 3. Auflage.

III. •? Lampe), „ III. Band, 2. Auflage.
IV. Lampel, „ IV. Band, 3. Auflage.

V. Kumnier und Stejskal, Lesebuch, V. Band, I. Auflage.
VI. >> Kiunmer und Stejskal, Lesebuch, VI. Band, 1. Auflage.

VII. )> Kummcr und Stejskal, Lesebuch, VII. Band, I. Auflage.

F. Franzosische Sprache.
I. Classe: Fetter, Lehrgang der franz. Sprache, I. Theil.

u . „ f  etter, Lehrgang der franz. Sprache, II. Theil.
III. „ Fetter, Lehrgang der franz. Sprache, III. Theil.

Fetter, Grammaire franęaise. 1892.
IV. „ Fetter, Lehrgang der franz. Sprache, IV. Theil.

Fetter, Graramaire franęaise. 1892.
V.— VI. Ciasne : Fetter, Lehrgang der franz. Sprache, V. Theil.

Fetter, Grammaire franęaise. 1892.
VII. Classe: Filek, franzosische Sehnlgrammatik, 4. Anflage.

Filek, franzosische Chrestomathie, 4. Anflage. 
Filek, franzosisches Ubungsbuch, 1. Anflage.

G. Englische Sprache.
V. Classe: Nader nnd Wiirzner. Elementarhuch der englischen Sprache

1. Auflage. 1890.
VI. —VII. Classe: Nader und Wiirzner, Grammatik, I. Auflage. 1890. 
V .~V II. Classe; Nader und Wiirzner, Lesebueb. 2. Auflage. 1891.
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H. Geographie und Geschichte.
I. Classe : Umlauft, Lelirbuch der Geographie, I. Cursus.
II. —IV. Classe : Umlauft; Lehrbuch der Geographie, II. Cursns. 

II. Classe: Mayer Dr., Lelirbuch der Geschichte. I. Theil.
III: Mayer Dr., Lelirbuch der Geschichte. II. Theil. 1893.
IV. Gindely, Lelirbuch der Geschichte, III. Band, 9. Auflage. 

Mayer, osterr. Vaterlandskunde. 2. Auflage. 1893.
V. Gindely, Lelirbuch. I. Band, 8 . v. Auflage.

VI. Gindely, Lelirbuch, II. Band, 7. v. Auflage.
VII. )) Gindely, Lelirbuch, I I I  Band, 8 . Auflage. 

Hannak, osterr. Vaterlandskunde, 9. v. Auflage.
I. — VII. Classe : Kozenn, Schulatlas, 35. Auflage.
II. Classe: Hannak und Umlauft, liistorischer Schulatlas, 3. Auflage. 
ILI.—VII. Classe: Rhode, Historischer Schulatlas, 9. Auflage.

I. Mathematik.
I. Classe: Villicus, Lehr- und Ubungsbuch, I. Theil, 9. v. Auflage.

II. „ Villicus, Lehr- und Ubungsbuch, II. Theil, 8 . v. Auflage.
III. „ Villicns, Lehr- und Ubungsbuch, III. Theil, 6 . v. Auflage.

IV . — VII. Classe: Mocnik, Lelirbuch der Arithmefik und Algebra, 23.
Auflage.

V . — V1L Classe: Mocnik, Lelirbuch der Geometrie, 21. v. Auflage.
V I. — VII. „ Heis, Anfgabensammlung, 78. Auflage.
VI.—VII. „ Adam, Logarithmen.

K. Physik.
ILI.—IV. Classe: Wallentin, Grundzuge der Naturlehre, 2. v. Auflage.
V I - VII. „ Wallentin, Lelirbuch der Physik, 7. unv. Auflage. 

L. Naturgeschichte.
1 . Classe: Pokorny, illustrirte Naturgeschichte des Thierreiches, 21. v. 

Auflage.
1 1 . V (I. Semester): Pokorny, Illustrirte Naturgeschichte des Mine- 

ralreiches, 17. v. Auflage. 1893. (II. Semester): Pokorny, 
illust. Naturgeschichte des Pflanzenreiches, 19. Auflage. 1893.

V. V Woldrich, Leitfaden der Zoologie, 7. gek. Auflage. 1891.-
VI. J) Wettstein, Leitfaden der Botanik, I. Auflage. 1891.

VII. Hochstetter und Bisching, Leitfaden der Mineralogie und Geo
logie, 9, u»v. Auflage. 1893.
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M. Geometrisches Zeichnen und darstellende Geometrie.
II.—III. Clas.su : Villieus, Lehrbuch der ebenen Geometrie, 3. unv. Autlage. 

1889.
1VT. Classe: Villicus. Lehrbuch der Stereometrie, 2. v. Auflage. 1884.
V.— VII, Classe: Smolik, Elemente der darstellenden Geometrie. 1882.

N. Chemia.
IV. Classe: Mitteregger, Anfangsgriinde, 2. Auflage. 1892.
V .  -V I .  Classe: Mitteregger, Lehrbuch, 5. Auflage.

0 Rumanische Sprache.
I.—IV. Classe : Pumnul, Grammatik.

I. Classe: Stefureak, Lesebueh, 1 . Theil.
1 1 . „ Stefureak, „ 2. Theil.

UL „ Stefureak, „ 3. Theil.
IV. „ Pumnul, „ II. Band, 2. Theil.
V. „ Pumnul, „ III. Band.

VI. „ Pumnul, „ IV. Band, 1 . Theil.
VII. „ Pum nul, „ IV. Band, 2 . Theil.

P. Rutheniscbe Sprache.
I.—IV. Classe : Osadca, Grammatik.
I.—11. Classe: Kowalski, Lesebueh, I.
III.—IV. Classe: Kowalski, Lesebueh, II.
V. Classe : Toruński, Lesebueh.
VI-— VII. Classe: Głowacki, Chrestomathie.

Miklosich, altslow Formenlehre.

Q. Stenographie.
LII.— VII. Classe: Kiihuelt, Stenographie, 7. Auflage.

Faulmanu, Anthologie, 6 . Auflage.
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IV. Themen,
welche den Schiilern in der Ober-Abtheilung zur Ausarbeitung gegeben

wurden.

A. In der deutschen Sprache.

“V .  C l a s s e .
1. Die Elfenfrau. Naeh Herders Balladę „Erlkonigs Tochter“. 2. a) Die 

Ermorduug des Ibykus. b) Der Erynienohor in Sehillers „Kraniche des 
Ibykus". 3. Wodurch baben sieli Philemon und Baueis die Huld der Gotter 
erworben '! 4. a) Die Entartnng der Menschlieit vor der Siindflut. b) Der 
griechische Mythus vor der Siindflut. Naoli Ovid. 5. Nestor. 6. a) Die 
Riistung des Achilles, li) Die Landschaftsbilder auf dem Scliild des Achilles. 
(Naeh Homera II i as.) 7. Der Mythus von Siegtried. 8. Hagens Betragen 
bei der Ermordung Siegfrieds. 9. Die Geschichte vom Laokoon. (Aeneis II.) 
10. a) Charakteristik des armen Spielrnanns. Naeli Grillparzers Erzahlung. 
b) Der Tod. Nach Geibels Gita mors ruit. 11. Das Gewitter. Eine Schil- 
derung nach Klopstocks Friihlingsfeier. 12. a) Eine grieehiseh-rbmisehe 
Stadt. Nach Sehillers Elegie „Pompeji und Herculanum. //) Die Feld- und 
Stadtmaus. Nach Horaz.

V I .  C l a s s e .
1. Die Bedeutung des Hildebrandslied. 2. Die Jagd im Mittelalter. 

Nach eiuem Nibelungenlied. 3. Volksthiimliches und hofisehes Epos. 4. Die 
Epoehen der osterreichischeu Geschichte in der 1. Halfte des Mittelalters,
5. Arbeitsamkeit ist das sicherste Schutzmitlel gegen das Elend. 6. 
Was niuss uns antreiben znm Studium der Naturwissenschaften ? 
7. Klopstocks Ode auf den Tod der Kaiserin Maria Theresia. 8. Ein rit- 
terlicher Zweikampf im Mittelalter. Nach Wielands Oberon. 9. Charakte
ristik des Wirtes in Lessings „Minna von Barnhelm". 10. Ricoaut de la 
Marliniere und Tellheim. 11. Der Stroit der beiden Kóniginnen in Sehillers 
M aria Stuart ais Hohenpunkt des Dramas. 12. Burleigh und Talbot 
Charakterisierende Gegeniiberstellung.

V I I .  C l a s s e .
1. Wien um 1450. Naeh einem Gedichte von H. Sachs. 2. Preis der 

Freundschaft. Nach Klopstocks Zurchersee, 3. Klopstock und Less ing.
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4. Wolil dem, dessen Vaterland ein geordneter, civilisierter Staat ist. 5. Die 
Exposition in Goetlies Iptiigenie. 6 . Kunst bringt Gunst. 7. Was soli uns 
veranlasseu fremde Sprachen zu erlerneu ? 8 . Wie entschliesst sieli Wallen- 
stein zur That ? (J. Wallensteins Tod IV. Aet. Bedeutung desselben fur 
die Entwioklung der Haupthandlung. 10. Goetlies uud Schillera Freund- 
sehaft in ilirer Bedeutung fiir die deutsche Literatur.

C. M a n d y c z e w s k i .

B In der rumanischen Sprache

V 7 \  C l a s s e .
1 . Cuprinsul baladei „Miori(a“.
2. Piaf,a principala. (Deseriere.)
3. Cuprinsul poesiei „Hodja Murad“ .
4. Cuprinsul poesiei „Codrul fara via(a“.
5. Cuprinsul poesiei „Grui-Sanger". (Ertarea.)
6 . Lucrul este datoriti|a omului.
7. Cuprinsul poesiei „Opri^anul".
8 . Primavara. (Deseriere.)
9. Despre insemnatatea cailor ferate.

10. lliul isi viafa omului. (Paralela.) C. C o c a.

V I .  C l a s s e .
1. Teriloriul locuit de Bomani.
2. Mai bine sanie ‘ii curat, decat bogat isi cu pecat.
3. Despre folosul apei.
4 . Fa bine ęi nu te teme de nime.
5. Despre folosul padurilor.
6 . Numai tu, virsta uniana,

Primavara lina ai ;
Omule, fi i n (a vana,
Te gandescc, pe ce-o dai ? T. Serbauescu.

7. Furtuua ‘ i resboiul. (O paralela.)
8. Meęterul Manole. (O caracteristica.)
9. Ce idei a voit sit propage Bolintineanu creand figura mamei ltii Stefan 

cel Marę. (O explicare a baladei „Muina lui Stefan cel Mare“.)
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• V I I .  C l a s s e .
1 . Cuprinsul sonetului „S’u stins via(a falnieei Vene(ii“ de Eminescu.
2. „Epigonii“ de Eminescu. (Explicare.)
3. Despre modestia adeverata.
4. Cum vei semena, aęa vei secera.
5. Troi lucruri stapanese in lunie; in(.elepeiune;i, aparen^a si puterea.
6 . Pentru-a tale proprii patimi,

Pentru propria’(i via(a,
Unde ai judecatorii,
Ne ’iulura(ii ochi de głiia(,a ! M. Eminescu.

(Ce e de sus(inut de sentin(a aceasta ?)
7. Literatura este espresiunea lidela a societa(ii.
8 . Despre idealuri in sciin(a, in arta $i in via(a. V. O l i ń s k i .

C. In der ruthenischen Sprache.

" V .  C l a s s e .
1. Coaunc ,\a xMapw.
2. lluxo,vł> KoaaKoirj, Ha CicyTapt.
3. 'Ic.inirl.Ki. mhc.ihtt,. a Hora pH4jr.ro,.

4. Hicł wiara ITpo^airt 'Pe^opa o t ł  Me^Be â ?
5. Co^cpjuaHbe V I. r.iam.i (otb ctoji. 391 —  394) ,,'iopiion Pa^bi1'.
6. Mapyieua ca, 11001104010 CTenanoMi,.

7. OnncaHfce ta r ł  ananoro „IJdicapcKoro oropo,^a“ bt> HepHOBUaxx.
8. Bi,ixoBam,c moho ĉhhi irt ( ,'uap'rh.
9. ynopn^KOBaHLe MMc.iift b'i, „CniepTi, óaigyypucTa" McT.miTcKoro.

10. Ko.iocr, no.iHi.in n ie c ą  40 3e1n.n1, a nycTwii 40 rop li cTcpuim,.

T T I -  C l a s s e .
1. Tapaca, IUeBHeHKO. (gro skutlc.)
2. P k i, npe4CTaB.ieHbi pyca.iKii hm, noeirk „H puninim C ?
3. Co4(‘pvKam,c I I .  aii.iwnji 4paMarra ,.KpeMyi;iń Kop4t>“ .
4 słynnie >10.1041,1101, 40c.iyroKaTHCH caMbiin, 4o6poft c^iaBH, htcj, otucb

CKOKJ BaCTaB.IHT1ICH.
5. 110x041, P ycu  Ha U,aj>Lropo4rb 907. poicy.
6. OiiHcante TopucecTisa piiMCKoro TpiyM4>y.
7. Pa4Ka 3a MopHMii, a cMepTb 3a ii.iwiaini.
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8 . C o h t> M o .ia H M . (y c T b ia iiO H H T b  : M e c T b  B e p x o B H H n a .)

9. OrmcaHfiC ôjiaiiiHoro CKOTa na EyKOBiiirh.
10. OTra^aft n o6łhchh aar;»/\iiv :

..łl-h.ioe nonę, 
r y c t  n a  n o n .  o p e ;

M o p n e  iiaciku Ł e,

M y,\ ))b ]ii r o  c F e .“

■ V I I .  C l a s s e .
1 . B c e  K o n ie , n n u b  He H anie.

2 . (*ir .ia  óeab ro.tOBbi ina.rfee.

3 . I le j ia e  ro p r.m e  m a  ht» H e n o .n i n p o  bo.uo 3ra,ąoBaTL. (ITTeBHeHKO : H a  

B ic p a im y .)

4 . X a p a K T o p H C T K a  .uiuhocth K n p n .i . i a  T y p a  (nocna „HopHaa l'a ,i,a “ ).

5 .  S n a n e H L e  p o .ii.H U K a b t >- ue.ioB-hueeKOM T. oóm eeT B p..

6. IIo .ii.3 a  •.KC.rfe3Hi,ixrb ,y>p om.
7 . P la n . Bu ry pin k t > e u  c i .m y  K o p i o .i a u y .

8 . U k t . n o m  ń b i .n . ro B op iiT ii C o ic p a ro . n e p e ,; c y ^ O M t, e o n u  ó n  x o r h .iT .

ó l i . it .  cuacT H  cB oe Y K im .e  V A .  K  ii p  u  . i  o b  h  h  t>.

V. Themata
fiir die schriftSiche Maturitatsprufung.

a) D e u t s c h e  S p r a e h e :
Die Kumple auf dem Marehfelde in ihrer Bedeutung fiir die Ge- 

schiclite Osterreichs.

b )  A u s de m D e u t s c h e n  i n s F r a n z o s i s e h e : 
Ubuugsbueh zur franzosischen Grammatik fiir Mittelschulen von 

A. Beohtel. Oberstufe Seite 48. Die Familie.

c) A n s dem  F r a n z o s i s c h e n  i n s D e u t s c h e :
Dictat aus den Leęons de litterature franoaisc par E. Filek : Mon- 

tesąuieu: Fragment des lettres persones: Kica a Iben.

d) A u s  dem  E n g l i s c h e n  i n s D e u t s c h e :
W. Robertson : Charles then rosę . . . .  saqacity of maturer years.
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e) M a t h e m a t i k :
1 . Jemaiid ist verpflichtet, durch lOJahre arn Ende eines jeden Jahres 

200 fi. z u hezahlen. Wie hoch belauft sieli die augenbliekliclie Ablosungs- 
summe, wenn die Verzinsung ganzjahrig zu 5°/0 geschieht utul zwar Zins 
vom Zinse.

2 . Die Katheten eines rechtwinkligen Dreieckes sind 2-4 m und 5 m 
lang. Dasselbe dreht sich um seine Hypotenuse ais fixe Axe. Wie gross 
ist die Oberflaebe und der Inhalt des su erzeugten Doppelkegels ?

3. Unweit einer Eisenbahn, welche einen parabolischen Bogen beschreibt, 
dessen Gleieliung

y'1 =  150 x
ist, lauft eine gerade Strasse, dereń Richtung durch y =  5 x -f- 40 ge- 
geben ist. Welcher Punkt der Eisenbahn liegt der Strasse arn nachsten, 
und wie weit ist er von der letzteren entfernt? (Langeneinheit =  1 km.)

4. Welches ist die Summę aller durch 7 theilbaren Żabien, die 
zwischen 1 und 701 liegen ?

5. Ans den Gleiehuugen :
3  sin x 4 sin y =  ą nn(] g sin2 x  — sin2 y __ 4

sind die Winkel x und y zu bestimmen.

/') D e s e r i p t i v e G e o m e t r i e  :
1 . Durch eine gegebene Gerade L im Raume eine Ebene F zulegen, 

welche mit einer zu den beiden Projectionsebenen schiefen Ebene E einen 
Winkel von 30° einschliesst.

2. Parallel zu einer gegebenen Geradeu h sind an einen schiefen Cy
linder, dessen Leitlinie in einer Ebene, parallel zur horizontaleu Projections- 
ebene liegt, die moglichen Tangentialebenen zu legen und dereń Beriihrungs- 
linie zu bestimmen.

3. Den Schnitt einer Kugel mit einer gegeu beide Projectionsebenen 
schiefen Ebene noch zwei Methoden zu bestimmen.

4. Die wahre Grosse des Abstandes zweier perspeetivisch gegebenen 
parallelen Ebenen zu bestimmen.

y) R u m a n i s e h e S p r a ehe :
Multe flori sunt, <lar [lujine 
Rod in lunie o sa poarte.
Toate bat la poarta viefei.
Dar se scutur mult moarte.

M. Eminescu,
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VI. Lehrmittel.
Die Lehrmittelsammlungeu sind theils dnroh Kauf aus der Jahres- 

dotation, theils durch Schenkung vermehrt worden.

I. Lehrerbibliothek.
Custos : Herr Prof. C. C o c  a.

D u r c h  K a u f :  
a) Zeitschriften:

Yerordnungsblatt fiir den Dienstbereich des k. k. Ministeriums fiir 
Cultus uiid (JnteiTieht. — Zeitschrift fiir das osterr. Realschulwesen. — 
Osterreichische Mittelselnile, IV., Vs und VI. Jahrgang. — Monatsschrift 
„Candela“ 1893. — Philosophisches Jahrbncli, 3., 4 und 5. Pand. — Stimmeii 
aus Maria Laach 1891. — Mittlieilungen der k. k. geographischeu Gesell- 
schaft in Wien 1893. — Zeitschrift fiir den physikalisehen und chemisehen 
Unterricht, 4. und 5. Jahrgang. Jahrbncli des hiiheren Unterrichtswesens, 
VI. Jahrgang 1893. — Humbold, Monatsschrift fiir die gesamniten Natur- 
wissenschafton.

b) Werkc.
Die osterr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild. — St. Beuve, Pre- 

miers Lenndis, Tome II. — St. Beuve, Nouveaux Lenndis, Tome XII. 
D’Haussoville, St. Beuve. — Poutmartin, Nouveaux Samedi. — JulesHoche, 
Les Parisiens etc. — De Lagrbze, Hem i IV. — Loys Brnyere, Contes 
populaires de la Russie. — Marc Mounier, Conte populaires en Italie. — 
Paul Sebillot, Contes populaires de la thante Brel. — Leuteinann, 
Zonenbilder. — Leutemann, Bilder aus dem Alterthum. — Eitner, Jugend- 
spiele. — Brettner, Lelir- und Ubungsbuch I. — Allgemeine Erdkunde, 
128— 132. — Miiuehener Bilderbogen ans der Vorzeit. —• Heck, Construc- 
tionslehre, I. Abtheilung.

II. Schiilerbibliothek.
Custos : Herr Prof. D. S i m i o n o w i c  z, 

im II. Sem. durch Prof. A. K i e b e 1 vertreten.
Graesers Schulausgaben classischer Werke, 3 St. — Bekenutnisse 

ileś hl. Augustinus. — Panholzer, Osterreich iiber Alles. — Smolle, Feld- 
marschall Radetzky. — Hann, Hochstetter und Pokorny, Allgemeine Erd
kunde. — Andersen, Ausgewahlte Miirchen. — Biissler, Frithjof-Sage, 
4 Stk. -Becker, Charakterbilder aus der Kunstgeschichte. —-Bock, niensch- 
licher Kbrper. — Campe, Amerika. — Campe, Robinson. —- Cholevius,
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Eil. zu GoetheJs „Hermann inni Dorothea'*. — Conseience, Ausgewiihlte 
Schriften. — Goethe’s Gedichte, Hermann und Dorotliea. — Goldsnnth,
Landprediger v. Wackefield. — Grimm, Sagen und Marehen. — Grube,
Geogr. Charakterbilder. — Herder, Gid. — Hertzberg, Kom und Konig 
Pyrrbus. — Hoffmann, Columbus. — Hoffmann, Lebenskampfe. — Kleist, 
Micbael Kohlbaas. — Lange, Gesehichten a. d. Herodot. — Lauseh, Kinder- 
und Hausmarchen. — Holder, Historische Bibliothek tur die Jugend. li 
Bandę. — Konig, Literaturgesohichte. — Grimm, Tausend und eine Nacht. 
— Ans fernen Landon.

I) u r e h S c li e n k u n g :
V o m li o h e n k. k. U n t e r r i o h t s m i n i s t e r i u m : Osterrei-

chisehe botanische Zeitschrift. 1893. — Josef Kessel, Denksehrift heraus-
gegeben vom Comite fur die Centenarfeier Josef RessePs. Wien 1893.

Von der k a i s e r  l i c  hen A k a d e m i e  der  W i s s e n s c h a f t e n  
i n W i e n :  Sitziingsanzeiger der mathomatiseh-natnrwissenschaftliehen 
Classe, 1893.

V o m g r. -o i'. e r z b i s e li ii f  I i e h e n C o n s i s t o r i u m : Sche- 
matismus der bukowiner gr.-or. Archiepiscopal-Diocese 1894.

V o n d e r V e r 1 a g s b u e li ii a n d 1 u n g F, T e m p s k y i n W i e n : 
10 Bandchen der Sehulausgabe deutselier Classikei. Richter, Lehrbueh der 
Geographie, und Mayer, Lehrbueh der Gesc liichte f. d. unt. Cl., III. Tlieil, je 5 
Exemplare.

III. Miinzensammlung.
Custos : Herr Prof. .1. E i s c li e r.

Die Gesammtzahl der in derselben betindliehen Miinzen betriigt 651 Stiiok.O

IV. Physikalisches Gabinet.
Custos: Herr Prof. L. l i n i e  k i.

Electrische Leitung bis in den Lehrsaal. HelleseiPs Patent-Troeken- 
elemente, grosse, 12 Stiick. — HelleseiPs Patent-Trockenelemente, kleine, 
6 Stiick. — Camera obscura. — Schwefelkohlenstoffprisma. — Krystall- 
object Epidot. — Completirung eines Fernrohres. — Doppelfeldstecher 
(Marinę). — Stimmgabel Normal A in Etui. — Senkplattcheu fur dichtere 
Flussigkeiteu ais Wasser. — 2 Volumeter nach Gay-Lussac.— Zwei Scheiben 
fur die Inffuenzmaschine, laekirt und belegt.

V. Historisch-geographische Sammlung.
Custos: Herr Prof. Dr. R. F. K a i n  d 1.

Culturgeschichtliche Wandbilder von Lehmann, 12 Stiick. — Geogra- 
phische Wandbilder von Lehmann, 18 Stiick. — Kartę von Mitteleuropa in
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Mappe. — Kartę des russ.-Uirk. Krieges. — Haardt, Afrika. — Sprunner, 
Kartę der Kreuzziige. — Mikulicz, Karto der Bukowina. — Haardt, Oster- 
reieh-Ungarn. — Handtke, Deutschland.

VI. Naturhistorisches Cabinet.
Custos: Herr Prot. J. / y b a c z y n s k i.

D u r c h S c h c n k  u n g :
1. Upupa epopo, ausgestopft vom Schiller der V. Cl. Syrzistie Josef.

2. Anguilla yulgaris, Spirt. Prtip. 3. Riesenthiere der IJrwelt, 15 Reprii- 
sentanten, 4. Lothrohrbesteck; 3 und 4 vom Schiller der VII. Cl. .luster 
Moriz, 5. Lothrolirlampe mit Geblase vom Schiller der V1L Cl. Theiler 
Lipa. 6. Laub.sśigeapparat vom Schiiler der VII. Cl. Kusik Thadiiiis.

Das Cabinet umfasst bei Drucklegung:
F ii r Z o o l o g i e : 1. Skelete, Zahl des Nr. 46, Sl iieksen li 1 67.

2. Ausgestopfte Tliiere, „ V 78, 77 79.
3. Spirituspraparate, „ J5 » 46, 77 48.
4. Trockene Praparate, „ V » 5, 77 5.
5. Cephalopoden, „ J 7  77 6, 77 5.
6. Gasteropoden, „ 77 77 194, 77 572.
7. Lametlibrauchiaten, „ 77 77 45. 77 66.
8. Niedere Thiere, „ 77 77 13, 77 3( i.
9. Nester und Eier „ 77 77 2, 77 55.

10. Eine Insectensammlung in zwoi Kasten.
Fiir B o t a n i k :  1. Ein Herbarium der Samenpflanzen : 18 Mappen. 

2. Eine Sammlnng von Alpenpflanzen: eine Mappe. 3. Eine Moos- und 
Flechtensammlung: eine Mappe. 4. 42 Stiiek trockener, nieht gepresstor 
PHanzentheile.

Fiir M i n e r a 1 o g i e u n d Ge o l o g i e :  1. Mineralien, Zahl der Nr. 657, 
Stiieke 792. 2. Gesteine, Zahl der Nr. 100, Stiieke 172. 3. Petrefaete, Zahl 
der Nr. 187, Stucke 199.

Endlich sind unter 30 Nummern iiber 367 Stiiek Modelle, Abbil- 
dnngen, Werke und Apparate yorhauden.

VII. Sammlung fiir Freihandzeichnen.
Custos : Herr Profl Justin P i h u 1 i a k.

Elemen tar-Hol/.modelle 11 Stiiek. Modelle der architektoni.sehen Ele- 
mentarformen, 3 Stiiek, Gypsmodelle der Kunstformen 3 Stiiek. Figurale 
Gypsmodelle 4 Stiiek. Ornamentale Gypsmodelle, IV. Serie, 1— 7. Herdtle,
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Vorlagen fur Freihandzeiehneii in Mappe. Herdtle, Majolikafłiessen. Hfiiiser, 
Styllehre. Hauser, Uher Siiulenordnung. Fallenboek, Elementarzeicheiischiile. 
Steigel, Wandtafeln f. d. Zeiehenunterrioht, 1. Serie. Ilg, Kunstge.schicht- 
lielie Oharakterbilder. Klinger, Lehrbueli des Zeiehenunterrichles. Wunder- 
lieli, Methodik des Zeichnens. Lehrbueli f. d. Unterrieht im Freihand- 
zeichnen.

VI I. Gęsimi! heitspflege.
1. I ) er  T u r n u n t e r i c h t fand wie im Vorjahre die sorgsamste 

Pflege. Leider liesass die Anstalt aueli honor noeli keine eigene Turnhalle. 
Zur Erriehtung derselben wurden im Raudepartement der k. k. Landes- 
regierung erst die Vorarbeiten gemaeht.

2. R a d e  n. Der Eigenthiimer des Sophienbades, Herr A g o p s o w i e z, 
bat aucli im heurigen Winter den Realseliiilern den Sonntagnachmittag von 
2—6 Ulir ais Radezeit bestimmt und sehr vielen armen Seliiilern freien 
Eintrit.t gewiilirt. Herr Professor V. O 1 i n s k i unterzog sieli aueli honor der 
miiheyollen Aufirabe des Verkaufs der Radekarten und der noeli seliwie-O
rigeren der Vertheilung von Freikarten.

3. E i s 1 a u f. Zuiu yiertenmale bat der Eislaufvererein, dessen Obmann 
der Realsebnldirector ist, die u n e n tge 111 i c h e Reniitzung seines Eis- 
platzes an den Sonn- und Feiertagen, von S)—1/s12 Uhr vormittags 
s ii m m 11 i c li e n Mittelscbiilern gewiilirt. Uberdies geniessen die Mittelsebiiler 
seit lange den Vorzug, fiir die Reniitzung des Platzes zu andern Stunden 
und an andern Tagen einen erniassigten Aboniieinentsbetrag zu entricbten.

4. J u ge n d s p i e 1 e fanden im Herbst 1893, der im Gegensatz 
zu dem des Jahres 1892 sehr kulił war, niclit mehr statt. Wiibrend 
der gr.-or. Ostern 1894 studierte Herr Prof. L. G w i a z d o m  o r s k i  boi 
seiner Anwesenbeit in Wien an niebreren Mittelscbulen die dortige Ein- 
riehtung der Jugendspiele und bielt nacli seiner Riickkebr Spielcurse mit den 
einzelnen Classen ab. Dadurch wurde es moglich, heuer aueli die oberen Classen 
zur Theilnabine an denselben zu veranlassen. Fordernd hiebei war allerdings 
aueli der Umstand, dass viele Sebuler der V. und VI. Classe in den Vor- 
jahren bereits (ais sie noeli der Unterrealsebule angeborten) an den Jugend- 
spielen rege tlieilgenommen liatten. Die Tbeilnebmerzabl zeigte heuer wieder 
(im erfreulieben Gegensatze zu den Sommermonateu 1893) eine Steigerung. 
Leider yerbinderte jedocb die regnerische Witterung der Monate Mai 
uud Juui (in denen es an 40 Tagen regnete) tnanehraa! die Abbaltung der
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Spiele. Der Leitung der .Tugeridspiele der drei unteren Classen widmeten 
sieli die Herren Professoren A. K i e b e l  und \7. O 1 i » s k i, die Leitung 
der Spiele der IV .— VIi. Classe lag in der Hand des Herrn Prof. L (t w i a z- 
d o m o r s k  i.

S p i e 1 e a s s a. Der Spielfond betrug ani Selilusse des vorigen Sehul- 
jahres 23'3 tl. Davon wurde fur die wahrend des Sommers 1893 erfolgte 
Uberwaclmng des Spielplatzes und der an der Westseite desselben angepflanzten 
Rannie 2 fl., fiir die Ansohaffung von rotben Biillen 1-2 3. ausgegeben. Es 
verblieben somit 20-1 fl. — Im heurigen Scliuljahre ergaberi die von den 
Herren Classenvorstanden eingeleiteten Sammlungen in der I. a 4295 11., 
L b 2 H., 11. a 2'5 fl., 11. I, l fl. III. a 2-25 fl., in der III. b 0-90 II. Zn 
der vou Herrn Prof. G w i a z d o ni o r s k i auf dem Spielplatze eingeleiteten 
Sammlung liaben Sehiiler der II. a 045 11., der ILI. a 0-30 fl., der III. b 
0-G2fl., der IV’ . a 0-2 U., der V. 1-55 fl., der VII. 0-3 fl. beigetragen. Die 
Summę der heurigen Einnahmen betrug somit 16-065 fl. — Angekauft 
wurden bei M. 11. Salzmann, Wien, Vertreter von Dolffs und Helle 
Braunschweig a) urn 3-52 fl. 2 rotli. emaili. Guiumibiille 2 1/2", 2 Gummi- 
biille mit doppelst. Wand und 2 Sehlagholzer ; b) um 18-43 fl. die zum 
Crieketspiele gehorigen Gerathe ; e) um 5-95 fl. ein Sehleuderball. Ferner boi 
Franz Ditz, hier, ein Bleehkrug um 0 95 kr. Die Fracht- und anderen A iis- 
lagen betrugen 1-77 fl. Es verbleibt somit in der Spieleassa ein Barbetrag 
von 5-745 fl.

Zufolge hohen Min.-Erl. vom 15. October 1893, Zl. 18830, wurde die 
Birection ermachtigt, vom Beginn des naehsten Schuljahres von jodem 
Sehiiler einen Beitrag bis z u 0-5 fl. jahrlich einzuheben.

Ausf l i i ge.  So wie in den Vorjahren unternahm aueh lieuer Herr 
Professor V. Ol i n s k i  mit den zwei untersten Classen mehrere Aus
fliige in die Umgebung.

Am 11. Juni land der allgemeine Ausflug der ganzen Anstall ins 
Horeczaer Waldchen statt. Die Vorbereitungen lagen wie alljahrlieh in der 
bewahrten Hand des Herrn Professor L. U n i c k i ,  Der Abmarseh erfolgte 
lieuer bereits um 11 Uhr vormittags. Auf der Wiese am Eingang
fanden von bis 6 Uhr uuter der Leitung der Herren Prof. A. X i e b e I
und Dr. X. F. K a i n d 1, desgleiehen auf der grossen Wiese unter Leitung
des Herrn Prof. L. (I w i a z d o m o r s k i  .Jugendspiele statt.

Desgleiehen machten die II. und VI. Classe unter Leitung des Professors 
der Naturgeschichte, Herrn J. Z y b a c z y n s k i ,  wie alljahrlieh, botanische 
Excursionen.



IX. IJnterstiitzung der Schiller.
A. Kronprinz-Rudolf-Verein.

V o r s t a n d :
Herr Dr. W enzel K orn, k. k. Schulratli and Oberrealsehuldirect

V o r s t a n d - S t e I l v e r t r e t e r :
Herr I gnatz Ma y e r , Besitzcr des goldenen Vcrdienstkreuzes.

S e o r e t a r :
Herr Constantin Stefanow i! z, Ober-Realscliul-Professor.

C a s s i e i ' :
Herr J osef Z ybaozyn ski, Ober-Realscliul-Professor.

A u s s o li ii s s m i t g l i  e d e r :  - 
Herr M abous K ampelmacher, Privatier und Gemeinderath.

„ L eon R osenzweig , Rentier und Gemeinderath.
„  Romuald Sohai.t.y , Buchhandler.
„ A. P. Schulz, Kaufmann und Hausbesitzer.
,, N aetali T ittinger, Rentier und Cultusvorstand.
„ F. W ilhelm , k. k. Re.chnungsrevident.
„ Otto W ollmann, Sparcassaeassier.
„ Calistrat Coca, Ober-Realscliul-Professor.
„  J ohann F ischer , „
„ D ionys Simionowicz, „
„ G eorg von T arn ow iecki, „

V e r e i n s m i t g 1 i e d e r.
Herr Beck A nton, Realitatenbesitzer und Stadtrath.

„ Coca Caltstat, Ober-Realscliul-Professor.
„ E ngel A., Umversitats-Buc]iliandler.
„ Fischer .Iohann, Ober-Realschul-Professor.
„ G regor Josef, Architekt uud Gemeinderath.
„ IyAjMPELMacher M arcus, Privatier und Gemeinderath.
„  K iebel  A i trel, Ober-Realscliul-Professor.
„ K ochanowski A nton, Ritter v. Stawezan, Biirgermeister.
„ Dr. W enzel K orn, k. k. Schulratli.
„ L angf.nhan F riedrich , Handelskaminerprasident,
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Herr M a y e r  Ignaz,- Hotelier.
„ P aumgarten Carl , Ritter v., k. k. Finanzrath.
„  P aw łow ski A nton, k. k. Professor.
„ P aw łow ski Eduard , Professor.
„ Porper H., Bankier und Reiehsrathsabgeordneter.
„ R osenzweiu L eon, Bankier nnd Gemeinderath.
„ Dr. Rorr J osee, Advoeat und Landeshauptmann-Stellvertreter. 
„ Sch ally  R omuald, Buchhandler.
,, Schulz A. P., Hausbesitzer .und Kaufniann.
„ Serwlsciier, M., Kaufniann.
„ Simionowicz D ionys, Ober-Realschui-Professor.
„ Stefanowicz C onstantin, „
„ Suchanka V incenz, Buehhandler.
,. T ittinger Na ftali, Privatier und Cultusvorstand.
„ W agner H einrich , Privalier und Reiehsrathsabgeordneter.
„ W alter  R ichard , Kaufniann.
„ W ollmann Otto, Sparcassacassier.
„  Z yraczyn sk i Josef, Ober-Realschul-Professor.

Rechenschaftsbericht
des Ausschusses des Kronprinz-Rudolf-Vereiues zur Unterstiitzung wurdiger 
und diirftiger Schiller der gr.-or. Oberrealscliule in Czernowitz, vorgetragen 

in der Generalversaninilung ani 27. Juni 1894.
H ochgeehrte G eneralver.sammlung !

Uer von Ihnen in der letzten Generalversanmilung gewahlte Vereins- 
Ausschuss boeli11 sieli auf Grundlage der einschlagigen Bestinimungen der 
Vereins-Statuten liber seine Thatigkeit nnd iiber den Stand des Vereins- 
yerniogens im abgelaufenen Vereinsjahre 1892/18913 liiemit Rechenscliaft 
abzulegen.

lin Vereinsjahre 1892/1893 ziihlte der Yerein 31 Mitgliedcr. Kachdeni 
wiilirend des abgelaufenen Vereinsjahres drei Mitglieder ausgetreten sind, 
ziildt der Verein gegeuwartig 28 Mitglieder. Mit den Mitgliedsbeitragen 
per 165 H., den luteressen von Werthpapieren und angelegten Geldern per 
105 fl. 89 kr. und den Geschenken und sonstigeu Zuscliussen per 301 fl. 
5 kr. betrugen die reellen Eiunahmen zusannnen 571 H. 94 kr., woniach 
sieli gegeniiber den baren Auslagen, bestehend aus 466 H. 50 kr. fur Sehul- 
gelder und nioinentane Aushilfen, 16 fl. 10 kr. ais Entlohnung des Yereins- 
dieners und 1 H. 28 kr. fur diver.se Ausgaben, zusamtnen mit 483 H. 88 kr.,
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ein Rest von 88 6 . 6  kr. herausstellt. Das Ver6insvcrmogen besteht 
sonach mit Ablauf des "Vereinsjahres 1892/1893 aus 150 fi. iu Wertpapieren, 
aus 5201 fi. 24 kr. o. W. in angelegten Gfeldern, wovon 3947 fi. auf das 
Stammvermogen entfallen, endlich ans dem baron Cassareste per 6 fi. 70 kr.

Der Aussohuss ist in der angenehmen Lagę, berichten za kbnnen, 
dass der Vereinscassa wahrend der in Rede stehenden Zeitperiode nam- 
hafte Speuden zugekommen sind. So speudete die wohllobliche Direction 
der Bukowinaer Sparcasse sowie der iiolie Bnkowinaer Landtag in gewolint 
muuifieenter Weise fur das Gfegenstandsjahr den namliafton Betrag von 
je 100 fi. o. W.

Allen Wohlthatern sei hiemit der yerbindlichste Dank ausgesprochen.
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Geldgebahrung im Yereinsjahre 1892/93.

2

3

I Kiiuiiihinen.

Cassarest vorn Vorj a lire .............................
cjaruuter 3786 fl. -J- ’|5 =  3843 fl 50 kr. 
Stammcapital.

Mitgliederbeitrage.......................................

Interessen von Wertpapitireu und angc- 
legten Capitalien..................................

Subvention und Gesclienke........................

Summę . .

II. Ansgabcn.

Scliulgelder und momentane Untcrstu- 
tz un g e n .................................................

Entlobnung des Vereinsdieners . . . .

Verschiedene A uslagęn ..............................

V-

Cassarest mit Schjuss 1892/93 . . . .
worunter 3865 fl. 50 kr. -)- ' “5 =  
3947 tl. Stammcapital.

Summę . .

150 —

150 —

150

150

5119 88

165 —

105 89 

301:! 05

5691 82

466| 50 

16 10 

li 28

483: 88 

5207; 94

5691 82
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Praliminare fiir das Jahr 1893/94.

GogenstanćL

Geldbetrag

i u Wert- bar
papieren angelegt

u. I kr. fl. | kr.
osfceiT. Withr.

1

2

3

4

5

1

2

3

I. Erfordernis.

Sehulgelder mul Unterstiitzungen 

Entlohnung des Vereinsdieners .

Kanzleierforderuisse.............................

Stammcapital 3947 H. -f  *|° =  . . . .

Yoraussichtlicher Cassarest........................

Summę . .

II. Bedeckung.

Cassarest vom Vorjahre.............................

Mitgliederbeitrage.......................................

Interessen von Wertpapieren und angelegten 
G eld ern .................................................

Verschiedene Einnahmen und Gesehenke .

Summę • .

150 —

1501

150

150

450 —

15 — 

5 — 

4022 — 

1389 94

5881 94

5207 94 

150 —

224 __ 

300 —

5881 9 4
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B. Stipendien.

Nnine
des SMpt ndlsteii

-V
7373Clj
O
13
orji

Benenunng
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdecret.es

Jabrlicberj
Betrag

fl. kr.

Mykitynski Carl r. b Finanz-Stipendium
Krlass d. h. k. k. Finanz- 
Ministerinms v. 1. Jkn. 
1894, Z. 52474 ex 1893.

100 —

Vitenko Alexander 1. b Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Erl. der li. k. k. Landes- 
regierung v. 19.Mai 1894, 

Z. 8151.
80 —

Zieliński Leopold 1. b Or!owicz’scbes Stipen - 
dium.

Zuschritt des lobl. poln. 
Un terstiitzn n gs vere i n es 
vom 18. Febrnar 1894.

50

Cndia Alexander IT. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Erl. der b. k. k. Landes- 
regieriing vom 12. Juni 

1893, Z. 7603.
80

Dmytruk .1 oset' . 11. a Samborski’sclies Sti- 
peudiuin

Znscli. d. loblicben Stadt- 
magistrates v. 22. Juni 

1894, Z. 8988.
60 —

KinsbrunnerMendel II. a
Teclmisches Stipen- 
dium der Stadt Ozer- 

nowit.z.

Zusch. d. loblicben Stailt- 
magistrates v. 14. Jann. 

1894, Z. 35860.
50 —

Reisch Scbmil II. b Isak RubinsteiiFscbes 
Stipendium

Zuschrift der loblicben 
Handelskammer vom 3. 

Juni 1893. Z. 923.
47 25

Jakubowski Anton III. a
Teclmisches Stipen- 
dium der Stadt Czer- 

nowitz

Zuscli. d. loblicben Stadt- 
magistrates v. 15. Jiinner 

1893, Z. 29798.
50 —

Olszewski Franz III b dto.
Znscli. d lijblichen Stadt- 
magistrates v. 6. April 

1892, Z. 2667.
50

Rossmana Josef . III. b dto.
Zuscli.d. loblicbenStadt- 
magistrates v. 10. Febr. 

1892, Z. 2816.
50

Soroezerisky Victor III b dto.
Zuscli. d. loblicben Stadt,- 
magistrates v. 15. Jiinner 

189.3, Z. 29798
50 —

Beer Leib . . . IV. a dto
Zuscli. d. lobliclien Stadt- 
magistrates v. 30. April 

1893, Z. 7801.
50
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Benennung
des

Datom und Zalil 
des

.1 abrlicher 
Betrag

(les stipendistcn
£

Wa
O

Stipendiums Verleiliungsdecretes
fi. kr.

i:t Besplit.ijei Nicolaus IV. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Sti pendium

Erl. d. li. k. k. Landes- 
regierung v. 1. Mai 1891, 

Z. 4(i63.
80 _

14 Oolomi|ohi Theofil IV. a dto. dto. 80

15 Fifer Iśak . . . IV. a
Tecliniscbes Stipen- 
dinm der Stadt Czer- 

nowitz

Zuscb. d. lobliclien Stadt- 
magistrates v. 8. Julii 

1894, Z. 5105.
50 —

u; Konstaiitiniuk Ka- 
linik . . . . IV.  a

Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Erl. d. h. k. k. Landes- 
regierung v. 16. April 

1892, Z. 5434.
80 —

17 Kornel' Aron . . IV. a
Teclinisclies Stipen- 
dium der Stadt Czer- 

nowitz

Zuscłi.d. tóbliclienStadt- 
magistrates v. 15. .Titnner 

1893, Z. 29798.
50 -

1S Lewandowski Tli. IV. li dto.
Zuscb. d. lobliclien Stadt.- 
magistrates v. 8. Juni 

1894, Z. 5105.
50 —

I!) Woloscbenkó Mi- 
chael . . . . IV.  b

Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Erl. d. b. k. k. Landes- 
regierong v. 7. Novem- 

ber 1891, Z. 15304.
80 —

20 Unicki Emilian . V.
Teclinisclies Stipen- 
dium der Stadt Czer- 

nowitz

Zuscb. jl. lobliclien Stadt- 
magistrates v. 5. Milrz 

1890, Z. 3751.
50 -

21 Unicki Emilian . V. Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Erl d. li. k. k. Landes- 
regierung v. 1. Mai 1891, 

Z. 4663.
80

22 Piliuliak Engen . V. dto. dto. 80 —

23 Reis-sberg David V.
Teclinisclies Stipen- 
dinm der Stadt Czer- 

nowitz

Zuscb. d. lobliclien Stadt- 
magistrates v. 29. .lanner 

1891, Z. 29566.
50 —

24 Kubel Jonas . . V. dto.
Zuscb. d. lobliclien Stadt- 
magistrates v. 22. Mai 

1890, Z. 10427.
50 —

25 

' «

Seliinucker Max . V. dto.
Zuscb. d. lobliclien Stadt- 
magistrates v. 14. Jilnner 

1894, Z. 35860,
50 —
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£  Xainen 
! (los Stipendisteii

O)WW
O

Benennung
(les

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdecretes

Jithrlicher
Betrag

^  . iJj fl. kr.

26 Kreinor Leon VI. Marcus ZuckePsches 
Stipendium

Zuscli. d. hocki. Landes- 
ausscli. v. 5. Mai 1892, 

Z. 1542.
68 88

27, Willmann.Toliann VI.
Teclinisches Stipen- 
dium der Studt Czer- 

nowitz

Zuscli. d. loblichen Stadt- 
magistrates v. 6. April 

1889, Z. 2667.
50 ---

28' Stankowei: Cluiim VII. dto.
Zuscli. d. loblichen Stadt- 
niagistrates vom 5. Miirz 

1890, Z. 3751.
50 —

29 Rittl Gebhard . I. a hak Rubinstein’sches 
Stipendium

Zusch. d. loblichen Han- 
delskammer v. 30. Jnni 

1894, Z. 1441.
37 96

Summę . . 1754 08

C. Andere Unterstiitzungen.
Vom lioeldbbliohon Bukowinaer L a n d ta g e ....................................... 100 ll.
Vom lioeldbbliehou grossen Spareassaaussehusse . . . . . . .  1 0 0  „
Vom loblichen Kronprinz-Rudolf-Vereine .......................................  485 .,
V<>ni Herm A. P. Schulz, Kaufraann (Solmlerfordernisse) . . . .  12 „
Vom Herm Robinson Josef (E x tern ist)............................................ 15 „
Vom Herrn Zoller Isak, Studirenden in Zuricli ............................ 5 „
Vom Herrn Sand Uscher, Kaufmann in Frmnosa...........................  5  „
\rom Herrn Diamnnt Ignntz, Bahnbearate in .J a ssy ........................  5 „
Vom Schiller der VJ1. Ciasse Romaszkan Ladislans....................... 10 „
Vom Schiller der VII. Ciasse Theiler Lipę ................................  5 „
Vom Schiller der VII. Ciasse Juster Moritz ................................  5 „
Vom Scbiiler der VII. Ciasse Chobrzyrlski Czeslaus ..................  1 „
Vom Sclniler der VII. Ciasse Balter L e o n .....................................  1 „

Summę . . 749 II.
Herr Ignaiz Mayer, Piichter des Hotels „zum sehwarzen Adler", Herr 

B. Silber, Restaurateur und Herr J. Laudau, Restaurateur, gaben durch das 
ganze Schuljahr einigen Realschiilern unentgeitlicli die Mittags- und Abendkost.

D e r  B e r i c l i t e r s t a t t e  r f  ii hi t  siel i  a n g e n e h m v e r- 
p f l i c h t e t ,  i m N a m e n  d e r  s t u d i e r e n d e n J u g en d f ii r d i e 
i h r z u g e w e n d e t e n  U n t e r s t i i t z u n g e n  de n w i r m s t e n  
D a n k a u s z u s p r e c h e n.
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H. a. Erliisśe und Verfugungen von aligemeinerem
Interesse.

1. Seine Excellenz der Herr Minister tur Cultus und Unterrieht hat 
mit dem hohen Erlasse vom 15. September 1893 Z. 18844, — intim. mit dem 
liohen Landesschulraths-Erlasse vom 26. September 1893, Z. 2790 — ver- 
ordnet, dass die Zuriiekweisung eines Examinanden bei der Maturitatsprii- 
fung wegen ungeniigender schriftlicher Elaborato aut' Grnnd der Rest i ru
in ung des Punktes 2, lit. e der MinisteriaIverordnung vom 28. April 1885, 
Z. 7553 ais i i e p r o b a t i o n  anzusehen und bei Zahlung der gemiiss § 86 
Punkt 8 des Organisations-Eutwurfes fur Gymnasicn und Realseliulen z i i -  

liissigen Zalil der Wiederbolungen der Maturitatspriifung ais solohe zu be- 
riieksichtigen ist.

2. Das liche k. k. Ministerium fur Cultus und Unterrieht bat mit 
dem hohen Erlasse vom 15. October 1893, Z. 18830 verordnet, dass zur 
Deokung der mit dem schulmiissigen Betriebe der Jugendspiele vcrbnndenen 
Auslagen am Anfange des Schuljahres zugleieh mit den Lehrmittelbeitiagen 
von jedem Sehiilcr ein Betrag bis zur Maximalh6he von 50 kr. eingehoben 
werde. Unbemittelte Schiller sind von der Entrichtung dieses Betrages zu 
befreien. ■

.3. Seine Excellenz der Herr Minister fur Cultus und Unterrieht hat 
mit dem hohen Erlasse vom 12. Jiinner 1894, Z. 1302 ex 1893 verorduet, 
dass die mit der hohen Einanz-Ministerialverórdnung vom 1. April 1893, 
Z. 2112 angeordneten Abkiirzungen f'iir die Bezeichnung von Krone und 
Heller nunmehr aucli beim Unterriehte an sammtlichen dem Imhen Ministe
rium fur Cultus und Unterrieht unterstehenden Lehranstalten zu ge- 
brauehen sind.

4. Seine Excellenz der Herr Minister fiir Cultus und Unterrieht hat 
mit dem hohen Erlasse vom 30. Jiinner 1894, Z. 28971 ex 1893 angeordnet, 
dass bei dem ruthenischen Sprachunterriehte an den Mittelschulen der Bu
kowina vom Schuljahre 1894/95 an sueeessiv3 eine einheitliche phonetische 
Sehreibung eingefiihrt werde.

5. Der liohe k. k. Ministerial-Erlass vom 14. Februar 1894 gestattet, 
dass fiir die Osterferien schriftliehe, beziehungsweise miindlieho Aufgaben 
Und zwar in einem Umfange gcstellt werden diirfen, in welohem sie ineiner 
2—-3stundigen taglichen Arbeitszeit von den Schiilern mittlerer Begabung 
bis Griindonnerstf g gelcistet werden konnen.

6. Das liohe k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterrieht hat zufolge 
hohen Erlasses vom 24, Februar 1894, Z. 4121 angeordnet, dass die indem
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flegel- und Worterverzeichnisse fur die rumanische Orthographie „Indrep- 
tariu pentru ortografia eto." festgestellte Orthographie aucli in allen fur die 
Mittelsebulen bestimmten ruinaniseben Bóbr- und Lesebuchern sowie I>ehr- 
mitteln, und z war selbst darni, wenn es sieli mu neue AuHagen bereits appro- 
bierter Biiclier und Lehrmittel bandelt, in Anwendnng zu treten bat.

X. Zur Chronik der Anstalt.
Das Sebuljabr 1893/94 wnrde ani 4. September"1893 mit einem feier- 

lichen Gottesdiensto und der daranf fblgenden Verlesung der Diseiplinar- 
yorscbriften eroffnet.

Die rniindliehe Matiiritatsprufimg (Herbsttermin) wnrde am 17. September 
1893 abgehalton.

Der bobo k. k. Landessolnilratb hat mit dem Erlasse vom 27. August 
1893, Z. 2309 die Ertbeilung de.s israelitisoben Religionsunterriebtes an der 
gr.-or. Ober-Bealsebule in Czernowitz vom Sebuljalire 1893/94 angefangen, 
dem Oberrabiner Dr. .Josef R o s e n f e l d  iiliertragen.

Audi dieses .Talir traf die Anstalt ein iiberaus scbwerer Arerlust, 
indem ibr der Senior des Eebrkorpers

P ro f. E L I A S  N I N I I G E A N

am 17. September 1893 unverhofft durch den Tod entrissen wnrde.
Elias Nimigean wnrde am 14. Janner 1842 zu Tereblestie in der 

Bukowina geboren. Sein Yater, ein unbemittelter Eandmann, starli noeli, 
ebe sein Solin ans der Dorfschule entlassen werden konnte, und so lernte 
dieser friibzeitig mit bitterer Notli kampfen. Aber mit dem ernsten 
Willen ausgestattet, sieli fiir einen boberen Lebensberut ausznbilden, 
selilug er sieli dnreli und es gelang ibm audi, die Mittel zum Besuebe 
des Gymnasiums in Czernowitz sieli zu besebaffen. Mit einem Stipen- 
dium ans dem buk. gr.-or. Jleligionsfonde bedacbt, betrieb Nimigean die 
pbilosopbiscben Studien an der Wiener Universitat, naoli dereń Absolvie- 
rung er 1868 supplierender Lelirer an der gr.-or. Oberrealselinle in Czer
nowitz wnrde, an welebcr Anstalt er zeitlebens verbleiben .sollte. Nachdem 
er im folgenden Jalire der Lebramtsprufung ans der Geograpbie und 
Gesebiebte mit Erfolg sieli unterzogen hatte, wnrde er sofort zum wirk- 
liehen Eebrer ernannt und 1872 unter Ertbeilung des Professortitels im 
Lehramte hestiitigt. Ansserdem wat der Yerstorbene seit der Grundung
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der hoheren Tochterschule in Ozernowitz (1872) auch an dieser Anstalt 
ais Lehrer thatig und schloss sich im Leben górne jenen Gesellschaften 
ati, die humanitare oder culturelle Zwecke verfolgen. So wirkte er ais 
Cassier des Kronprinz-Rudolf- und des Marie-Valerie-Vereines und ge- 
liorte, gleiclifalls ais Aussehussmitglied, dem Verein fur rumiinische Cultur 
uud Literatur in der Bukowina, sowie der „Bukowiner Mittelschule" 
an. Nieht unerwahnt mag ferner ldeibeu, dass Nimigean auch schrift- 
stellerisch thatig war. Im Programm dieser Anstalt fur das Jahr 1877 
Yerbffentlichte er eine Ahhandlung, die sieli mit der sehwierigen 
Wallensteiufrage beschaftigt, und schriet) 1888 ans Anlass des Jubilaums 
der 40jahrigen Regierung Sr. Majestat des Kaisers eine Jugendselirift 
in rumanischer Sprache, hetitelt: Impgfatul nostru Fraucise Josit I 
Viea(a unui Domnitori nobil.

Sein eigentlieher Beruf, der desLehrers, nalim ilin vollauf in Ansprueh 
bei der Gewissenhaftigkeit, mit der er ilnn oblag, mul der hoben Meiuung, 
die er von dessen Bedeutung hatte. Redlich war er bctniiht, dureh 
seinen Geschiclitsunterrielit nieht nurgeistig, sondern auch sittlieh hildend 
zu wirken. Vor allem aber war ihm die Weckung und Pflege patrio- 
tjschen Gefiihles im Herzen der Jugend eine heilige Sache, weil er die 
Uberzeugung hegte, dass ohne dieses kein Mann eine gedeihliohe otlent- 
liche Wirksamkeit entwickeln konne. Auch kann mail von ihm sagen, 
dass er die Jugend ebenso gerecht ais wohlwollend hehandelte und 
sieli unhedingrt dereń Ergebenheit und Zuneigungr /.u erwerben wusste. ■ 
Auf seinem Posten yerharrte er mit grosser Ausdauer selbst ais sein Ge- 
sundlieitszustand infolge eines Niereiileidens, das er sich 1887 zuge- 
zogen hatte und dem er schliesslich aueli erliegen sollte, sich immer be- 
denklicher gestaltete. Die liohe Regierung lohute sein pflichteifriges 
Bemiihen dureh Erhebung in die VIII. Rangselasśe.

Nieht minder erfreute sich Nimigean auch unter seinen Collegen 
und in der iibrigen Gesellsohaft allgemeiner Sympathien, so dass die 
Nachricht von seiiiem Hinscheiden iiberall Besturzung und Trauer her- 
Yorrief. Von der Verehrung, <lie der Yerstorbene im Leben genossen 
hatte, gah die vielseitige und aufrichtige Theilnahme an seinem liei- 
chenbegangnisse Zeugnis, zu dem die gesanmite gr.-or. Oberrealsehule, 
die holiere Tochterschule und Vertreter der iibrigen Mittelschulen, sowie 
aller Kreise der Bevolkerung sich eingelunden hatten. In der Kirche 
hielt Religionsprofessor C. C o ca , am Grabę der Schiller der VII. 
Classe J. F r i t s c h e  die Gedaelituisrede. Alle, die Nimigean kannten, 
werden ihm eiu ehrencolles Andenken bewahreu, namentlich aber unsere H 
Anstalt, an der er dureh 26 Jalire segensreich thatig war. •)!

Am 18. September 1893 verschied nach langem schweren Leiden im 
14. Lebensjahre der von seinen Mitschulern und von seinen Lehrern 
wegen seines edlen Strebens und seines musterhaft sittlichen Verhaltens 
geliebte Scluiler der III. a Classe Anton K o s t e l e c k y .  Er  r u h e  in 
F r i e d e n !



75

S e i n e k. u. k. A p o s t o 1 i s,c h e M a j e s t a t haben mit Ali erb ocli ster 
Entsehliessung vom 12. September 1893, vorbebaltlich der verf'assungsiniissigpn 
Bcwilligung der erforderljchen Mittel allergniidigst zu genehmigen geruht, 
dass mit Beginn des Suhuljahres 1894/95, beziehungsweise mit 1. September 
1894 an der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz eine weitere Eehrstelle systo- 
misiert werde.

Da diese Lebrstelle ans Anlass des Bestandes von Pai allelelassen an 
der, genannten Lchraustalt creirt worden ist, sind die hiemit yerbimdenen 
Auslagen in Gemassheit der hohen Ministerial-Erlasse voni 11. Miirz 1888, 
Z. 605 und vom 1 1 . «J uni 1888, Z. 9458 auf den Staatsschatz z u uberpphmcn.

Die liohe k. k. Landesregiernng liat mit dem hohen Erlasse vom 
30. September 1893, Z. 17047 dcm Professor Constantin S t e f a n o w i c z  
die v i er  te Quiii(juennalzulage ziierkannt.

Am 4. Oetober und 19. November 1893 wurden die Namensfeste 
nnseres Allerhoclisten Kaiserpaares mit solenuem Gottesdienste gefeiert.

Der kolie k. k. Dandessolmlrath bat mit dem Erlasse vom 14. Oetober 
1893, Z. 2966 den Mittelschul-Łehramtscandidaten und Privatdoeen(en an der 
biesigen k. k. Uniyorsitat Dr. Raimund F. K a i n d 1 zum Supplenten an der 
gr.-or. Oberrealsebule ernannt.

Mit dem liolien Landessebulratbs-Erlasse vorn 8 . Janner 1894, Z. 65, 
wurde dem Professor Hierotheus P i h u 1 i a k zum Zwecke der Tbejlnalnne 
an den Yerbandiungen des Bukowinaer Landtages ein vierwbehentlicber 
Urlaub ertbeilt.

Am 20. Janner 1894 yersebied n.acb kurzem sebweren Jjeiden im 16. 
Lebensjabre der von seinen Mitscbiilern und von seinon Lebrern wegen 
seines yorziiglicben sittlieben Verhaltens geliebte Scbiiler der ii. b Classe 
Jobami O s a d c a. E r r u b e i n F r i e d e n !

Die Priyatistenprufungen iiber das e r s t e  Semester des Sebuljabres, 
1893/94 wurden am 28. und 29. Janner abgebalten.

Am 30. Janner wurde das e r s t e  Semester mit der Vertbeilung der 
Zeugnisse gescblossen und am 3. Eebruar das z we i te  Semester begonnen.

Seine Excellenz der Herr Minister tiłr Cultus und Unterrieht bat 
zufolge liolien Erlasses vom 8 . Eebruar 1894, Zl. 1709 — intim. mit dem 
hohen Landessebulraths-Erlasse vom 13. Februar 1894, Z. 442 — geneh- 
migt, dass be i der Abfassung der rumanischen Lehrbueber ftir die obeieb 
Classen der Mittelscbulen nacb den Grundsiitzen, die von der in Czernowitz 
bestehenden Gommission zur Begutachtung rumaniseher Lebrbucher-Manii- 
scripte festgesetzt wurde, yorgegangen werde, und dass zum Zwecke der Zu- 
sammenstellung des fur die V. Classe der genannten Schulen bestimmten 
Lehrbnehes der Professor der gr.-or, Ober-Kealscbnle in Czernowitz Dionys
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S i m i o ń o w i e z  anf die Dauer des Ii. Semesters des Schuljahres 1893/94 
beurlaubt werde.

Das hohe k. k. Ministerium fiir Cultus Und Unterricht liat mit dem 
liohen Erlasse vom 14. Februar 1894, Z. 2835 den Supplenten an der gr.-or. 
Ober-Realschule in Czernowitz Constantin M a x i ni o w i e z zum wirk- 
liehen Lehrer ani Staatsgymnasium in Radantz ernannt.

Am 21. Februar verabscbiedete sieli derselbe vom Director nnd seinen 
Collegen. Den faehtiichtigen, strebsamen Lehrer, weleher dureb 12 Jahre 
an der gr.-or. Ober-Realsehule erfolgreich gewirkt nnd sieli die Liebe nnd 
Verebrnng seiner Sehiiler nnd die ungetheilte Hochachtung seiner Collegen 
erworben hat, begleiten die besten Wiinsche des Lchrkbrpers fiir sein fer- 
neres Wolilergelien.

Seine k. und k. Apostoliscbe Majestat haben mit Allerhochster Ent- 
seldiessnng vom 14. Februar 1894 den Professor an der gr.-or. Ober-Real- 
sehnle Hierotheus P i h u 1 i a k zum Mitgl iede des Landessohulrat.lies fiir die 
Bukowina aut die Dauer der naelisten sechsjahrigen Fuuctionsperiode aller- 
gnśidigst zu ernennen gerulit.

Mit dem holien Landesschulraths-Erlasse vom 3. Miirz 1894, Z. 551 
wurde die Ertlieilung des Unterrielites in der Stenograpliie an der gr.-or. 
Ober-Realschule in Czernowitz dem Realscbulsupplenten und gepriiften Lehrer 
der Stenograpliie Ba.sil 1 w a s i u k iibertragen.

Der hohe k. k. Landesschulratli findet mit dem Erlasse vom 21. Mai 
1894, Z. 1385 anzuordnen, dass die miindliche Maturitatspriifung im Haupt- 
termine des Schuljahres 1893/94 an der gr.-or. Ober-Realschule in Czerno- 
witz ani 7. Juli 1894 zu beginnen hat.

Der hohe k. k. Landesschulratli bat mit dem Erlasse vom 9. Marz 
1894, Z. 3631 dem rom.-kath. Religionsprofessor Herrn Johann F i s c h e r  
die vierte Q,uinrjuennalzulage zuerkannt.

Die schriftliehe Maturitatspriifung wurde vom 7. bis 12. Mai, die 
miindliche hingegen vom 7. bis 11. Juli abgehalten.

Die sehriftlichen Versetzungspriifungen fanden vom 18. bis 23. Juni, 
die miindliehen vom 24. Juni bis 3. Juli statt. Die Privatistenpriifungen 
wurden am 4. und 5. Juli abgehalten.

Die kirchlichen Ubungen fanden in der gesetzlich vorgesehriebenen 
Weise statt und bestanden in dem Hodiamte zu Beginn und am Schlusse 
des Schuljahres, in der Exhorte und dem Gottesdienste an Sotni und Fei- 
ertagen, in den religiosen Ubungen in der Charwoche und der dreimaligen 
Verrichtung der heiligen Beichte und Communion.

Am 6. Juli 1894 wurde das Sćhuljahr 1893/94 mit einem Dankamte 
und der Yertheilung der Zeugnisse gesohlossen.
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XI. Name»sverzejchnis der Schiller im Schuljahre
1893 94.

I)ie mit * bezeichneten haben die a l l g e m e i n e  V o r z u g s c 1 a s s e. Die mit 
bezeichneten sind im Laufe des Schuljahres abgegangen.

I .  C l a s s e  (70 Scliii]er). 
Ordinarius : Leon K i r i 1 o w i e z.

Albu Basil.
Arm Nutę.
Auslander Hersch. 
Baculinschi Modest. 
Bilecki Anton.
Blassy Carl.
BI urn Wolf 
Brandmann Micliael. 
(Briill Moses.) 
(Buchholz Isak.) 
(Buehholz Isidor.) 
Budabin Srul Maier. 
Budurovici Aurelian. 
(Busch Leopold.) 
(Gapowicz Nikolaus.) 
Cernu ĉa Micliael. 
Coeea Michaił. 
Czerkawski Lmerich, 
*Czenvenka Othmar. 
Danczul Makarie. 
(Dick Josef.) 
Drozdowski Johann. 
Duchek Heinrich. 
Duchek Julius. 
Dworzak Wilhelm. 
Ehrlich Siegfried. 
(Eifennann Leib.) 
Eisenstein Josef. 
Elster Casimir. 
Etterle Hugo. 
Felberbaum Simon. 
Eeller Moses.

Finger Efroim. 
Fischbach Munisch. 
(Fitger Samuel.) 
Frenkel Barnch. 
(Gaier Eugen.) 
German Vasile. 
(Goldes Abraham.) 
(Goldhammer David.) 
Gorczyński Marian. 
Górecki Franz.
Gron ich isak.
Gruber Josef. 
Grundmann Heinrich 
Herdan Hersch. 
Hermann Eisig. 
(Hermann Motio.) 
Hexel Rudolf. 
Huatiuk Theodor. 
(Horinstain Avram.) 
(Hornstein Sehloma.) 
(Huhn Srul.)
Hun ker Alfred.
Hun ker Jakob. 
Jurewicz Viktor. 
Kaszewko Felix.
Katz Leiser. 
Kirschner Wilhelm. 
Kittel Gebhard. 
Klym Alfred.
Kottlar Alfred. 
(Kralil Emil.)
Kreis Friedrich.
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Kremef Anton ' L Leib Isak.
(Kubiczek Otlunar.) | Levitehi Joliann.
( Kussner Aron.) Lóbel Pessach.

I .  C l s t s s e  IB (67 Schiller).
Ordinarius: V

Łuczak Josef.
Marczuk Leon.
M ecz Jossel.
Mehler Kalman.
Muhistein Selig.
Mykitynski Carl.
Nadler Samuel.
(Nestraann Josef.)
(Nosiewiez Epifanias.) 
fNussenbaum Samuel.
Oeblgieser Herseh.
*Panovschi Anton.
*Pasmantirer Josef.
Pasternak Jakob.
^Piotrowski Joliann.
Pomeranz Alexander.
Prokopoviciu Eusebi.
Rainer Carl.
*Reiseher Louis.
(Renelt Rudolf.)
Reyl Carl.
*Roscnblatt Moses.
Rotiikbgel Josef.
Rubel Gerson.
Rubin Jona.
(Rubiseh Ludwig.)
(Salaban Carl.)
Salaban Michael.
(Salzmann Abraham.)
*Sand Ignatz, Privatist.
Schadel Friedrich.
Scharf Hermann.
Scherer Robert.
Schifter Naftule.

ictor O 1 i n s k i.
Sohill Thadaus.
Schindler Otto.
Schneider Schabse.
Schrager Josef.
(Schulz Moritz.)

! Seifert Carl.
*Singer Moses.
(Souper Ladislaus.)
Storfer Josef.
Tarnowiecki Nicolaus.
Ti I tsch er M a x i m i 1 i a n.
Tocker Meyer.
(Tomowicz Emilian.)
(To m ofy czu k Rafael.)
*Vitenco Alexander.
Yolker Friedrich.
Vrecourt Alfons, Graf Lavody. 
Wąsowicz Boleslaus. 
Wasylkiewiez Josef.
Weich Rudolf.
W eissmann Herseh.
(Werbel Chaim.)
*Willmann Edmund.
Wirth Michael.
Wlad Emilian.
Wlad Erast.
Wlad Octavian.
Wojnarowski Eugen. 
v. Wolczynski Stefan. 
(Wundermann Zacharias.)
Zahler Abraham.
^Zieliński Leopold.
Zoppa Constantiu.



I I .  O l a s s
Ordiuarins :

Altschiiler Chune.
Auslander Moses.
Bardach Leib.
*Bechinie Robert.
(Berkuson Schajim.)
"^Bernstein Benjamin.
Bilobram Stefan.
Birnberg Moses.
Blumberg Meier.
Brailiver Zeida.
Bresnitz Moses.
Brumer Osias.
Buckach Orest.
Budabin Sani.
(Cambefort Arnold.)
Carauę Alcibiades. 
v. Charzewski Alexander.
Cudla Alexander.
Cygani nk Theodor.
Czerski Alexander.
Deutsch Osias.
Diakon Michael.
*I)mytruk Josef.
^Domański Johann.
Drwota Adolf.
Eifler Ladislaus.

I I .  C l a s s e
I. Sem. Dr. Raimund F. K a i ]  

Kram Elias.
Kram Simson.
Krahan Frauz.
Kuczabinski Anton.
(Kuderna Otto.)
Kukurudza Sigmund.
Kupczanko Tbeodosie.
Lenobel Leib.

e  (52 Schiller).
Salamon K b n i g.

Ellner Moses.
Fefermann Mas.
Keller Salomon.
(Fenerstein Sehaje.) 
(Frazian Miletie.) 
Grigorowicz Leon. 
Grossmann Aron. 
Griinberg Nathan.
Haber Peritz.
(Habermann Robert.) 
Hargesheimer Sewerin. 
(Hassner Moses.)
Held Isak.
Hermann Leiser.
Hermann Samuel Leib. 
Hudeczek Friedrich. 
Hudeczek Julins.
Iliutz Orest.
(Jarosz Basil.)
Jurkewicz Emil. 
Kaczkowski Johann. 
Kaczor Michael. 
Kiusbrunner Mendel. 
Kinsbrunner Moses.
Klein Rudolf.
*Malow Hans.

3 3  (54 Schiller), 
d 1, I I .  Sem. Basil I w a s i u k. 

Likperda Trifoii. 
Lopuszinski Johann. 
Mildorf Josef.
(M undstein Abraham.) 
Munkelt Fritz.
Neuberger Leon.
Olszewski Otto.
(Osadca Johann.)
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(v. Pelraschko Stefan.) 
Petryezka Krauz. 
Pihuliak Alexander. 
Piłmliak Victor. 
Piotrowski Vitold.
* Pokrajać Edmund. 
Popowiecki Eugen.
Reder Leon.
Jleif Johann.
*Reiseh Sehmil.
Rierner Osias. 
de liostkowiez Theodor. 
Rożinek Rudoli. 
Sadowski Stefan.
Schaudy Valerian. 
Sehmetterling Abraham. 
Schnapp Herman.
Schnęckenberg Abraham.

Schulz Josef.
Seifert Roman. 
Skomorowski Adolf. 
Sternberg Daniel.
Strchl Wilhelm, I*rivatist. 
Szydłowski Kranz.
Todros A ba.
*Triehter Abraham. 
Vasqtiez Robert. 
v. VJaico Leon.
Voit Joliann.
Wach Rudolf.
Wąsowicz Emilian. 
(Weintraub Leibisch ) 
i Weintraub Sehmil) 
Werdau Rudolf.
Wurst Wilhelm.
Zygar Philipp.
Zyta Eduard.Schramek Titus.

“ X I .  C l a s s s  -A . (37 Schiller). 
Ordinarius: 1. Sem. Dionys S i m i o n o w i c z, 

11. Sem. Dr. Raimuud E. K a i n  d 1.
Arzt Hermann.
Bart Salomon.
Beron Moritz, 
Bresnitz Heinrich. 
Bromilski Hilarius. 
Briickncr Heinrich. 
Carniol Dawid. 
Czerkawski Julius. 
Daszkiewicz Ilarion. 
Diezko Stefan. 
Domański Adolf. 
Eckel Yiktor. 
Faulhaber Curt. 
Feiner Hermann. 
Fitzer Moses. 
Follender Leibisch.

Frankel Ludwik. 
Freundlieh Mordcho. 
Gadziński Ri dolf. 
Geiger Samuel. 
Goldenzweig isidor. 
*Gottesmann Friedrieh 
Gottesmann Isak. 
Hartning Jedidi.
Hartu Philipp. 
Heuchert Eduard. 
Unicki Epaminondas. 
Jakubowski Anton. 
(Jankowicz Jakob.) 
Karpel isak.
Klein Josef. 
Kleinfussel Abraham.



Kollmann Rudolf. 
Konwalinka Hugo. 
(Kosteletzky Anton)

Kuczak Michael. 
Kuhdorf Heinrich

Z I I -  C l a s s e  3 3  (38 Schiiler).
Ordinarius : Aurel K i e b e .l.

Bratkowski Boleslaus.
* Kuper Arje-Leib. 
Lenkisch Josef. 
Liebmann Markus Jona. 
Madej Michael.
(Mader Schloma.)
Makay de Makó Eugen. 
*Mauruber Mendel. 
Metzger Meier.
Misales I)avid. 
Neunteufel Heinrich.
Noe Wolf.
Nosiewicz Glikeri. 
Ohrenstein Joina. 
Ohrcnstein Sucher. 
Olijnek Władimir. 
^Olszewski Franz. 
Ornstein Israel.
Preiss Joel.

Przybylski Isidor.
Rada Julius.
Reinhardt Jakob.
Riemer Schije-Mordche. 
Rossmann Josef.
Roth Isak.
Salzinger Jurę.
Siess Stanislaus.
^Silber Elias.
(Simon Emil.) 
Sonnenschein Simon. 
*Soroczeńsky Victor. 
Sternberg Feiwel.
Slorfer Adolf.
Tarnowiecki Marian. 
Torosiewioz Stanislaus. 
Unczowski Yietor.
Wolf Josef.
AYolkenstein Isak Simon.

Adler Schulem,
Albu Nikolaus.
Beck Leon.
Beer Leib.
Bereżan Nestor. 
(Berger Chaim.) 
Besplitnei Nikolaus. 
Blaim Ladislaus.
Blum Josef. 
Bonkowski Anton. 
Braudnianu Hermami,

Budabin Beri.
Chajes Josef. 
von Charzewski Theofil. 
Colomi(chi Theofil. 
Corinberg Feibel. 
Costiner Michel. 
Cernau(an Alexander. 
Eifermann Schmiel. 
Felberbaum Chaim. 
Felzmann Leopold. 
Fifer Isak.

XT7\ C l a s s e  .A . (48 Scluiler). 
Ordinarius: Constantin S t e f a n o w i c z .  

Privatist.
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Fitzer Moses.
Franci BohuslaV.
Freud David.
Goldfrucht Herach.
Goldberg Hersch.
Gottlieb Kaimami.
Gronich Moses.
Griinberg Itzik.
Griinberg Jakob.
Hirsch Abraham.
(Hnidey Theofil.)
Hrehorowicz Stefan.
Jiiger Mordche.

I"V. Classe
Ordinarius : Josef

Kramolin Franz.
Laufer Beri.
Lenohel Leon.
Lewandowski Theofil.
Lieber Alter.
Mac-Intosch Karlton.
Makowski Johann.
Migdal Emil.
Molon Anton.
Osterreicher Johann.
Olejnik Josef.
Pitzul Johann.
Popeskul Eugen.
Prohaska Emil.
Prochowski Stanislaus.
Przetocki Stanislaus.
Rada Rudolf.
Rauchwerger Leiser.
Rauchwerger Moses.
Redinger Oskar.
Reichard Johann.
Roli Moses.
*Romanowicz Marian.
Rosengarten Majer.

Juchniewicz Oktavian. 
Kellner Itzig.
Kirschner Hugo. 
Klimaszewski Appolinarius. 
Kliigcr Sanche.
Kollmann Carl.
Kolpi Michael. 
Konstantiniuk Kallinik. 
Korner Aron.
Krechowiecki Anton. 
Kubełka Josef.
(Kupferberg Abraham.) 
(Kupferberg Leo.)

IB (47 Schiller).
Z y b a c z y n s k i.

Safrin Alexander.
Schifter Moses.
Schneider Hugo.
Sirke Richard.
Sochacki Leo.
Spendling Leopold.
Spirer Aron.
Stadler Anczil.
(Stempel Carl.)
Swiergocki Leopold. 
(Taszczuk Constantin.) 
(Tebinka Josef.)
Tirst Schmil.
von Tomorug Nikolaus.
Tomowicz Johann.
Uhlig VTictor.
Unczowski Otto.
* Weber Hugo.
Weiser Schulim. 
*Witkowski Carl. 
Wolosehenko Michael. 
Żalodek Leopold.
Zieliński Michael,



" V .  C l a s s e  Or)9 Schiiler). 
Ordinarius: Leon U n i c k i .

Belisay Heinrich.
(Bensch Geza.)
Binder Max.
(Rloth Alfred.)
Bltim Moritz.
Bohosiewicz Emil.
Branowitzer Adolf.
Brecher Jakob.
Da w ido w i cz Lud w i g.
Dickstein Aron.
Eisinger David.
Fischer Arthur.
(Flasch Emil.)
Franci Fcrdinand.
Friedmaun Beri.
Fuhrmann Abraham.
Gliński Maximilian.
Handel Ludwig.
Hessler Victor.
Horaczek Josef.
*Jlnicki Emilian.
Kalmucki Johann, Ritter von. 
Kamieniecki Leon.
Kaniuk Israel.
Kapat .Josef.
*Katz Chaskel.
Klein Adolf.
Kropatschek Leopold. 
(Kuśnirski Zdzisław.)
Lenobel Salomon.

Lifjuornik Moses. 
Linscheid Arthur. 
Lozański Ladislaus. 
Luczański Emanuel. 
Lutwak Isak. 
Meinhold Rudolf. 
Mihalowicz Alfred. 
Pihuliak Eugen. 
Pihuliak Mode^t. 
Rauchwerger Josef. 
Reder Feibisch. 
Reissberg David. 
Roscn Lionell.
Rubel Jona.
Sachter Josef. 
Schmucker Max. 
Seidner Leib.
Seifert Vincenz. 
Selzer Elias.
(Skraba Porphirius.) 
*Spindel Moses. 
Stern David.
(Stoss Rudolf.) 
Syrżistie Josef. 
Tennenhauser Josef. 
Unger Arthur. 
(Wender Kute.) 
Wieleżyński Marian. 
Zatwarnicki August.

V I .  Classe (2 8  S ch iiler ).

Ordinarius: Anton
Arm Leib.
Baumunk Jakob.
Bergmana Chaskel.
Brandspiess Chairo.

R o m a n o v s k y .  
Eifermann Aron. 
Galeriu Eudoxius, 
Glaubach Josef. 
Goldberg Osias.
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*Góra Witold. 
Górecki Ferdinand. 
Hildebrand Gerschon. 
*Hubich Franz. 
(Hoffmann Leopold.) 
Jiigendorf Abraham. 
Kreiner Leon.
Laner Itzig.
*Mehrer Josef. 
Negrusz Ladislaus.

Podhajski Julius. 
Rosenstoek Ire. 
Simionowiez Engen. 
Stadler Josef. 
Strzemeski Yictor. 
Tborn Berisch 
Unczowski Friedrich. 
Willmann Jobami. 
(Zahel Adolf.)
Zeman Josef.

V I I .  C l a s s e  (34 Schiller). 
Ordinarins: Constantin M a n d y c z e w s k i .

Balter Leib.
Becker Leopold.
Breeher Abraham. 
Buxbaum Isidor.
Cantemir Johann.
von Chobrzyński Czeslaus.
Chodrower Alfred.
Falik David.
Feuer Claudius.
Fritsche Johannes.
Frost Aron.
Frucht Moritz.
Gottesmann Hersch. 
Goldenberg Jakob.
Herzan Edmund.
Jlister Moritz.
Iwanowiez Theotil.

Kusik Thaddiius. 
Leichner Meier. 
Lindeubach Johann. 
Lichtendorf Jankcl. 
Mayer Ernst. 
von Moschoro Engen. 
Miihlstein Bernhard. 
Ohlgiesser Josef. 
Romaszkan Ladislaus. 
Salzmann Zacharias. 
Sehuarch Leib. 
Stankower Nathan. 
Stern Tobias.
Theiler Lipę. 
Wieleźyński Alexander. 
Zahel Heinrich.
Zucker Isidor.
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XII. Statistik der Schiller.

C  1 a, s 3  €
G0)

g aN B
I. a i. u I.c; II. a II. b III. a III. b IV. a IV. b V. VI. VII.

d 
ai

1. Z a h l .

Am Endo des Seluil- 
jalires 1892/93 . 34 37 36140 39 42 46 31 33 37 33 24 432

Zn Anfimg des Scliul- 
jahres 1893/94 64 64 — 50 53 37 36 47 46 59 28 34 518

Walirend des Schul- 
jalires 1893/94 ein- 
getreten . . . . 6 5 2 1 2 1 1 18

fm Ganzen also auf- 
genommen . . 70 69

1

52 54 37 38 48 47 59 28 34 536

Walirend des Sehulj. 
1893/94 ausgetretcn 18 15

i

7 6 2 2 4 3 7 2 (iti

Suliiilerzalil ani Ende 
des Selinlj. 1 '93/94 52 54 45 48 35 36 44 44 52 26 34 47v,

D a r u n t e r :

Oftentlielie Sehuler . 52 53 — [ 45 47 35 36 43 44 52 26 34 467

Privatisten . . . — 1 — 1 — 1 — — 1 — — — — 3

2. G c b n r l s o r ł  ( V a t e r -  

I r t u d ) .

Ortsansiehoriiie 21 21 — i 24 24 18 13 23 13 I b 9 13 204

Bukowina (Land) . 19 20 - 10 11 8 8 11 17 15 7 5 31

Galizien . . . . 7 7 — 4 5 6 9 6 1 1 5 9 6 175

Niederosterreich . . — — — j — 2 — — 1 — — 3
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C l a s s e ei <t>
N |

I a i. b II. a II. b- III. a III b iv. a IV. b V. VI. VII. cn

Grieoli.-katholisiih . 4 i 2 1 — 1 2 2 2 — _ 15

Armen.-katholiseh — — — — _ — — 2 1 2 5

Grieoli.-orien taliach . 1 0 9 8 7 2 1 6 9 5 2 2 61

Armen -orientalisch . — — — — — — — — — —

Evangelisch . . 2 2 1 5 2 1 — 3 3 2 2 23

Mosaisoh . . . . 20 25 2 2 13 20 20 25 14 25 14 2 0 218

5 .  L e b e n s a l t c r  a m  

S c h l u s s e  d e s  S c h u l -  

j a h r e s .

1 1  Jahre alt . . . 2 * 2
— _ 4

12  „ . 9 15 5 5 — — _ — - — — 34

18 „ „ • • • 15 8 8 u 6 3 — - — _ 51

14 „ „  ■ . . 15 1 0  ' 15 u 5 7 2 3 — — — 68

15 ,, „ . . . 8 5 9 8 u 1 1 8 6 9 — — 75

16 ,, „ 1 7 3 f> 9 8 9 1 2 1 2 . 2 — 68

17 „ ............... — u 1 4 3 3 13 8 1 2 3 4 57

18 „ „ . . • 2 i 2 2 — 2 2 8 13 6 9 47

19 „ „ . . . — — 2 2 — 2 4 4 2 7 8 31

20  „ ,, . . . — — — — 1 — (3 1 4 4 5 21

21 „ „ . . . — — — — — 1 3 — 3 4 11

) > V >» • — -
_ — — — — 2 2

23 „ „ . . . — — _ — — — — — —

24 „ „ . . . — — — — 1 2 3
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O l a , s s e
G0>

h SN 2
f. a I. b II. a II. b III. a III. bilV. a IV. b V. VI. VII.

6. Clcissifkation.
'

a) Am Endedes Schul- 
jalires 1893/94.

■

I. Fortgangsclasse mit 
Vorzug . . . . 1 10' 5 1 5 — 3 3 3 — 34'

I. Fortgangsclasse . 32 29 31 29i 20 28 34 22 25 11 24 285'

II. Fortgangsclasse . 5 1 3 1 7 — 4 7 12 6 4 50

III. Fortgangsclasse . 3 3 3 — —
•

— — 2 — 11

Zu einer Wiederho- 
Iuugspriifung zuge- 
lassen . . . . 11 10 OO 13 7 5 11 U) 6 6 85

Zu einer Naehtrags- 
prufung zugelassen — — — 1 — — i 1 _ 3

ć)Nachtrag zum Schul- 
jalire 1892/93. «

Wiederholungspriifun- 
gen wurden bewilligt 6

I. b I.c
4 5 10 4 5 10 8 6 8 6 3 75

Entsprochen haben . 4 4 4 10 4 5 9 7 5 8 6 3 69

Nicht entsprochen 
haben ................... 2 — 1 — — — 1 1 1 — — — 6

Nachtragsprufungen . 
wurden bewilligt . — 1 — —

~
1 — 2

Entsprochen haben . — — — — 1 , — — — 1 — — — 2

Damach ist das Eud- 
ergebni.s fiir 1892/93:

I. Fortgangsclasse mit 
Vorzug . . . . 1 — 8 — -- - 2 2 — 3 — — 16

I. Fortgangsclasse . 26 3221
|

34
:

31
1

40 39 24
1

27 22 27 23 344
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O 1 a, .s s e
S
<D

h £ N 3

I. a r. b II. u II. b |III. a,III. b IV. a IV. b V. VI. VII.

II. Fortgangsclasse . 6
I .  b  I -C

3 3 5 6 1 5 5 6 10 6 1 57

III. Fortgangsclasse 1 2 4 1 2 1 — — — 2 — — 13

7. Geldleisłumjen der 
Schiller.

Has Seliiilgeld zu 
zahlęn waren ver- 

pflichtet :

Im I. Semester . 49 41 11 15 li 11 17 18 23 5 16 217

Im II. Semester 21 13 12 13 15 7 17 24 28 13 17 ISO

Znt ilalfte waren 
befreit:

lm I. Semester . — — 2 2 — 1 1 — 1 1 1 9

Im 11. Semester . , — I 1 1 — 2 1 — — — — 6

Ganz befreit waren :

lm I. Semester . 21 28 38 37 25 26 30 29 35 22 17 3( >8

Im II. Semester . 31 40 32 34 20 27 27 21 24 13 17 286

Das Selmlgeld betrug:

Im I. Semester . 66u 600 140 280 220 230 330 340 410 90 330 3631»

Im II. Semester 420 2?0 250 270 300 160 310 480 560 2 CO 340 3620

Zusanimen . . 1080 870 390 550 520 390 640 820 970 350 670 7250

Die Aufnahmstaxen 
betrugen . . . . 138-28 12-60 4;20 2-10 1060 4-20 6-30 10'50 2-10 6-30 308-10

Die Lehrmittelbei- 
trage betrugen . . 63 60 50 53 34: 32 45 46 54 26 33 496
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O 1  ea. s  s e Z 
b S 

cs: £
I. a I. b i II. a II. b III a III. b IV. a IV. b V. V I. ; VII.

ciUl

D ie  T a x e n  fur Z e u g -  
n isdu plicate b e -  

trugen . . . . _ _ 1 _. 1 1 1 4

8. Besuch des Unter- 
richtes in den relativ 
obliyalen unii nicht 
obligaten Gegen ■ 

stan den.

R u m iin isch e Sprach e 14 13 9 8 7 2 9 9 5 2 6 84

R u th en isch e  Spraelie 9 5| 5 7 — 3 6 4 7 2 1 49

S ten ograp h ie  .
~  i

22 2 0 13 11 10 8 10 94

G e s a n g ............................ 11 9 4 i — — 4 3 2 — 37

K a th .-K irc h e n g e s a  ng 5 13 7 7 2 2 4 3 3 •> 5 5 3

T u r n e n ............................ 3 9 4 5 27 3 3 2 3 18 22 2 5 7 13 2 * 0

Stipendien. 

A n za ld  der Stipend ien _ 3 3 1 1 3 6 2 G 1 1 28

G esa in m tb etra g  der 
Stipend ien  . 37-96 2 3 0 1 9 0 4125 5 0 1 5 0 3 9 0 130 3 6 0 118-88 5 0

XIII. Maturitatspriifung.
Z u der Maturitatspriifuug des Sommertermines 1891 liuben sieli siinimt- 

liche 34 offentlichen Sehiiler der VII. Classe und 6 Externisten gerneldet. 
Die schriftliohe Maturitatspriifuug wurde vom 7. bis 12. Mai 1894 abge- 
lialten. Die iniindliebe Maturitatspriifung fand unter dem Vorsitze des k. k. 
Landesschulinspectors Herrn Dr. Wilhelm V y s l o u ż i l  am 8., 9., 10. und 
11. Juli statt.

Zu derselben waren erschieuen 24 offentliche Sehiiler und 4 Exter- 
nisten. Approbiert wurden ais „reif‘‘ 15 offentliche Sehiiler und 1 Ęxteruist ; 
7 offentliche und 3 Externisten wurden zu eitier Wiederholungspriifung zu- 
gelassen uud 2 offentliche Sehiiler und 1 Externist auf 1 Jahr reprobiert.
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I. Verzeichnis der Abiturienten,
welclie sieh im Herbsttermine 1893 der Maturitatsprufung unterzogen mid 

das „Zeugnis der Reife“ erhaltcn haben.

'Ą
r/i
OPh

N a ni e
des

Abiturienten
Gębo ren 

am
Vaterland

und
Geburtsort

Prufiings-
Ergebnis

Gewiihlter
Beruf

i
Szyposz Maximi- 

lian
12. April 

1873
Bukowina, Czer

no w i tz reif Tecliniscbe
Hochsoliule

2 Weissglas Julian 20. April 
1873

Galizien, Kopy- 
czyńee J)

3 Zoller Isak 8. Octob. 
1876 Bukowina, Seretli } i

4 Czap Arthur, 
Externist

10. Octob. 
18611

Bukowina, Czer- 
nowitz K. k. Post

5 E. v. Gojan Georg, 
Externist

16. Mai 
1873 -

Bukowina, Mold.- 
Bamlla V

K. u. k. 
Mili tar

li
Rosenblatt Leon, 

Externist
30. Sept. 

1867
Galizien, Zalesz

czyki
Tecłmische
Hochschule

II. Verzeichnis der Abiturienten,
welche sieli im Sommertermine 1894 der Maturitatsprufung unterzogen und 

das „Zeugnis der Eeife“ erhalteu haben.

A
wOPh

N a ni e
des

Abiturienten
Geboren

am
Vaterland

und
Geburtsort

Priifungs-
Ergebnis

Gewiihlter
Beruf

i Buxbaum lsidor 28. Juui 
1875

Bukowina, Czer- 
nowitz reif Tecliniscbe 

Ho chscliulc

2 Cantemir Johann 5. Octob. 
1875 Ruuianien, Buliu î V

O Chobrzyński
Czesław

2. Juli 
1874

Galizien, Balieze 
podgórne » V

4 Falik 4)avid 5. Juli 
1876

Bukowina, Czer- 
nowitz V Post

5 Eeuer Claudius 11. Juli 
1875 Galizien, Jawornik V »

u Eritsche Johannes 27. Juli 
1876 Maliren, Schónau »

Teclinische
Hoclischulo
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£
mo

N a m e 
des

Abiturienten
Geboren

am
Vaterland

und
Geburtsort

Priifungs-
Ergebnis

Gewaldter
Benit

7 Frost Aron 15. April
1875

| Bukowina, Czer- 
nowitz reif Tecbnische

llochscluile

8 Lindenbaeh Joli. (> Juli 
1875

| Bukowina, Unter-
Stanestie »

9 Mayer Ernst 18. Xov. 
1813 Bukowina, Radautz V V

10
Salzmann Zaclia- 

rias
12. April 

1877 Russland, Ismail D »

11 Schnarch Leib 19. April 
187(1

Rumiinien, Bottu- 
schan *) >>

12 Stankower Cha im 7. Marz 
1877

Bukowina, Czer- 
nowitz V

13 Stern Tobias 23. Octob. 
1875 Galizien, Stanislau V Militar

14 Theiler Lipa 4. Sept. 
1874

Rumanien, Moi- 
nestie V

Tecbnische
Hoelischule

15 Zahel Heinrich 25. Jitnn. 
1869 Osterreieh, Oppeln V Steueramt

16 Gottlieb Herach, 
Externist

(i. Sept. 
1875

Bukowina, Czer- 
nowitz

Tecbnische
Iiocbscbule

XIV. Kundmachung.
I. Eroffnung des Schuljahres 1894— 95.

Das Schuljalir 1894/95 wird ani 4. September 1894 utn 8 U lir vor- 
mittags mit einem heiligen Geistamte eroffnet. Nacli dem Gotteśdienste werden 
sammtliohen Sehiileni die Diseiplinargesetze vorgelesen uud der Stundenplau 
bekannt gegeben. Der regelmassige Unterricht beginnt ain 5. September um 
8 Uhr vormittags.

2. Aufnahme in die !. Classe.
Die Aufnahme in die I. C 1 a s s e fiudet am 15., 16. und 17. Juli und am 

1,, 2. und 3. September 1. J. je vou 8—12 Uhr vormittags und von 3—5 Uhr
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naciirnittags statt. Die neu eintretenden Schiller haben sich in Begleitung 
ihrer Eltern oder dereń Stellvertreter in der Directionskanzlei zu raelden 
nnd durcli Vorlage des T a u f- o d e r  G e . b n r t s s c h e i n e s  nachzu- 
weisen, dass sie das 10. Debensjahr schon yoliendet haben, oder bis Endo 
des Kalenderjahres vollenden werden, nnd falls sie ans einer offentlichen 
Volksschule kounnen, ein vom Leiter dieser Schnie ausgestelltes Frequenta- 
tionszeugnis mitzubringen, in welchemdie Noten ans der Religionslehre, ans der 
deutschen Sprache und aus dem Reehnen enthalten sind. Ueber die wirkliche 
Aufnalnne entscheidet d ie  A n fu a h m s p r ii f  u n g, welche an den oben 
genannten f  agen vor- und nachmittags abgehalten wird. Fur diese Aufnahms- 
priifung ist k e i n e T a x e zu entriehten.

E i u e W i e d e r h o l u n g  d i e s e r A u f n a  h m s p r ii f u n g, s e i es 
a n e i n u n d  d e r s e l  ben o d e r  e i n e r  a n d e r e n E e h r a n s t a l t  
mi t  R e c h t s w i r k u n g  f ii r d a s  u n m i t t e l b a r  f o l  ge n de 
S c h u 1j a h r i s t  z u f o 1g e h o h e n M i n i s t e r i a 1 - E r 1 a s e s v o m 
2. J ii n n e r 1886, Zl. 35, n i c h t z u 1 a s s i g.

Beziiglieh der Aufnahmspriifung fiir die I. Classe gelten folgende Be- 
stirnmungen :

1. Die Aufnahmspriifung aus der Religionslehre ist nur mundlich, aus 
der deutschen Sprache und dem Rechneii schriftlieh und rniindlich vor- 
zunehmen.

2. In der Religion werden jene . Kenntnisse verlangt, welche in den 
ersten vier Classen der Volkssehule erworben werden konnen. — Schiller 
mit mindestens ,,guter“ Notę konnen von der Priifnng befreit werden.

3. Jn der deutschen Sprache wird yerlangt: Fertigkeit im Deseń und 
Schreiben, Kenntnis der Elemente der Forinenlehre, Fertigkeit im Analysieren 
einfacher bekleideter Siitze.

4. Im Reehnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in g a n z e n 
Z a h 1 e n nothwendig.

u. Der Lehrkorper ist ermiichtigt, die miindliche Priifung aus der deutschen 
Sprache und dem Reehnen jedem Schiller mit mindestens „befriedigenden" 
sehriftlichen Leistungen zu erlassen.

3. Aufnahme in die II. bis VII. Classe.
Schiiler, welche der gr.-or. Ober-Realschule niclit angehorten und in 

eine hohere ais die I. Classe eintreten woilen, haben sich am 1., 2. und 3. 
September vou 9—12 Uhr vormittags und von 3—5 Uhr nachmitags bei 
der Directiou zu melden, den Tauf- oder Geburtsschein und die Studienzeuj- 
uisse vorzulegen und nachzuweisen, dass sie ihren Abgang von der fruheren 
Ansta.lt ordnuugsmiissig apgemeldet haben,
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Jene Schiller, welche ihre Studieii untelbrocłien liaben, miissen gemass 
des liohen Ministerial-Erlasses vom 6 . October 1878, Zl. 12884, anch wenn 
sie dnrch Wiederholung der Classe ihre Studicn fortsetzen wollen, einer 
Aufnahmspriifung sieli unterziehen. Fiir jede Aufnahmspriifung ist im vor- 
liinein die vorschriftsmassige T a x e von 12 fl. o. W. zu erlegen.

Die A u f n a li ni s p r ii f  u n g e n, s o w i e  die W i e d e r h o l u n g  s- 
tind N a c h t r a g s p r i i f u n g e n  werden am 1 ., 2. und ,3. September 
abgehalten.

Die der gr.-or. Ober-Realsch ule angehorigen Schiiler liaben sieli am 
2. September von 9 — 12 Ulir vormittags in iliren Classen behufs ihrer Con- 
seription zu versammeln.

4. Geldleistungen.
Alle licu einlretenden Schiiler liaben eine Auf'nahinstaxe von 2 U. 10 kr., 

einen Lehrinittelbeitrag von 1 fl. und einen Jugendspielbeitrag von 50 kr. 
zu entrichten, weleher Betrag jenen Sehiilern, die wegen ungiinstiger 
Aufnahmspriifung n i e li t aufgenommen werden, zuriiekerstattet wird.

Alle ihre Studien fortsetzenden Schiiler der Anstalt liaben den Lehr- 
mittelheitrag von 1 fl. und den Jugendspielbeitrag von 50 kr. zu entrichten.

Das Schulgeld betragt 20 fl. per Semester und ist von den Sehiilern 
der I. Classe im Laufe der ersten drei Monate, von den Sehiilern der II. 
bis VII. Classe in den ersten zwei Monaten zu entrichten.

Z a h l u n g s p f l i c h t i g  ist jeder Schiiler, der nieht bereits mittelst 
Erlasses des h. k. k. Landesschulrathes befreit ist oder der der Befreiung 
zufolge der erhaltenen Zer-gnisnoten wieder verlustig geworden ist. Sehiilern 
der I. Classe kann unter bestimmten Bedingungen die Zahlung des Schul- 
geldes fiir das I. Sernestcr his zuni Sehlusse dcsselben gestundet werden. 
Sehiilern, welche der Zahlungspflicht nieht nachkommen, ist der Schulbesuch 
zu verwehreu.

Jene Schiiler, welche um die ganze oder halbe Schulgeldbefreiung 
einreichen wollen, liaben das betreffende, mit einem legalcn Mittellosigkeits- 
zeugnisse und dcm letzten Semestralzcugnisse belegte Gesueh innerhalb des 
ersten Monates eines jeden Semesters einzubringen.

C z e r n o  wi t  z, den 12. Juli 1894.

Dr. W enzel Korn,
k. k. Schnlrath uiul Oberrealsohul-Director.



Druckfehler iii der Programmarbeii.

Seite 7 Z. 15 v. oh. ,,mit“ weglassen.
„ 13 Z. 7 v. <>l>. ist „gleichfornrig be3chlouuigt“ zu lesen.
,, 17 (11. 2 a lautet s : s1 =  vt : V1 t1.
„ 18 Z. 8 v. ol>. I. Aldeitung st. Abtlieilung.
„ 20 Z. 18 v. ol>. 1. Uorizontalen.
„ 22 Z. 8 v. ol>. 1. ermitteln.
„ 23 Z. 19 v. u. 1. abwidien.
„ 28 Z. 9 v. ob. 1. die Mathematik st. der M.




