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Zur Reform der Realschule in der Bukowina.

Gesetze und Verordnungen.
I)as altere grundlegende Realschulgesetz vom 30, April 1869 wurde durch das 

neuere yom 3. Mai 1898 besonders darin abgeandert, dafi eine Landesspracho (also an 
diesel1 A nstalt nach W ahl der Eltern, beziehungsweise Vormiinder das Rumanische 
oder Ruthenische) ebenso wie das Turnen un ter die obligaten, die englische Sprache 
hingegen un ter die freien Lehrfacher yerlegfew^rde. Kurz zuvor war m it der Ver- 
ordnung des k. k. Ministeriums fiu-KultuB unmfjiilterrioht yom 28. April 1898, Zl. 10331, 
der bis dahin mafigebend,e Normallehrplfjin f iir ,Sie Itealschulen der diesseitigen Reichs- 
halfte yom Jahre 1879 durch einen netjenf h rsetż t worden, der im allgemeinen die 
humanistische Seite der Realschulbildung rhefir beriicksichtigt und iiber dessen Besonder- 
heiten sicb im einzelnen die genannte ‘Y^rordnung naher ausspriclit (Y.-Bl. 1898, 
S. 135 und 136). Im  Hinblick auf das G-esetz yom 3. Mai 1898 hat hierauf das 
k. k. Ministerium fur K ultus und U nterricht m it dem Erlasse yom 3. August 1898, 
Zl. 17950 (Siehe Jahresbericht 1898/99, Schulnachrichten Seite 3—5) den genannten 
Normallehrplan fiir die gr.-or Oberrealscbule in Czernowitz durch Einfuhrung der 
obligaten Landessprache und andere daraus sich ergebende Bestimmungen namentłicli 
Vermehrung der Stundenzahl in den unteren Klassen abgeandert und einen yorlaufigen 
auf die 4 unteren Klassen sich erstreckenden Lehrplan fiir die zweite Abteilung 
in den Landessprachen, d. i. fur die Abteilung Rumanisch fur Nichtrumanen, bezie
hungsweise Ruthenisch fiir N ichtruthenen (a. a. O. S. 7. u. 8) genehmigt, so dali die 
genannten Neuerungen seit 1898/99 sukzessiye eingefiibrt werden konnten. Im  Schul- 
jahre 1900/1901 wurde auf Grand des M inisterialerlasses yom 22. August 1900, Zl. 22134 
(Jahresbericht Schulnachrichten Seite 7) in der VII. Klasse die Religionslehre mit 
2 Stunden (statt wie der Normallehrplan yerlangt mit 1) und zwar auch fiir die Schiller 
mosaischer Konfession angesetzt, wogegen das Turnen in dieser Klasse bis auf 
weiteres nur in 1 Stunde wochentlich unterricbtet wird. Tm abgelaufenen Schuljahre 
wurde ferner der genannte proyisorische Lehrplan fiir die zweite Abteilung in den 
Landessprachen reyidiert, auf die 3 oberen Klassen erw eitert und jn dieser Fassung 
vom k. k. Ministerium f. K. u. U. mit dem Eidasse vom 20. April 1902, Zl. 7523 
beztiglich des Unterrichtes in der rumanischen Sprache fiir Nichtrumanen und yom 
28. Ju li 1902, Zl. 18596, beziiglich des U nterrichtes in der ruthenischen Sprache 
fiir Nichtruthenen zur Einfiihrung yom Schuljahre 1902/3 angefangen angeordnet, 
wahrend mit dem weiteren Erlasse der genannten obersben TJnterrichtsbehorde yom 
22. Marz 1902, Zl. 7717, im Sinne des § 8 B des Gesetzes vom 3. Mai 1898 auch 
fur die englische Sprache, die m it dem kommenden Jahre (1902/3) aus der Zahl der 
obligaten Facher in den oberen Klassen allmahlich scheidet, ein neuer Lehrplan
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genehmigt wurde, wornach dieser Gegenstand ais Freifach von der IV. Klasse 
angefangen dn 2 Stunden wochentlich gelehrt werden soli. Zieht man 
noch in Betracht, dafi im Jahre 1899 eine neue (5. umgearbeitete) Auflage der 
„Instruktionen fiir den U nterricht an den Realschulen in Osterreich“ erschien, *) 
welche in allgemeinen Ziigen die Anwendung erprobter didaktischer Grundsatze auf 
den Lehrplan vom Jahre  1898 darlegen, und zuwelchen ais Anhang m it demMin.-Erl- 
vom 30. Mai 1902, Z. 17579 (V.-B1. Nr. 32) eine „Instruktion fur den U nterricht in 
der zweiten Landessprache“ *) veroffentlicht wurde, und dafś schlieMich auch noch 
eine neue Vorschrift fiir die M aturitatsprufungen an Realschulen erlassen wurde 
(V.-B1. 1899, Nr. 17 , sow irdk lar, dafi die Realschule in der Bukowina in einer durcli- 
greifenden Reform begriffen und diese durch die im abgelaufenen Schuljahr erflossenen 
Verfugungen der U nterrichtsyerw altung in ihren Grundziigen auch abgeschlossen ist.

Diese Neuerungen sollen nunm ehr mit Ausnahme der blofi fur die Lehrenden 
bestimm ten „Instruktionen11 in ihrem organischen Zusammenhange dargestellt werden, 
um dieselben einerseits in den Annalen der A nstalt zu verzeichnen, andererseits fiir 
die Interessenten, insbesondere fur die Studierenden und dereń Eltern, leichter 
zuganglich zu machen. Die folgenden B latter werden daher en th a lten :

A. das Realschulgesetz, und z war sowohl die noch in K raft yerbliebenen Be- 
stimmungen vom 30. April 1869, ais auch die neuen vom 3. Mai 1898 und

H. den Lehrplan vom Jahre  1898 mit den fiir die gr.-or. Oberrealschule in 
Czernowitz getroffenen Abanderungen und Erganzungen.

C. Die M aturitatsprufungsyorschrift kann wegen Raummangels erst in einem 
folgenden Program m  herausgegeben werden.

A. Das Realschulgesetz.
L.-G.- und V.-B1. 1869, Nr. 13 und 1898, Nr. 14, V erordnungsblatt fur den 

Dienstbereich des Ministeriums fiir K ultus und U nterricht 1869, Nr. 59 und 1898, 
Nr. 26. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Mai 1899 sind im folgenden aulierlich 
dadurch kenntlich gemacht, dali die Zeilen im Druck etwas nach rechts geriickt erscheinen.

I. Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. Der Zweok der Realschule ist :
I. eine allgemeine B ildung m it besonderer Berucksiclitigung der 

matliematisch-natiu-wissenschaftliohen Disziplinen zu gewiihren.
2. die Yorbereitung fur die hoheren Fachschulen (polytechnische 

Institute, Forstakademien, Bergakademien u. s. w.).
§ 2. Vollstandige Realschulen bestehen aus sieben Klassen, dereń 

jede einen Jahreskurs bildet, und zerfallen in  der Regel in Unter- und 
O b err ealschulen.

§ 3. Die Unterrealschule bereitet auf die Oberrealschule vor, und 
bezweckt zugleich fiir jene, welche nach Absolyierung derselben ins 
praktische Leben iibertreten, eine bis zu einem gewissen Grade 
abschliehende allgemeine Bildung.

Sie besteht aus vier Jahrgangen.

') K. k. Schulbiicheryerlag, Wien.
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§ 4. Ais Vorbereitungsschule fur die Oberrealschule kann auch 
das vierklassige Realgymnasium dienen.

§ 5. Mit den Unterrealschulen konnen m it Riicksicht auf die 
wirtschaftlichen Yerhaltnisse des Landes, Faehkurse zur E rteilung eines 
gewerblichen, kommerziellen oder landwirtschaftlichen Unterriohtes in 
Verbindung gebracht werden.

§ 6. Die Oberrealschule besteht aus drei Jahrgiingen. Sie setzt den 
in der Unterrealschule begonnenen U nterricht fort und ist spezielle 
Yorbereitungsschule fur die hoheren technischen Fachstudien. Sie besteht 
nirgends fur sich, sondern iiberall in Yerbindung m it einer U nterreal- 
sohule oder einem yierklassigen Realgymnasium (§ 5). Beide zusammen 
bilden eine einzige Lehranstalt unter einem gemeinsamen Direktor. 
Wohł aber konnen Unterrealschulen ohne eine Oberrealschule ge- 
griindet werden.

§ 7. Die Realschulen sind entweder offentliche oder Privatschulen. 
Ais offentliche Realschulen gelten diejenigen, welche das Recht haben, 
staatsgiltige Zeugnisse auszustellen (§ 27).

Nur die Zeugnisse offentlicher Realschulen haben G iltigkeit in 
jenen Fallen, in welchen uberhaupt Zeugnisse iiber Realschulbildung 
gesetzlich gefordert werden.

Privatschuler haben sich, um solche Zeugnisse zu erlangen, der 
Priifung an einer offentlichen Realschule zu unterziehen.

Die ausschliehlioh oder zum groheren Teile aus Staatsm itteln 
erhaltenen Realschulen sind Staatsrealschulen.

Die Leitung dieser Anstalten liegt ganz und in jeder Beziehung 
in der Hand der k. k. Schulbehorden.

II. Die Lehrgegenstande.
§ 8. Unterrichtsgegenstande der Realschule sind:

A) O b l i g a t e  L e h r g e g e n s t a n d e :
a) Religion,

J>) Sprachen, und zwar die Landessprache, welche U nterrichts- 
sprache ist, dann die franzosische Sprache und an Realschulen 
mit deutscher Unterrichtssprache nach W ahl der E ltern  oder 
Yormiinder die rumanische oder ruthenische, an Anstalten 
m it rumanischer oder ruthenischer Unterrichtssprache die 
deutsche Sprache,

c) Geographie und Gesohichte,
(I) Mathematik (Arithmetik, Algebra, Geometrie), 
e) Darstellende Geometrie,
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/ )  Naturgeschichte,
g) Physik,
h) Chemie,
i) Greometrisches und Ereihandzeichnen,
k) Kalligraphie,
/) Turnen.

Dispensen you der Erlernung einer der obligaten Spraehen 
konnen nur ausnahmsweise vom M inister fiir Kultus und U nterricht 
erteilt werden.

/i) F r e i e  L e h r g e g e n s t a n d e :
Die englisohe Spraehe und die nicht verbindliche Landes- 

sp rache; dann Modellieren, Stenographie, Gresang.
Andere freie Gegenstande konnen an den Realschulen naeh 

Bediirfnis mit Genehmigung des k. k. Landesschulrates einge- 
fiihrt werden.

Die Yerteilung der Lehrgegenstande auf die einzelnen Klassen, 
die darauf zu yerwendende Stundenzahl, sowie die Normierung der 
A rt der U nterrichtserteilung wird im Yerordnungswege festgestellt. 
§ 9. Jede Landesspraehe kann Unterrichtssprache an den Real- 

sohulen sein. Die Bestimmung der Unterrichtssprache steht demjenigen 
zu, der die U nterrichtsanstalt erhalt. Tragen mehrere hiezu bei, so wird 
die Unterrichtssprache durch Yereinbarung festgestellt.

§ 10. Auli er K raft gesetzt.

III. Von der Aufnahme und Entlassung der Schiller.
§ 11. Die regelmahige Aufnahme der Schiller findet im Herbste 

unm ittelbar vor dem Beginne des Schuljahres statt.
Zur Aufnahme in die unterste Klasse ist erforderlich :
1. das yollendete oder in dem ersten Quartale des betreffenden 

Schuljahres zur Yollendung gelangende zehnte L ebensjahr;
2. der Nachweis iiber den Besitz der erforderlichen Vorkenntnisse, 

welcher durch eine Aufnahmsprtifung gelielert wird.
Eine solche Aufnahmsprufung ist zum E in tritte  in eine hohere 

Klasse auch in allen denjenigeu Fallen erforderlich, in welchen der 
Aufnahmswerber ein Zeugnis iiber die Zuriicklegung der unm ittelbar 
yorhergehenden Klasse an einer offentlichen Lehranstalt der im Reichsrate 
yertretenen Konigreiche und Lauder nicht beigebracht hat.

Die bei den Aufnahmsprufungen zu stellenden Anforderungen werden 
im Verordnungswege geregelt.

§ 12. Der U bertritt aus einer Lehranstalt in eine andere am 
Schlusse des ersten Semesters ist nur in besonders wichtigen Fallen zu
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gestatten. W enn Schiller wahrencj. des Semesters die Aufnahme in eine 
Realschule nachsuchen, so steht, abgesehen von den Fallen der Uber- 
siedlung der E ltern oder ihrer S tellvertreter, in welohen einem Schiller 
die An f n a h m e in eine óffentliche Lehranstalt nicht yerw eigert werden 
kann, die Entscheidung dem Lehrkorper zu.

§ 13. A u (.i ero r d ent liche Schiller, welche nicht an dem gesamten 
U nterriclite teilzunehmen, sondern nur einzelne Lehrgegenstande zu 
horen wiinschen, diirfen in  den unteren Klassen nicht aufgenommen 
werden. In  den oberen Klassen steht die Entscheidung dem Lehrkorper 
zu. In keinem Falle d a rfab erd ie  gesetzlich vorgeschriebeue Maximalzahl 
der in einer Klasse aufzunehmenden Schiller iibersohritten werden (§ 14).

§ 14. Die Zahl der Schiller in einer Klasse soli in der Kegel nicht 
iiber fiinfzig steigen. ¥ o  die Anzahl der Schiller naeh einem dreijahrigen 
D urchschnitte 60 erreicht, darf eine weitere Anfnahme nur unter der 
Voraussetzung stattfinden, da£ Parallelklassen errichtet werden.

§ 15. Semestral- und Jahrespriifungen finden fur óffentliche Schiller 
nicht statt. Am Schlusse eines jeden Semesters erhalt jeder Schiller ein 
Schulzeugnis. Auf Grund der Gesamtleistungen eines Schillers wahrend 
des Schuljahres entscheidet die Lehrerkonferenz iiber das Yorriicken 
desselben in den nachst hoheren Jahrgang.

Wenn ein sicheres U rteil iiber die Reife eines Schillers zum Auf- 
steigen in  die hohere Klasse nicht gefallt werden kann, w ird in  Gegen- 
wart des Direktors eine Yersetzungspriifung gehalten.

Besteht das Hindernis der Yersetzbarkeit in den ungeniigenden 
Leistungen in einem einzigen Gegenstande, so kann der Schiller die 
Erlaubnis zur Ablegung einer W iederholungspriifung vor Beginn des 
neuen Schuljahres erteilt werden, von dereń giinstigem Erfolge das Yor- 
riicken in dio hohere Klasse abhangt.

§ 16. Zum Behufe des Nachweises, dah die Realschiiler sich 
die fur das Apfsteigen in die technische Hochschule erforderlichen 
Kenntnisse erworben haben, haben sie sich der M aturitatspriifung 
zu unterziehen.

§ 17. Jeder Realschiiler wird nach erfolgreicher Absolvierung des 
letzten Jahres der Oberrealschule zur M aturitatspriifung zugelassen.

Privatstudierende, welche an keiner otfentliohen Realschule 
eingeschrieben waren und kein offentliches Zeugnis erhalten haben, 
werden zur M aturitatspriifung zugelassen, wenn sie das 18. Lebens- 
jahr zuriickgelegt haben und sich iiber die Art ihres Bildungs- 
ganges so auszuweisen vermógen, dali die erforderliche Yor- 
bildung ais yorhanden yerm utet werden kann.
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§ 18. Die naheren Bestimmungen iiber die M aturitatsprufung werden 
im Verordnungswege geregelt.

IV. Von den Lehrkraften.
§ 19. Die Befahigung der Lehrer wissenschaftlicher Facher an den 

Realschulen wird durch eine Priifung erm ittelt, m it dereń Abhaltung 
eigene vom M inister fur Kultus und U ntorricht bestellte Priifungs- 
kommissionen betraut sind.

Die zu M itgliedern derselben ernannten Manner sollen die ver- 
schiedenen Zweige des Unterrichtes in  wissenschaftlicher und zugleich 
didaktischer R ichtung yertreten.

Die naheren Bestimmungen iiber die Befahigungspriifung fiir das 
Lehramt, insbesondere das Mah der Anforderungen in den einzelnen 
Lehrgegenstanden werden im Yerordnungswege geregelt.

§ 20. Nur jene Lehrindividuen, welche sich ein Lehrbefahigungs- 
zeugnis erworben haben, konnen ais Avirkliche Lehrer an den Realschulen 
angestellt werden. Die Anforderungen, welche an die Nebenlehrer fiir 
Gesang, Gymnastik und ahnliche Gegenstande zu stellen sind, werden 
im  Yerordnungswege geregelt.

§ 21. Fiir die obligaten Lehrfacher werden an einer vollst.an- 
digen Realschule neben den Religionslehrern mindestens zwolf 
an einer vierklassigen Unterrealschule mindestens sieben wirkliche 
Lehrer m it Einschlufi des D irektors bestellt.
§ 22. Der D irektor ist m it der unm ittelbaren Leitung der R eal

schule und eyentuell der dam it in Verbindung gesetzten Fachkurse betraut.
Die samtlichen wirklichen Lehrer bilden unter dem Vorsitze des 

D irektors die Lehrerkonferenz, dereń Befugnisse im VerordiAngswege 
norm iert werden.

§ 23. Der D irektor ist an yollstandigen Oberrealschulen zu 
0—8, an Unterrealschulen zu 8 -  10 und an Oberrealschulen mit 
vier oder mehr Parallelklassen zu 4 bis 6 wochentliehen Unterrichts- 
stunden yerpflichtet.

Den Lehrern der Spraohen sollen in der Regel nicht mehr 
ais 17, jenen der iibrigen wissenschaftlichen Facher nicht mehr 
ais 20, den Lehrern des geometrischen und Freihandzeichnens, der 
Kalligraphie und des Turnens aber nicht mehr ais 24 wóchentliche 
D nterrichtsstunden zugewiesen werden.

Nur im Falle einer zeitweiligen Supplierung eines Lehrers 
kann ein M itglied des Lehrkorpers zu einer groheren wochentliehen 
Stundenzahl yerhalten werden.
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Dauert dieś jedoch langer ais 2 Monate ununterbrochen
an, so hat der betreffende Lehrer einen Anspruch auf die normal- 
maBige Substitutionsgebiihr.

Dem D irektor steht es zu, die vorsohriftsmafiige Zahl der 
wochentlichen U nterrichtsstunden mit Iiucksieht auf die lehrplan- 
mafiige Yerteilung der Stunden, sowie iiberhaupt auf das Lehr- 
bediifnis um woohentlich 1 bis 3 Stunden fiir einzelne Lehrer 
zu ermafiigen ; er hat jedoch von einer solchen Yerfugung jedesmal 
dem Landessehulrate die Anzeige zu erstatten.

§ 24. Der Besetzung einer Lehrstelle hat in  der Kegel eine 
Konkursverlautbarung voranzugehen, welche vom Landessehulrate 
veranlalit wird.

Die Konkursausschreibung, in welcher die Lehrfacher, die 
erforderliche sprachliche Befahigung, sowie die m it der Lehrstelle 
verbundenen Beziige zu bezeichnen sind, erfolgt in der offiziellen 
W iener und in der offiziellen Landeszeitung und eventuell nach 
dem Ermessen des Landesschulrates in anderen Organ en.

Die Glesuche werden vom Landessehulrate gesammelt und 
der D irektion zur E rsta ttung  eines Gutachtens iibermittelt.

Auf Grundlage desselben ersta ttet der Landesschulrat einen 
Vorschlag, und zwar bei Staatsrealschulen an den M inister fur 
Kultus und Unterricht, bei Landesrealschulen an den Landesausschufi.

Ist an einer Staats- oder Landesrealschule eine Stelle erledigt, 
fur welche eine Korporation, Gesellschaft oder Einzelperson den 
Besetzungsvorschlag zu maehen bereehtigt ist, so ist die Anzeige 
sowohl dem Landessehulrate ais diesem Yorschlagsberechtigten 
zu erstatten.

§ 25. Die Ernenńung der Lehrer und Professoren ex-folgt bei 
Staatsschulen auf A ntrag des Landesschulrates vom Minister fur 
Kultus und Unterricht, bei Landesschulen vom Landesaiisschusse.

Hilfs- und Nebenlehrer werden bei Staatsschulen vom Landes
sehulrate, bei Landesschulen vom Landesausschusse auf Vorschlag 
der D irektion bestellt.

V. Von den Privatanstalten.
§ 26. Die E rrichtung einer TŁealschule ist jederm ann unter 

der Voraussetzung gestattet, da fi die Einrichtung derselben niohts 
den allgemeineu Lehrzwecken dieser Anstalten W idersprechendes 
enthalt. Ihre Errichtung ist daher an folgende Bedingungen gekniipft:
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1. S tatu t und Lehrplan, sowie jede Aenderung desselben be- 
diirfen der Genehmigung des Ministers fur Kultus und Unterricht, 
ura welche im W ege des Landessohulrates anzusuchen ist.

2. Ais D irektoren und Lehrer konnen nur solohe Personen 
yerwendet werden, welche ihre Befahigung zum U nterrichte an 
einer derartigen Lehranstalt dargetan haben.

Ein Dispens hievon kann vom Minister fur K ultus und Unterricht 
in  riicksichtswiirdigen Fallen ausnahmsweise erte ilt werden.
§ 27. Das Recht zur Ausstellung staatsgiltiger Zeugnisse kann den 

von Gemeinden, Korporationen oder P rivaten  errichteten Leliranstalten 
zuerkannt werden, wenn der Lehrplan nicht in  wesentlichen Punkten 
von dem fur die staatlichen und Landeslehranstalten vorgeschriebenen 
abweicht und fur jede Ernennung des D irektors, der Lehrer oder Hilfs- 
lehrer die Bestatigung des Landessohulrates eingeholt wird.

§ 28. Ber D irektor einer derartigen Realschule ist den Schulbe- 
horden fiir den Zustand derselben verantwortlich. Der Landesschulrat 
und in hóherer Instanz der M inister fiir K ultus und U nterricht sind 
berechtigt, nach vorangegangener Disziplinarbehandlung die Entfernung 
eines untauglichen, oder seines Arntes sich unwurdig erweisenden Lehrers 
oder D irektors zu fordem.

§ 29. Der M inister fiir Kultus und U nterricht kann jede derartige 
Lehranstalt schliehen lassen, wenn ihre E inrichtung oder W irksamkeit 
m it den bestehenden Gesetzen in W iderspruch tritt.

§ 30. Die von Korporationen oder Privaten errichteten Lehranstalten, 
welche im Besitze des Rechtes sind, staatsgiltige Zeugnisse auszustellen, 
konnen von Landesmitteln eine Unterstiitzung erhalten, falls dieNotwen- 
digkeit eines ungeschmalerten Fortbestandes derselben nachgewiesen 
ist, und wenn das in gleicher Hohe, wie fiir Staatsrealschulen festgesetze 
Schulgeld in Yerbindung m it den iibrigen M itteln der Anstalt zur 
Bestreitung der Kosten nicht ausreicht.

B. Der Lehrplan.
X. O Tołigra/te X je li.x g 'e g ‘ez5.sta,r>.d.e.

Y erordnungsblatt 1898, S. 138 ff. Die Abweichungen sind oben ange- 
fiihrt worden und werden im Folgenden durch den Druck hervorgehoben.

Reliflionslehre
(gesondert nach Konfessionen).

I .—YII. K l a s s e ,  w o  c h e n t l i c h  j e 2 S t u n d e n .  *) 
L e h r z i e l  und K l a s s  e n z i e l e  werden von den kirohlichen 

Oberbehorden (fiir die Israeliten von den Yorstanden der Kultusge-
*) N orm allehrplan: YII. Klasse, wochentlich 1 Stunde.
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meinden) bestimmt und dureh die Landesschulbehorde den Realschulen 
vorgezeichnet. (Siehe II. Teil dieses Jahresberichtes.)

Unterrichtssprache.
D e u t s c h e  S p r a c h e .

Lehrziel liii- die Unterreaiscliule.
Richtiges Lesen und Sprechen; Sicherheit im schriftlichen Gebrauche 

der Sprache ohne Fehler gegen Gfammatih und Orthographie, sichere 
Kenntnis der Formenlehre und Syntax. Aneignung und sinngemaiies 
V ortragen von poetischen und prosaischen Stiicken bleibenden W ertes.

Lehrziel fiir die ©berrealsclmle.
Gewandthoit und stilistische K orrektheit im schriftlichen und 

miindlichen Gebrauche der Sprache zum Ausdrucke eines im Unter- 
richts- und Erfahrungskreise der Schiller gelegenen Gedankeninhaltes; 
durch Lekture gewonnene Kenntnis einer Auswahl des Bildendsten aus 
der deutschen L iteratur, aus Beispielen abgeleitete Charakteristik der 
poetischen und prosaischen Kunstform en; Kenntnis des W ichtigsten aus 
den Biographien der deutschen Klassiker.

D erU nterrioht in  der deutschen Sprache bezweckt keineswegs bloh 
eine sprachliche Ausbildung, sondern er soli auch eine reiche Fiille geist- 
und charakterbildenden Stoffes in klassischer oder mindestens tadelloser 
Form  darbieten und zugleich auf den U nterrich t in den anderen Lehr- 
gegenstanden belebend wirken, ihn verkniipfen und teilweise erganzen.

I. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n .
G r a m m a t i k :  Die W ortarten, die regelmiifiigen Ersoheinungen 

der Formenlehre, Syntax des einfachen Satzes, Elemente der Satzver- 
bindung und des Satzgefilges. Praktische Ubungen in der Orthographie 
m it gelegentlicher Yorfuhrung der H auptregeln derselben.

L e k t u r e :  Lautrichtiges und sinngemalses Lesen, Erklarung des 
Gelesenen, Besprechung und freie W iedergabe des Gelesenen. Memorieren 
und V ortragen poetischer und prosaischer Stiicke.

Die Ubungen im m ii n d 1 i c h e n Gebrauche der Sprache erheischen 
hier, wie in allen folgenden Klassen, eine besondere Pflege.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Im I. Semester, etwa bis W eih- 
nachten, jede Woche ein D iktat (15 bis 20 Minuten) vorwiegend zu 
orthographischen Zwecken, dann bis zum Schlufi des Schuljahres alle 
vier Wochen zwei Diktate, eine Schul- und Hausaufgabe. W iedergabe 
frei m itgeteilter oder vorgelesener kleiner Erzahlungen von syntaktisch 
einfacher Art.
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G r a m m a t i k :  W iederholung des grammatischen Lehrstoffes der
I. Klasse; Vervollstandigung der Formenlehre, Erw eiterung der Lehre 
vom einfachen Satz; der zusammengesetzte Satz im allgemeinen, die 
Satzverbindung in eingehenderer Behandlung.

L e k  t u r ę  wie in der I. Klasse. Memorieren und Yortragen.
S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Alle vier Woohen ein D iktat zum 

Zweeke der Einiibung der Orthographie und Interpunktion, eine Schul- 
und eine Hausaufgabe. Etwas umfangreichere Nacherzahlungen; Umbil- 
dungen einfacher Lesestiicke naoh gegebenen G esichtspunkten; ver- 
kiirzende Zusammenfassung ausfiihrlicher Erzahlungen.

III. K l a s s e ,  w o o h e n t l i e h  4 S t u n d e n .
G r a m m a t i k :  Das Satzgefiige, der mehrfach zusammengesetzte 

Satz, die Periode.
L e k t  ii r  e : Behandlung prosaischer iind poetischer Lesestiicke 

unter genauerem Eingehen auf die Gliederung, Gedankenverkniipfung 
und auf den sprachlichen Ausdruok des Gelesenen. Bei der Erklarung 
klassischer Gedichte sind von nun an leichtfaiiliche, kurze biographisohe 
M itteilungen iiber die Verfasser zu geben. Memorieren und Vortragen.

A u f s a t z e :  Alle vier "Woohen eine Schul- und eine Hausaufgabe. 
Besohreibung von bestimmten Gegenstanden, die den Schiilern aus dem 
gewohnliohen Leben oder aus dem Unterrichte, besonders dem natur - 
wissensohaftliohen, wohl bekannt sind; einfaohe Yergleiche; Umgestal- 
tung kleiner Gedichte rein erzahlenden Inhalts in  P ro sa ; Inhaltsangaben 
oder Ausziige umfangreioherer Lesestiicke.

IY. K l a s s e ,  w o c h e n t l i o h  3 S t u n d e n . * )
G r a m m a t i k :  Zusammenfassende W iederholung der Eormen- 

und Satzlehre. Das W ichtigste aus der W ortbildungslehre. Aufstellung 
von W ortfam ilien mit Riioksicht auf die Y ieldeutigkeit und die Sinn- 
verwandtsohaft der W órter gelegentlich der Lektiire. Grundziige der 
Prosodik und Metrik.

L e k t i i r e  wie in  der III. Klasse. Memorieren und Yortragen.
A u f s a t z e :  In  jedem Semester aoht, abwechselnd Schul- und 

Hausarbeiten. Stoff teilweise nooh wie in der III. Klasse; aufierdem 
Besohreibung von bestimmten Yorgangen; Sohilderungen; tlbungen im 
Herausheben der Disposition grolierer Lesestiicke und im Disponieren 
passend gewahlter Stoffe; stilistisoh freie Bearbeitung von Stiicken aus 
der franzosischen Lektiire.

II. K l a s s e ,  w o c h e n t l i o h  4 S t u n d e n .

') N arm allehrplan: 4 Stunden.
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V. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n .  *)
L e k t u r e  episoher, lyrisoher und rein didaktischer Gedichte 80\vie

prosaischer Musterstiicke, die zu dem Lehrstoff der Klasse inhaltlich in 
Beziehung stehen; in die Auswahl sind auch eharakteristisohe Abschnitte 
aus der altklassischen L iteratur (insbesondere aus Homer) aufzunehmen. 
Aus Beispielen abgeleitete Charakteristik der w ichtigsten Formen und 
Arten der epischen, lyrischen und rein  didaktischen Poesie, sowie der 
vorziiglichsten prosaisehen Kunstformen. Memorieren und Yortragen.

A u f s a t z e  konkreten Inhalts im  Anschlufs an die Lekture oder 
das in  den anderen Disziplinen Gelernte. — Beginn der (in den beiden 
nachst hoheren Klassen fortzusetzenden) besonderen Anleitung zum 
richtigen Disponieren auf dem W ege der Analyse passender Lesestiieke 
und bei Gelegenheit der Yorbereitung und der Riickgabe der schrift- 
liehen Arbeiten. In  jedem Semester 5—6 Aufsatze, in der Mehrzahl 
zur hauslichen Bearbeitung.

VI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
L e k t u r e :  I. Sem ester: Einfiihrung in die Kenntnis der ersten

Bliitezeit der deutschen L iteratu r auf Grund der Lekture einer Auswahl 
aus dem Nibelungenliede und aus W alter von der Yogelweide in  neuhoch- 
deutscher Ubersetzung **) und der Inhaltsangaben einiger hofischer Epen. 
Besprechung der grot.ien nationalen Sagenkreise im AnschluS an die 
Lekture des Nibelungenliedes. Die Hauptmomente aus der Geschichte der 
deutschen Sprache.

II. Sem ester: Einfiihrung in das Verstandnis der zw eitenB liitezeit 
der deutschen L iteratur auf Grund der Lektiire prosaischer Schriftstiicke, 
einer Auswahl lyrischer Gedichte insbesondere Klopstocks, Schillers und 
Goethes, einer Auswahl aus Klopstocks Messias und W ielands Oberon, 
sowie eines Dramas von Schiller und eines von Lessing oder Goethe. 
Knapp gehaltene Aufklarungen iiber die Entstehung und die etwaigen 
geschichtlichen Grundlagen der gelesenen Dramen und iiber den Aufbau 
der dramatischen Handlung. Kurze Ubersicht der L iteraturentw icklung 
in ihren Haupterscheinungen von der Reformation bis Klopstock ; Lebens- 
bilder Klopstocks und Wielands. Memorieren und Vortragen.

A u f s a t z e  wie in der V. Klasse m it angemessener Steigerung 
der Anforderungen an die Selbsttatigkeit der Schiiler. In  jedem 
Semester 5—(i Aufsatze, in der Mehrzahl zur hauslichen Bearbeitung.

*) N orm allehrplan: 3 Stunden.
**) Im  N orm allehrpl.: „wo die Verhaltnisse derSchule es gestatten, nach dem 

G rundtexte mit H eryorhebung der unterseheidenden Merkmale der mittelhoohdeutschen 
und neuhoehdeutschen Spraohformen“.
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L e k t i i r e :  Einfiihrung in das Yerstandnis der zweiten Bliitezeit 
der deutschen L iteratu r (Fortsetzung) auf Grand der Lektiire prosaischer 
Schriftstiicke uud schwierigerer epischer und lyrischer Gediclite Lessings, 
(Herders), Goethes und Schillera, sowie der Lektiire von Goethes H er
mann und Dorothea und eines Dramas von Goethe oder Schiller. Lektiire 
von Proben aus osterreichischen Dichtern des XIX. Jahrhunderts. Im 
Anschluh an die Lektiire Lebensbilder der genannten H auptyertreter 
der klassischen L iteratur und der hervorragendsten osterreichischen 
Dichter (mit besonderer Beriicksichtigung Grillparzers).

Ubungen im pram editierten freien Vortrage ii ber Stotfe, die dem 
U nterrichtsgebiete entnommen sind.

A u f s a t z e :  In  jedem  Semester 5—6 Aufsatze, in der Mehrzahl 
zur hiiuslichen Bearbeitung.

Franzósische Sprache.
Łchrzicl fitr die Unterrealschule.

Kenntnis der Laut- und Formenlehre und der w ichtigsten Regeln 
der S ym ax ; Yerstandnis leichter franzosischer Texte; einige Geiibtheit 
im miindlichen Ausdrucke innerhalb des von der Schule dargebotenen 
Spraohschatzes und im Ubersetzen aus der Unterrichtssprache ins 
Franzósische.

Lehrziel ftir die Oberrealschuie.
Kenntnis der Formenlehre und der Syntax; Lektiire von Proben 

aus heryorragenden W erk en der franzosischen L iteratu r der letzten 
drei Jahrhunderte ; einige Fertigkeit im miindlichen und schriftlichen 
Gebrauche der franzosischen Sprache.

I. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  5 S t u n d e n . * )
G r a m m a t i k :  Laut- und Leselehre. Elemente der Formenlehre 

aller Kedeteile, vom Yerbum insbesondere ayoir und etre sowie die
I. Konjugation mit Ausschluh aller Unregelmafiigkeiten und des Passi- 
vum s; die fragende und verneinende Satzform.

Der Lehrvorgang ist hier und in  den folgenden Klassen wesentlich 
induktiy.

L  e k t  ii r  e (Ubungsstoff): Kleine zusammenhangende Lesestiicke 
ais Grundlage ftir elementare miindliche und schriftliche Ubungen. 
Memorieren erklarter Texte. Aneignung eines zweckentsprechenden 
W ortyorrates.

TH. Kl a i s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n .

*) N orm allehrplan: 6 Stunden.
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Der Lehrer bediene sioh tunlichst bei der Erklarung und Be- 
sprechung der Lesestiicke in a 11 e n Klassen der franzosischen Sprache 
(anfangs m it beigefugter deutscher Ubersetzung).

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Y onW eihnachten bis żnin Schlusse 
des I. Semesters vier kurze Diktate im engsten Anschluh an gut durch- 
gearbeiteten Lehrstoff. Im II. Semester sieben D iktate und sieben 
Sohulaufgaben (in entsprechender Abfolge). Stoff der D iktate wie im
I. Sem ester; fur die Sohulaufgaben: Niederschreiben eines gut durch- 
gearbeiteten zusammenhangenden S tuckes; Beantwortung einfaeher 
franzosiseher Fragen, die sieli an den Ubungsstoff anschliefien. Gram- 
matische Umformung eines durchgearbeiteten Textes.

II. K l a s s e ,  w ó o h e n t l i c h  5 S t u n d e n .
G r a m  m a t i k :  W iederholung und Erganzung der Form enlehre; 

insbesondere vom Yerbum die in der I  Klasse iibergangenen Unregel- 
mabigkeiten der I. Konjugation, dann von der II., III. und IV. Kon- 
jugation die am hiiufigsten vorkommenden Verba; das Passivum ; die 
reflexiven Verba; die Y^ortfolgc; das YAchtigste ii ber das Im parfait, 
Passe defini und Participe passe.

L e k t  ii r  e und Ubungen wie in der I. Klasse m it allmahlich 
gesteigerten Anforderungen. Vermehrung des W ortvorrates. Im  II. 
Semester Versuche in selbstandiger Praparation.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem Semester vier D iktate, 
vier Sohul- und vier Hausaufgaben. Der Stoff wie in der I. Klasse, nur 
sind die Forderungen etwas zu steigern.

III. K l a s s e ,  w o c h e n t l i e h  5 S t u n d e n .
G r a m  m a t i k :  W iederholung und Erganzung der Formenlehre. 

Systematisohe Beliandlung des Verbums auf Grund der Lautgesetze. Ein- 
iibung des personlichen Fiirwortes. Grundzuge der Syntax des Artikels, 
des Substantivs, des Adjektivs und der Pronomina.

L e k t i i r e  einfaeher, dann schwierigerer prosaisoher und poetischer 
Stiicke, im Anschlul.i daran miindliohe und schriftliche Ubungen. ITber- 
setzen ins Franzosische, Memorieren erklarter Texte. Vermehrung des 
W ortvorrates, namentlich Aneignung des iiblichsten Phrasenmaterials 
in Verbindung mit den behandelten Yerben. Hausliche Praparation.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem Semester vier D iktate, 
vier Sohul- und vier Hausaufgaben. Stoff fur die letzten beiden Arten 
von Aufgaben: Beantw ortung franzosisoh gestellter Fragen im Anschlul.i 
an Gelesenes; grammatisohe Umformungen; Ubersetzungen ans der 
Unterriohtssprache ins Franzosische.
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IV. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t  u n d e n. *)

G r a m m a t i k :  Zusammenfassende W iederholung der Formeu- 
lehre, Erganzung der Grimdziige der Syntax durch das W esentliche aus 
der TŁektions-, Modus- uiid Tempuslehre, Anwendung der Verbes auxi- 
liaires. Die Interpunktion.

L e k t i i r e  und Ubungen wie in der III. Klasse.
S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem Semester vier Schul- 

und vier Hausaufgaben. Beantw ortung franzosisch gestellter Fragen 
wie in den friiheren K lassen; auch freiere D ik ta te ; Versuche in der 
freien W iedergabe kleiner leichter E rzahlungen; Ubersetzungen aus der 
Unterrichtssprache ins Franzbsische.

V. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .

G r a m m a t i k :  Zusammenfassung und V ertiefung der Syntax. 
W iederholung der Formenlehre und Erganzung derśelben durch die 
selteneren Erseheinungen. Schriftliche Ubungen.

L e k t  ii r  e von moglichst abgeschlossenen Musterstiicken der fran- 
zosischen L iteratur m it besonderer Berucksiohtigung der Prosa und ver- 
bunden m it kurzeń biographischen Notizen iiber die betrefifenden Autoren. 
Im  Anschluh an die Lektiire Sprechiibungen. Verinehrung des W ort- 
yorrates. Memorieren m ustergiltiger Texte.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem  Semester vier Schul- 
und vier Hausaufgaben. Freiere W iedergabe von durchgearbeiteten 
Erzahlungen; Ubersetzungen ins Franzbsische m it Berucksiohtigung 
bestimmter syntaktischer Erseheinungen.

VI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .

G r a m m a t i k :  W iederholung der Syntax unter besonderer Be- 
riicksichtigung der Partizipialkonstruktionen und der Lehre von den 
Prapositionen. Die Periode. Schriftliche Ubungen.

L e k t  ii r  e groherer Fragm ente Yorwiegend geschichtlicher, be- 
schreibender und didaktischer Prosa, sowie einiger Muster der lyrischen 
und didaktischen Poesie, verbunden m it kurzeń biographischen Notizen 
iiber die betreffenden Autoren. Eventuell Lektiire eines geeigneten 
franzosischen Werkes. Im  Anschlub an die Lektiire Sprechiibungen.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in der V. Klasse, dazu Inhalts- 
angaben von grbi.icren Lesestiicken und Briefe.

*) N orm allehrplan: 3 Stunden.
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G r a m m a t i k :  Kursorisohe W iederholung der wichtigsten Teile 
der Grammatik m it gelegentlieher Erganzung singularer Ersoheinungen. 
Schriftliche Ubungen.

L e k t f i r e  von Proben gesohichtlicher, rednerisoher und reflek- 
tierender Prosa, sowie lyrischer und dramatiscber Poesie verbunden mit 
biographisohen Notizen tiber die betreffenden Autoren. Eventuell Lektiire 
eines geeigneten franzosischen Werkes. Das W ichtigste aus der Metrik. 
Im Anschluh an die Lektiire Spreohiibungen.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in der VI. Klasse.

Rumanische Sprache.
A b t e i l u n g  f u r  K u m a n e n .

Lelirziel fiir die uuteren Klassen.
Richtiges Lesen und Sprechen, griindliche Kenntnis der Formenlehre und 

Syntax. Sieherheit im miindlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache; Anfange 
zur Bildung des Geschmackes durch Auswendiglernen von poetischen und prosaischen 
Stiicken hleihenden Wei-tes, welche den Schiilern erklart sind.

Lelirziel fiir die oberen Klassen.
Gewandtheif und stilistische Korrektheit im miindlichen und schriftlichen 

Gebrauche der Sprache; durch eigene Lektiire gewonnene Bekanntschaft einer Auswahl 
des Bildendsten aus der rumanischen L iteratur, aus Beispielen abgeleitete Charakte- 
ristik der H auptgattungen der poetischen und prosaischen K unstform en; Kenntnis 
des W ichtigsten aus den Biographien der hervorragendsten Schriftsteller.
I. K l a s s e  (w. 4 St.). G ram m atik: Syntax des einfachen Satzes, Formenlehre auf

Grund der Lautlehre, und zwar regelmafiige Deklination des Substantivs und 
Adjektiys, das W ichtigste vom Pronomen, regelmafiige Konjugation, Praktische 
Ubungen in der Orthographie. Lektiire nach dem Lesebuche m it Erklarungen 
und Anmerkungen. Memorieren und Vortragen poetischer und prosaischer 
Lesestiicke; Kacherzahlen und gelegentliches Ubersetzen ins Deutsche. 
Schriftliche A rbeiten : 8 D iktate im Semester.

II. K l a s s e  (w. 3 St.) Grammatik: Fortsetzung der Formenlehre. Komparation des
Adjektiys, Humerale, Pronomen, Adyerb, Praposition, Konjunktion, Interjektion. 
Erw eiterung der Lehre vom einfachen Satze, elementare Behandlung des 
zusamm engesetzten Satzes. Lektiire wie in der I. Klasse. Schriftliche A rbeiten: 
8 im Semester, abwechselnd Schul- und Hausarbeiten, darunter Diktate 
nach Bedarf.

III. K l a s s e  (w. 3 St.). Grammatik: System atischer U nterricht in derForm en- und
Kasuslehre. Lektiire nach dem Lesebuche m it sachlichen und sprachlichen 
Erklarungen und Anmerkungen, welche insbesondere stilistischen Zwecken 
dienen, Memorieren und Vortragen, Nacherzahlen, endlich Ubersetzen ins 
Deutsche. Schriftliche Arbeiten: 8 im Semester, abwechselnd Schul- und 
Hausarbeiten.

IV. K l a s s e  (w. 3 St.). G ram m atik: System atischer L n terrich t in der Syntax des
zusamm engesetzten Satzes; die Periode. Grundziige der Prosodik und Metrik. 
Schriftliche Arbeiten wie in der III . Klasse.

VII. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
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V. K l a s s e  (w. 3 St.). Grammatik: Lautlehre und W ortbildung. Lektiire nach dem
Lesebuche mit Erklftrungen und Anmerkungen. Elementare Belehrung iiber 
die wichtigsten epischen, lyrischen und didaktischen D ichtungsarten im 
Anschlusse an die Lektiire. Schriftliche A rbeiton: (i im Semester, abwechselnd 
Schul- und Hausarbeiten.

VI. K l a s s e  (w. 3 St.). Grammatik: Genesis der rumiinischen Sprache. Lektiire
naoli dem Lesebuclie. Proben ans der alteren rumanisclien L itera tur m it ent- 
sprechenden Erklarungen. Geschichte der rumanischen L itera tur in den Haupt- 
ziigen von den Anfangen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Schriftliche 
Arbeiten wie in der V. Klasse.

VII. K l a s s e  (w. 3 St.). Lektiire nach dem Lesebuche, beziehungsweise nach Schul-
ausgaben. Die bedeutendsten W erke rumanischer L itera tur des 19. Jahrhunderts. 
Lesen und Erklaren von zwei heiworragenden Dramen. Freie Vortrage. Literatur- 
geschichte des 19. Jahrhunderts. Schriftliche Arbeiten wie in der V. Klasse.

Rumanische Sprache.
A b t e i l u n g  f  ii r  N i c  h t r u m ii n e n.

Lclirziel Cii i- die Uitlerrealscliule.
Fahigkeit sich miindlich und schriftlich auszudriicken, und zwar im Rahmen 

des von der Schule gebotenen Lehrstoffes.
Richtiges Lesen und Verstandnis des Gelesenen und Gesprochenen, ausreichende 

Kenntnis der Laut- und Formenlehre, der Orthographie und der wichtigsten Rogeln 
der Syntax. Einige Geiibtheit im Ubersetzen ins Rumanische, sowie in der schriftlichen 
Nachbildung durchgenommener Lesestiicke unter Vermeiduug grober Verst6fie gegen 
die Grammatik.

Lclirziel fiir die Oherrealschnle.
Leichtigkeit und Sicherheit im korrekten mundlichen und schriftlichen Gedanken- 

ausdrucke. Einige durch Lektiire gewonnene Kenntnis der neuesten L iteratur (mit 
Ausschlufi sammtlicher Proben aus den alteren Sprachperioden). Ubung in selb- 
standigen Aufsatzen.

Im  allgemeinen hat die praktische Spracherlernung auf Grund sicherer 
gramm atischer Kenntnisse gegenuber der sprachwissenschaftlichen Theorie und insbe- 
sondere gegenuber der L iteraturgeschichte ais solcher in den Vordergrund zu ireten.

Leli i plan.
I. K l a s s e :  4 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Laut- und Leselehre. Elemente der Form enlehre aller Redeteile, 
insbesondere die regelmiifiigen Deklinationen, die Adjektiya, die Deklination 
des Adjektiys mit dem Substantiv, der Artikel cel (cea), die Komparation des 
Adjektiys, das Humerale, das Pronomen (vom persdnlichen jedoch nur die 
betonten Forinen), das Adverb und dessen Komparation, vom Yerbum insbe- 
sondere a fi und a ave, sowie die I. Konjugation mit Ausschlufi der unregel- 
mafiigen Formen und des Passivums ; die fragende und verneinende Satzform. 
Der Lehryorgang ist hier und in den folgenden Klassetl wesentlich induktiy. 

L e k t i i r e  (Ubungsstoff): Kleine zusammenhangende Lesestiicke ais Grundlagen 
fur elementare miindliche und schriftliche Ubungen. Memorieren erklilrter Texte, 
Aneignung eines zweckentsprechenden W ortyorrates.
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Der Lehrer bediene sich tunlichst bei der Erklarung und Besprechung 
der Lesestiicke in-allen Klassen der rumanischen Sprache (anfangs mit beige- 
fiigter deutscher Ubersetzung).

S c h r i f t l i o h e  A r b  e i  t e n .  Von W eihnachten bis zum Soblusse des I. Semesters 
vier kurze Diktate im engsten Anschlufi an gut durchgearbeiteten Lehrstoff’. 
Im  zweiten Semester 7 Diktate und 4 Schulaufgaben (in entsprechender Abfolge), 
Staff der Diktate wie im I. S em ester; fur die Schulaufgaben: Niederschreiben 
eines gu t durchgearbeiteten zusamm enhangenden Stiickes aus dem Gedachtnis. 
Beantwortung einfacher rumanischer Fragen, die sich an den Ubungsstoff 
anschliefien, Grammatische Umformung eines durchgearbeiteten Textes.
II. K 1 a s s e : 3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  W iederholung und Erganzung der Formenlehre (mit besonderer 
Beriicksichtigung der Lautlehre). Der Artikel al, a ; das unbetonte personliche 
F iirw ort; yom Yerbum die 2., 3. und 4. Konjugation, die reflexiven Verba, das 
Passiyum ; die wichtigsten Partikeln, besonders die Prapositionen und dereń 
Gebrauch. Die W ortfolge im einfach erweiterten Satze. Das W ichtigste aus 
der Syntax des Yerbums.

L e k  t t i r  e und Ubungen wie in der I. K lasse mit allmahlich gesteigerten Anfor- 
derungen. Yermehrung des W ortyorrates. Im  II. Sem ester: Versuche in 
selbstandiger Praparation.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem Semester 4 Diktate und 4 Schulaufgaben. Der 
Stoff derselben wie in der I. Klasse, nur sind die Forderungen etwas zu steigern.
III. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  W iederholung und Vervollstandigung der Formenlehre. Unregel- 
mafiigkeiten der Deklination und K onjugation; die yerstarkten betonten Formen 
des personlichen Fiirwortes. die zusamm engesetzten Fiirw orter; Gebrauch des 
personlichen Furw ortes s ta tt des Possessiyums. Das W ichtigste aus der Syntax 
des Artikels, des Substantiys, des Adjektiys und des Pronomens.

L e k t  ii r  e einfacher, dann schwierigerer prosaischer und poetischer Stiicke, im Anschlufi 
daran miindliche und schriftliche tlbungen. Ubersetzen ins Rumanische, 
Memoileren erklarter Texte. Yermehrung des W ortyorrates, namentlich Aneig- 
nung des ublichsten Phrasenm ateriales in Verbindung mit den behandelten 
Verben. Hausliche Praparation.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem  Semester 4 Haus- und 4 Schularbeiten 
Stoff fur die beiden Arten von Aufgaben: Beantw ortung rumanisch gestellter 
F ragen im Anschlufi an Gelesenes; grammatische Umformungen.
IV. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Zusammenfassende W iederholung der Formenlehre. Phraseologie 
der Konjunktionen und Prapositionen. Adyerbielle Redensai-ten. Erganzung der 
Grundztige der Syntax durch das W esentłiche aus der Rektións-, Modus- und 
Tempuslehre. Die Interpunktionen.

L e k t  ii r  e und Ubungen wie in der III . Klasse.
S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem  Semester 4 Schul- und 4 Hausaufgaben. 

Stoff’ derselben: Beantwortung rumanisch gestellter F ragen ; Versuche in der 
freien W iedergabekleinererleichterE rzahlungen; Ubersetzungen ins Rumanische.
V. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Zusammenfassung und Yertiefung der Syntax. W iederholung der 
Formenlehre und Erganzung derselben durch die selteneren Erscheinungen. 
W ortbildung. Schriftliche Ubungen.
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L e k t i i r e  von moglichst abgeschlossenen M usterstiicken der rumanischen L iteratur 
(mit besonderer Beriicksichtigung der P rosa ); im Anschlusse daran kurze 
biographische Notizen iiber die betreffenden Autoren. Die Lektiire bildet die 
Grundlage fur Sprechubungen und bat die Aufgabe, die Kenntnis des rumanischen 
Volkst,ums zu yermitteln. Memorieren m ustergiltiger Texte.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem  Semester 4 Scliul- und 4 Hausaufgaben. 
Freiere W iedergabe von durchgearbeiteten Erzahlungen und Beschreibungen. 
Ubersetzen ins Rumanische mit Beriicksichtigung bestim m ter syntaktischer 
Erscheinungen. Briefe.
VI. K 1 a s s e : 3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Gelegentliche W iederholung schwierigerer Kapitel der Formenlehre 
und Syntax; besondere Berlicksichtigung der Partizipialkonstruktionen. 
Schriftliche Ubungen.

L  e k t  ii r  e grofierer Fragm ente yorwiegend geschichtlicher, beschreibender und 
didaktischer Prosa, sowie einiger M uster der epischen, lyrischen und didaktischen 
Poesie mit kurzeń biographischen Notizen iiber die betreffenden Autoren- 
Eyentuell Lektiire eines geeigneten rumanischen W erkes. Das W ichtigste aus 
der Metrik. Sprechubungen. Memorieren m ustergiltiger Texte.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in der V. Klasse. Stoff derselben: Inhaltsangaben 
von grofieren Lesestiicken, leichtere freie Aufsiitze.
VII. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k  wie in der VI. Klasse, liberdies Beriicksichtiguug singularer Erschei
nungen. Schriftliche Ubungen.

L e k t i i r e  von Proben geschichtlicher und rhetorischer Prosa, sowie epischer, 
lyrischer und dram atischer Poesie yerbunden m it biographischen Notizen iiber 
die betreffenden Autoren. Eyentuell Lektiire eines geeigneten rumanischen 
W erkes. Im  AnschluB an die Lektiire Sprechubungen.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in der VI. Klasse.

Ruthenische Sprache.
A b t  e i 1 u n g  f  ii r  E u t h e n e n .

Lehrziel wie in der rumUnischeii Sprache.
I. K l a s s e  (w. 4 St.). Richtiges Lesen und Nacherzahlen, Memorieren und Vor-

tragen prosaischer und poetischer Musterstiicke. A uf Grund der elementaren 
K enntnis des einfachen Satzes Behandlung des W ichtigsten vom Nomen und 
des Notwendigsten vom Verbum; hiebei Erklarung der einschliigigen Laut- 
gesetze. Schriftliche Arbeiten: 8 D iktate im Semester.

II. K l a s s e  (w. 3 St.). Lektiire wie in der ersten Klasse. Grammatik: Das Verbum
und die Partikeln. Eingehendere Behandlung des einfachen und elementare 
Behandlung des zusamm engesetzten S atzes; Schriftliche A rbeiten: 8 im Semester, 
abwechselnd Haus- und Schularbeiten, darunter D iktate nach Bedarf.

III. K l a s s e  (w. 3 St.). Lektiire wie in der I. Klasse, Grammatik: Eingehende
W iederholung und Erganzung der Deklination des Nomens. Syntax des Nomens 
mit besonderer Beriicksichtigung der Kongruenz und Kasuslehre. Schriftliche 
A rbeiten: 8 im Semester, abwechselnd Haus- und Schularbeiten.

IV. K l a s s e  (w. 3 St.). Lektiire wie in der I. Klasse. Gram m atik: Eingehende
W iederholung der Konjugation des Verbums mit Beriicksichtigung der 
syntaktischen Eigenttimlichkeiten desselben. Syntax des zusammengesetzten

%
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Satzes. Grundziiga der Prosodik und Me trik. Schriftliche Arbeiten wie in 
der III. Klasse.

V. K l a s s e  (w. 3 St.). Charakteristik der einzelnen Dichtungsarten und Vorbe-
reitung fur die Literaturgeschiohte auf Grundlage der Lektiire entsprechendar 
Musterstiicke. Dispositionsiibungen. Gram m atik: Laut- und W ortbildungslelire. 
Schriftliche A rbeiten : (i im Semester, Hans- und Schułarbeiten.

VI. K l a s s e  (w. 3 St.). 1. Sem ester: I )as* Allerwichtigste aus der altrutlienischen
L itera tur von ihren Anfangen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, d. i. bis 
Kotlarewski. 2. Sem ester: Neuere L iteraturgeschiohte von Kotlarewski bis 
ausschliefilich Szewozenko. Freie Vortrage. Schriftliche Arbeiten wie in der 
V. Klasse.

VII. K l a s s e  (w. 3 St.). Neuere L iteraturgeschiohte (Fortsetzung) von Szewozenko
bis auf die Gegenwart, einschliefilich Fedkowicz. Freie Vortrage. Schriftliche 
Arbeiten wie in der V. Klasse.

Ruthenische Sprache.
A b t e i l u n g  f i i r  N i c h t r u t h e n e n .

Lehrziel fiir die Unterrealseliule.
Fahigkeit sich miindlich und schriftlich auszudriicken, und zwar im Rahmen 

des von der Schnie gebotenen Łesestoffes. Richtiges Lesen und Verstandnis des 
Gelesenen und Gesprochenen, ausreichende Kenntnis der Laut- und Form enlehre, 
der W ortbildungslelire der Orthographie und der wichtigsten Regeln der gelegentlich 
der Lektiire und der Sprecliubungen behandelten Syntax. Einige Geubtheit 
im Ubersetzen ins Ruthenische, sowie in der schriftlichen Nachbildung durch- 
genommener Lesestiioke un ter Vermeidung grober Verstofie gegen die Grammatik.

Lclirzicl fiir die Oherrealschule.
Leichtigkeit und Sicherheit im korrekten miindlichen und schriftlichen Gedanken- 

ausdruck. Einige durch Lektiii'e gewonnene Kenntnis der neuesten L iteratur (mit 
Ausschlufi sammtlicher Proben aus den alteren Sprackperioden). Ubung in selb- 
stiindigen Aufsatzen.

Im allgemeinen hat die praktische Spracherlernung auf Grund sicherer 
gram m atischer K enntnisse gegeniiber der sprachwissenschaftlichen Theorie und insbe- 
sondere gegeniiber der L iteraturgeschiohte ais solcher in den Vordergrund zu treten.

Lehrplan.
I. K l a s s e :  4 Stunden wochentlich

G r a m m a t i k :  Laut- und Leselehre. Elemente der Formenlehre, insbesondere das 
Substantiv, das Adjektiy, das Pronoinen personale und die zur Bildung ein- 
facher Satze erforderlichen Verbalformen mit Ausschlufi aller Unregelinafiigkeiten. 
Die fragende und yerneinende Satzf&rm.

Der Lehrgang ist hier und in den folgenden Klassen wesęntlich induktiv.
Ij e k t  ii r  e : Kleine zusammenhangende Lesestiioke ais Grundlage fiir elementare 

miindliche und schriftliche Ubungen. Memorieren erklarter Texte. Aneignung 
eines zweckentsprechenden W ortyorrates.

Der Lehrer bediene sich tunlichst bei der Erklarung und Besprechung 
der Lesestiicke in allen Klassen der ruthenischen Sprache (anfangs mit 
beigefttgter deutscher tlbersetzung).
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S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Von W eihnachten bis zum Schlufi des I. Semesters 
4 kui'ze Diktate im engsten Anschlufi an gu t durchgearbeiteten Lehrstoff. Im
II. Semester 7 Diktate und 4 Schuiaufgaben (in entsprechender Abfolge). Slofl 
der Diktate wie im I. Semester, fur Schuiaufgaben: Niederschreiben eines gut 
durchgearbeiteten zusammenhangenden Stiickes aus dem Gedachtnis. Beant- 
w ortung einfacher ruthenischer Fragen, die sich an den U bungsstoff anschfefien. 
Gi-amrcatische Umformung eines durchgearbeiteten Textes.
II. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Fortsetzung der Formenlehre, insbesondere der Konjugation; die 
Deklination der Adjektiya, Pronomina und N um eralia; Steigerung des Adjektiys, 
und Adverbs; die wichtigsten Partikeln. Negation. Die W ortfolge im einfach 
erw eiterten Satz. Berucksichtigung der Rektion der Verba gelegentlich der 
Lektiire und der Sprechtibungen.

L e k t  ii r  e und Ubungen wie in der I. Klasse mit allmahlich gesteigerten Anfor- 
derungen. Yermehrung des W ortyorrates. Im  II. Semester Vei-suche in selb- 
standiger Praparation.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem  Semester 4 Diktate und 4 Schuiaufgaben. 
Der Stoff derselben wie in der I. Kla.sse, nur sind die Anforderungen etwas 
zu steigern.
III. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  W iederholung und Erganzung der Form enlehre durch Dnre gel- 
maSigkeiten der Deklination und Konjugation. Berucksichtigung der Syntax 
des Substantivs, des Adjektiys und des Pronomens gelegentlich der Lektiire 
und der Sprechtibungen.

L e k t i i r e  einfacher, dann schwierigerer prosaischcr und poetischer Stiicke, irii 
Anschlufi daran mtindliche und schriftliche Ubungen. Memorieren erklarter 
Texte. Ubersetzen ins Ruthenische. Yermehrung des W ortyorrates, namentlich 
Aneignung des ublichsten Phrasenm ateriales in Verbindung mit den behandelten 
Verben. Hausliche Praparation.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem  Semester 4 Haus- und 4 Schularbeiten. 
Stoff ftir beide Arten der A rbeiten: Beantwortung ruthenisch gestellter Fragen 
im Anschlufi an Gelesenes, grammatische Umformungen.
IV. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Vervollstandigung und zusammenfassende W iederholung der Form en
lehre. Laut- und Y/ortbildungslehre, und zwar Assimilation, Erweiterung der 
Konsonanten, Lautwandel im An- und Auslaut, Epenthese und Elision, Umlaut 
und Ablaut; Wurzel, Stamm und Endung, Eremdworter, die gewohnlichsten 
Sufflxe und Praflxe, Bildung der A rten der Verba, zusamm engesetzte W orter. 

Berticksichtigung des W esentlichsten aus der Rektions-, Modus- und Teinpus- 
lehre gelegentlich der Lektiire und der Sprechtibungen. Die Interpunktionen 
nur im Anschlufi an das aus der Syntax Vorgenommene.

L  e k t  ii r  e und Ubungen wie in der III. Klasse.
S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem  Semester 4 Schul- und 4 Hausaufgaben. 

Beantwortung ruthenisch gestellter F ragen wie in den frtiheren Klassen. 
Versuche in der freien W iedergabe klei ner leichtor Erzahlungen. Ubersetzungen 
ins Ruthenische.
V. K l a s s e :  3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Systematische Behandlung der Syntax, insbesondere die Satzlehre; 
Konjunktionen, Interpunktion, Wortfolge.
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L e k t  ii r  e von moglichst abgeschlossenen Musterstiioken der ruthenisehen L iteratur 
mit liesondcrer Beriicksichtigung der Prosa, yerhunden mit kurzeń biographischen 
Notizen til>er die betreffenden Autoren. Sprechiibungen im Anschlufi an die 
Lektiire. Nacherzahlen, ferner Memorieren erk larter Texte.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In  jedem Semester 4 Schul- und 4 Hausaufgaben. Preie 
W iedergabe von durchgearbeiteten Erzahlungen und Beschreibungen. Uber- 
setzen ins Ruthenisohe m it besonderer Beriicksichtigung der yorgenommenen 
Kapitel aus der Grammatik.
VI. K 1 a s s e : 3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Die Syntax des Genua und Numerus. Kasuslehre; Prapositionen; die 
Syntax des Adjektiys, Pronomens und Numerals.

L e k t i i r e  von M usterstilcken erzahlender, besehreibender und didaktiscber Prosa, 
sowie leiohterer Gediehte aus der neueren ruthenisehen Literatur. ImAnsehlufi 
daran Portsetzung und Erweiterung der miindlichen IJbungen durch treiere 
Verwendung des erworbenen W ort- und Phrasenmaterials. Kurze biographische 
Notizen iiber die neueren ruthenisehen Schriftsteller. Eyentuell Lektiire eines 
geeigneten ruthenisehen W erkes; Memorieren m ustergiltiger Texte.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n .  In  jedem  Semester 4 Schul- und 4 Hausarbeiten. 
Preie W iedergabe von durchgearbeiteten Erzahlungen und Beschreibungen, 
tibersetzen ins Ruthenisohe mit besonderer Beriicksichtigung der yorgenommenen 
Kapi tel aus der Grammatik. Leichtere freie Aufsatze.
VII. K 1 a s s e : 3 Stunden wochentlich.

G r a m m a t i k :  Syntax des Verbums (Verba perfectiya und imperfectiya, duratiya, 
iterati va; Kopula, Praesons historicum, Futurum , Imperatiy, Konjunktiy, Infinitiy, 
Verbaladjektiv und Verbaladverb). Gebrauch der Adyerbia.

L e k t  ii r  e geschichtlicher, rednerischer und reflektierender Prosa, sowie epischer, 
lyrischer und dramatischer Poesie. Biographische Notizen iiber die betretfenden 
Autoren. Eyentuelle Lektiire eines geeigneten ruthenisehen W erkes. Im  Ansehlufi 
an die Lektiire Sprechiibungen.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in der VI. Klasse.

Geographie und Geschichte,
Lehrziel fiir die Unterrealschule.

a) G e o g r a p h i e :  Die durch Anschauung yerm ittelten grund- 
legenden Kenntnisse von der Gestalt und Grohe der Erde, sowie von 
der scheinbaren Bewegung der Sonne zur E rklarung des Wechsels der 
Beleuehtung und Erwarm ung im Yerlaufe des Jahres. Ubersichtliche 
Kenntnis der Erdoberflache nach ihrer natiirlichen BeschaiFenheit, naoh 
Bevolkerung und Staaten, m it besonderer Beriicksichtigung der 
ósterreichisch-ungarischen Monarchie und m it steter Zugrundelegung 
der Kartę.

b) G e s o h i c h t e :  Die wichtigsten Sagen. Die herv 
geschiohtlichen Personen und Begebenheiten ; genauere 1& 
Hauptmomente der Gesohichte der ósterreichisch-ungarischen 
Einpragung eines Grundstockes unentbehrlicher Jahreszahlen.
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Łehrziel ftti' die Oberreiilscliule.
Kenntnis der Hanptbegebenheiten der politischen Geschichte der 

w ichtigeren Yolker nach ihrem pragmatischen Zusammenhange und der 
hervorragendsten Momente des Kulturlebens, eingehendere Bekanntschaft 
mit der gesohiehtliohen Entwicklung der osterreichisch-ungarischen 
Monarchie.

I. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
G e o g r a p h i e :  Anschauliehe V erm ittlung der geographischen 

Grundbegriffe, soweit dieselben zum Yerstandnisse der K artę notw endig 
sind. Die Tagesbahnen der Sonne in Bezug auf das Schulhaus und den 
Sehulort in  verschiedenen Jahreszeiten ; hienach Orientierung in  der 
wirklichen Umgebung, auf der K artę  und am Globus. Beschreibung und 
Erklarung der Beleuchtungs- und Erwarmungsverhaltnisse innerhalb der 
Heimat im V erlaufe eines Jahres, soweit sie unm ittelbar von der Tages- 
lange und der Sonnenhohe abhangen. Die Hauptform en des Festen und 
Fliissigen in ihrer Yerteilung auf der Erde, sowie die Lagę der bedeu- 
tendsten Staaten und Stadte der einzelnen E rdteile in ubersichtlicher 
Weise. Einfiihrung in  das K artenlesen und fortwahrende IJbung 
in demselben.

Versuche im Zeichnen der einfachsten geographischen Objekte, 
welche m it der K artę in Yerbindung stehen.

II. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n .
1. G e o g r a p h i e ,  2 S tunden: Zusammenfassende W iederholung 

der elementaren Begriffe der mathematischen Geographie. Die scheinbare 
Bewegung der Sonne in verschiedenen Breiten ; die daraus sich ergebenden 
Beleuchtungs- und Erwarmungsverhaltnisse ais Grundlage der ver- 
schiedenen Klimate.

A s i e n und A f  r  i k a nach Lagę und Umrih, in oro-hydro- 
graphischer, ethnographischer und topographischer Hinsicht unter 
Berticksichtigung der klimatischen Yerhaltnisse, soweit sich letztere aus 
der scheinbaren Bewegung der Sonne erklaren lassen. Der Zusammenhang 
des Klimas m it der Yegetation, m it den Produkten der Lander und m it 
der Beschaftigung der Yolker ist nur an einzelnen naheliegenden und 
ganz klaren Beispielen zu erlautern.

E u r o p a .  Ubersicht nach Lagę und Umrifi, nach den Bodener- 
hebungen und Gewassern. Die Lander Sudeuropas und des britischen 
Inselreiches nach den bei Asien und Afrika angedeuteten Gesichtspunkten.

Beginn der Ubungen im Entwerfen einfacher Kartenskizzen. .
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2. G e s c h i c h t e ,  2 Stunden: Altertum. Ausfuhrlichere Darstellung 
der Sagen. Die wichtigsten Personen und Begebenheiten, hauptsachlich 
aus der Geschichte der Griechen und Romer.

III. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d  en.
1. G e o g r a p h i e ,  2 S tunden: Die in  der II. Klasse nicht 

behandelten Lauder Europas (mit Ausschlufi der osterreichisch-ungarisohen 
Monarchie), Amerika und Australien nach denselben Gesichtspunkten wie 
in der II. Klasse, insbesondere auch rucksichtlich der E rklarung der 
klimatischen Yerhaltnisse.

Ubungen im Entwerfen einfacher Kartenskizzen.
2. G e s c h i c h t e ,  2 S tunden: M ittelalter. Die wichtigsten Personen 

und Begebenheiten m it besonderer Rticksicht auf die Geschichte der 
osterreichisch-ungarisohen Monarchie.

IV. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n .
1. G e o g r a p h i e ,  2 S tunden: Lagę, physischę und politische 

Geographie der osterreichisch-ungarisohen Monarchie m it Ausschlufi des 
statistischen Teiles ais solchen, jedoch mit. eingehenderer Beachtung der 
Produkte der Lauder, der Beschaftigung, des Verkehrslebens und der 
Kulturverhaltnisse der Volker.

Ubungen im freien Entwerfen einfacher Kartenskizzen.
2. G e s c h i c h t e ,  2 S tunden : Neuzeit. Die wichtigsten Personen 

und Begebenheiten. Geschichte der osterreichisch-ungarisohen Monarchie 
bildet den H auptinhalt des Unterrichtes.

V. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
G e s c h i c h t e  des Altertums, namentlich der Griechen und Romer

m it besonderer Heryorhebung der kulturhistorischen Momente und m it 
fortwahrender Berucksichtigung der Geographie.

VI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
G e s c h i c h t e  des M ittelalters und der Neuzeit bis zum west-

falischen Prieden, in  gleicher Behandlungsweise wie in der V. Klasse 
und m it besonderer Rucksicht auf die osterreichisch-ungarische Monarchie.

VII. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
G e s c h i c h t e  der Neuzeit seit dem westfalischen Prieden, in

derselben Behandlungsweise wie in den beiden vorhergehenden Klassen 
und mit besonderer Rucksicht auf die ósterreięhisch-ungarische Monarchie,
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W iederholung der Geographie der osterreichisch-ungarischen 
Monarchie m it H inzufugung einer statistischen Ubersicht der Roh- 
produktion, der Industrie und des Handels, wobei die entspreohenden 
Verhaltnisse in den grohen K ulturstaaten Europas zum Yergleiche 
herangezogen werden. Behandlung der Yerfassung und Yerwaltung 
der Monarchie, m it besonderer Berucksichtigung der osterreichischen 
Reichshalfte.

Mathematik.
Lehrziel.

Grundliche Kenntnis und Durchiibung der elementaren Mathematik.

I. K l a s s e ,  w o  c h e n t l i c h  3 S t u n d  en.
Das dekadische Zahlensystem. IIornische Zahlzeichen. Die vier 

Grundoperationen mit unbekannten und einnamigen ganzen Zahlen und 
Dezimalbruchen.

Erklarung des metrischen Mali- und Gewichtssystemes. Vorubungen 
in einfachen Schluhrechnungen. Teilbarkeit der Z ahlen ; Zerlegung in 
Prim faktoren; grolites gemeinsames Mah und kleinstes gemeinsames 
Yielfaches. Die vier Grundoperationen m it gemeinen Bruchen. Yer- 
wandlung derselben in Dezimalbruche und umgekelirt. Das Rechnen m it 
mehrnamigen Zahlen.

II. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
W iederholung der Lehre von den gemeinen Bruchen. Rechnen mit

unvollstandigen Zahlen. Abgekiirzte M ultiplikation und Division. Schluli- 
rechnung, angewandt auf einfac-he und zusammengesetzte Regeldetri- 
aufgaben. .Daneben das W ichtigste aus der Mah- und Gewichtskundo, 
aus dem Geld- und Munzwesen. Lehre von den Verhaltnissen undPropor- 
tionen, Anwendung derselben zur Losung der einfachen und zusammenge- 
setztenRegeldetriaufgaben. Prozent-, einfache Zins- und Diskontrechnung.

III. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
A n f a n g s g r i i n d e  d e r  a l l g e m e i n e n  A r i t h m e t i k :  Die

vier Grundoperationen in allgemeinen Zahlen mit ein- und m ehrgliedrigen 
Ausdrucken unter Ausschluli der Rechnung m it Bruchen. Quadrieren 
und Kubieren ein- und m ehrgliedriger algebraischer Ausdnioke sowie 
dekadischer Zahlen. Ausziehen der zweiten und dritten W urzel aus 
dekadischen Zahlen. Portgesetzte Ubungen im Rechnen m it besonderen 
Zahlen zur Befestigung des arithmetischen Lehrstoffes der frtiheren 
Klassen unter Ausdehnung desselben auf die Durchschnittsrechnung und 
die Teilregel.
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IV. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u  n den.
A l l g e m e i n e  A r i t h m e t i k :  W iederholung, Begrundung und

Erweiterung der Lehre von den ersten vier Rechnungsoperationen m it 
allgemeinen und besonderen ganzen und gebrochenen Zahlen. Begrundung 
der einfachsten Regeln der Teilbarkeit dekadischer Zahlen. Theorie des 
grofiten gemeisamen Mafles und des kleinsten gemeinsamen Vielfaehen, 
angewandt- auoh auf Polynome. Gleiohungen des ersten Grades m it einer 
und m it mehreren Unbekannten nebst Anwendung auf praktisoh w iehtige 
Aufgaben. Lehre von den Verhaltnissen und Proportionen mit allgemeinen 
Zahlen nebst Anwendungen.

V. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  5 S t u n d e n .
A l l g e m e i n e  A r i t h m e t i k :  Unbestimmte Gleiohungen des

ersten Grades m it . zwei Unbekannten. Potenzen und W urzelgroflen; 
Begriff der irrationalen Zahlen. Die im aginare Einheit. Gleiohungen des 
zweiten Grades m it einer Unbekannten und hohere Gleiohungen m it einer 
Unbekannten, die sioh auf ąuadratisohe zuruckfuhren lassen. Die 
einfachsten Falle von ąuadratischen Gleiohungen m it zwei Unbekannten. 
— Die Lehre von den Logarithm en.

G e o m e t r i e :  P lan im etrie: Die geometrisohen Grundgebilde/ 
Parallelentheorie. Lehrsatze iiber das L>reieck einschlieiBlioh der Kon- 
gruenzfalle; Lehrsatze iiber das Viereck und Vieleok; Lehrsatze iiber 
W inkel und Sehnen im Kreise, ferner iiber die dem Kreise ein- und 
umgesehriebenen Dreieoke und Vierecke. Proportionalitat der Strecken 
und Ahnlichkeit der F ig u re n ; hieraus resultierende Satze iiber das 
Dreieck und iiber den Kreis. Dreieckstransversale, harmonisohe Punkt- 
reihen. Fliichengleiohheit, einiges iiber Flachenverwandlung und Flachen- 
te i lu n g ; Flachenberechnung. Regelmahige Polygone. Kreismessung. 
Einige Aufgaben iiber die Anwendung der Algebra auf die Geometrie.

VI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n .
A l l g e m e i n e  A r i t h m e t i k :  Logarithmisohe und Exponential-

Gleiohungen. Arithmetische und geometrische Progressionen ; Zinseszins- 
und Kentenrechnung. W iederholungen.

G e o m e t r i e :  1. Trigonom etrie: Goniometrische Funktionen, 
Auflosung des reohtwinkeligen Dreieckes. W eitere goniometrische Ent- 
wiokelungen. Auflosung regularer Polygone. Hauptsatze zur Auflosung 
schiefwinkeliger Dreiecke und dereń Anwendung. Einfache goniometrische 
Gleiohungen. — 2. Stereom etrie : Die wichtigsten Satze iiber die Lagen- 
yerhaltnisse der Geraden und Ebenen im Eaume. Grundeigenschaften 
der korperlichen Eoke iiberhaupt und der dreiseitigen im  besonderen



(Polarecke). E inteilung und Eigenschaften der Korper. Kongruenz und 
Symmetrie, Ahnlichkoit und symmetrische Ahnlichkeit der Korper. 
Oberfłache und Raum inhalt des Prismas, der Pyramide und des Pyramidał- 
stutzes. Berechnung des Rauminhaltes des Zylinders, des Kegels und des 
Kegelstumpfes, sowie der Oberfłache der geraden Formen dieser Korper. 
Oberfłache und Inhalt der Kugel und ihrer einfach begrenzten Teile.

VII. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c l i  5 S t u  u don .
A l l g e m e i n o  A r i t h m e t i k :  Elemente der Kombinationslehre. 

Binomischer Lehrsatz fur ganze positive Exponenten. Grundlehren der 
W ahrscheinlichkeitsrechnung.

G e o m e t r i e :  Spharische T rigonom etrie: E rorterung der wich- 
tigsten  Grundeigensohaften des spharischen Dreieckes. Flachę desselben. 
Die notwendigsten Grundformeln zur Behandlung der Hauptfalle der 
Atiflosxmg rechtwinkeliger und schiefwinkeliger spharischer Breiecke. 
Anwendung der spharischen Trigonom etrie auf Stereometrie und die 
einfachsten Aufgaben aus der Astronomie. — Analytische G eom etrie: 
Analytisehe Behandlung der Geraden, des Kreises und der Kegelschnitts- 
linien in  der Ebene mit Zugrundelegung des rechtwinkeligen Koordinaten- 
systems und in einzolnen wichtigen Fiillen auoh der Polarkoordinaten. 
Eigenschaften der Kegelschnittslinien mit Rucksicht auf Brennpunkte, 
Tangenten, Normalen und Durchmesser. Quadratur der Ellipse und 
der Parabel.

W iederholung des gesamten mathematischen Lehrstoffes der oberen 
Klassen, vornehmlioh durch Losung von Ubungsaufgaben.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  In allen Klassen vier Schulaiif- 
gaben in jodem Sem ester; auherdem kleine Ubungsaufgaben, die von 
Stunde zu Stunde zur hauslichen Bearbeitung aufzugeben sind. W enn 
die nachste Lehrstunde sohon auf den folgenden Tag fallt, haben diese 
Ubungsaufgaben in den Unterklassen stets, in den Oberklassen besonders 
dann zu entfallen, wenn nieht ein freier Naehm ittag dazwisohen fallt.

Naturgeschichte.
LelnzicI fiir die Unterrealschule.

Eine auf die Beobachtung leioht erkennbarer Merkmale gegriindete 
und durch den Vergleieh yerwandter Objekte vertieft,e Bekanntschaft 
m it den w ichtigsten Formen des Tier-, Pflanzen- und Mineralreiches, 
nebst der hierauf gegriindeten Fahigkeit, die bedeutungsvollsten syste- 
matischen Gruppen zu erfassen.
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Łehrziel fur die Oberrealschule.
Systematische Ubersicht der Tier- und Pflarizeiigruppen auf 

Grund der Bekanntsehaft m it den w iehtigsten Tatsachen aus der 
Anatomie, Physiologie und M orphologie; Kenntnis der Formen und 
Eigensohaften der wiehtigsten Minerale, sowie der bedeutendsten T at
sachen aus dem Gebiete der Geologie.

I. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Die ersten seohs Monate des Sohuljahres: Tierreich, und z w a r : 

Saugetiere und Vogel.
Die vier letzten Monate des Sohuljahres: Pflanzenreioh, und zwar 

eine Auswąhl solcher Samenpflanzen, dereń Aufbau am geeignetsten 
erscheint, den Schiller in das Yerstandnis der Elemente der tiuli er en 
Gliederung einer Pflanze einzufuhren.

II. K 1 a s s e, w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Die ersten sechs Monate des Sohuljahres: Tierreich, und zw ar: 

Schluti der W irbeltiere, hierauf wirbellose Tiere, vornehmlich Insekten.
Die letzten vier Monate des Sohuljahres : Pflanzenreioh, und zwar : 

Eortsetzung des Unterrichtes, der I. Klasse durch Yorfuhrung einiger 
Sporenpdanzeii und solcher Samenpflanzen, dereń Betrachtung mehr 
Schwierigkeiten bietet. Anbahnung des Verstandnisses der Grundein- 
teilung und des Erkennens der wiehtigsten Gruppen des Pflanzenreiches.

IV. K l a s s e .
(Sieh C h e m i e . )

V. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
- B o t a n i k : Betrachtung der Gruppen des Pflanzenreiches in ihrer 

natiirlichen Anordnung auf Grund des aufieren und (wo notig) inneren 
Baues und der Lebensverrichtungen der Pflanze im allgemeinen; der 
Charakter der wiehtigsten Pflanzenfaniilien ist an Reprasentanten der- 
selben zu entwickeln, alles entbehrliche systematische Detail bleibt 
ausgeschlossen.

YI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Z o o l o g i e :  Das Bemerkenswerteste iiber den Bau des Menschen 

und die Yerrichtungen seiner Organe m it diatetischen W inken; Behand- 
lung der Klassen der W irbeltiere und der wichtigeren Gruppen der 
wirbellosen Tiere auf Grund ihres aufieren und inneren Baues und mit 
gelegentlicher Rucksichtnahme auf entwicklungsgeschichtliche Yerhalt- 
nisse, jedoch unter Ausschluli alles entbehrlichen systematischen Details.
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VII. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
I. Semester. M i n e r a l o g i e :  Behandlung der wissenswertesteil 

Minerale hinsiohtlieh der brystallographischen, physikalisehen, chemischen 
und sonstigen belehrenden Beziehungen naeh einem Systeme, jedoch 
mit Ausschluh aller seltenen oder der Anschauung der Schiller nicht 
zuganglichen Formen.

II. Semester. E l e m e n t e  d e r  G e o l o g i e :  Physikalisehe und 
chemische Veranderungen im Grol.ien in zusammenfassender kurzer 
Darstellung unter Bezugnahme auf passende Beispiele ; die haufigsten 
Gebirgsgesteine und die wesentlichsten Verhaltnisse des Gebirgsbaues, 
w o moglich durch Illustrierung an naheliegenden B eispielen; kurze 
Beschreibung der geologischen W eltalter m it haufigen Biickblicken bei 
Besprechung der vorweltlichen Tier- und Pflanzenformen auf die Formen 
der Gegenwart und m it gelegentlicher Hinweisung auf stammver- 
wandtsehaftliche Beziehungen.

C h e m i e .
Lehrziel.

Auf experimentellem W ege erworbenes Verstandnis chemischer 
Vorgange und der Gesetzmafiigkeit ihres Auftretens.

Ubersichtliche K enutnis der Grundstoffe und ihrer w ichtigeren 
Verbindungen, m it besonderer Bezugnahme auf ihr Yorkommen und 
ihre Bedeutung im Haushalte der Matur, sowie auf ihre industrielle 
Verwertung.

Auf der Unterstufe gleichzeitige Einfiihrung in die Elemente der 
Mineralogie.

IV. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
Vorfuhrung von Versuchen, welche den Unterschied zwischen

physikalisehen und chemischen Erscheinungen erlautern. Kurze Charak- 
teristik  einer Auswahl von Elementen und ihrer w ichtigsten Yerbindungen. 
Gelegentliche auf Anschauung sich griindende Beschreibung der wich
tigsten Minerale und Gesteine.

Petro leum ; Beispiele von Kohlenwasserstoffen, Alkoholen und Sauren. 
K urze Bemerkungen iiber F ette  und Seifen. Kohlenhydrate. Garung. 
Die wichtigsten Cyanverbindungen. Benzol und einige seiner wichtigsten 
Derivate. Harze (Terpentin). Atherische Ole (Terpentinol). Eiweilikorper.

V. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .  
A n o r g a n i s c h e  C h e m i e :  E rw eiterung und Y ertiefung des

in der IV. Klasse durchgenommenen Lehrstoffes hinsiohtlieh der Gesetz-
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mafiigkeiten bei chemischen Yorgangen. Auf experimenteller Grundlage 
fubende Entw icklung der theoretischen Lehr- nnd Erfahrungssatze.

Eingehende Betraohtung von Wasserstoff, Sauerstoff, Stiokstoff, 
Kohlenstoff, sowie von wiehtigen Verbindungen dieser E lem ente; analoge 
Behandlung von Chlor, Brom, Jod, Fluor, von Sohwefel, von Bor, 
von Phosphor, Arsen, Antimon, endlioh von Silicium.

Kurze allgemeine Charakteristik der Metalle ; spezielle Besprechung 
derjenigen Metalle und M etallverbindungen, die in theoretischer oder 
praktisoher Hinsioht besonders beachtenswert sind.

VI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
O r g a n i s c h e  C h e m i e :  Begriff einer organisohen Yerbindung- 

Nachweis der wesentliohen Bestandteile einer organisohen Y erbindung; 
atomistische V erhaltnisform el; M olekularform el; empirisohe und rationelle 
Formel.

Petroleum. Methan, Athan, Propan, Butan und Pentan samt 
ihren erwahnenswęrtesten D eriv a ten ; Palmifcin-, Stearin- und Cerotin- 
saure. A thylen und Propylen und dereń wichtigere Abkommlinge. 
Azetylen, die nennenswertesten A llylverbindungen, O lsaure; die natiir- 
liohen F ette  (Seifen und K erzen); K ohlenhydrate; geistige Garung. Die 
wiohtigsten Cyanverbindungen. Kurze Besprechung des Steinkohlenteers. 
Benzol, Toluol m it ihren wiohtigsten Derivaten. Di- und Triphenylmethan 
m it Hinweis auf Teerfarbstoffe. Indigo. Naphtalin, Anthrazen. Pyridin, 
Chinolin, A kridin; die wiohtigsten Alkaloide. Terpentinol, Kam pfer; 
Kautschuk und G uttapercha; Harze. Eiweihkorper.

P r a k t i s c h e  U b u n g e n  im chemischen Laboratorium  nach der 
M.-Y. vom 19. Ju li 1894, Z. 1352 (M.-Y.-Bl. Nr. 36). Der im  letzten 
Absatz des Punktes 5 angefiilirte Ubungsstoff fur den I. K urs eutfallt.

Physik.
Łehrziel ftlr die UnteiTenlscliule.

Kenntnis der einfachsten Naturersoheinungen auf Grund des 
Versuohes und der Beobachtung in der N a tu r ; Beriioksiohtigung der 
wiohtigsten Anwendungen dieser Ersoheinungen.

Lelnziel fiir die ObeiTealscUule.
Verstandnis der wiohtigsten Ersoheinungen und Gesetze aus den 

verschiedenen Gebieten der Physik und aus der Astronomie, sowie 
Kenntnis der mathematischen Form ulierung der Hauptgesetze.

III. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
1. E i n l e i t u n g :  Eairmliohkeit und Undurohdringliohkeit der 

Kórper, A ggregatzustande; Bewegung und ihre Merkmale, Tragheit.
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K ra f t ; Angriffspunkt, E ichtung und Starkę derselben. Begriff zweier 
gleicher K raf t e ; Yersinnliohung der K rafte durch Streoken.

2. Y o n  d e r  S c h w e r e :  E ichtung der irdisehen Schwerkraft, 
Gewicht, Gewichtseinheit, Schwerpunkt, Gleichgewichtsarten eines unter- 
stiitzten Korpers. Hebel, gleicharmige und Schnellwage, feste Eolle. 
Spezifisches Gewieht, relatiye Dichte.

3. V o n  d e n  M o l e k u l a r k r a f t e n :  Teilbarkeit, Molekiilo, 
Porositat, Kohasion, Adhasion, Elastizitiit, Gesetz der Zugelastizitiit, 
Federwage.

4. V o n  d e n  t r o p f b a r e n  F l i i s s i g k e i t e n :  Charakteristische 
Eigenschaften derselben. Fortpflanzung des Druckes. Niveau. Hydro- 
statischer Druek. Euokw irkung des ausstromenden Wassers. Kommuni- 
zierende Gefaiae (Kapillarerseheinungen). Archimedisches Prinzip. Ein- 
fachste Falle der Bestimmung des spezifisohen Gewiohtes durch 
Beobachtung des Auftriebes. Schwiinrnen der Korper, Skalenaraometer.

5. V o n d e n  G a s e n : Charakteristische Eigenschaften derselben. 
W agung der Luft, Barometer, Manometer. M ariotte’sches Gesetz. AYasser- 
und Luftpumpen. Heber. Luftballon.

6. V o n  d e r  W a r m e :  Warmeempfindungen, Temperatur. 
Volumsanderungen durch die W arme. Thermoskope, Thermometer. 
W armemenge, Begriff der spezifisohen Warme. W iirmeleitung, Grund- 
versuche iiber W arm estrahlung. Kurze E rklarung der Jahreszeiten aus 
der Bewegung der Erde um die Sonne. Anderungen der Aggregat- 
zustande. Spannkraft der Dfimpfe. Prinzip der Dampfmaschine. Quellen 
der Warme.

7. Y o m  M a g n e t i s m u s :  Natiirliche und kunstliche Magnete, 
Magnetnadel, AYechselyrirkung z^yeier Magnetpole. M agnetisierung durch 
Yerteilung, durch Streichen. Magnetismus der Erde, Begriff der Dekli- 
nation und Inklination unter Wdederholung der einschlagigen astro- 
nomischen Grundbegriffe. Bussole.

8. Y o n  d e r  E l e k t r i z i t a t :  E lektrisierung durch Eeibung, 
durch M itteilung. Leitung der E lektrizitat. Die zwoi Arten des elektrischen 
Zustandes. Elektroskope. Sitz der E lektrizitat. Spitzenwirkung. Elek- 
trisierung durch Yerteilung. Die gebrauchlichsten Apparate zur Er- 
zeugung und Ansammlung der E lektrizitat. Gewitter. B litzableiter.

Yolta’sches Element, Volta’sche Batterie, Nachweis der elektrischen 
Polarita t. E lektrischer Strom. E inige der gebrauchlichsten galvanischen 
Elemente. Warme- und Lichtentwicklung durch den Strom. Elektrolyse 
(Wasserzersetzung und Galvanoplastik). Magnetische W irkungen des 
Stromes. Morses Telegraph. Pundamentalversuche iiber elektrische In- 
duktion. Telephon und Mikrophon. Thermoelektrizitat.
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IY. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
1. V o n d e r  B e w e g u n g  d e r  K 5 r  p e r : Gleichformige und 

gleichformig veranderliohe Bewegung, freier Fali, Luftwiderstand, 
vertikaler W urf nach aufwarts. Zusammensetzung und Zerlegung von 
Bewegungen. Graphische Behandlung des horizontalen und schiefen 
W urfes. Beziehung zwischen Kraft, Maile und Besohleunigung. K rafte- 
parallelogramm. Bewegung langs der schiefen Ebene. Reibung. Pendel- 
gesetze. Fliehkraft, Zentralbewegung. Besprechung der Achsendrehung 
der Erde und ihres Umlaufes um die Sonne. Resultierende paralleler, 
gleichgeriehteter K rafte auf Grund von Yersuchen; nahere Bestimmung 
des Begriffes Schwerpunkt. W iederholung, beziehungsweise experimen- 
telle Erm ittlung der statistischen Verhaltnisse beim Hebel, beim 
W ellrade, bei der festen und beweglichen Bolle, beim Flaschenzuge 
und bei der schiefen Ebene, m it Hinweis auf die geleistete und ver- 
brauchte Arbeit. Grunderscheinungen beim Stohe elastischer Korper.

2. Y o m  S c  h a l l e :  Schallerregung. Fortpflanzung des Schalles, 
erliiutert au Versuchen. Fortpiłanzungsgeschwindigkeit. Refłexion. 
Arten des Schalles; Starkę und H5he der Tonę, Tonleiter; Saiten, 
Stimmgabeln, Pfeifen, Resonanz. Das menschliche Gehororgan.

3. Y o m  L i c h t  e : Lichtquellen, Geradlinige Fortpflanzung des 
Lichtes, S cha tten ; Mondesphasen, Finsternisse. Lochkammer. Beleucli- 
tungsstarke. Reflexionsgesetz, Bilder bei ebenen und spharischen 
Spiegeln. Brechung (qualitativ), Durchgang des Lichtes durch Platten, 
Prismen und Linson, Linsenbilder. Photographische Kamera. Auge, 
Akkomodation, Brillen, das korperliche Sehen, Bauer des Lichtein- 
druekes, Gesichtswinkel, Lupę, Mikroskop. Bioptrische Fernrohre in 
einfachster Zusammensetzung. Farbenzerstreuung, Sonnenspektrum, 
komplementare Farben, Farben der Korper, erzeugt durch Absorption. 
Regenbogen.

VI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  I  S t u n d e n .
E i n l e i t u n g :  Kurze Bemerkungen iiber den Gegenstand und 

die Methode der Physik.
W iederholung des iiber Raum lichbeit und Undurchdringlichkeit 

auf der Unterstufe Gelehrten. Molekuł, Atom; Aggregatzustande.
M e c h a n i k :  Yorbegriffe iiber Bewegung. Gleiohformige und 

gleichformig veriinderliche Bewegung. Tragheitsprinzip. F reier Fali. 
Dynamische und statische Kraftmessung. Gewicht. Luftwiderstand. 
V ertikaler W urf nach aufwarts. Begriff und Mat: der Arbeit. Lebendige 
Kraft, Energie.
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Zusammensetzung und Zerlegung von Bewegungen, der horizontale 
und schiefe W urf. Bewegung langs der sohiefen Ebene. Zusammen
setzung und Zerlegung von Kraften, die in einem Punkte angreifen ; 
Resultante sololier Krafte, die in versohiedenen Punkten eines starren 
Systems angreifen. Drehungsmoment. Kraftepaare. Schwerpunkt. A rten 
des Gleichgewichtes; Stabilitat. Einfaohe Masehinen m it Betonung des 
Prinzips der Erhaltung der Arbeit. Bewegungshindernisse (Unmoglich- 
keit des Perpetuum  mobile). Gleicharmige W agę und Dezi mai wagę.

Krum mlinige Bewegungen. Zentripetal- und Zentrifugalkraft. 
Zentralbewegung. Mathematisehes und physisehes Pendel, letzteres nur 
experimentell (Reyersionspendel).

W iederholung des auf der U nterstufe iiber M olekularkrafte Gesagten. 
Elastizitatsmodul. Eestigkeit. Sto fi.

W iederholung des auf der Unterstufe yorgenommenen Stolfes der 
Hydromechanik mit entspreehenden Yerallgemeinerungen und Ergan- 
zungen. Torricellis Ausilufitheorem, hydrodynam iseher Druck in  einer 
horizontalen Ausfluhrohre. Oberfłachenspannung, K apillaritat. Losung, 
Diffusion.

W iederholung des aus der Aeromechanik auf der U nterstufe vor- 
genommenen Lehrstolfes mit Erganzungen. M ariotte-Gay-Lussao’sches 
Gesetz, Gewiohtsbestimmung von Gasen; Berechnung der Verdunnung 
und Yerdiohtung bei L uftpum pen; Auftrieb in der Luft. Barometrische 
Hohonmessung.

Ausstromen der Gase, Diffusion, Absorption.
W a r m e l e h r e :  Thermometer, Ausdehnungs-Kobffizient. W arme- 

menge, spezifische Warme. Beziehungen zwischen W arm e und mech%- 
nischer A rbeit; das meohanische W armeiiąuiyalent. W esen der Warme.

Anderungen des Aggregatzustandes unter Berucksiclitigung der 
verbrauchten oder abgegebenen W arme. Einiges iiber gesattig te und 
iiberhitzte Dampfe. Dampfdiohte (Molekulargewicht). Hygrornetrie. 
Atmospharisohe Niederschlage. Dampfmasehine. W armeleitung. Kurze 
Bemerkungen iiber W arm estrahlung. Isothermen, Isobaren, W indę.

W  e l l e n l e h r e :  Gesetze einer einfach sehwingenden Bewegung, 
einfaohe Falle der Zusammensetzung von Schwingungen, fortsolireitende 
Transversal- und Longitudinalwellen, Bieflexion und Interferenz der 
W ellen, stehende W ellen (alles yorwiegend graphisch und experim entell 
behandelt).

A k u s t  i k : Sohallerregung. Arten des Sehalles. Bestimmung der 
Tonhohe. Dur- und M olltonleiter nebst Dreiklangen. Schwingungs- 
gesetze einer gespaunten Saite (Monoohord), Obertone. Tonstarke.
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Klangfarbe. Resonanz. Tonende Stabe, P latten  tuid Membranen. Pfeifen, 
das menschliche Stimmorgan.

Fortptlanzung des Sehalles. Fortptlanzungsgeschwindigkeit desselben, 
Abnahme der Schallstarke m it der Entfernung, Reflexion, Interferenz 
der Schallwellen. Das menschliche Gehororgan.

VII. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u  n d e n .
G r u n d l e h r e n  d e r  A s t r o n o m i e  ( K o s m o g r a p h i e ) :  

Scheinbare tagliche Bewegung des Himmelsge w o 1 b e s, Sternzeit; Koor- 
dinaten beziiglich des Horizontes und des A ąuato rs; Bestimmung der 
M ittagslinie und der Polhohe.

Gestalt und Grohe der Erde. Achsendrehung derselben (Foucaults 
Pendelversuch) und Folgeerscheinungen.

Scheinbare Bewegungen der Sonne, Ekliptik. Ekliptikale Koor- 
dinaten. W ahre und m ittlere Sonnenzeit. Siderisches und tropisches Jahr. 
Schalttage. W ahre Bewegung der Erde um die Sonne. Entfernung 
der Sonne.

Planeten, kurze E rk larung ihrer scheinbaren Bewegung. Die 
K epler’schen G esetze; Ableitung des New ton’schen Gravitationsgesetzes 
a-us denselben. Entfernung und Bewegung des Mondes. Beschreibung 
einer Methode zur Bestimmung der durchschnittlichen Dichte der Erde. 
Vergleich der Erd- und Sonnenmasse, Ebbe und Fiut. Prazession der 
Tag- und Nachtgleichenpunkte, E rklarung durch Kreiselversuche.

Kurze Bemerkungen uber einzelne Planeten, liber Kometen, 
Sternschnuppen, Fixstei-ne, Sternhaufen, Nebelllecke.

L e h r e  y o m  M a g n e t i s m u s  u n d  ? o n  d e r  E l e k -  
t r i z i t a t :

a) M a g n e t i s m u s :  W iederholung der Grunderscheinungeu. Das 
Coulomb’sche Gesetz, Polstarke, Feldstarke, magnetische Kraftlinien. 
Lagę der Pole, magnetisches Moment. Die Elemente des Erdmagnetismus.

b) S t a t i s c h e  E l e k t r i z i t a t :  W iederholung der Grund- 
versuche iiber E lektrisierung durch Reibung, M itteilung und Ver- 
teilung; Induenz-Elektrisiermaschine. Das Coulomb’sche Gesetz und die 
elektrostatische Messung der E lek triz ita tsm enge; elektrisches Feld, das 
W ichtigste iiber das Potential in einem Punkte desselben. Potential 
eines Leiters. Char akt erisierung des Potentials durch Versuche. Kapazitat, 
Kondensatoren (Dielektrizitatskonstante), elektrische Energie eines 
geladenen Kórpers. Atmospharische E lektrizitat.

c) E l e k t r i s c h e  S t r o m e :  PotentialdifFerenz an einem offenen 
galvanischen Elemente, elektromotorische K raft. Voltas Fundam ental- 
yersuche, galyanische Batterien. Der elektrische Strom, sein magnetisches
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Feld, das B iot-Savart’sche Gesetz, die absolute elektromagnetische 
Stromeinheit und das Ampere. Die W eber’sche Tangentenbussole. 
Spiegelgalvanometer. Ohm’sches Gesetz.

Elektrolyse, galvanische Polarisation, konstantę Elemente, Akku- 
mulatoren. W arm eentwicklung durch den Strom. Das Joule’sche Gesetz, 
die absoluten elektromagnetisohen Einheiten des W iderstandes und der 
elektromotorischen K raft, das legale Ohm und das Yolt. Elektrische 
Beleuchtung. Der Peltier-Effekt, Thermostrome.

Messen des W iderstandes nach der Substitutionsmethode. Erm itt- 
lung des inneren W iderstandes und der elektromotorischen K raft der 
Elemente nach der Ohmlschen Methode. Stromverzweigung in  zwei Teile.

Magnetfeld eines ebenen geschlossenen Leiters. W echselwirkung 
zweier Stromleiter. Magnetfeld eines Solenoides; Ampere’sche Theorie 
des Magnetismus; E lektrom agnete; Anwendungen. Grunderseheinungen 
des Diamagnetismus. Elektromagnetische Rotationen.

Induktion von Stromen unter Hinweis auf das Energieprinzip. 
Physiologische W irkungen derselben. E rklarung einer magnetoelek- 
tnschen und einer dynamoelektrischen Masoliine. Puhm korlls Funken- 
induktor. Telephon und Mikrophon.

O p t  i k : W iederholung des iiber die Fortpflanzung des Lichtes 
in der IV. Klasse behandelten Stoffes. Liohthypothesen. Bestimmung 
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes. Photometrie.

Reflexion, E rklarung nach der W ellentheorie. B ilder an ebenen 
und spharischen Spiegeln.

Brechung, theoretische Begrimdung derselben nach der WeJlen- 
lehre, totale Beflexion. Durchgang des Lichtes durch eine planparallele 
Platte. durch ein Prisma, Minimum der Ablenkung, Bestimmung des 
Brechungsexponenten. Linsen, Berechnung und Konstruktion der Linsen- 
bilder, spharische Abweichung.

Farbenzerstreuung; chromatische Abweichung der Linsenbilder, 
achromatische Linsen. Graphische E rklarung des Begenbogens. Spektro- 
meter, Emissions- und Absorptionsspektren, das W ichtigste aus der 
Spektralanalyse, E rklarung der Fraunhofer’schen L in ien ; Farben der 
Korper. Kurze Bemerkungen iiber Fluoreszenz und Phosphoreszenz. 
Chemische W irkungen des Lichtes. W arinewirkungen, dunkle W arme- 
strahlen; Emission und Absorption derselben; diathermane und adiather- 
mane Stoffe. B.oentgen’sche Strahlen.

Projektionsapparat, photographische Kamera, menschliehes Auge. 
Mikroskope und dioptrische Fernrohre m it kurzer E rorterung der Yer- 
groherung.



37

Interferenz : Farben dunner Plattchen, Newtona Farbenglas, Beugung 
durcb eine Spalte.

Polarisation durch Eeflexion und einfache Brechung. Polarisation 
durch D oppelbrechung; Turm alinplatten, Nicols Prisma. Drehung der 
Sohwingungsebene (Sacoharometer).

Geometrisches Zeichnen. *)
Leliiziel Ulr Uuterrealscliule.

Kenntnis der notwendigsten Lehrsatze der Geometrie fiir die Be- 
griindung der Melikunde, der Konstruktions- und Projektionslehre; Fer- 
tigkeit im Linearzeiehnen.

Lelu-sciel fiir <lie Oberrealscliule.
Kenntnis der wiohtigsten Gesetze und Aufgaben der orthogonalen 

Projektionsmethode nebst ihrer Anwendung auf die D arstellung ein- 
faoher teehnischer Objekte.

I. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i e h  1 S t  tt n d e.
(In der Kegel im Anschlufi an die Arithmetik.)

G e o m e t r i s c h e  F o r m e n l e h r e :  Grundbegriffe der Geometrie 
und anschauliche E rklarung der elementaren K orperform en: Wiirfel, 
Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel und Kugel. E rlauterung der wich- 
tigsten ebenen geometrischen Gebilde und ihrer charakteristisehen 
Merkmale aut’ dem W ege der Anschauung.

II. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i e h  2 S t u n d e n .
<i) G e o m e t r i e  (1 S tunde): Elemente der Planim etrie bis ein- 

schliefilieh der Kongruenz.
h) G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n  (1 S tunde): Ubungen im Ge- 

brauche der Reifiinstrumente. Konstruktionszeichnen im Ansęhlufi an 
den behandelten Lehrstoff und unter Berucksichtigung einfaeher orna- 
m entaler Formen nach Yorlagen.

III. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i e h  2 S t u n d e n .
a) G e o m e t r i e  (1 Stunde): Fortsetzung und Abschlub der Plani

metrie. Flachengleichheit und Yerwandlung ebener Figuren. Flachen- 
berechnung. Proportionalitat und Ahnlichkeit im Einklange m it dem 
beziiglichen mathematischen Lehrstoff diesor Klasse.

*) G enauer: Geometrie und geometrisches Zeichnen in der Unterrealschule, 
Elemente der darsteltenden Geometrie in der Oberrealschule.
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b) G e o i n e t r i s c h e s  Z e i c h n e r i  (1 S tunde)! Ausdehnung der 
in der II. Klasse begonnenen Konstruktionen auf den obigen Lehrstoff.

IV. K l a s s e ,  w ó o h e n t l i c h  3 S t u n d e  n.
a) G e o m e t r i e :  Grundlehren der Stereometrie. Die notwen- 

digsten Satze tiber die gegenseitige Lagę von Geraden und Ebenen 
m it Rucksiclit auf die Bediirfnisse des Unterrichtes in der Projektions- 
lehre.

Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel und Kugel. Bestimmung der 
Oberfiache und des Rauminhaltes dieser Kórper. (Die betreifenden 
Formeln fur die Kugel sind ohne Begrundung zu lehren.)

l>) G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n :  D arstellung von Punkten, 
Strecken, ebenen F iguren und einfachen geometrischen K órpern mittols 
zweier orthogonaler Projektionsbilder auf Grund der Anschauung und 
im Anschlufl an den Lehrstoff der Stereometrie.

V. K l a s s e ,  w ó o h e n t l i c h  3 S t u n d e n .
W iederholung der wiehtigsten Lehrsatze iiber die Lagenbeziehungen

zwischen Geraden und Ebenen unter gelegentlioher Berucksiehtigung 
der Kreuzriflebene.

Systematisohe Durchfuhrung und grundliohe Eintibung der Eunda- 
mentalaufgaben der darstellenden Geometrie iiber Punkte, Gerade und 
Ebenen.

Projektion ebener Figuren und Bestimmung ihrer Schlagschatten 
auf die Projektionsebenen.

K onstruktive Darstellung des Kreises aus seiner Umlegung. Ent- 
wioklung der wiehtigsten Eigensohaften der Ellipse aus analogen Eigen- 
sehaften des Kreises im Ansehlul.i an dessen Umlegung.

VI. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i e h  3 S t u n d e n .
Darstellung von Prismen, Pyramiden, Zylindern und Kegeln. Ebene

Schnitte, Netze, Parallelbeleuchtung, sowie leichtere Fallo von Durch- 
dringungen dieser Kórper. Baumliohe Erklarung, K onstruktion und 
Projektion der Kegelschnittslinien. Elementare Entwicklung ihrer wioh- 
tigsten Eigensohaften und dereń Benutzung zu Tangentenkonstruktionen. 
Beriihrungsebonen an Zylinder- und Kegelflachen. Schlagschatten auf 
die Innenseite von Prismen- und Pyramidenmanteln.

VII. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Darstellung der Kugelflache; ihre ebenen S chn itte ; Beriihrungs- 

ebenen, beriihrende Zylinder- und Kegelflachen an Kugeln.
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Entw icklung der Selbst- und Schlagschatten an die konvexe und 
konkave Seite von Zylinder- und Kegelmanteln, sowie von Kugel- 
kalotten.

W iederholung der wichtigsten Partien aus dem behandelten Ge- 
biete der darstellenden Geometrie an lehrreichen kombinierten Aufgaben 
und Beispielen.

Freihandzeichnen.
Lelirziel.

Gewandtheit im freien Auffassen und Daratellen plastischer Objekte 
naoh perspektivischen Grundsatzen. Fertigkeit und Verstandnis im 
Zeiohnen des Ornamentes und der Ilarstellung des mensclilichen 
Kopfes naoh gezeiohueten und plastischen Vorbildern. Bildung des 
Schónheitssinnes.

I. Unterrichtsstufe.

I. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n  (auf 2 Tago verteilt).

Zeiclmen ebener geometrischer Ornamentformen ais Yoriibung fiir 
das freie Ornament. Einfache freie Ornam ente; stilisierte B liitenform en; 
einfache Gefafiformen in  geometrischem Au tri (i.

M ateria ł: Bleistift, Farbę.
E rklarungen: Anwendung und Bedeutung der gezeichneten Or

namente.

II. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  I  S t u n d e n  (auf 2 Tage verteilt).

Freies Zeiohnen geometrischer Modelle in Einzel- und Gruppen- 
darstellungen naoh der Ansohauung. Fortsetzung im Zeiohnen freier 
Ornamente unter Anwendmig der Farbę.

M ateria!: Bleistift (eventuell Feder), Farbę.
E rk la rungen : Die Grundsatze des Perspektivzeiohnens nacli der 

Ansohauung. Frliiuterungen tiber die Entw icklung und den Zweck der 
Ornamente.

II. Unterrichtsstufe.

III. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n  (auf 2 Tage Verteilt).

Fortsetzung im Perspektivzeichnen naoh komplizierteren Einzel- 
modellen und M odellgruppen; Fortsetzung im Zeiohnen der Flachen- 
ornamente in polychromer Ausfuhrung. Ubergang zu den plastischen 
Ornamentem

M ateria ł: Bleistift (eventuell Feder), Kreide, Farbę.
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Erklarungen : Erlauterungen liber die gezeichneten Ornamente in 
Bezug auf Stil, Zweck und Anwendung. Unterweisung in  der Farben- 
gebung und Farbenharmonie. Fortgesetzte Erklarungen der perspekti- 
vischen Erscheinungen und der Sehattengebung beim Modellzeiehnen.

IV. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  4 S t u n d e n  (auf 2 Tage verteilt).
Fortsetzung im Perspektiyzeichnen, und zwar naoh CTefaliforinen

und anderen zweckmahig gewahlten kunstgewerblichen und technisohen 
Objekten in Einzeldarstellungen und in G-ruppenbildern. Zeielmen 
reioher entw ickelter polychromer und plastischer Ornamente und pflanz- 
liclier Naturmotive.

M ateria ł: B leistift (eventuell Feder), Kreide, Farbę.
Erklarungen : Uber die Stile, die Farben- und Sehattengebung.

I I I .  Untemclitsstiife.

V. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  3 S t u n d e n  (auf 2 Tage verteilt).

F i g u r  a l e ś  Z e i o h n e n :  Erklarung des menschliehen Kopfes in 
seinem anatomisehen Auf bau ; das W esentlichste tiber Proportiou und 
Altersunterschiede. Konturubungen, dann Ubungen in Halb- und Yoll- 
schatten, Darstellung nach entspreohenden Yorbildern und Gipsmodellen

VI. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Fortsetzung im figuralen Zeichnen naoh der Plastik und- nach 

schwierigeren Vorlagen. Nach Mabgabe der Z e it : W iederholungen im 
Ornamentzeichnen und im Zeichnen pflanzlicher Naturformen.

VII. K l a s s e ,  w ó c h e n t l i c h  3 S t u n d e n  (auf 2 Tage verteilt).
Ausfiihrung der M aturitatsprtifungs-Arbeiten aus den StoflFgebieten 

der vorhergehenden Klassen. Bei der Auswahl der Objekte ist die indi- 
viduelle Befahigung der Schiiler zu beriicksichtigen.

Antnerkung. Fiir Skizzieriibungen und fur das Gedachtniszeichnen werden den 
Schtilej-n von der III . Klasse an Skizzenbiiclier empfohlen.

Schonschreiben.
I. K l a s s e :  K urrent- und Lateinschrift.

II. K l a s s e :  Fortsetzung der Ubungen der I. Klasse und Ein- 
iibung der Bondschrift.

Turnen.
Nach dem Lehrplane vom 12. Februar 1897, Z. 17261 ex 1896 

(M.-Y.-Bl. Nr. 17).
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Z i e I.
Allseitige und ebenmahige K raftigung des Korpers, Befestigung 

der G esundheit; geistige Gewecktheit und F risch e ; Erziehung zu be- 
wufiter, willensbeherrschter Bewegung, zu Gewandtheit, Mut, Ausdauer 
und Ordnung.

I. K 1 a s s e, w o c h e n t l i c h  2 S t  u n  d e n.

O r d n u n g s i i b u n g e n .  Einreiliung. Stellungswechsel dureli 
Drehen. Geordnete Fortbewegung. Haltmaohen des Fulirers, auch m it 
nachfolgender (*/4) Drehung. Einfache Reihungen. Offnen.

F r e i i i b u n g e n .  a) In  der Sohlufśstellung und in  Schrittstellungen 
einfache Arm- und B eintatigkeiten, auch in Verbindung. Hiipfen an 
Ort. Bumpfbeugen, auch m it A rm tatigkeiten.

/>) Gehen m it Nachstellen. Kiebitzgehen. Wiegegehen. Wiegelaufen. 
Dauerlauf ljis 8 Minut en.

c) Holzstabiibungen. Einfache Arten des Armhebens, auch m it 
Beugen eines Armes.

L a n g e s  S c h w u n g s e i l ,  Durchlaufen. Hiipfen im Seil, auch 
mit Drehen. Einlaufen und Hiipfen. Laufen im Seil. Auslaufen. Ein- 
laufen, Hiipfen und Auslaufen. Uberspringen. Einspringen und Hiipfen 
bis zum Moment im Seil.

F r e i s p r i n g e n .  Aus dem Stande bis 1 w, m it Anlauf bis 2 m 
weit. Im  zweiten Semester m it Anlauf bis 90 cm hoch.

W ą g r  e c h  t e  L e i t e r n .  Hangstehen. Streckhang. Beintiitig- 
keiten im Hang. Hangeln im Streckhang bei yerschiedenen Griffen 
(Kammgriff ausgeschlossen). Beugehang, durch Abstoh erreicht, auf ver- 
schiedene Daixer. Senken aus dem Beugehang.

S c h r a g e  L e i t e r n .  Steigen vorlings und riicklings Hangeln in 
einfachen Formen.

S e n k r e c h t e  L e i t e r n .  Steigen Yorlings.
K l e t t e r . s t a n g e  und T a u e. Kletteryoriibungen. K lettern  an 

einer Stange. Schlubwechsel an einer Stange und an zwei Stangen. 
Bevxgehang und Streckhang an einer und an zwei Stangen (Tauen).

B a r r e n .  Seitstiitz. Seitsitz. Innen-Quersitz hinter den Handen, 
auch m it Fortbew egung riickwarts. Querstiitz. Beintatigkeiten. Bumpf- 
drehen. Einleitung des Uberdrehens.

S p i e 1 e. Einfache Laufspiele, w ie : K atze und Maus, Zeck, 
Schneidezeck, schwarzer Mann, Jagerspiel, den dritten oder den zweiten 
abschlagen, Diebschlagen u. dgl. Einfache Ballspiele m it besonderer
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Beriicksichtigung des Ballwerfens und Fangens, beispielsweise: Bali- 
haschen, Konigsball, Stehball, Kreisball, Kreisschlagball.

M a s s e n - T a u z i e h e n .  Sprung iiber das wagrecht geschwun- 
gene Seil (Hexentanz).

II. K 1 a s s e, w 6 c h e n 1 1 i c h 2 S t  u n d e n.
O r d n u n g s i i b u n g e n .  Stirnmarsch. Ziehen auf yerschiedenen 

Li ni en, auch zur Bildung eines Reihenkorpers. Reihungen erster Ord- 
nung. Kreisen. Sehwenken. Drehen wahrend des Gehens.

F  r  e i ii b n  n g e n. a) In  und aus yerschiedenen Stellungen, auel 
bei Stand auf einem B e in : Arm- und Beintatigkeiten und Hiipfen 
Stellungsweohsel durch Hiipfen. Runipftatigkeiten.

b) Gehen mit Beintatigkeiten, und z w a r: m it Knieheben, Knie- 
sehnellen und Spreizen. Schottischhiipfen. Dauerlauf bis 4 Minuten.

c) Holzstabiibungen. Armheben, besonders mit gleiohzeitigem Beugen 
eines Armes.

L a n g e s  S o h w u n g s e i l .  Gleichzeitiges Durchlaufen und Uber- 
springen von Zweien. Hiipfen auf einem Bein.

F r e i s p r i n g e n .  Aus dem Stande bis 15  /«, m it Anlauf bis 
2'5 m w e i t ; m it Anlauf bis 100 cm hoch.

B o c k .  Gratsche uber den lang oder breit/ gestellten Bock erster 
Grobe bis 120 cm Hohe.

W a g r e o h t e  L e i t e r n .  Rumpfdrehen. Schwengel. Beugehang 
Griffweehseln m it 1/i Armdrehung. Hangschwingen. Hangeln, besonders 
an unterbroehenen Hangflachen.

S c h r a g e  L e i t e r n .  Hiipfsteigen. Hangeln aufwarts zu grof.iercir 
Mafie, auch abwarts.

S e n k r e c h t e  L e i t e r n .  Hiipfsteigen. Abgleiten. Steigen mil 
Umkreisen.

K 1 e 11 e r  s t  a n g e n und T a u e. K lettern  an einem Tau. K letterr 
mit Gritf an zwei Stangen (Tauen). W anderklettern. Uberdrehen.

R  e c k. Gritf- und Hangwechsel im Hangliegen, in einfacher 
Formen. Hangliegen und Hangwechsel aus dem Hangstehen. Beugehang 
durch Abstofi erreicht. Hiipfen zum Stiitz. • Felgabschwung. Knieliege- 
hang aus dem Hangstehen. Uberdrehung, auch mit Durchzug einei 
Beines oder beider Beine.

R  i n  g e. Niederlassen aus dem Hangstehen. Kreisen aus den 
Hangstehen. Armbeugen im Hangliegen und aus dem Hangstehen 
Durchschweben. Schwengel. Schwingen mit Abstofi. Ellbogenhang. Ober 
armhang. Uberdrehen. Durchschweben in  Schwebehangen (versuchsweise)
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B a r  r  e n. Innen-Quersitz vor den Handen, auch m it Fortbew egung 
yorwarts. Streckstiitz m it Beintatigkeiten. V orbereitung des Schwingens 
im Streckstiitz. Einfaehe Formen des Uberdrehens.

S p i e 1 e. Den dritten abschlagen. Barenschlagen. Holland und 
Seeland. Diebschlagen. Schlaglaufen. Foppen und Fangen. Paar ab
schlagen. Kreisschlagball. Kreisfufiball. Turmball u. a.

Massen-Tauziehen. Hexentanz.

III. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t n n d e n .

O r d n u n g s u b u n g e n .  Eeihungen an Mittlere. Eeihungen mit 
Kreisen. Eeihungen wahrend des Gehens. Sehwenken um die Mitte. 
Schwenken in Flankenreilien. Sehwenken wahrend des Gehens. Eeihen 
und Ziehen aus der Aufstellung im Kreis. Yerbindung von Drehen, 
Eeihen und Schwenken.

F r e i i i b u n g e n .  a) Arm- und Beintatigkeiten und Hiipfen 
hauptsaehlich im Stand auf einem Bein. Spreizlaufen. Hiipfen in der 
Hockstellung. Schreiten m it Beugen des schreitenden oder des Stand- 
beines. Ausfall seitwiirts und vorwarts. Eum pftatigkeiten, auch in 
Verbindung m it Schreiten.

h) Geihen m it Beinsohwenken, auch naeh Knieschnellen. Zuordnung 
des Hopsens zu yerschiedenen bereits bekannten Schrittarten. Doppel- 
Scliottischhiipfen. Dauerlauf bis 5 Minuten.

c) Hanteliibungen. Die fiir die I. und II. Klasse bestimmten F rei
iibungen bei Belastung der Annę m it Hanteln von 1 kg Gewicht per Stiick.

d) Holzstabiibungen. Aufsteigen. Spreizen iiber den Stab zur Vor- 
schrittstellung ohne oder mit Liiften der Hand. Durchsteigen. Durch- 
steigen und Spreizen iiber den Stab im Wechsel.

F r e i s p r i n g e n .  Aus dem Stande, m it Anlauf bis 3 m weit. 
Aus dem Stande bis 90 cm und mit Anlauf bis 110 cm hooh. W eit- 
und Hochspringen, auch m it V4 und V2 Drehung nach dem Niedersprung.

B o c k .  Kniestand. Abspringen yorwarts aus demselben. Gratsche 
mit Anlauf iiber den Bock erster Grotse bis 130 cm Hohe.

W a g r e c h t e  L e i t e r n .  Zuckhangen. Griffwechseln, auch mit 
1/2 Armdrehungen in einfachen Formen. Schwunghangeln an Ort. Hang- 
drehen. Hangeln im Streckhang, auch bei Beniitzung der Doppelleiter.

S c h r a g e  L e i t e r n .  Steigen an der unteren Seite. Ziehen auf- 
w arts im Unterarmliegestiitz. Hangeln aufwiirts an unterbrochenen 
Hangflachen.

S e n k r e c h t e  L e i t e r n .  Hangeln abwiirts im Beugehang, mit 
Anlegen der Fiilie. Hang riicklings. Steigen riicklings.
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K l e t t e r s t a n g e n  und T a u e .  Bei Schluis an einer Stange 
Wechseln żnin Spannhang iiber 3 Stangen und Armabstreoken. K lettern  
an einer und an zwei Stangen m it gleichhandigen Griffen (nur auf- 
warts). W anderklettern mit Ausweichen. Hangeln abwarts und aufwarts 
im Streckhang an zwei Stangen oder Tauen. K lettern  im Spannhang. 
Gratschklemm- und Gratschstemmschluh, auch K lettern  m it demselben.

B e c k .  Im  H angliegen Griff- und Hangwechsel wechselarmig, in 
einzelnen Formen auch beidarmig. Hangeln und Zuckhangen zum 
Spannhang. Dauerbeugehang, auch ais Querhang. Aus dem Hangstehen 
Griffwechseln. Aus dem Hangstehen Hangwechsel gleicharmig. Schwingen 
im Streckhang (mafiig). Ellbogenhang riicklings. Im Knieliegehang, m it 
oder ohne Schwingen, Griffwechseln. W ellaufschwung neben und 
zwischen den Armen. Spreitzaufsitzen neben die Arme. Felgaufschwung 
(ais Yersuch). Drehen zum Sitz zwischen den Armen, auch mit nach- 
folgendem Sitzabschwung riickwarts. Schwingen im Ellbogenhang und 
im Oberarmhandhang. Uberdrehen.

E  i n g  e. Schwingen im Beugeliang. Abspringen am Ende eines 
Huckschwunges aus dem Beugehang. Kreisschwingen im Streckhang, 
aus dem Hangstehen begonnen. Schwingen im Streckhang m it bestimm ter 
Trittfolge. Schwengel, Kreisschwingen tmd Schwingen (mit Abstoh) im 
Ellbogenhang und im Oberarmhang. Uberdrehen, besonders Durcli- 
schweben in Schwebehangen.

R u n d l a u f .  Galopphiipfen seitwarts. Laufen und Schweben vor- 
warts im Handhang und im Ellbogenhandhang. Laufen mit Bogen- 
spreizen. Laufen mit Drehen. Hexentanz (oder Glocke).

B a r r e n ,  Humpfheben. Aufiensitzwechsel vor den Handen ohne 
Zwischenschwung. Schwingen im Streckstutz, auch mit Beinhaltungen und 
m it Beintatigkeiten. Eortbewegung riickwarts mit Auhensitzen. Wende 
aus dem Schwingen und aus Auliensitzen vor den Handen. Aus dem 
Hangstehen und aus dem Gratschsitz. Uberdrehen riickwarts bei Ellgriff.

S p i e 1 e. Den dritten abschlagen. Diebschlagen. Schlaglaufen. 
Foppen und Fangen. Paar abschlagen. Barlaufen (anfangs bei vorher 
bestimmter Heihenfolge des Ablaufens und des Schlagrechtes). Kreis- 
fuiiball. Turmball. GrenzfuJ.iball. Treibball. Deutscher Schlagball u. a.

Massen-Tauziehen. Stabschieben.

IV. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u  u d e n .

O r d n u n g s i i b u n g e  n. Schwenken in grofieren Keiheu. 
Schwenken um ungleichnamige Fiihrer. Schwenkstern. Nebenreihen 
nach einer 1/i Drehung. Gehen in  Schragreihen. Achtel-Drehung wahrend
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des Gehens. Ziehen in der „Acht“. Bilden eines Reihenkorpers durch 
gleichzeitiges Drehen mehrerer.

F  r  e i ii b u n g e n. fi) Beintatigkeiten wahrend des Hiipfens. Bogen- 
spreizen. Beinkreisen. Spreizen m it Fula- und mit Kniewippen. Aus 
der H ockstellung: Schreiten und Hiipfen zu versohiedenen Schritt- 
stellungen, Ausfalle. Gleiehzeitiges Rumpfdrehen und -beugen.

b) Schwenkhopsen. Dauerlauf bis 6 Minuten.
c) IIanfcelubungen. Die fur die II. und III. Klasse beśtimmten 

Freiubungen bei Belastung der Arnie m it Hanteln von I kg G owi elit, 
per Stiick.

cl) Eisenstabiibungen. Die in  der I. Klasse m it Holzstaben ausge- 
fiihrten Ubungen nun m it Eisenstaben von 2 kg Gewicht.

F r e i s p r i n g e n .  Aus dem Stande und m it Anlauf, letzteres bis 
3'5 i i i  weit. Hoohspringen aus dem Stande und m it Anlauf, letzteres bis 
120 cm. W eitspringen m it Anlauf iiber eine Hohe von 80 bis 100 cm. 
Drehspringen aus dem Stande m it 1/i und V2 Drehung, m it Anlauf nur 
m it Y2 Drehung und m it der D rehrichtung glei chnamigen Abstoi.i, 
letzteres bis 2 m weit.

S t u r m s p r i n g e n .  Mit Anlauf Sprung uber die obere K ante 
bei Steigerung derB retthohe von 60 bis 110 cm. Ebenso iiber eine vor- 
gestellte Schnur von 90 bis 170 cm Hohe.

B o c k .  Hockstand auf beiden Beinen. Mit Anlauf Gratsche iiber 
den Bock zweiter Grofie bis 130 cm Hohe. Bei geringer Steigerung der 
Bockhóhe Gratsche m it t/i Drehung am Niedersprungsort. Gratsche aus 
dem Stande bis 120 cm Hohe.

¥  a g r e c h t e  L e i t e r u. Spannhang und B eintatigkeiten in 
demselben. Wechselhang. Griffwechseln, besonders m it Armdrehungen. 
Drehhangen zu 1ji und Ya Drehungen. Uberdrehen. Hangeln im Streck- 
hang, auch bei Kam m gritf einer Hand. Hangeln zum Spannhang und 
Hangeln im Spannhang. Zuckhangeln an nicht unterbrochenen Hang- 
flachen. Drehhangeln, gegendrehend m it Yorwiirts-Bewegung.

S c h r a g e  L e i t e r n .  Stiitzeln vorabwarts im Liegestiitz riick- 
lings. Im Unterarmliegestiitz vorlings Ziehen aufwarts mit W eiter- 
greifen. Stiitzeln riickabwarts im Liegestiitz vorlings mit W eitergreifen. 
Hangeln aufwarts, auch an unterbrochenen Hangflachen. Steigen an der 
unteren Seite bei gleichhandigen Griffen.

S e n k r e c h t e  L e i t e r n .  Steigen vorlings auch m it Ubersteigen 
zweier Sprossen. Steigen vorlings bei Griff einer Hand. Hangsteigen 
abwarts. Hangeln abwarts im Beugehang m it Anlegen der Fiii.ie. Gleich- 
handiges Griffwechseln im Hangstehen auf einer Sprosse. Steigen riick- 
lings mit wechselhandigen Griffen.
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K l e t t e r s t a n g e  und T a u e. Armbeugen im  Hang an zwei 
Stangen. Hangeln abwasts und aufwarts an zwei Stangen (Tauen). 
Hangeln abwarts an einer Stange. Hangeln abwarts und aufwarts an 
einem Tau. Zuckhangeln abwarts an zwei Tauen.

R  e c k. Armbeugen, Griffwechseln und Hangdrehen aus dem Streck- 
hang. Schwingen im  Oberarmhandhang und im Ellbogenhang. W ellum- 
schwund bei aufgelegtem Oberarm. Spreizaufsitzen, auch zwischen die 
Arme. Wellumscłrwung zwischen und neben den Armen. W ellaufsehwung 
bei Zwie- und Kammgriff. Knieliegehang beider Beine neben den 
Armen. Felgaufschwung bei verschiedenen GrifFen und bei verschiedener 
Stangenhohe. Felgo vorlings riickwarts. Drehen zum Sit.z neben den 
Armen. Schwingen im Streckhang. Uberdrehen, auch zum Abhang. 
Schwingen im Schwebehang.

R i n g  e. Kreisschwingen im Streckhang, im Ellbogenhang und im 
Oberarmhang. Schwingen im  Streckhang ohne Ab stoli, auch m it Bein- 
stoisen. Schwingen im Streckhang m it Abstoiś und halber Drehung beim 
Vorschwung. Armbeugen, auch m it Beintatigkeiten oder Beinhaltungen. 
Schwengel und Schwingen im Beugehang. Armabstrecken im  Beuge- 
hangliegen rilcklings. Aus dem Schwingen im Streckhang. Abspringen 
am Ende eines Riickschwunges. Uberdrehen auch aus dem Schwengel 
im Streckhang. Uberdrehen aus dem Ellbogenliangstehen vorlings und 
riicklings. Abhang. Aus dem Sclnyingen im Beugehang mit Abstofi beim 
Yorschwung und rucklings. Uberdrehen zu Schwebehangen.

R  u n d 1 a u f. Scheinlaufen vorwarts. Kreisschwingen seitwarts und 
vorw arts an zwei Leitern.

B a r  r  e n. Stutzeln und Stutzhiipfen im Liegestutz und im Stiitz. 
Schwungstutzeln an Ort. Fortbew egung yorwarts mit Aufiensitzen. 
Auhensitze vor und hinter den Handen im Wechsel. Reitsitzwechsel 
h inter den Handen ohne Zwischenschwung. W ende und Kehre, auch 
nach Schwingen m it Beintatigkeiten. Unterarmstutz. Aus dem Gratsch- 
sitz. Uberdrehen riickwarts bei Speichgriff. Aus dem Stande Uber
drehen riickwarts bei Speich- oder E llgriff zum Griitschsitz. Aus dem 
Gratschsitz Uberdrehen riickwarts zum Gratschsitz (Rolle).

S p i e 1 e. Fuchs aus dem Loch. Foppen und Fangen. Barlaufen. 
Turmball. Grenzfufiball. Hohlball mit Prellen. Schleuderball. Deutscher 
Schlagball. Feldball. Torball u. a.

Massen-Tauziehen. Stabschieben.

Y. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
O r d n u n g s i i b u n g e n .  Die w ichtigstenForm ender bereitsbekannten 

Ordnungsiibungen, hauptsachlich zur Erlangung olfener Aufstellungen.
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F r e i u b u n g e n .  a) Hiipfdrehen zu verschiedenen Stellungen. 
Im Stand anf einem Bein Kniebeugen nnd Kniewippen bei gleicli- 
zeitiger T atigkeit des standfreien Beines. Dauerhiipfen auf einem Bein 
bei gleichzeitiger Tatigkeit des standfreien Beines. R um pftatigkeiten 
mit Hiipfen und m it Hupfdrehen.

b) Dauerlaufen bis 8 Minuten.
o) Hanteliibungen. Die fiir die III. und IV. Klasse bestimmten 

Freiubungen bei Belastung der Arme m it Hanteln von 1'5 kg Gewicht 
per Stiick.

d) Eisenstabiibungen. Die in der II. Klasse m it Holzstaben ausge- 
fiihrten Ubungen nun m it Eisenstaben von 2 kg Gewicht auch unter 
Verwendung yon Gegenstellungen bei gleicher oder ungleieher Ta
tigkeit.

F r e i s p r i n g e n .  Aus dem Stande und mit Anlauf, letzteres bis 
4 ni weit. Hoohspringen aus dem Stande und mit Anlauf, letzteres bis 
130 cm. Hochweitspringen mit Anlauf iiber 2 Schnure. Drehspringen 
mit Anlauf und 1/2 Drehung 2'5 >n weit, 100 cm hoch.

S t u r m s p r i n g e n .  Mit Anlauf Sprung iiber die obere Kante 
bei Steigerung der Bretthohe von 60 bis 120 cm. Ebenso iiber eine 
vorgestellte Schnur von 100 bis 180 cm Hóhe.

B o e k. Gratsche m it Anlauf iiber den Bock zweiter Gro be bis 
140 cm, aus dem Stande bis 130 cm. Bei geringer Steigerung der Hohe 
Gratsche m it 1/4 und 1/2 Drehung am Niedersprungsort. Hocke ohne 
wesentliche Steigerung der Hohe (Hilfe!). Wendeschwung. Gratsche bei 
abgeriicktem B rett iiber den langgestellten Bock.

P f  e r  d. a) Aus dem R eitsitz hinter und vor den Handen Schli eben 
der Beine. Schere hinter und vor den Handen. Kreisen eines Beines 
aus dem Reitsitz.

b) An dem breit gestellten Pferd. Stiitz, m it Beintatigkeiten, m it 
Rumpfheben. Spreizaufsitzen. Vorschweben. Hockstand. Hocke. Hock- 
stand bei Seitspreizhalte. Spreizhocke. Gratschstand. Kehraufsitzen. 
Kehre. Flankę. Affenwende. Wende. Vorschweben in Verbindung mit 
Hocken und Spreizen.

' c) An dem lang gestellten Pferd. Halbe Spreize, Kehre bei Abstob 
eines Beines (ais Fechtsprung). R eitsitz  m it W endeschwung. Seitstiitz, 
m it Seitspreizen und mit Spreizaufsitzen.

R e c k u n t e r s c h w u n g .  Aus dem Hangstehen iiber eine vorge- 
stellt-e Schnur von 80 bis 120 cm Hohe.

W a g r e c h t e  L e i t e r n .  W echselhandiges Griffwechseln mit 
halben Armdrehungen bei Beniitzung der Doppelleiter. Gleichhandiges 
Griffwechseln mit Armdrehungen. Uberdrehen aus dem Schwengel.
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Hangeln im Streckhang, hauptsachlich bei Beniitziiiig der Doppelleiter, 
an einer Leiter bei Kammgriff beider Hande. Hangeln m it Griffwechsęln 
mit Armdrehungen. Hangeln im Beugehang an nicht unterbrochenen 
Hangflaohen.

S e h r a g e  L e i t e r n .  Stiitzeln voraufwarts im Liegestiitz vor- 
lings m it Naehgreifen. Im Liegestiitz riicklings Stiitzeln riickaufwarts. 
Hangeln abwarts m it Kammgriff. Zuckhangeln abwarts an nicht un ter
brochenen Hangflaohen.

S e n k r e c h t e  L e i t e r n .  Steigen vorlings m it gleichhandigem 
Griffwechseln. Hangeln abwarts im Beugehang mit Naehgreifen. Hang- 
steigen abwarts. Zuckhangeln abwarts m it Umbeinen der Leiter. Hangeln 
abwarts im Beugehang m it Anlegen der Fiifle und mit Ubergreifen.

K l e t t e r s t a n g e n  und T a u e. K lettern  m it Klemm- und 
Stemmschlui. Hangeln aufwarts im Beugehang.

B e c k .  Griffwechsel und Hangweohsel aus dem Streckhang. Aus 
dem Streckhang Seitspannen und Zuckhangen zum Spannhang. Dreh- 
hangen. Knieliegehang aus dem Ansprung bei verschiedenen Griffen. 
Knieliegehang eines Beines neben dem ungleichnamigen Arm. Well- 
aufschwung riickwarts aus dem Sehwingen im Knieliegehang. Spreiz- 
aufsitzen neben und zwischen die Arme m it angehangtem Wellauf- 
oder -umschwung. Sehwingen in  Schwebehangen aus dem Hangstehen, 
auch mit nachfolgendem Wellaufschwung. Felgaufschwung und Felg- 
aufzug zum W ageliegen. Felge vorlings riickwarts. Ruekstemmen aus 
dem Hangstehen bei Ristgriff. Hangschwingen im Elibogenhandhang 
und im Beugehang. Uberdrehen aus dem Beugehang.

R i n g e .  Wechsel von Ellbogenhang vorlings und riicklings. 
Schwengel im  Ellbogenhang riicklings. Aus dem Sehwingen im Beuge
hang (zum rechten Winkel) vollstandiges Armbeugen. Aus dem Sehwingen 
im Streckhang Armbeugen bis zum rechten W inkel. Im Beugehang 
Abstrecken eines Armes. Sehwingen im verschrankten Streckstiitz. Arm
beugen im Liegestiitz riicklings. Uberdrehen aus dem Beugehang und 
aus dem Ellbogenhang.

R  u n d 1 a u f. Laufen riickwarts. Kreisschwingen seitwarts und 
vorwarts, auch im Hang an einer Leiter.

B a r r e n .  Stiitzeln und Stiitzhiipfen zum Spannstiitz. Schwung- 
stiitzeln an Ort. Schwungstiitzhiipfen an Ort zu Aubensitzen. Aus dem 
Gratschsitz hinter den Handen Aufschwingen und Schlieiien. Sitzwechsel 
hinter den Handen ohne Zwischenschwung. Schere h inter den Handen. 
W ende aus den Aubensitzen hinter den Handen. Drehkehre. Aubensitze 
vor und hinter den Handen m it Sehwingen im Unterarmstiitz, auch 
m it Fortbewegung. W ende aus dem Sehwingen im U nterarm stiitz ohne
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Aufstemmen. Stiitzwechsel ans Streckstiitz zu Unterarmstiitz (erst im 
Liegestiitz). Y orbereitung des Kreisens eines Beines, ungleichnamig 
dem Bein (am Ende des Barrens). Aus dem Gratschsitz Uberdrehen 
yorwarts m it Unterarmhang.

S p i e 1 e. Barlaufen. Turmball. Grenzfuhball. Hohlball mit Prellen. 
Schleuderball. Deutscher Sehlagball. Treibball. Torball. Stohball. Eng- 
liseher Fufiball.

Massen-Tauziehen. Stabschieben.

YI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .

O r d n u n g s i i b u n g e n .  Die wichtigsten Formen, einerseits zu 
dem Zwecke, um fur die Freiiibungen notwen digcn offenen Aufstel- 
lungen zu erlangen, andererseits ais M ittel zur Beschaftigung wahrend 
des naeh einem Dauerlauf yorzunehmenden Taktgehens.

F r e i i i b u n g e n .  a) Schreiten m it Beugen des Standbeines und 
m it gleichzeitigem Drehen. Ausfalle mit Drehen. Gegenstellungen. Bein- 
tatigkeiten  in und aus der Hockstellung.

//) Dauerlauf bis 10 Miuuten.
c) Ilantelubungen. Die fiir die IY. und V. Klasse bestimmten 

Freiiibungen bei Belastung der Arme m it Hanteln von 1‘5 kg Gewicht 
per Stiiok.

d) Eisenstabiibungen. Die in  der III. Klasse m it Holzstaben aus-
gofiilirten Ubungen nun m it Eisenstaben von 2 kg Gewieht, aueh
unter Yerwendung von Gegenstellungen bei gleioher oder ungleicher 
Tatigkeit.

F r e i s p r i n g e n .  W eitspringen und Hoehspiungen aus dem Stande 
und mit Anlauf, letzteres iiber mehr ais 4 w, beziehungsweise iiber 
melir ais 130 cm. Hochweitspringen iiber 2 Schniire. Drehspringen m it 
V2 D rehung aus dem Anlauf, ais W eitspringen bis 3 m. ais Hoeh-
springen bis 120 cm. Fensterspringen.

S t u r m s p r i n g e n .  Mit Anlauf Sprung iiber die obere K ante 
bei Steigerung der Bretthohe von 60 bis 130 cm. Ebenso iiber eine
yorgestellto Sohnur von 100 bis 200 cm.

B o c k .  Gratsche iiber den Bock zweiter Grofie bis 150 cm, Hooke 
bis 120 cm Bockholie. Gratsclie m it V4 und 1/2 Drehung am Nieder- 
sprungsort bis 130 cm Hohe. Gratsche bei abgeriicktem B rett, aueh 
iiber eine hinter- (zwischen Bock und Brett) gestellte Schnur von 
80 bis 120 cm Hohe. Freisprung (iiber den lang gestellten Bock erster 
Grol.ie) mit Abstofi eines Beines und mit Seitgratsche n bei geringer 
Steigerung der Hohe.
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P  f  e r  d. a) Quersitzwechsel hinter und vor den Handen. Kreisen 
m it beiden Beinen aus dem Quersitz. W ende und Kehre aus dem 
Quersitz hinter (vor) den Handen. Kehre ans dem E eitsitz  hinter den 
Handen. Schwebestiitz und Stutzeln in demselben.

b) An dem breit gestellten Pferd. Spreizabsitzen (mit Liiften). 
Sohraubenaufsitzen. Hocke aus dem Stiitz. Gaffel. Spreizhocke zum 
Stiitz rucklings. Gratsehe (nur mit Hilfe des Lehrers). Kehrabsitzen. 
Flankę, auoh zum Stiitz rucklings. W inkelstand. Hocke aus dem Wende- 
schwung. Spreizaufsitzen bei Abstoh eines Beines und Griff einer 
Hand. Einfache Geschwiinge. Yorbereitung des Diebsprunges (Hilfe!).

c) An dem lang gestellten Pferd. Spreize. Kehre bei Abstoh beider 
Beine. Eeitsitz, Hoekstand und Aufsitzen riickwarts ohne und mit 
W endeschmmg. Katzenhockstand. Freisprung zum Eeitsitz. Abfroschen 
und Abgratschen.

E e c k u n t e r s c h w u n g .  Aus dem Hangstehen und aus dem 
Schivingon im Beugehang iiber eine yorgestellte Schnur von 90 bis 
140 cm Hohe.

E i n g s p r i n g e n .  Na cli sorgfaltiger Y orbereitung von einer 
erhohten Stelle aus (Pferd oder Bock) iiber eine 100 bis 150 cm hoch 
gelegte Schnur.

B a r r e n s p r i n g e n .  Vorbereitung der Wende. Wende (ais 
Seitensprung).

W a g r e c h t e  L e i t e r n .  W echselhandiges Griffwechseln m it 
Va un<i SU Armdrehungen. Drehhangen, versuchsweise auch mit 
'Yi Hrehungen. Schwungzuckhangen. Uberdrehen aus dem Streckhang. 
Hangeln im Streckhang, besonders mit Kam mgriff und bei Benutzung 
der Hoppelleiter. Hangeln m it Griffwechseln, auch m it 1/2 Arm
drehungen. Hangeln im Beugehang, auch an unterbrochenen Hang- 
ilachen. Zuckhangeln im Streckhang, wenigstens eine Hand an einer 
nicht unterbrochenen Hangflache. Zuckhangeln im Beugehang an nicht 
unterbrochenen Hangflachen. Hangeln im Liegehang. Drehhangeln, 
gegendrehend mit Eiickwarts-Bewegung.

S c h r a g e  L e i t e r n .  Im Liegestiitz vorlings Stutzeln yor- 
abwarts und voraufwarts m it W eitergreifen, riickaufwarts m it Nach- 
greifen, riickabwarts m it Ubergreifen. Hangeln abwarts im  Beugehang 
an nicht unterbrochen Hangflachen. Zuckhangeln abwarts und aufwarts 
an nicht unterbrochenen Hangflachen.

S e n k r e c h t e  L e i t e r n .  Hangeln abwarts im Beugehang mit 
Tiefergreifen. Hangeln aufwarts im Beugehang m it Anlegen der Fuf.ie 
und m it Nachgreifen. Zuckhangeln abwarts m it Umbeinen der Leiter.
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K l e t t e r s t a n g e n  und T a u e. Hangeln aufwarts und abwarts 
im Beugehang m it Ubergreifen. Zuckhangeln abwarts im Beugehang 
an 2 Stangen (Tauen) oder an einer Stange (an einem Tau).

B e c k .  Ans dem Hangstehen Armbeugen bei Spannhang. W ell
aufschwung yorwarts und riiekwarts aus dem Ansprung. Well- 
umschwung yorwarts bei Kammgriff. Sohraubenwellabsohwung. Sitz- 
abschwung riiekwarts mit nachfolgendem W ellaufschwung yorwarts. 
Abhang riicklings. Aus dem Stiitz Riickfallen zum Schwebehang, auch 
mit Wellaufschwung. Armbeugen im Stiitz yorlings und im Liegestiitz 
riicklings. Knickstiitz riicklings aus dem Knickstutzstehen riicklings. 
Miihlabschwung zum Wellaufschwung, yersuchsweise zum Miihlauf- 
schwung. Felge yorlings riiekwarts zum W ageliegen. Felge nacli 
Felgaufschwung zum W ageliegen. Felgiiberschwung (ais Yersuch fiir 
einzelne Falle). Ristabsehwung yorw arts m it Anlegen eines Fu fi es. 
Hangschwingen bei mafiigem Spannhang. Schwingen im Streekhang bei 
Zwiegriff. W ahrend des Hangschwingens Seitspannen, Hangwechsel 
einannig zu Ellbogenhang.

B  i n g e. Abspringen aus dem Beugehang und aus dem Streekhang 
beim 1. bis 5. Yorschwung. Kreisschwingen im Ellbogenhang riicklings. 
Wechsel von Ellbogenhang yorlings zu riicklings mit dem Abstofi beim 
Vorschwung. Schwingen im Streekhang m it Armwippen. Schwingen im 
Streekhang m it Abstofi und yollstandigem Armbeugen. Armabstrecken 
im Beugehang. Armbeugen im Liegestiitz yorlings. Schwingen im halb 
yerschrankten Streckstiitz. Im Liegestreckstiitz riicklings Seitspannen ein- 
armig. Streckstiitz und Knickstiitz aus dem Stehon. Durchschweben 
im Knickstiitz.

B u n d l a u f .  Laufen yorwarts, auch mit Drehen, Scheinlaufen 
yorwarts und Laufen riiekwarts bei Ellbogenhang eines Armes. Laufen 
riiekwarts mit Drehen. Kreisschwingen riiekwarts. Kreisschwingen seit- 
w arts und yorwarts im yerschrankten Streckstiitz.

B a r  r  e n. Schwungstiitzhiipfen. Schwingen im Streckstiitz mit 
Nachgeben der Arnie beim Riickschwung. R eitsitz hinter den Handen 
im Wechsel m it Drehsitz und m it Schersitz ohne Zwischenschwung. 
Schwingen zum Schwebestiitz. Wende aus dem Drehsitz. Stiitzwechsel 
aus Streckstiitz zu Unterarm stiitz gleicharmig. Fortbew egung yorw arts 
und riiekwarts mit Aufiensitzen und Aufstemmen aus dem Unterarm- 
stiitz vor dem Sitz. Armbeugen im Liegestiitz und im Streckstiitz. 
Knickstiitz im Wechsel m it Stand. Knickstiitz a u f Dauer. Yorbereitung 
des Schwingens im Knickstiitz. Schwingen im Oberarmhandhang, auch 
zum W ageliegen auf den Oberarmen. Kreisen m it einem Bein am Ende 
des Barrens (Gesicht nach innen), ungleichnam ig dem Bein, auch zum.
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Auhensitz beider Beine. AuS dem Stiitz am Ende des Barrens (jRuekeu 
nach innen) K reisen eines Beines, ungleichnamig dem Bein, zum Nieder- 
sprung. Aus dem Gratschsitz und aus dem Schwingen im Streekstiitz 
m it Nachgeben der Arme Uberdrehen vorwarts m it Oberarmstiitz. Aus 
dem Scłrwingen im Streekstiitz am Ende des Barrens Uberdrehen vor- 
w arts zum Niedersprung (Hilfe !).

S p i e l e .  Barlaufen. Grenzfufiball. Hohlball mit Prellen. Schleuder- 
ball. Deutseher Schlagball. Torball. Stoliball. Englischer Fufiball.

Tauziehen. Stabsehieben.

YII. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  1 S t u n d e .

O r d n u n g s i i b u n g e n .  Die w ichtigsten Forrnen, einerseits zu 
dem Zwecke, um die fur Freiiibungen notwendigen offenen Aufstel- 
lungen zu erlangen, andererseits ais Mittel zur Beschaftigung wahrend 
des naeh einem Dauerlauf Yorzunehmenden Taktgehens.

F r e i  ii b u n g e  n. a) Arm-, Bein- und Bum pftatigkeiten in vor- 
schiedenen Stellungen und m it gleichzeitigem  Hiipfen, m it Standdrehen 
oder Hupfdrehen.

b) Dauerlauf bis 10 Minuten.
c) Hanteliibungen. Die fiir die V. und VI. Klasse bestimmten 

Freiiibungen boi Belastung der Arme mit Hanteln von 1 '5 by Gewicht 
per Stiiek.

d) Eisenstabubungen. W ie friiher, m it Staben von 2 kg Gewieht 
und bei Verwendung von Gegenstellungen, besonders das Durchsteigen 
und das Spreizen iiber den Stab, aucli mit Liiften der ungleiehnamigen 
Hand bis Beinkreisen, ferner das Armdrehen einarm ig aus Kamm- zu 
Zwang-Ellgriff. Armheben und Armdrehen bei Fassung des Stabes mit 
einer Hand.

F r e i s p r i n g e n .  W eit- und Hoehspringen aus dem Stande und 
m it Anlaiif. Hoehweitspringen iiber 2 Schniire. Drehspringen. Fenster- 
springen.

S t u r m s p r i n g e n .  W ie friiher. Aufserdem besonders der Sprung 
m it einem Abstofitritt zu beriicksichtigen.

B o c k .  Gratsche, auch m it i/i und 1/» Drehung am Niedersprungs- 
ort, bis 150, Hocko bis 130 cm. Gratsche bei abgerucktem  B rett und 
iiber oine hintorgestellte, bis 130 cm hoch gelegte Schnur. Freisprung 
(iiber den Bock erster Grobe) m it Abstolś eines Beines und m it Seit- 
gratschen. Gratsche bei Stiitz eines Armes.

P  f  e r  d. o) Schere aus dem Quersitz h inter und vor den Handen. 
Kehre aus dem B e its itz  hinter den Handen. Schlieben der Beine, Wende
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und Schere aus dem Gratschscłiwebestiitz. Stiitzeln vorwarts und riickw ar ts 
Stiitzhupfen vorw arts iin Gratschscłiwebestiitz.

li) An dem breit gestellten Pferd. Abhurten. Hocke mit h a lb e r 
Drehung. Hocke bei abgeriicktem B rett. Kehraufsitzen, auch nach Y o r . 
schweben. Drehkehre. Flankenaufsitzen und Seitschwingen bis Schere 
zwischen den Armen. W inkelwende. Uberdrehen (H ilfe!). Spreiz- und 
Kehraufsitzen bei Ab stoli eines Beines und Grill' einer Hand. Leiohte 
Geschwiinge. Kreisen eines Beines. Flankę und Kehre ans dem Yor- 
schweben. Hocke, Spreizhocke und Kehre in  Yerbindung m it nach- 
folgendem Kehraufsitzen auf die Flachę. Diebsprung.

r) An dem lang gestellten Pferd. Drehkehre bei Abstoii eines 
Beines oder beider Beine. Ebenso Kehr-Scheraufsitzen. Spreiz-Scher- 
aufsitzen. Katzenhockstand. Seitstiitz m it Grifif auf den Pauschen und 
yerschiedenen Arten des Aufsitzens.

E e c k u n t e r s c h w u n g .  Hauptsachlich aus dem A nspringen 
zum Beugehang oder Streckhang iiber eine vorgestellte Schnur von 
100 bis 150 cm Hohe, aus dem Stiitz bis 120 cm Sclmurhohe.

E i n g s  p r  i n g e  n. Aus dem Scliwingen mit Uberdrehen beim 
Piickscliwung iiber eine 100 bis 180 cm hochgelegte Schnur.

B a r  r e n s p r  i n g e  n. Wende, auch bei verschiedener Hohen- 
stellung des Barrens. V orbereitung der Kehre (ais Seitensprung) bis 
Kehre iiber den Barren, dann auch Kehre in den Barren.

W a g r e c h t e  L e i t e r n .  Gleichhandiges Griffwechseln mit 
V2 Armdrehungen. Drehhangen m it :i/4 Drehungen. Hangeln m it Griff
wechseln und V2 Armdrehungen. Hangeln im  Beugehang an unter- 
brochenen Hangflachen. Hangeln im  Schwebehang. Zuckhangeln m it 
Griffwechseln in  den einfachsten Formen. Zuckhangeln im Liegehang. 
Schwnngzuckhangeln. Drehliangeln, walzdrehend.

S c h r a g e  L e i t e r n .  Im Liegestiitz vorlings Stiitzeln vorabwarts 
m it Ubergreifen. Hangeln abwiirts im Beugehang an unterbrochenen 
Hangflachen. Hangeln aufwarts m it E llgriff zwischen zwei Leitern.

S e n k r e c h t e  L e i t e r n .  Hangeln aufwarts im Beugehang m it 
Anlegen der Fiifie und mit Ubergreifen. Zuckhangeln abwiirts im Beu
gehang mit Anlegen der Fiilie.

K l e t t e r s t a n g e n  und T a u e. Zuckhangeln aufwarts an zwei 
Stangen oder Tauen.

E  e c k. Aus dem Hangstehen bei Spannhang und aus dem Spann- 
hang Armbeugen, auch so, dali ein Arrn gestreckt bleibt. Knieliegehang 
aus dem Streckhang. Miihlaufschwung. Im Anschluli an den Felgauf- 
schwung B,iickfallen zum Schwebehang, auch mit Wellaufschwung. 
Stiitzhupfen. Ruckstemmen aus dem Hangstehen m it ZAvie- und Kanim-
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griff. Ruckstemmen aus dem Ansprung. Wechseln yom Stiitz zum Hang. 
Aufstemmen einarm ig aus dem Hangstehen und aus dem Hang, gleich- 
arm ig aus dem Hangliegen riicklings zur Stange und aus dem Hang
stehen riicklings. Abstreeken eines Armes im Liegekniokstiitz riicklings 
und im Kniekstutz riicklings. Armbeugen im Stiitz riicklings. Schwingen 
im Kniekstutz riicklings (Kammgriff). Aus dem Knickstiitz riicklings 
W echseln zum Schwebehang oder durch Stiitzdrehen zum Stiitz vorlings. 
Ristabschwung yorwarts. Schwungzuckhangen zum Spannhang. Schwung- 
hangwechsel zu Ellbogenhang und zu Oberarmhang, auch gleicharmig. 
Schwungstemmen aus dem Ellbogenhang. Schwungdrehhangen. W ell- 
aufschwung, Uberdrehen und Felgaufschwung aus dem Hangschwingen. 
Aus dem Stiitz Reckunterschwung zum Hangsehwingen. Felge yorlings 
riickwarts zum W ageliegen. Kreuzautschwung und -aufzug.

R  i n g e. Armbeugen aus dem Schwingen im Streckhang ohne 
Abstoli. Wechsel von Ellbogenhang yorlings zu riicklings beim Yor- 
schwung ohne Abstoli. Armabstrecken im  Liegeknickstiitz und im Knick- 
stiitz. Im  Liegestreckstiltz yorlings Seitspannen einarmig. Schwengel 
und Schwingen im Knickstiitz. Armbeugen im Stiitz. Uberdrehen aus 
dem Streckhang mit und ohne Armbeugen. Aus dem Schwingen im Beuge- 
hang ohne Abstoli beim Riickschwung Uberdrehen zu Schwebehangen. 
Aus dem Knickstiitz Uberdrehen riickwarts, auch mit Durchschweben.

B a r  r  e n. Sohwungstiitzhiipfen. Ubungen aus dem Schwebestiitz. 
Sitzwechsel aus dem Drehsitz ohne Zwischenschwung. W ende aus dem 
Drehsitz und aus dem Schersitz hinter den Handen. Aus dem Schwingen 
im Unterarm stiitz Aufstemmen beim Yorschwung zu Auiśensitzen hinter 
den Handen. Auiiensitze m it Schwingen im Knickstiitz. Aus dem Stande 
am Ende desBarrens (Gesicht nach innen) Y orgleiten beider Beine iiber 
einen Holm zum Aufiensitz beider Beine, eventuell bis zur Kehre. Yor
gleiten beider Beine zum Gratschsitz vor den Handen. Aus dem 
Gratschsitz und aus dem Stande Uberdrehen riickwarts m it Oberarm- 
stiitz. Aus dem Schwingen im  Streckstiitz Uberdrehen yorwarts, auch 
zum W ageliegen auf den Oberarmen m it A ufkippen zum Gratschsitz. 
Ebenso Uberdrehen aus dem Streckstiitz durch Rumpfheben. Am Ende 
des Barrens Uberdrehen yorwarts zum Niedersprung, und zwar aus dem 
Gratschsitz h inter den Handen, aus dem Schwingen im Unterarmstiitz 
und durch Rumpfheben.

S p i e 1 e. Barlaufen. Grenzfuliball. Hohlball m it Prellen. Schleuder- 
ball. Deutscher Schlagball. Thorball. Stoliball. Englischer Fufiball.

Tauziehen. Stabschieben.
A n m e r k u n g .  Auherdem kann auch der fur die V III. Gymnasialklasse an- 

geo-ebene tlhungsstoff in der letzten Klasse der Eealschulen (mit obligatorischem 
Turnunterrichte) nach den jeweiligen Verhaltnissen Yerwendung finden.
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Stundeniibersichł.

L e h r g e g e n s t a n d e I. II. III. IV. V. VI. VII. Summę

R e l ig io n ................................... 2 2 2 2 2 2 2 14

Deutsche Sprache ais Unter-
r i c h t s s p r a c h e .................... 4 4 4 3 4 3 4 26

Franzosische Sprache . . . ' 5 5 5 4 3 3 3 28

L andessp rache......................... 4 3 3 3 3 3 3 22

G reographie.............................. 3 2 2 2 — — — 9

G e s c h ic h te .............................. — 2 2 2 3 3 3 15

M ath em atik .............................. 3 3 3 3 5 4 5 26

N a tu rg e s c h ic h te .................... 2 2 — U 2 2 3 11

C h e m i e ................................... — — — 1 3 2 — 8

Physik . . ......................... — — 3 2 — 4 4 13

G-eometrisches Zeichnen . . 1 2 2 3 3 3 2 16

Freihandzeichnen . . . . 4 4 4 4 3 2 3 24

S c h r e i b e n .............................. 1 1 — — — — — 2

Turnen ................................... 2 2 2 2 2 2 1 13

Summę . . . 31 32 32 33 33 33 33 227

Summę der wochentlichen 
Stunden nach dem Norrnal-
lehrplane .............................. 28. 29 29 30 32 33 33 214
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Tabelle uber die Zahl der schriftlichen Aufgaben.
(D =  Diktate, S =  Schulaufgaben, H  =  Hausaufgaben.)

Landessprache
• rH

«D
m
/

r—(

U
<D

-ł-3
m
<D
a

Deutsche
Sprache

Franzósische
Sprache I. Ab- 

teilung
II. Ab- 
teilung

S
O

-ł-J
03
§

• rH
■+3
CD

ao
<D

W z n D S H D S H D S H D S H s s

I. 1 . 18 l 1) l 1) l 1)
_ 8 4i) 4

2.

in

10 5 5 7 7 8 7 4 4

II. je 
cie n i

in

5 5 5 4 4 4 42) 4 4 4 4

III. je-
dem

in

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

IV. .je-
dem

4 4 4 4 — 4 4 — 4 4 4 —

Y .
1 . — 3 3 4 4 ___ 3 3 ___ 4 4 4 ___

2. — 2 3 __ 4 4 — 3 3 — 4 4 4 3

YI. 1. — 3 3 — 4 4 ___ 3 3 ___ 4 4 4 3
2. — 2 3 — 4 4 — 3 3 — 4 4 4 3

VII. 1. — 3 3 4 4 — 3 3 — 4 4 4 3
2. 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3

■) Von W eihnachten au.
2) D arunter Diktate nach Bedarf.
3) Uber die Ubungsaufgaben zur hiiusiiohen Bearbeitung (siehe oben S. 28).
4) Im L ehrp lan  nicht ausdriicklich yorgeschriebęn, jedoohdurch die Instruktionen 

(S. 220) angeordnet.



2 .  !F’reifa.cli.er.
Lehrplan fur die englische Sprache ais Freifach.

L ehrziel: Richtige Aussprache, Kenntnis der Formenlehre und der 
wichtigsten syntaktischen Regeln, sicheres Verstandnis englischer Texte 
nicht allzu schwerer L iteraturw erke, einige Fertigkeit im miindlichen 
und schriftlichen Gebrauche der englischen Spraohe.

IV. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Laut- und Leselehre. Eegelmafiige Formenlehre. Einfache zusammen- 

hangende Lesestiicke ais Grundlage fiir elementare Spreeh- und Schreib- 
iibungen. Im I. Semester 3 D iktate, im II. Semester 3 D iktate in  Yer- 
bindung m it 3 Schularbeiten. (Fragen etc. im AnschluSe an die Lekttire.)

V. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Erganzung der Formenlehre, das W ichtigste aus der Syntax. Er- 

zahlende und beschreibende Prosa, leichte Gedichte. 3 freiere Diktate 
in  Yerbindung m it 3 Schularbeiten in jedem Semester.

YI. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
Erganzung der Syntax. Geschichtliche Prosa, schwierigere Gedichte. 

3 Schularbeiten im Semester.

VII. K l a s s e ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n .
W iederholung der Grammatik. Rednerische xmd reflektierende 

Prosa, epische und dramatische Poesie. 3 Schularbeiten im Semester.

Vgl. Normallehrplan.
Die iibrigen Freifacher siehe unter „Schulnachrichten“.



Schulnachrichten

I. Stand des Lehrkórpers und Facherverteilung
am Schlusse des Schuljahres 1901/1902.

a) D ir e k to r :
1. K onstantin M a n d y c z e w s k i ,  Mitglied des k. k. Landesschulrates, lehrte 

Geographie und Geschichte in V. a, b (je 3), zus. woch. 6 St.

b) Professoren, w irk liche  und provisorische Leh rer:
2. Leon U n i c k i ,  Professor der VII. Rangskl. und k. k. Hauptm ann im n. a. 

Stande der Landwehr, K ustos des phys. Kabinetts, Vorstand der IV. KI. b, lehrte 
Physik in IV. a, b (je  2), VI. u. VII. ( je  4) und Matliematik inV II. (5), zus. woch. 17 St.

3. Leon K i r i l o w i c z ,  Professor der VIII. Rangskl., lehrte Ruthenisch fiir 
Ruthenen in I. (4), II., III., IV., V., VI. und VII. (je 3), zus. woch. 22 St.

4. S. Georg K  6 n i g, Professor, K ustos der Schiilerbibliotliek, Vorstand der 
V. KI. b, lehrte Deutsch in I. b, V. a, b u. VII. (je 4), zus. woch. 1(1 St.

5. August L u t z ,  Professor, lehrte Franzosisch in I. a (5), 111.(5), V. a, b ( je  3), 
Deutsch 1. a, c (je 4), zus. woch 24 St.

(5. K onstantin M a x  i m o w i c z ,  Professor, Vorstand der I. KI. b, lehrte Mathe- 
matik in I  b, II. c., IV. a, b (je 3), VI. (4), Geometrie in I. b (1) und Schonschreiben
I. b (1), zus. woch. 18 St. Dem Direktor in den administratiyen und Kanzleigeschaften 
zur Aushilfe zugewiesen. (Aueh Nebenlehrer fur Stenographie, siehe Post 35.)

7. Eugen M a x i m o w i c z ,  Professor der VIII. Rangskl., akademischer Maler, 
lehrte Freihandzeichnen in I. b1, III . b, IV, a, b (je 4), V. a, b (je 3), VI. b (2), zus. 
woch. 24 St.

8. Viktor O 1 i n s c h i, Professor, Vorstand der II. KI. a, lehrte Franzosisch in
II. a (5), Geographie und Geschichte in II. a (4), Rumanisch fiir Nichtrum anen in 
I. (4), II. (3), IV. (3), zus. woch. 19 St.

9. H ierotheus P  i h u 1 i a k, Professor der VII. Rangskl., Landtags- und Reichs- 
ratsabgeordneter, beurlaubt.

10. Justin  P  i h u 1 i a k, Professor der V III. Rangskl., K ustos des Kabinetts 
fiir Freihandzeichnen, lehrte Freihandzeichnen in I. c1, II. a. b, c, I II . a (je  4) VI. a (2) 
und VII. (3), zus. woch. 25 St.

11. Emilian P  o p e s c u 1, prov. Lehrer, Vorstand der II. KI. c, lehrte Geographie 
und Geschichte in II. b, c (je  4), Rumanisch fiir Rumanen in VI., VII. ( je  3) und 
Rumanisch fiir Nichtrumanen in I. c (4) und II. c (3), zus. woch. 21 St.
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12. Anton R o m a n o y s k y ,  Professor der VII. Rangskl., Besitzer des gold. 
Verdienstkreuzes mit der Krone, Lektor der englischen Sprache an der k. k. Franz- 
Josefs-Universitat, Mitglied der Priifungskommission fiir das stadtische Madchen- 
lyzeum und fiir Biirgerscliulen, K ustos der Lehrerbibliothek, Yorstand der VII. KI., 
lehrte Engliscli in V., VI., VII. (je  3), Franzosisch in I. b, e (je 5), VI. (3), zus. 
woch. 22 St.

13. Dr. Radlinie 1 S e g a 11 e, prov. Lebrer, krankheitshalber beiirlaubt.
14. Dionys S i m i o n  o w i c z, Professor der VIII. Rangskl., zur Dienstleistung 

beim k. k. Landesschulrat einberufen.
15. K onstantin S t e f a n o v i c i ,  Professor der VII. Rangskl., Vorstand der

I. KI. c, lehrte Mathematik in I. e (3), II. a (3), V. a, b (je 5) und Geometrie in I. c 
(1), zus. woch. 17 St.

16. Georg v. T a r n o w i e c k i ,  Professor der VII. Rangskl., K ustos des 
K abinetts fur darstellende Geometrie, Vorstand der VI. KI., lehrte Geometrie und 
geometr. Zeichnen in II. a, b, c (je 2), III . a, b (je 2) und IV. a (3) und darstellende 
Geometrie in V. a, b (je 3), VI. a, b (5) und VII. (2), zus. woch. 26 St.

17. Dr. Daniel W  e r e n k a ,  Professor der V III. Rangskl., k. k. Hauptm ann im 
n. a. Stande der Landwehr, K ustos des geogr.-hist. Kabinetts und der Miinzen- 
sammlung, Vorstand der IV. KI. a, lehrte Geographie und Geschichte in III. (4),
IV. a, b (je 4), VII. (3), Deutsch in IV. a, b (je 3), zus. woch. 21 St.

18. Ludwig W i n t e r ,  wirki. Lehrer, welt. róm.-kath. Priester, lehrte rom.-kath. 
Religion in I.—VII. (je 2), hielt Exhorte (2) und unterrichtete Schónschreiben in I. c 
(1), zus. woch. 17 St.

19. Demeter R itter v. Z o p a, wirki. Lehrer, gr.-or. W eltpriester, lehrte gr.-or. 
Religion in I .—V II (je 2), hielt Exhorte in rumanischer und ruthenischer Sprache (je 2) 
und unterrichtete Schónschreiben in I. a (1), zus. woch. 19 St.

20. Jo se f Z y b a c z y n s k i ,  Professor der VIII. Rangskl., K ustos des natur- 
historischen Kabinetts, Vorstand der V. KI. a, lehrte Naturgeschichte in I. a, b, c,
II. a, b, c, V. a b, VI. (je 2) und VII. (3), zus. woch. 21 St.

c) Turnlehrer.
21. Leonidas B o d n ą r e s c u l ,  der k. k. Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungs- 

anstalt zur Dienstleistung zugewiesen.

d) Supplenten.
22. Emanuel A n t o n o w i c z ,  Vorstand der III. K I, lehrte Geographie in 

I. a, b, c (je 3), Mathematik in II. b, III. (je  3) und Physik in III . (3), zus. 
woch. 18 St.

23. Theophil B r  e n d z a n, lehrte Franzosisch in II. b, c (je 5), IV. a, b (je 4) 
und VI, (3), zus. woch. 21 St.

24. Alfred K  u b e s c h, Vorstand der I. KI. a, lehrte Mathematik in I. a (3), 
Geometrie in I. a (1), Geometrie und geometr. Zeichnen in IV. a (3), Schónschreiben 
in II. a, b, c (je  1), Freihandzeichnen in I. a1 (4) und assistierte beim Zeichenunter- 
riclit in IV. a, b (je  4), V. b (3), zus. woch. 25 St.

25. Alexander P o p o w i c z ,  lehrte Deutsch in VI. (3), Ruthenisch fiir Nicht- 
ruthenen in I. (4), II., III.. IV’. (je  3), zus. woch. 16 St.

26. J  osef T e n n e n h a u s e r ,  K ustos des chemischen Kabinetts, lehrte Chemie 
und Mineralogie in IV. a, b (je 3), Chemie in V. a, b (je 3), VI. (2) und leitete die 
Ubungen im chem. Laboratorium (4), zus. woch. 18 St.
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27. Hilarion T o  f a n ,  Vorstand der II. KI. b, lehrte Deutsch in II. a, b, c und
III . (je 4) und Geographie und Gesohichte in VI. (3), zus. woch 19 St.

28. Hilai-ion V e r  e n c a, lehrte Rumanisch fiir Rumanen in I. (4), II., III., IV.,
V. (je  3), zus. woch. 10 St.

e) Supplierender T u rn le h re r:
29. Johann W  i 1 h e 1 ni, Leiter der Jugendspiele und K ustos der Lehrm ittel- 

sammlung fiir Spielgerate, lehrte Turnen in I. a, b, c, II. a, b, c, III., IV. a, b, V. a, b,
VI. (je 2) und VII. (1), zus. woch 25 St.

f )  Relig ionslehrer:
30. Senior Jo se f P r o n i u s ,  evang. Pfarrer, Mitglied des k. k. Landesschul- 

rates, lehrte evang. Religion am k. k. I. Staatsgymnasium in 3 Abt. (je 2), zus. 
woch. 6 St.

31. Abraham H e u m a n n ,  lehrte mos. Religion in I .—IV. (je 2), zus. woch. 8 St.
32. Dr. Josef R o s e n f e l d ,  Landes-Oberrabbiner, Mitglied des k. k. Stadt- 

schulrates, lehrte mos. Religion in V.—VII. (je 2), zus. woch 6 St.

g) Nebenlehrer:
33. Johann H o m e r ,  D irektor-Stellyertreter und Professor des Vereins zur 

Forderung der Tonkunst in der Bukowina, lehrte rom.-kath. K irchengesang in 1, 
weltlichen Gesang in 2, zus. woch. 3 St.

34. Georg M a n d y c z e w s k i ,  absolv. Theolog, Supplent fiir den gr.-or. Choral- 
Kirchengesang am Klerikal-Seminarium, lehrte gr.-or. Kirchengesang in 2 Abteiiungen 
(je 1), zus. woch. 2 St.

35. K onstantin M a x i m o w i c z ,  wie oben Postzahl 6, lehrte Stenographie in  
2 Abteiiungen (jo 2), zus. woch. 4 St.

36. Isidor W  o r o b k i e w i c z ,  Theologieprofessor und Archipresbyter, fiir den 
gr.-or. Kirchengesang, beurlaubt.

h) A s s is te n t:
37. Julius H  e 1 z e 1, lehrte Freihandzeichnen in I. a", b", c" (je 4) und 

assistierte beim Zeichenunterricht in II. a, b, c (je 4), zus. woch. 24 St.

II. Lehrplan.
Das Schuljahr 1901/1902 war hinsichtlich des Lehrplanes das 4. U bergangsjahr 

zu der durch das Gesetz yom 3. Mai 1898 und den Normallehrplan vom 23. April 1898 
geschaffenen Organisation, fiir das die Durchfiihrungs-Verordnung des k. k. Mini- 
sterium s fiir K. u. U. vom 3. August 1898, Z. 17950 mitbestimmend gewesen ist. 
(Vgl. den XXXV. und XXXVI. Jahresbericht, Schulnachrichten S. 3 und 4 und 
XXXVII. S. 7 und 8. Eine Landessprache (Rumanisch oder Ruthenisch) w ar in der 
I., II., I II . und IV. Klasse obligat. In  der V., VI. und VII. Klasse war das Eng- 
lische nur fiir jene Schiller obligat, die von den unteren Klassen an nicht Rumanisch 
oder Ruthenisch gelernt hatten. Im  iibrigen wurde der Lehrplan vom 23. April 1898 
mit den fiir diese A nstalt yorgeschriebenen Modifikationen in allen Klassen durch- 
gefiihrt.1)

’) Siehe I. Teil dieses Jahresberichtes.
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A. Ubersichtliche Zusammenstellung der Lehrgegenstande nach ihrer 
wóchentlichen Stundenzahl im Ubergangsjahr 1901/1902 .

(Vgl. Jahresbericht 1898/1899, Schulnachr. S. 5, 1899/1900 S. 4 und 191X1/1901 S. 8.)

L e h r g e g e n s t a n d e
Wochentliche Stundenzahl in der

d<D
a
s

I. n . III. IV. V. VI. VII.
c3CO53

K 1 a s s e N

1
1. O b l i g a t e .  

łieligion . . . . . . ,2 2 2 2 2 2 2 14

2 Deutsche Sprache . . . 4 4 4 3 4 3 4 2G

3 Franzosische Sprache 5 5 5 4 3 3 3 28

4 Englische Sprache . . — — — —
3I 3i

■ P
3I 9

5 Landessprache . . . . 4 3 3 3 i ’ P 22
6 Geographie u. Geschichte 3 4 4 4 3 3 3 24

7 M a th e m a tik .................... 3 3 3 3 5 4 5 26

8 Naturgeschichte . -. . 2 2

( 3
2 2 3 11

9 C h e m ie .............................. — — _ 3 2 — 8
10 P h y s i k .............................. — — 3 2 — 4 4 13

11 Geometrisches Zeicknen i 2 2 3 3 3 2 16

12 Freihandzeichnen . . . 4 4 4 4 3 2 3 24

13 Schonschreiben . . . . 1 1 — — -■ — — 2
14 Tum e n .............................. 2 2 2 2 2 2 1 13

Zusammen . . . 31 32 32 33 33 33 33
^236

1221

2. N i c h t  o b l i g a t e  L e h r g e g e n s t a n d e .
") Stenographie in 2 Abteilungen zu je  2 St wóch. 
i)  Gesang in 2 Abteilungen zu je  1 St. woch. 
c) K irchengesang fur gr.-or. Schuler in 2 Abt. zu je  1 St. woch.
(I) Kirchengesang fur rom.-kath. Schuler woch. 1 St.
' )  ubungen im chetn. Laboratorium 2 Abteilungen zu je  2 St. woch.

') Gleichzeitig.
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B. Der Lehrstoif.
Der oben S. 10 bis 57 ausgewiesene Lehrstoff erganzt, bezw. modifiziert sich, 

was d i e s e s  Sohuljahr anlangt, durch das F o lgende:

1. iłeligionslehre.
o) G r . - o r , :  I. Klasse : Alfces Testament. II. K lasse: Neues Testament. III. Klasse : 

Glaubens- und Sittenlehre. IV. K lasse: Liturgik. V. K lasse: AUgemeine und 
spezielle Glaubenslehre. VI. K lasse : Sittenlehre. VII. K lasse: Kirchengeschichte.

b) R o m .  - k a t h . :  I. K lasse: Kurzgefafite Glaubens- und Sittenlehre. II. Klasse : 
Altes und neues Testament. III . K lasse : Liturgik. IV. K lasse : Einleitung zur 
Glaubenslehre und Beweis der W ahrheit der katholischen Kirche. V. Klasse : 
Besondere Glaubenslehre. VI. Klasse : Sittenlehre. VII. K lasse: Kirchenge
schichte.

c) E | r a n g e l i s c h e :  Der eyangelisclie Religionsunterricht wurde den Schtllern 
der gr.-or. Oherrealschule gemeinsam mit den Schtllern des k. k. I. Staats- 
gynmasiums, des k. k. II. Staatsgymnasiums und der k. k. Lehrerbildungs- 
anstalt in 3 Abteilungen m it zusammen 6 St. woch. erteilt. I. Abt. (2 St.): 
Luthers kleiner Katechismus, erklart von Ernesti, III., IV. und V. Hauptstuck. 
Biblische Geschichte des alten und neuen Testaments. II. Abt. (2 S t.): Kirchen- 
geschiehte von der Reformation bis auf die neueste Zeit. Heinrich Palmer, 
Lehrbuch der Religion und der Geschichte der christlichen Kirche. III. Abt. 
(2 S t.) : Christliche Sittenlehre. Heinrich Palmer, Die cliristliche Glaubens- und 
Sittenlehre.

d) M o s a i s c h e :  I. Klasse (2 S t.) : Urgeschichte der Menschheit, die Patriarchen. 
Geschichte Israels bis zur Gesetzgebung. Hebriiisch: Ausgewiihlte Gebete. 
II., Klasse (2 S t.) : Josua, Richter, Saul, David, Salomo. H ebr.: I. Buch Moses 
(ausgewahlte Kapitel). III. Klasse (2 St.): Von der Teilung des isr. Reiclies 
bis zur Geschichte Judaas un ter Alexander d. Gr. H eh r.: II. Buch Mos. (auSg: 
Kap.). IV. Klasse (2 St.): Geschichte der Juden  bis Moses Mendelssohn (inki.). 
H ehr.: V. Buch Mos. (ausg. Kap.). V. Klasse (2 St ) :  Nachbiblisclie Geschichte 
bis zum Abschlusse des Talmud. Psalmen : Kap. 1 bis 38. VI. Klasse (2 S t.) : 
Nachbiblische Geschichte vom Abschlusse des Talmud bis zur neuesten Zeit. 
Psalm en: Kap. 32 his 97 (ausgew.). VII. Klasse (2 St.): Religionslehre: Offęn- 
barung. Verehrung Gottes. Lebenswandel. Selbstheiligung. Familie. Staat. Die 
Spruche der Vater. Jesaias Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 40 und 41.

2. Lektiire in  den modernen Sprachen.
o) Im  D e u t s c h e n :  V. K lasse: Philotas. VI. K lasse: Maria Stuart, Auswahl 

aus Lessings Abhandlungen iiber die Fabel, Iphigenie, Wilhelm Tell, Egmont, 
P riyatlek tiire: W erther (14), Macbeth (16), Don Carlos (8), Clavigo (5), Philoktet 
(4), Othello (3), Der zerhrochene K rug (3), Dichtung u. W ahrheit (2). VII. 
K lasse : Emilia Galotti, Laokoon (ausgew. Kap.), W allenstein, Maria Stuart, 
Jungfrau  von Orleans, Wulhelm Tell, Gotz von Berlichingen. Iphigenie auf 
Tauris, Hermann und Dorothea, Egmont, Julius Caesar, Sappho, Konig 
Ottokars Gliick und Ende.

b) Im  F r a n z o s i s c h e n :  V. K lasse: Daudet, Le petit chose. VI. K lasse: 
Moliere L ’Avare. VII. K lasse : Moliere L’Avare, Racine Athalie, Victor Hugo 
Hernani.
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c) Im  E n g l i s c h e n :  VI. K lasse: Ascott R. Hope, Stories ofEnglish Schoolboy 
Life. Longfellow, Eyangeline. VII. K lasse : Shakespeare, K ing Richard II.

3. Landessprache.
F ur die 1. Abt. der Landessprache, welche die rumanischen, bezw. ruthenischen 

Schiller umfafite, und in allen Klassen bestand, galt der im Jahresberichte pro 1896/97, 
S. 47 f. yeroffentlichte Lehrplan mit der Modifikation, dafi die Zahl der schriftlichen 
Arbeiten in den unteren Klassen auf 8, in den oberen auf 6 im Semester erhoht 
wurde. Der Lehrplan fur den U nterricht in der 2. Abt. der Landessprache, d. h. der 
Abteilung fur Nichtrumanen, bezw. Nichtruthenen, die im abgelaufenen Schuljahr in 
L, II., III. und IV. bestanden hat, ist im XXXV. Jahresberichte auf Seite 7 und 8 
der Schulnachrichten abgedruckt.

4. Freie Lehrfaoher.
a) Stenographie.

I. A b t e i l u n g :  W ortbidungs- und W ortkiirzungslehre. Einschlhgige Lese- und 
Schreibtibungen.

II. A b t e i l u n g :  Vollstandige Theorie der Satzkiirzung. Lese- und Schreib- 
iibungen. K. M a x i m o w i c z.

b) Gesang.
I. A b t e i l u n g :  Knabenstimmen 36, Mannerstimmen ł, Notenlesen mit- deutscher 

und italieniseher Benennung, Tonbildung, Skaleń und Intervalle, rhythmische 
Singilbungeu nach der Chorgesangsschule von H. Fiby.

TI. A b t e i l u n g :  Knabenstimmen 24, Mannerstimmen 7, 4stimmige gemischte 
Chore aus Fibys Chorliederbucli. II. Teil. H. H o m e  r.

c) Gr.-or. Kirchengesang.
I. A b t e i l u n g :  Elemente aus der allgemeinen Musiklehre, Skaleń- und In ter- 

yalliibungen, rhythm ische Singubungen nach H, Fibys Chorgesangschule 
I. Teil. Einiibung leichter zweistimmiger liturgischer Gesiinge.

II. A b t e i l u n g :  Einiibung yierstimmiger liturgischer Gesange fiir Mannerchor.
Georg M a n d y c z e w s k i .

d) Rom.-kath. Kirchengesang.
Knabenstimmen 30, Mannerstimmen 14. Es wurden yierstimmige gemischte 

Chore einstudiert und beim Schulgottesdienste zur Aufiiihrung gebracht.
H. H o m e  r.

e) Ubungen im chem ischen Schulerlaboratorium.
Zu Beginn des Schuljahres haben sieli 32 Schiller zur Teilnahme an den prak- 

tischen Ebungen im chemischen Schulerlaboratorium gemeldet, von denen auch samt- 
liche bi-f zum Schlusse des Schuljahres regelmSfiig arbeiteten. Die Arbeiten wurden 
im Sinne des Min.-Erl. vom 19. Ju li 1894, Zl. 1352 geleitet. nur entfiel laut Lehrplan 
der im letzten Absatze des Punktes 5 angefiihrte Ubungsstoff fiir den I. Kurs.

J . T e n n e n h a u s e r.



64

III. Lehrbiicher.
Das Verzeichnis der im Beińchtsjahre yerwendeten Lehrbiicher ist im yorigen 

Jahresberichte S. 52 bis 55 der Schulnachrichten yeroffentlicht wordeu. Nur in der 
ruthenischen Spraohe, Abteilung fur Buthenen. II. Klasse, w ur e im Grunde Min.- 
Erl. v. 24. Oktober 1901, Z. 30902 s ta tt Luczakowski, Szpoynarowski Sergius, Bu- 
thenisches Lesebuch filr die II. Mittelscbulklasse, Czernowitz 1901, P re is : gebunden 
2 K 80 h in Yerwendung genommen.

IV. Themen
zu den schriftlichen Aufsatzen in  den oberen Klassen.

a.) In  <a.e-a.tscih.e:r Spiaclie.
Y. K l a s s e  A:  1. Der Fischer von Goethe. Inhalt und Gliederung. (Sch.) —

2. Unterscheide : Bitten, beten, betteln . (H.) — 3 Der Bing des Polykrates 
von Schiller. Gliederung der Handlung. (Sch.) — 4 Die Vaterlandsliebe. Zu 
erlautern durch Beispiele aus der yaterlandischen Geschichte. (H.) — 5. Die 
N atur im Dienste des Menschen. (Sch.) — 6. Der W inter ais Techniker. (H.)
— 7. W ichtigkeit der Ordnung. (Sch.) — 8. Ostermorgen yon Geibel. Gedanken- 
gang. (H.) — 9. Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen 
zuteil. (Sch.) — 10. S teter Tropfen hohlt den Stein. (H.) — 11. Viribus unitis. 
(Sch.) — 12. Die Kraniche des Ibikus. Disposition. (H.)

V. K l a s s e  B : 1. Der H erbst. Eine Beschreibung. (Sch.) — 2. Unterscheide : Bitten,
beten, betteln. (H.) — 3. Die Kapelle. Eine Beschreibung nach Schillers Ge- 
d ic h t: Der Kam pf m it dem Drachen. (Sch.) — 4. Die Vaterlandsliebe. Zu 
erlautern durch Beispiele aus der yaterlandischen Geschichte. (H.) — 5. Der 
Mensch im Kampfe mit der Natur. (Sch.) — 6. Der W inter ais Techniker. (H.)
— 7. Des Fruhlings Ankunft. (Sch.) — 8. Ostermorgen von Geibel. Gedanken- 
gang. (H.) — 9. Ein Brief. (Sch.) — 10. S teter Tropfen hohlt den Stein. (H.)
— 11. Heldenm ut und Grohe der Bomer in Zeiten der Gefahr. (H.) — 12. Die 
Kraniche des Ibykus. Von Schiller. Disposition. (H.)

VI. K l a s s e :  1. Achilles und Siegfried [eine Parallele]. (H.) — 2. „Parzival“ ais
m ittelalterliches Literaturdenkm al. (Sch.) — 3. W althers von der Vogelweide 
„Elegie11 ais M uster der Gattung. (H.) W alther von der Vogelweide ais poli- 
tischer Dichter. (H.) — 4. Das Erhabene hei Klopstock. (Sch.) — 5. W ie gelangt 
Lessing zu seiner Definition der Fahel ? (H.) — Die Bechtssache der Maria 
Stuart, wie sie im 3. Auftritt. des I. Aufzuges erscheint. (H.) — 6. W elcher 
begeisternde Inhalt liegt im Begriffe „Vaterland“ ? (Sch.) — 7. Inwieweit w ird 
hei Entscheidung des Schicksals der Maria S tuart auf die offentliche Meinung 
Biicksicht genommen ? (H.) — 8. Goethe iiber das Biicherlesen [Gedankengang 
der „Epistel11.] (Sch.) — 9. Der Seelenzustand Iphigeniens vor Beginn der 
Handlung. (H.) — 10. Die Sendung des Arkas, skizziert nach den Gesprachs- 
wendungen im I. Aufzug, 2. Auftritt. (Sch.) — 11. Wie hat Goethe die Bollen 
des Brackenburg und Ferdinand ais Folie filr den Helden Egm ont yerwendet ? 
(H.) — 12. Vansen und Je tte r  ais Niederlander. (H.)
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VII. K l a s s e :  1. Wie hat der Dichter das A uftreten Hermanns [Hermann nnd 
D orothea I. Gesang] treff lich yorbereitet ? (Seh.) — 2. Mortimers Reiseerleb- 
nisse nacli Sobillers Maria Stuart. I, 3. (H.) — 3. Das Eisen im Dienste des 
Menschen. (Sch.) — 4. Die Baumgartenszene in Schillers Wilh. Tell. Disposition. 
(II.) — 5. Das Geld ist ein guter Diener aber ein boser Herr. (Soli.) — 6.. Ans 
Vaterland, ans teuere, schliefi’ dich an, das lialte fest mit deinem ganzen 
Herzen. (H.) — 7. W illst du, dafi wir mit hinein in das Haus dich bauen,
lass’ es dir gefallen, Stein, dafi wir dich behauen. (Sch.) — 8. Schmeichelei 
und Dienstfertigkeit. Eine Parallele. (H.) — 9. M aturitatsarbeit. — 10. Bella 
gerąn t alii, tu, elix Austria, nube. — 11. Vivos voco, mortuos plango, fulgura 
frango. Disposition.

To) In  r-u.m anisch.ei S p rach e .
V. K l a s s e :  1. Hogea Murad Pasa de V. Alexandri. (Cuprinsul.) — 2. Prin ce

poate si eleyul contribui la reputa(iunea buna a institutului, carui apar(ine. —
3. Moartea lui Decebal de S. Neni^escu. — 4. Ce putum  iuye(a de la albine.
5. Pe ce se cunoasce un amic adeyerat. — 6. De cari gresele cu deos&bire 
trebue sa se fereasca eleyul ? — 7. Patria  noastra in timpurile vechT. 8. Insśm- 
natatea animalelor pentru cmenime. — 9. Apa ca element destructiy. — 10. 
M&n&stirea Argesului de V. Alexandri. (Cuprinsul.) — 11. Omul si pomul. (Com- 
para(iune.) — 12. losif II. ca coregent.

VI. K l a s s e :  I. Folosul ce resulta din o cunoscinęh aprofundata a limbel materne. —
2. Sit stimam pe cel betrani ? — 3. Posi(iunea orasulul Cernau^i si impreju- 
rimea sa. — 4. Omul nobil nu moare nici odath. — 5. Urmarile cruciatelor. —
6. Cum a ajuns dinastia Habsburgienilor pe tronuI Austrie!'. — 7. Insemn&tatea 
Craciunului. — 8. Ce leaga pe om de (eara sa. — 9. Cine nu lucreaza sS, nu 
manance. — 10. Via(a si actiyitatea lui Gli. Sińca i. — 11. Insemn&tatea lui 
Rudolf IVlea, Fundatora], pentru Austria. — 12. Parerile despre formarea 
limbil romane.

VII. K l a s s e :  1. Unirea Ungariei cu Austria. -  2. De ce pe (ermurile riurilor se •
afih mai multe orase. — 3. Foloasele si daunele ce ne aduc yenturile. — 4. 
Boerii si ciocoiŁ (O icoanii a timpului.) — 5. P entru  ce siint trebuinciosl sol
dach? — (!. Cuprinsul dram ei: „Despot Voda,“ si caracterisarea acestui aven- 
turier in  actul al V. (V. Alexandri.) - 7. Reformele Imperatulul Josif II. —
8. Folosul studiulut istoric. — 9. Reyista „Convorbirile“, calauza miscaril lite- 
rare dela 1870 incoace. — 10. Cele mai insemnate manuscripte bisericescil si 
importan(a acestora. — 11. Via(a omeneasca com parata cu o lupta (dupa Schiller). 
12. Tema de maturitate.

c) I n  r-u.tlr.eir.iscih.er S p rach e .
V. K l a s s e :  1. 3 atcoi irpiiunHii aic.ian A iim.i i,on uomecT na Axatin'iB ? — 2. Ko3hkh s^o-

6yBaioTfc BapHy. — 3. FI o x i ą aa IloJioBgiB, — 4. OópaseuB llarpio-i-H'moro noc-ryimy. — 
5. lii ranę iso JieĄy. — 6. li o po a 3 ui-rpatcaMH. — 7. Hoxi:a.ia I ia in  (3 Bepti.iiir II. 
1 8 4 —249). — 8. (i(aii i tu flpyriiM -uo/piM sinory, noKaaa-m na /(Lti, mo ona /pnipi. —
9. Ilpoiga.ibHe caoBo AHTitOHH. — IO.Hkhh npunip uo^a.iu ii.-im Chiap-rampiy TepMoni.iax ?
— 11. Oiihc.rth CTasióyaB nic.iM „Typeuai 6paHni“. -  12. X to ae tiishtł, toh ne Mae

VI. K l a s s e :  1. Ilyma a Mopo (lIopiBnane). — 2. /Rui s o n  raić Be.mite aiiaaiiis ,,Pyt-Koi
UpaB/\a“ b pycKiii -lirepa-rypi ? — 3. Oópai ociutioi oko.1111(1. — 1. ( li;u-H.ii,Ka, 
khh3« TepeóoBeiŁC.Koro. (1 lepeisi.i 3 CTapopycKoro). — 5. „KojKROro cayxaTii Tpeóa,



Korofi He nocTaKH.iH n p a B H T Ł u . —  6. y  CTeny, ko.ihcb a  Tenep. — 7 IlpHTHHH yna,ąKy 
K apT ariiin . — 8. P o o ra n a  EneH y  napa .imtiiubckoio — 9 Odiraafi cBaTana Ha Pycn. 
-  10. „1 '.le.pTe, ^ofipofliio, Ha Barn Minima m.ihhok". — 11. HaW co6i flpyri m c k m  
^ oóyeaiOTL 86M.ii; th , nyic.imia A ecTpia, noÓHpaii ca. —  12. Moju  Ha onoBi^ae
KoryTHci CBift coh.

V II. K l a s s e :  1 . Boru ycTaBOBH.ra, Igo ai Bcero, mo floópe ii aaMii nosKajpine, ae ^aiort 
.iio^hm m ioro dea npaifi it Tpy^y. — 2 flaoro po^a IIIenHeiiKOKi TBopti ? — 3 . „I aoro-
a o ro  H6 BM1S HOaOBi<lnB J’m !“   4. O  TBpMOMeTpi. — 5. „CTpaiHHlilUI 6o H6Ma Hafl
toh rpix, bk apa^HTa pi^Hy upalny8. — 6. KiH^par BydneiiKO-IUim^Knii (Xapaicre- 
pHCrmca). — 7. „T h y ctB ir i/\H, th yce cnisHaił, i ÓHJiHiioncy. Tofli 8 cbbItom th

nopiBHaeni ca, b .pjópi poayni aaicynaem ca, a nojieM daraicuBUM npHBHTasm ca“. —
8 Hadyna Tpare.pii „I'aM.u;ru. — 9. „ Toć tLiłkh , xto ,1.18 iiecupicnHx apodHB, i ai.ibKH 
Mir i He MeHŁiiie, xaft BeceairrŁ ca, hk 8Ha“. — 10. II^o to Mae aHaiHra, ko.ih 
CoapaT Kaace: „51 -i u hi t i.i i. ko aHaio, Igo n iaoro He anaio V“ (M a tu rita tsp riifu n g s-
A u fg ab e .) — 11. „B cboYh xaT'i CBoa npaB^a i cn.ia i bo.ih “ . — 12. 'lo-ionia a aflo-
pO B H M  p08yM0M i  H C TH H H O  n p O C Ł B ile H H H ,

V. Lehrmittel.
Zur Anschaffung von Lehrm itteln standen der A nstalt die in Kapitel XI 

(Statistik) ausgewiesenen Lehrm ittelbeitrage, Aufnahmstaxen uiid die Taxen fiu- 
Zeugnisduplikate zur Verfiigung. Doch sind die Sammlungen nicht nur durch Kauf, 
sondem auch durch Geschenke angewachsen.

1. Lehrerbibliothek.
a) Durch Kauf:

1. Kałuża Max, Historische Grammatik der englischen Sprache, II. T. — 2. Suess 
Eduard, Das Antlitz der Erde, III. Bd. 1. Halfte. — 3. Schlenther, Das Neunzehnte 
Jah rhundert in Deutschlands Entwicklung, VI. Bd. — 4. Rethwisch Konrad, Jahres- 
herichte iiher das hohere Schulwesen. XV. Jahrg . — 5. Instruktionen ftir den Unter- 
richt an den Realschulen in Osterreich, 5. Auli. — 6. Die Ósterreiehisch-Ungarische 
Monarchie in W o rt und Bild. — 7. Kunstchronik, X II. Jahrg . — 8. Klopper Clemens, 
Franzosisches Real-Lexikon. — 9. Kuhn Albert, Allgemeine Kunstgeschichte. —
10. Simond Charles. Paris de 1800 a 1900. — 11. Schiller u. Tiehen, Sammlung von 
Abhandlungen aus dem Gebiete der padag. Psychologie und Physiologie. — 12. Zeit- 
schrift fur den physikalischen und chemischen Unterricht, XIV. Jahrg. — 13. Mittei- 
lungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, 44. B d .— 14. Mayer-W yde, Oster- 
reichisch-Ungarische Reyue, 27. Bd. — 15. Candela, Poaia bisericeasck-literara, 20. Jahrg. 
—. 16 Zeitschrift fur das Realschulwesen, 26. Jahrg . — 17. Monatshefte ftir Chemie, 
22. Bd. — 18. Convorbiri literare, 35. Jahrg . — 19. Vietor, Die neueren Sprachen, 
IX. Bd. — 20. Abhandlungen der geogr. Gesellschaft in Wien, 3. Bd.

b) Durch Schenkung :
Von der k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  i n W i e n :  

1. Anzeiger.
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Vom k. k. h y  d r o g r a p h i s c h e n  Z e n t r  a l  - B u r  e a u :  2. Jahrbuch, V II. 
Jahrgang.

Von der hohen k. k. L a n d e s r e g i e r u n g :  3. Kluezenko, Sanitftts-Bericht 
der Bukowina fur die Jah re 1899 und 1900. — 4. Kałużniacki Emil, Aus der pane- 
gyińschen L iteratur der Sudslayen,

Yom hohen B u k o w i n ę r  L a n d e s a u s s c h u s s e :  5. Stenographische Pro- 
tokolle des Bukowiner Landtages 1901.

Yom H errn Regierungsrate Anton Z a oh  a r :  6. Mitteilungen des statistischen 
Landesamt.es des Herzogtums Bukowina, V III.

Von der lobl. B e d a k t i o n :  7. Bukowiner piidagogische Blatter, 29. Jahrg.
Vom H errn Prof. O l i  n s  c h i :  8. Renan, Calihan. — 9. Breant, Lectures mili- 

taires. — 10. Villeterque, Les yeillees d’un malade. — 11. Grandmougin, Nouvelles 
poesies. — 12. Legouye, Les peres et les enfants au XIXe siecle. — 13. Alfred de 
Musset, La confession d’un eufant du siecle. — 14. Maupassant, La paix du menage. 
— 15. Jung, Lehen und Sitten der Romer der Kaiserzeit. — 16. Cotta, Katecbismus 
der Geologie. — 17. Meteorologische Zeitschrift, Bd. X III., H eft 1—6.

Vom Bihliothekar P rof R o m a n o y s k y :  18. Zeitschrift des allgem. deutschen 
Sprachyereines, XVI. Jahrg . — 19. W issenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des 
allgem. deutschen Sprachyereines, H eft 20 u. 21. A. R o m a n o y s k y .

2. Schiilerbibliothek.
a) Durch Kauf:

1. Gaudeamus. IV. u. V. Jahrg. (in Doppelexemplaren). — 2. Franz Hoffmanns 
Erzhhlungen. 21 Nummern. — 3. Friedrich H a lm : a) Der Fechter von Rayenna, 
4) Griseldis. — 4. Jordan, Nibelunge. — 5. Auerbach, Oorfgeschichten. 5 Bde. — 
6. Tennyson, Enoch Arden. — 7. Baumbach, Truggold. — 8. Bulyer, Die letzten Tage 
von Pompeji. — 9. Freytag, Ingo und Ingraban. — 10. Keller Gottfr., Martin Salander.
— 11. St. Pierre, Paul und Virginie. — 12. Zschokke, Noyellen 4 Bde. — 13. Ger- 
stacker, Die Flufipiraten des Mississippi. — 14. Biblioteca copiilor. Nr. 4, 20, 24, 25.
— Caletoria lui Stanley prin Africa. — 16. Til Buhoglindu. — 17. Pan(u, Schi(e si
nuvele. — 18. Creanga, Harab alb. - 19. Popea Caractere morale. — 20. Verne.
Castelul din Carpa(I. — 21. Robinson Crusoe.

b) Durch Schenkung :
22. Philotas von Lessing. 7 Exempl. vom Prof. A. P  o p o w i c z. — 23. Die 

Marienkinder von J .  Spillmann (E. R a i n e r  II. b). — 24. a) Der Kam pf um Thron 
und Ehre, 4) Ósterreiclis Buch der Arbeit, c) H utę dich vor dem ersten F eh ltritt 
von O Hocker. (P. A i c h e n e g g III . KI.) — 25. K. May, Aus dem Reich des sil- 
bernen Lowen. 2 Bde. ( R e i n h a r d t  V. b). — 26. O. Hocker, Die Geheimnisse der 
alten Zigeunerin. ( S o b o l e w s k i  V. b ) ..— 27. Gustav Schwab, Deutsche Volkssagen. 
(C. H e l l m a n n  V. a). — 28. a) O. Hoffmann: Costal, D erlndianer, 4) Buch der Er- 
findungen. 3 Bde (S. T a r n o w i e c k i  V. b). — 29. F reytags Schulausgaben: a) Goethes 
Hermann und Dorothea, Gotz von Berlichingen; 4) Schillers W allenstein, Jungfrau 
von Orleans, Maria Stuart. (K a t  z Leon VII. KI.). — 30. F reytag, Schillers Ju n g 
frau von Orleans. ( G o t t l i e b  Josef IV. KI.) — 31. Johann Schmidt: Geschichte des 
Krieges der Verbiindeten Europas gegen Napoleon Bonaparte in den Jah ren  1813, 
1814 und 1815. ( H e r m a n n  Samuel I. b). — 32. Ludwig F oehse: U nter W ilden
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und Seeraubern. (J. K  i e s 1 e r  I. b). — 33. E rnst Fręuberg : Coopers Lederstrum pf 
(A x e 1 r  a d Leopold II. a). — 34. Der kleine Lord von Frances Burnett, tfbersetzi 
von Emmy Becker. (Von demselben.) — 35. Neues Deutsches Marchenbuch voi. 
Ludw. Bechstein (Von demselben.) — 36. Recits Enfantins par Dupont. (Von dem
selben.) — 37. Schillers W erke : 10. —12. Band. (B e r a i  Rudolf II. a). — 38. Dem 
Gerechten wird Gutes yergolten. Von Er. Hoffmann. (S im  c h e  Moriz II. c). — 
39. Perlen der deutschen Sagen, von M. W irth. (L i q u o r  n i k Jakob III.). — 40. 
Leben und Abenteuer des Don Quixote, von P. Moriz. (Von demselben.) — 41. Die 
Jungfrau yon Orleans von Schiller. ( G o t t l i e b  Jo se f IY. a). — 41. Le Premier 
Liyre des petites filles par Clairisse Juranyille ( A x e l r a d  A. V. a). — 42. 
Macbeth, ein Trauerspiel von W. Shakespeare. (B a k u  l i ń s k i  Arth. V. a). — 41. Le 
petit chose par Alphons Daudet. ( B e e r  K arl V. a). — 44. Die Ahnfrau von Grill- 
parzer. ( B u k u r e s t e a n  B. V. a). — 45. Der jungę Elektrotechniker. ( G o t t l i e b  
Max V. a). — 46. J . v. Eichendorf’s ausgewahlte W erke in zwei Banden. ( K a p r a l i k  
Hugo V. a). — 47. Das Buch der Jugend. ( L a u r e c k i  P. V. a). — 48. Der Olymp 
von Hans Diitschke. ( R e i n h a r d t  M. V. h). — 49. Geschichte des 30jahr. Krieges 
von Friedińch Schiller. ( R o s e n t o w e r  Raphael Y. b). — 50. Die W anderungen 
der Buren von Heinrich v. Lenk. ( S c h i n d l e r  Jo se f V. h). — 51. La Cameraderie 
par Eugene Scribe. (Von demselben.) — 52. Reise um den Mond, von Jules Verne. 
(Von demselben.) —;- 53. H istoire d’un conscrit de 1813, par Erkmann-Chatrian. 
( S t a  d l  e r  M. V. b). — 54. Schillers Leben und W erke, yon H. Viehoff. ( H a n k e  
Gustay VII.) — 55, Graesers Schulausgaben : <i) Goethes Hermann und Dorothea, 
Gotz von Berlichingen; b) Schillers Maria Stuart, Wilh. T e ll; <■) Lessings Laokoon. 
(S c  h i f  f  e r  David VII.). G. K 6 n i g.

3. Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.
D u rc h  K a u f :

1. Mayer-Luksch W eltkarte zum Studium der Entdeckungen m it dem kolonialen 
Besitze, der Gegenwart. Wien, Artaria. — 2. Chayanne, Physikalische W andkarte 
von Asien. W ien, Holzel, dazu ein H eft „Erlauterungen" zur ph. W andkarte von 
Asietń — 3. V. v. Haardt, Schulwandkarte von Afrika, 2. Auli. Wien, Holzel.

Dr. D. W  e r e n k a .

4. Physikalisches Kabinett.
Durch K au f:

1. 4 Stiick Barom eterrohren. — 2. W asserwage. — 3. Neues Piezometergefafi 
und Glasbirne. — 4. Flintglasprism a. — 5. 1 Aluminiumbląttchen. — 6. 2 Bestand- 
teile zur Coulomb’schen Drehwage. — 7. 1 Zylinder zur Leydnerflasche. — 8. Prof. 
Hammerls Apparat zur Sichtbarmachung des Yerlaufes der Strome. L. U n i c k i .

5. Kabinett fur darstellende Geometrie.
Durch K auf:

1. Allgemeine Rotationsflache m it Schnitten. — 2. Gewundene Flachę, dereń 
Erzeugende ein Kreis ist. — 3. Korbflache aus Blech, auslegbar. — 4. Durchdrin- 
gungsapparat mit Zylinder aus Staben gebildet sam t 2 Modellen. — 5. A pparat 
fur Kegelschnitte. G. v. T a r n o w i e c k i ,
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6. Kabinett fur Freihandzeichnen.
Durch Kauf:

1. Fiillung, italienische Renaissance. — 2. Elementares Modeli. (Ornam.) —
3. G itterdetail v. M irabellgarten in Salzburg. — 4. Detali einer Pilasterfiillung ital. 
Ren. Eichenblatter. — 5. Romanisohes W iirfelkapitell. — 6. Yoltaire-Buste. —
7. Gluck-Biiste. — 8. Plato oder Dionysos. — 9. Prinzessin Elisabeth v. Preufien. 
Doppelt — 10. No bile, Hofarchitekt. — 11. Ein Kindeskopf, doppelt. — 12. Schwind- 
Relief. Zusammen 14 Stuck. Aufierdem wurde eine grofiere Anzahl von schadhaften 
Modellen repariert. J . P  i h u 1 i a k.

7. Chemisches Kabinett.
Im abgelaufenen Schuljabre wurde die im Jaliresberichte fUr 1899/1900 ange- 

fiihrte Priiparatensam mlung fur den U nterricht eingeriolitet, dieselbe enthiilt nach- 
stehende S tiicke:

A n o rg a n isc h e  und M in e ra lien sam m lu n g .
1. W asserstoffsupperoxyd (30% Losung). — 2. Ammonchlorid. -- 3. Rauehende 

Salpetersaure. — 4. Diamant. — 5. Grapbit. — (i. Holzkohle. — 7. Tierkohle. —
8. Rufi. — 9. Gaskohle. — 10. Koks. — 11. Braunkohle. — 12. Steinkohle. — 13. An- 
thrazit. — 14. Flubspat. — 15. Kryolith. — 16. Brom. — 17. Kieselguhr mit Brom 
getrankt. — 18. Jod. — 19. Gediegener Schwefel aus Sizilien. — 20. Gediegener 
Scbwefel aus Spanien. — 21. Pyrit. — 22. Bleiglanz. — 23. Zinkblende. — 24. Stangen- 
schwefel. — 25. Schwefelblumen. — 26. Schwefelmilch. - -  27. Verfl. Schwefeldioxyd.
— 28. Schwefelsaureanhydrid. — 29. Rauehende Schwefelsaure. — 30. Schwefel- 
kohlenstoff'. — 31. Selen. — 32. Tellur. — 33. Gelber Phosphor. — 34. R oter Phosphor.
— 35. Apatit. — 36. Phosphorsaureanliydrid. — 37. Pliosphorige Saure. — 38. Phosphoi- 
saure. — 39. Arsen. — 40. Realgar. — 41. Auripigment. — 42. Arsenik. — 43. An- 
timon. — 44. Grauspiefiglanz. — 45. Britanniametall. — 46. Antimonbutter. — 
47. Algarothpulver. — 48. Brechweinstein. — 49. Kaliumpyrostibiat. — 50. Schlippe’sches 
Salz. — 51. W ismut. — 52. Roses Metali. --  53. Woods Metali. — 54. W ism utnitrat.
— 55. Basisches W ism utnitrat. — 56. Bor (amorph). — 57. Bor (kryst.). — 58. 
Sassolin. — 59. Tinkal. — 60. Boraeit. — 61. Borsaure. — 62. Silicium (amorph). — 
63. Silicium (kryst.). — 64. Gem. Quarz. — 65. Rosenquarz. — 66. Milchąuarz. — 
67. Bergkrystall. — 68. Avanturin (Rufiland). — 69. Zitrin. — 70. Amethyst. — 71. 
Rauchtopas. — 72. Achat. — 73. Chalkedon. — 74. Feuerstein. — 75. Hornstein. — 
76. Karneol. — 77. Jaspis. — 78. Eisenkiesel. — 79. Chrysopras. — 80. Onix. — 
81. Kalium unter Steinol. — 82. Kalium in W asserstoff eingeschmolzen. — 83. Kalium- 
hydroxyd. — 84. Schwefelleber. — 85. Kaliumsulfat. — 86. Kaliumsulfit. — 87. Ka- 
liumchlorid. — 88. Kaliumjodid. — 89. Kaliumbromid. — 90. Kaliumchlorat. — 91. 
Kaliummitrit. — 92. Kaliumnitrat. — 93. Pottasche (rohe). — 94. Pottasche (kal.). — 
95. Pottasche (gereinigte). — 96. Kaliglimmer. — 97. Kaliglimmer. — 98. Kalium- 
permanganat. — 99. Kaliumchromat. — 100. Kaliwasserglas. — 101. Natrium unter 
Steinol. — 102. Natrium in W asserstoff eingeschmolzen. — 103. Atznatron. — 104. 
Natriumsulfid. -  105. Natriumchlorid. — 106. .Natriumsulfat. — 107. Natriumsulfit. 
108. Natrium nitrat. — 109, Natriumphosphat. — 110. Borax. — 111. Soda. — 112. 
Natriumbikarbonat. — 113. Natronwasserglas. — 114. Lithiumkarbonat. — 115. Li- 
thiumsulfat. — 116. Rubidiumalaun. — 117. Ammoniumsulfat. — 118. Ammonium- 
nitrat. — 119. Ammoniumkarbonat. — 120. Ammoniumphospliat. — 121. Calciumoxyd. —
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122. Calciumchlorid. - ■ 123. Chlorkalk. — 124. Gips. — 125. Fraueneis. — 126
Alabaster. — 127. Calcit. — 128. Gemeiner Feldspat. — 129. K ryst. Feldspat. — 
130. Doppelspat. — 131. Grauer Marmor. — 132. Weifier Marmor. — 133. Tropfstein.
— 134. Kalksinter. — 135. Kalktuff. — 136. Sprudelstein. — 137. Aragonit. — 138.
Erbsenstein. — 139. Eisenblute. — 140. Magnesium (Draht). — 141. Magnesium
(Pulver). — 142. Magnesiumoxyd. — 143. Magnesiumsulfat. — 144. Magnesium-
phosphat. — 145. Magnesium karbonat. — 146. Talk. — 147. Speckstein. — 148. 
Chlorit. — 149. Chloritschiefer. — 150. Meerschaum. — 151. Serpentin. — 152.
Hornblende. — 153. Augit. — 154. Aluminium (Stiicke). — 155 Aluminium (Draht).
— 156. Zwei Aluminiumschlussel. — 157. Korund. — 158. Alaun. — 159. Granit. — 
160. Gneis. — 161. Glimmerscbiefer. — 162. Tonschiefer. — 163. Sandstein (ąuarzig).
— 164. Sandstein (tonig). — 165. Sandstein (merg.). — 166. Sandstein (kalkig). — 
167. Breccie. — 168. Granat. — 169. Topas. — 170. Kupfer. — 171. Aluminiumbronze.
— 172. Messing. — 173. Tomback. — 174. Weifimessing. — 175. Bronze. — 176. 
Glookenspeise. — 177. Kanonenmetall. — 178. Antike Bronze. — 179. Spiegelmetall.
— 180. Phosphorbronze. — 181. Siliciumbronze. — 182. Neusilber. — 183. Rosetten- 
kupfer. — 184. Kupt'eroxydu). — 185. Kupferoxyd. — 18(5. K uplerhydroxyd. — 187. 
Kupferkies. — 188. Kupferlasur. — 189. Malachit. — 190. Rotkupfererz. — 191. 
Kupfersulfid. — 192 Kupferclilorid. — 193. Kupferyitriol. — 194. Kupferammonsulfat.
— 195. Kupferarsenit. — 196. Mineralgriin. — 197. Bergblau. — 198. Silberblech. — 
199. Gediegenes Silber. — 200. Silberoxyd. — 201. Silberchlorid. — 202. Silbernitrat.
— 203. Silbernitrat (in Krystallen). — 204. Gediegenes Gold. — 205. Goldchloi-id. — 
206. Blattgold. — 207. Zink. — 208. Zinkchlorid. — 209. Zinkvitriol. — 210. Kiesel- 
galmei. — 211. Kohlengałmei. — 212. Met. Kadmium. — 213. Met. Quecksilber. — 
214. Quecksilberoxyd. — 215. Zinnober. — 216. Quecksilbersultid (schwarz). — 217. 
Quecksilberchlorur. — 218. Quecksilberchlorid. — 219. M erkurónitrat. — 220. Merkuri- 
nitrat. — 221. Met. Zink. — 222. Zinnstein. — 223. Zinnoxyd. — 224. Metazinnsaure.
— 225. Natrium stannat. — 226. Zinnsulfid. — 227. Zinnchlorid. — 228. Zinnamalgam.
— 229. Blei. — 230. Bleioxyd. — 231. Weilibleierz. — 232. Bleiweiii. — 233. Blei- 
chromat. — 234. Bas. Bleicliromat. — 235. Chromhydroxyd. — 236. Cbromoxyd. — 
237. Pyrolusit. — 238. Manganchlorid. — 239. Meteoreisen. — 240. Roheisen, 
weibes. — 241. Roheisen (Spiegeleisen). — 242. Graues Roheisen. — 243. Kolkothar.
— 244. Eisensulfid. — 245. Eisenchlorid. — 246. Eisensulfat. — 247. Kaliumferro- 
cyanid. — 248. Kaliumferricyanid. — 249. Berlinerblau. — 250. Turnullsblau. — 251. 
Kobalt. — 252. Kobaltnitrat. — 253. Smalte. — 254. Platin. — 255. Platinchlorid. — 
256. Platineyankalium. — 257. Platincyanmagnesium. — 258. Platincyanbardum.

A u ber dom enthalt die anorganische Sammlung neun Tonwarenstilcke, be- 
stebend aus :

1. Fayance. — 2. Fayance (glasiert). — 3. Porzellan (gebr.). — 4. Porzellan 
(glas.). — 5. Porzellan (bemalt). — 6. Steingut. — 7. S teingut (glas.). — 8. Topferton.
— 9. Steinzeug.

Organische Praparatensammlung.
1. Chloroform. — 2. Methyljodid. — 3. Methylalkohol. — 4. Ameisensaure.

— 5. Ammoniumformiat. — 6. Athyłchlorid. — 7. Athylalkoliol. — 8. Natrium-
athylat. — 9. A thylather. — 10. Athylhydrosulfid. — 11. Athylsulfid. — 12.
Athylcyanid. — 13. Athylschwefelsaure. — 14. Athylformiat. — 15. Athylamin.
— 16. Diathylamin. — 17. Triathylamin. — 18. Azetaldehyd. — 19. Chloral.
— 20. Chloralhydrat. — 21. Essigsaure. — 22. Bleiazetat. -  23. Kupferazetat. — 
24. Schweinfurtergriin. — 25. Athylazetat. — 26. Azetylchloińd. — 27. Essig-
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saureanhydrit. — 28. Dichloressigsaure. — 29. Azeton. — 30. Azetamid. — 
31 Azetonitril. — 32. Propylalkohol. — 33. Dimethylkarbinol. — 34. Propion- 
siiurc. — 35. Glyzerin. — 36. Butylalkohol. — 37. Isobutylalkohol. — 38. Buttersaure.
— 39. Isobuttersiiure. — 40. A thylbutyrat. — 41. Amylazetat. — 42. Valeriansaure.
— 43. Amylyalerat. — 44. Zetylalkohol.. — 45. Palmitinsaure. — 46. Stearinsaure. — 
47. Athylenchlorid. — 48. Athylenbromid. — 49. Athylenjodit. — 50. Athylenaikohol.
— 51. Glykolsaure. — 52. Glykolaminsaure. — 53. Oxalsaure. — 54. Kaliumoxalat 
(norm.). — 55. Kaliumoxalat (saures). — 56. Ammoniumoxalat. — 57. Oxamid. — 
58. Athylencyanid. — 59. Bernsteinsiiure. — 60. Apfelsiiure. — 61. Weinsaure. — 
62. W einstein. — 63. Brechweinstein. — 64. Zitronensaure. — 65. Propylenglykol.
— 66. Athylidenmilchsaure. — 67. Allyljodid. — 68. Allylalkohol. — 69. Allylsulfid.
— 70. Allylsulfokarbylamin. — 71. Akrylaldehyd. — 72. Akrylsiuire. — 73. Olsaure.
— 74. Rindstalg. — 75. Butter. — 76. Lebertran. — 77. Klauenol. — 78. Kakaobutter.
— 79. Kokosfett. — 80. Palm fett. — 81. Hanfol. — 82. Rizinusol. — 83. Leinol. — 
84. Oliyenol. — 85. Mandelol. — 86. Riibol. — 87. Traubenzucker. — 88. Fruchtzucker.
— 89. Rohrzucker. — 90. Rohzuoker. — 91. Milchzucker. — 92. Maltose. — 93. Zel- 
lulose. — 94. Pyroxylin. — 95. Dextrin. — 96. Arabin. — 97. Bassorin. — 98. Cyan- 
kalium. — 99. K alium sulfozyanid.— 100. Cyanursaure. — 101. Sulfocyansaure. — 102. 
Hamstoff. — 103. Harnsaure. — 104. Benzol. — 105. Nitrobenzol. — 106. Saures Anilin.
— 107. Phenol. — 108. Pikrinsaure. — 109. Resoroin. — 110. Hydrochinon. — 111. 
Pyrogallussaure. — 112. Toluol. — 113. Monochlortoluol. — 114. Nitrotoluol para. — 
115. Benzylchlorid. — 116. Benzylalkohol. — 117. Benzaldehyd. — 118. Benzoesaure.
— 119. Hippursaure. — 120. Oxybenzylalkohol. — 121. Salizylaldehyd. — 122. Sali- 
zylsaure. — 123. Gallussaure. — 124. Tannin. — 125. HofiTmanns Violett. — 126 
Methylyiolett. — 127. Anilinblau. — 128. Indigoweifi. — 129. Indigoblau. — 130. Isatin.
— 131. Indol. — 132. Naphthalin. — 133. Anthrazen. — 134. Antrachinon. -  135. 
Alizarin. — 136. Pyridin. — 137. Chinolin. — 138. Akridin. — 139. Koniin. — 140. Ni- 
kot.in. — 141. Morphium. — 142. Chinin. — 143. Atropin. — 144. Theobromin. — 
145. Kaffein. — 146. Terpentinol. — 147. Kampfer. — 148. Terpentin. — 149. Kautschuk.
— 150. Guttapercha. — 151. Eieralbumin. — 152. Blutalbumin 153. Pflanzenalbumin.
— 154. Kaseln. — 155. Legumin. — 156. Blutfibrin. — 157. Muskelfibrin. — 158. Pflan- 
zenfibrin. — 159. Knochenleim. — 160. Knorpelleim.

Aufierdem wurden aus den Mitteln des Berichtąjahres neu angeschafft:
1. 3 Exikatoren. — 2. 2 Liebig’sche Kiihler. — 3. 1 A pparat zur Erzeugung des 

Sauerstoffs. — 4. 1 Hornwage. — 5. 1 Kipp’scher Apparat. — 6. 35 schwarze Karton- 
zylinder fiir lichtempflndliche Praparate. I. T e n n e n h S u s e r .

8. Naturhistorisches Kabinett.
a) Durch Kauf:

1. Eine Kollektion von Gangmineralien und Erzen aus Kapnik. 2. 60 Stiick 
Glasphotogramme. 3. Turmalinzange. 4. Doppelspat.. 5. Naumann, „Naturgeschichte 
der Vogel M itteleuropas“. H eft 91/102.

b) Durch Schenkung:
6. Circus glaucus (Prot. L u t  z). 7. A stur palumbarius (S c h i f  f  e r  VII. KI.). 

8. Sturnus yulgaris. ( S i p e r  S t e i n  III. KL). J .  Z y b a c z y n s k i .
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9. Miinzensammlung.
a) D u rch  K a u f :

46 Silbermiinzen, u n d zw ar: 1 Antoninius Pius, 1 XVI. Jah rh  . 10 XVII. Jahrh ., 
14 XVIII. Jahrh. und 20 IX. Jahrh.

b) D u rch  S c h e n k u n g ;
36 Mtinzen, u. zw. : vom H erm  Prof. Emil P  o p e s c u  1 12. Von den S c h i i l e r n :

III . KI : Lang 1, Liber 1, Schafer K arl 2, Sipperstein 1; IV. KI. a: Faf.iler Itzig  1;
IV. h : Maierdon 1, Ohrenstein 1, Olszewski 9, Sand 3, S ta rk i,  Tannenzapf 1, V ihard1;
V. b: Schieber 1. Dr. D, W e r e n k a :

VI. Unterstutzung der Schiller.
A. Kronprinz-Rudolf-Verein.

K u r a t o r :
Se. Exzellenz der k. k. Landesprasident B o u r g u i g n o n  F reiherr von B a u m-

b e r g  Friedrich.

A u s s c h u f i m i t g l i e d e r :
V o r  s t  a n d : K onstantin M a n d y c z e w k  i, Oberrealschul-Direktor.
V o r  s t  a  n d - S t  e 11 v e r  t r  e t  e r  : H err kais. R at Anton B e c k ,  Stadtrat. 
S e k r e t a  r :  H err Viktor O 1 i n s c h i, Oberrealschul-Professor.
K a s s i e r :  H err Jo se f Z y b a c z y n s k i ,  Oberrealschul-Professor.

A u s  d e m  E e c h e n s c h a f t s b e r i e h t e  
des Ausschusses des „Kronprinz-Rudolf-Vereines“ zur U ntersttttzung armer und 
w urdiger Schiller der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz, vorgetragen in der 

Generalyersammlung vom 25. Noyember 1901,
Im  Vereinsjahre 1900/1901 zahlte der Verein 28 Mitglieder. Mit den Mitglieder- 

beitragen per 78 K, den Interessen von W ertpapieren und den angelegten Geldern 
per 358 K 18 h, den Geschenken und sonstigen Zuschiissen per 460 K, betrugen die 
reełlen Einnahmen zusammen 896 K  18 h, wornach sich gegeniiber den baren Aus- 
lagen, bestehend aus : 495 Iv 36 h fur Schulgelder und momentane Unterstiitzungen, 
7 K  80 li fur Entlohnung des Vereinsdieners, 46 K 68 h fiir diverse Ausgaben, 196 K 
fiir eine Spende an die Schiilerlade, zusammen 745 K  84 h, ein Rest von 150 K 34 h 
herausstellt.

Das gegenwartige Vermogen am Schlusse des Vereinąjahres 1900/1901 besteht 
somit aus 4900 K in W ertpapieren, 3859 K 58 h in angelegten Geldern und 175 K 
10 h bar.

Der Ausschufi ist in der angenehmen Lagę berichten zu konnen, dafi der Ver- 
einskasse wahrend dieses Jahres nam hafte Spenden zugekommen sind. So spendete 
in gew ohnt munifizenter Weise die wohllóbl. Buków. Sparkasse 100 K, der hobe 
Buk. Landtag fur das Gegenstandsjahr 200 K, die lobl. Direktion der „Aktiengesell- 
schaft fiir Holżgewinnung und Dampfsagenbetrieb11 yormals P. u. C. Goetz & Komp 
in Czernowitz 20 K, die lobl. Boden-Kreditanstalt 20 K, die lobl. K rakauer Versiche-
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rungsgesellscliaft 20 K, die lobl. Stadtgemeinde Czernowitz 50 K, die lobl. Eiliale 
der k. k. priv. Galiz. Aktien-Hypotheken-Bank 30 K, der lobl. K reditverein fiir Handel 
und Gewerbe 20 K.

V e r e i n s j a h r  1900/1901.
(D. i. 1. August 1900 bis 31. Ju li 1901.)

a) E in n a h m e n .

Po
st

-N
r.

G E G E N S T A N D
Obligat. u. 
angelegte 

Gelder
Bar

K 1 h K h
i
! i K assarest vom Vorjahre : 1

n) O bliga tionen ................................................................. 4900 _
b) In  der Sparkassa auf JNr. 40076 2501 A  72 h

„ „ „ „ „ 57432 1216 „ 68 „ 3718 40 1
c) B a r ................................................................................ 165 94 j

2 G e s c h e n k e ............................................................................... 160
3 M itg lie d e rb e itra g e ................................................................. 78 —

4 Int. v. ob. Wertp. 180 A  + 37 A, Zins d. Spark. 101 A
4 h 4- 40 A  14 h ........................................................ 141 18 217 —

5 Spende des hohen L a n d t a g e s ........................................ 200 —

6 „ der lobl. Sparkassa * . ........................................ 100 —
Boi der Sparkassa b e l i o b e n ............................................. 400 —

Summę der Einnahmen . . . 8759 58 1320 94

1

b) A usgaben .

&
•4-30Tlo
Ph

G E G E N S T A N D
Oblig. u.

angelegte
Gelder

Bar

K 1 Ł K ! h

1 Schulgelder und H a n d u n te rs tu tz u n g e n ......................... 495 36
2 Speisekarten . ...................................................................... 96 —

3 Spende fur die S c h i i l e r l a d e ............................................. 100 —

4 Sclireiberfordernisse und Inkassoprov. 4 K  68 h + 7 K
80 h ................................................................................ 12 48

5 A p o t h e k e ................................................................................ 2 —

6 S ta tu te n ............................................................ ..... 40 _
7 Bei der Sparkassa a n g e l e g t ............................................. 400 —

8 K assa re s t:
a) O bligationen ................................................................. 4900 —
b) Sparkassabiichel Nr. 43676 ................................... 2602 76

„ „ 57342 ................................... 1256 82
c) b a r ................................................................................ 175 10 I

Summę der Ausgaben . . . 8759 58 1320 94

1
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"V ersseicłxn.is
der im K assarest mit dem Betrage von 4900 K  ausgewiesenen O bligationen:

a) Zwei yinkulierte 472% ige Hypothekenbriefe der k. k. priv. galiz. Aktien-Hy- 
pothekenbank Ser. C, Nr. 14794 und 14795 iiber je  1000 il. ii. W. ( =  2000 K) mit 
je  45 K  am 1. November und 1. Mai falligen Z in sen ;

b) ein 4% 'ger H ypotbekenbrief der k. k. priy. gal. Aktienliypotliekenbank Ser. A. 
Nr. 1407 iiber 200 K  mit Coupons vom 1. November und 1. Mai iiber je  4 K 
und Talon (Legat Wollmann) ;

c) eine 4%ige Sehuldyersclireibung des Herzogtum s Bukowina. Ser. B, Nr. 2092 
iiber 200 K mit Coupons vom 1. August und 1. Februar iiber je  4 K  und Talon;

d) zwei Staatssełiuldverschreibungen Nr. 38701 und 121166 iiber je  100 fl. 6. W. 
(= 2 0 0  K) m it Coupons vom 1. Oktober und 1. April iiber je  2 11. 10 kr. ó. W. 
( =  4 K 20 h) und Talon

e) eine Staatssobuldyerschreibung Nr. 13461 iiber 50 11. 6. W. ( =  100 K) mit 
Coupons yom 1. Oktober iiber je  2 11 10 kr. 6. W. (=  4 K  20 h) und Talon.

S p e n d e n  i m  S c h u l j a h r e  1901/02.
In  diesem Schuljahre spendeten: Der hohe Landtag 200 K, die lobl. Bukowiner 

Sparkasse 100 K, der lobl. Gemeinderat von Czernowitz 50 K, die lobl. israelit. 
Kultusgemeinde von Czernowitz pro 1901 50 K und pro 1902 30 K, H err Prof. 
Leonidas Bodnarescul 50 K, die lobl. Filiale der galiz. Aktien-Hypothekenbank in 
Czernowitz 30 K, die lobl. Boden-Iireditanstalt, der Buk. Kredityerein fiir Handel 
und Gewerbe, die Dampfsage und H err Max Schiller in Roman je  20 K, die lobl. 
K rakauer Versicherungsgesellschal't 10 K. Diese Betrage werden in die Vereinsrechnung 
1901/1902 einbezogen werden.

B. Stipendien.

rH
te
-+-J
CO

Nmnc
des Stipendisten

<D
COcoc8

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdekretes

Jahr-
licher

Betrag
Ph M K h

1 Hnatiuk Johann I. b
Stefan und Karolina 
Samborski’sclie Stif- 

tung
Stadtm agistrat v. 8. Mai 

1902, Z. 18027. 120 —

2 Buchen Philipp . II. a Technisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

Stadtm agistrat v. 17. Dez. 
1901, Z. 72792. 100 —

3 Danczul Silyester II. a Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564 160 —

4 H aras Stefan II. a dto. dto. 160 —

5 H eitner Schloma II. a Technisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

Stadtm agistrat v. 8. Mai 
1902, Z. 22017. 100 —
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U

CCO

Kamę
des Stipendisteii

<D CO 02 o3 *—(

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl
des

V eideihungsdekretes

J  ahr-
licher

Betrag
M K h

6 Horowitz Jose!' . II . a
Kaiser Franz-Josef- 
Jubilaumsstipendium 
des Kronprinz Rudoll- 

Vereines 1898

Realschule v. 11. Okt. 
1901, Z. 625. 142 80

7 Isopenco Leon . i i .  b Technisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

S tadtm agistrat v. 17. Dez. 
1901, Z. 72792. 100 —

8 Mandinaeh Sim. II. b dto. dto. 100 —

9 Marciuc Nikolaus II. b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564. 160 —

10 Reiner Eduard . II. b Technisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

S tadtm agistrat y. 28. 
Juni 1901, Z. 20001. 100 -

11 Sandru Eusebie H . c Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564. 160 —

12 Segda W ładimir II. 0 Eisenbahn-Schul- 
fonds-V ereinsstipend.

Eisenbahn-Min. v. 27. 
Dez. 1901, Z. 54072. 200 —

13 Sommer Mordche II. 0 Israel S teiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 25. Jann. 
1902, Z. 31433/1901. 100 —

1-1 Auslander M. H. III. Technisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

S tadtm agistrat v. 15. Dez. 
1900, Z. 63296. 100 —

15 Goriuo Georg . III. Andreas v. Gaffenko- 
sche Stiftung

Landesausschuss v. 24. 
Mai 1901, Z. 2081. 100 —

13 Leroh Rud. Frid. III. Israel Steiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 17. Ju li 
1900, Z. 13031. 100 —

17 Nussbaum Jakob III. Moses Steiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 25. Jann. 
1902, Z. 31433/1901. 100 —

18 Birnbaum l)avid IV. a Isak Rubinstein’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 4. April 
1901, Z. 8179. 100 —

19 Diam ant Jo se f . IV. a Moses SteineFsche 
Stiftung

Landesreg. v. 17. Ju li 
1900, Z. 13031. 100 —

20 Sorooiński Rudolf IV. b Technisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

S tadtm agistrat v. 7. Dez. 
1899, Z. 64670. 100 —

21 Trebis Athanasius IV. b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 11. Jann. 
1900, Z. 372. 160 -

22 Baculinschi Arth. V. a Technisches Stipend. 
der Stadt Czernowitz

S tadtm agistrat v. 28. 
Jun i 1901, Z. 20001.

■

100 —
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1
f
-4-Jw

\n in e
des Stipendisten

OmCQ

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zalil
des

Verleihungsdekretes

Jahr- | 
lioher 

Betrag

Ps 3 K i h

22 Laurecki Peter J . V. a Beamtenverein-Sti-
pendium

Realsohule v. 23. Marz 
1900, Z. 120.

1
12C

1
—

24 Tarnowieoki Sev. V. b Eisenbahn-Schul- 
fonds-V ereinsstipend

Staatsliahndirektion Sta- 
nislau v. 14. Dez. 1901, 

Z. 78867.
100 —

25 Teliman Johann V. b
Leib AchnePsche 

Realsehul-Stipend.- 
Stiftung

Landesreg. v. 5. Eebr. 
1901, Z. 25531/1900. 240 _ _

2(5 Trichter Moses . V. b Teclmisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

Stadtm agistrat v. 7. Dez. 
1899, Z. 64670. 100 —

27 Vitenco Isidor . V. b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 12. Nov. 
1900, Z. 24611. 160 ___

28 W ojnarowski L. y . b Technisohes Stipend. 
der S tadt Czernowitz

S tadtm agistrat v. 8. Mai 
1902, Z. 22017. 100

29 Kniazky Peter . VI. Andreas v. Gaffenko’- 
sche Stiftung

LandesausschuB v. 4. 
Jann. 1899, Z. 4773/1897. 100 —

30 Liohtendorf Abr. VI. Teehnisches Stipend. 
der S tadt Czernowitz

S tadtm agistrat v. 17. Dez. 
1901, Z. 72792. 100 -

31 L uttinger Oiser VI. dto. S tadtm agistrat y. 31. 
Mai 1897, Z. 13649. 100 —

32 Mintencu Nikol. VI. Klaudius R itter von 
Jasiński’sche Stiftung

Landesreg. v. 23. Febr. 
1901, Z. 28644/1900. 300 —

33 Rosenthal Moses VI. Markus Zucker’sche 
Stiftung

Lan desau sschufi v. 2.
Dez. 1899, Z. 5344. 137 76

34 Schick A rthur . VI. Technisohes Stipend. 
der S tadt Czernowitz

S tadtm agistrat v. 15. Dez. 
1900, Z. 63296. 100 —

35 Woloschenko L VI. Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564. 160 —

3(1 Laster Moses . VII.
Leib AchnePsche 

Realschul-Stipend.- 
Stiftung

Landesreg. v. 7. Nov. 
1901, Z. 27664. 240 —

37 Miihlstein Eman. VII. dto. Landesreg. v. 5. Febr. 
1901, Z. 25531/1900. 240 -

38 Reus Vasilie VII. Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg v. 10. Dez. 
1897, Z. 22962. 160 —

Schmuoker Isak VII. Technisohes Stipend. 
ie r  S tadt Czernowitz 1

Stadtm agistrat v. 21. 
Nov. 1897, Z. 48463. 100 —
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1 technisehes Stipendium der S tadt Czernowitz geniefit der Absolyent der 
A nstalt und H orer der technischen Hochschule in W ien : Moses Auslander.

1 Bauinnungsstipendiuin ist erledigt.

C. Schiilerlade 1901/1902 .
E in n a h m e n .

Rest vom Vorjahre .....................................................................................
Nachtrag zur Schiilersammlung der Torjahrigen I. a, I. b, III. b, IV. a,

IV. b, VI. K i a s s e .........................  .............................................
Spende Sr. erzb. Gnaden des liochw. H erm  Erzbiscbofs Bilczewski

„ des Prof. W i n t e r ...........................................................................
« tt » v. Zoppa ........................................ ..............................

Die Aufnahmshefte und Programine ergaben einen IJberscliufi von 
In der Direktionskanzlei erlegten sochs Abiturienten . . .
Der Verkauf ausgescbiedener Bucher e r g a b ......................... . .
Die Schiilersammlung ergab in der IClasse I. a . . . . .

t t  t t  t t  t t  t t  t t  I. b . . . . . .  .
T cT T  T T  T T  T T  T T  T T  J . .  V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„ „ „ „ II. a . . . . . .
T T  T T  "  "  T T  T T  1 - 1 - *  ^  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TT  T T  T T  T T  T T  T T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T T  T T  TT  T T  T T  T T  HI- . . . . . . .

TV 'IT T  TT  TT  T T  TT  TT  J -  »  •  ( Ł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV bT T  T T  T T  T T  T T  T T  J .  V  .  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T T  T T  T *  T T  , T T  TT  V . a . . . . . .
T T  T T  T T  T T  T T  TT  V. b .........................

VIT T  TT  TT  T T  TT  T T  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIIT T  T T  T T  TT  T T  TT  '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summę der Einnahmen

Auch in diesem Scliuljahre wurden mebrere Scb filer seitens des 
Elisabeth-Vereines unentgeltlich bespeist.

28 K 21 h

82 „ 
100 „ 
20 „

1 „ 
15 „ 
32 „

^  T T ,

77 „ 
34 „ 
39 „ 

245 „ 
13(1 „ 
6(5 „ 
86 „ 
30 „

9 „
30 „ 
19 „ 
73 „ 
82 , ,

70

84

90
40
20
70
22
8 0
14
9 5
10
40
10
20
80
80

1215 K  46 h 

lobl. Kaiserin

A usgaben .
F u r Bucher .........................................................................    272 K  77 li

„ Blocks, Hefte und B u c h b in d e ra rb e it ...................................................  132 „ 62 „
„ R e ą u i s i t e n ...................................................................................................  174 „ — „
„ S p e is e m a rk e n ........................   148 „ — „
„ kleinere A u s l a g e n ....................................................................................  4 „ 44

An H a n d u n te rs t i i tz u n g e n .............................................  . . . .  473 „ 33 „
Summę der Ausgaben . 1205 K  16 h

Kleider und Schuhwerk erhielten 7 Schiller, Erganzungen zum Schulgelde 
9 Schuler. Mit Volkskiichenmarken wurden im Laufe des ersten Semesters 43, im 
zweiten Semester 18 Schuler beteilt. H andunterstiitzungen erhielten 61 Schuler in 
der Hohe yon 52 h bis 35 K 66 h. Blocks, Reiszeuge, Reisbi-etter und andere R e
ąuisiten wurden an 76 Schuler yerteilt. Aufierdem wurde der yorhandene V orrat an 
Schulbiichern leihweise den Schiilern iiberlassen.
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Sammlung der Schiilerlade. 
a) Nachtrag zum Schuljahre 1900/1901.

I. K 1 a s s e A : Bruckner 30 h, Deutscher 2 K, Ehrlich 50 h, Forst (10 h, Hehn 1 K, 
Hirch 1 K.

I. K l a s s e  B:  Klein 1, Kaniuk 1 K, Lohner 1 K.
III . K l a s s e  B : Martin 2 K, Mikulik 50 h, R ott 50 h, Śorocziński 50 li, Stark 60 h,

Żurakowski 1 K, Viehard 40 h, Woloschenko 50 h, Zemek 30 h.
IV. K l a s s e  A : Dawid 50 h, Fleck 1 K, Kiebaum 50 h, Kolm 1 K, Lieber 1 K,

Marcinkowski 50 h, Olszewski 1 K, P reyer 1 K, Procopovici 50 h.
IV. K l a s s e  B : Renczyn 10 h, Rubasch 80 h, Sanduloyici 50 h, Sindler 1 K, 

Schieber 50 h, Pauker 1 K 10 h, Singer 1 K  60 h, Sobolewski 50 h, W essely 
50 h, Wołoszczuk 50 h, Tarnowiecki 1 K, Stadler 1 K.

VI. K l a s s e :  Biber 1 K, Dospil 50 h, Fassler 1 K, Frankel 1 K, Gornikiewicz 50 h,
Gottlieb 2 K, Hanke 1 K 50 h, Hohn 3 K, Kaim 1 K, K atz 1 K 50 h, Miihl- 
stein 3 K, Pasternak 1 K 50 h, Pelz 5 K, Reus 1 K, Rosenrauch 1 K, Rosen- 
stock 1 K 50 h, Schajowicz 1 K, Schiller 6 K, Schmucker 2 K  50 h, Schonhaus 
6 K, Treniel 1 K, Vais 3 K, K rotzer 3 K.

VII. K l a s s e :  M. Kahn 2 K, L. K atz 14 K, M. Laster 6 K, O. Lesner 4 K, S. Rosen
rauch 4 K.

b) Im Schuljahre 1901/1902.
I. K l a s s e  A:  v. Aichenegg 2 K, Awerbauch 50 h, B art 1 K  50 h, Bartfeld 1 K, 

Bergm ann 60 h, Biedermann 40 h, Bihary 1 K, Blaukopf 1 K  40, Braha 20 h, 
Brettfeld 20 h, Brettschneider 4 K, Calmanoyici 4 K, Cemayschi 10 h, Ches 
40 h, Cioban 2 K, Crasnoselski 5 K, Diamant 50 h. Duhaczek 1 K, Dynco 2 K, 
Dworschak 1 K, Eberhard 2 K, Ehrlich 80 h, Eckhaus 50 h, Engler 2 K, 
Falik 50 h, Falikmann 1 K, Felder 1 K, Fischer 10 K, Fontin  10 K, Forst 
4 K  20 h, Friedm ann 3 K 20 h, Gartenlaub 1 K, Gelber 80 h, Golz 50 h, 
Gotfried 1 K, Greul 80 h, Grigorovici 50 h, Gronich 1 K, Gross K arl 1 K 40 h, 
G rossdludolf 50 h, Griinberg 1 K, Gruberg Mendel 1 K  90 li, Gutmann Daniel 
1 K, Guttm ann Samuel 2 K.

I. K l a s s e  B:  Hahon 1 K, Halarevici Felicie 1 K, Halpern 2 K. H art 4 K, H eitner 
1 K, H erbst 40 h, H erdan 80 h, Herm ann 50 h, H irsch 1 K, Hnatiuc 80 h, 
Hofmann (50 h, Huber 40 h, Uoyski 1 K, Ju ris t 1 K, Kaniuk 1 K, Kellmer 
50 h, K iesler 3 K, Klein 60 h, Kohn 1 K, Koizim 50 h, Kosiński 1 K, K ottek 
40 h, Kozarkiewicz 1 K  20 h, Laufer 30 h, Liąuornik 1 K, Margulies Eisig 50 h, 
Margulies Isidor 50 h, Mihovan 1 K, Miltsoyitz 80 h, Misales 40 h, N edey40h, 
Neumann 90 h, Oberweger 1 K, Obera 70 h, Ornatowski 2 K, Picker 40 h, 
Popoyiecki 50 h.

I. K l a s s e  C:  Radiszewski 1 K, Reidar 2 K, R itter 50 h, R o tt 1 K 80 h, Rosen
baum 1 K, Rudich 2 K, Riibner 50 h, Schadle 1 K, Scharf 20 h, Schattner 
1 K, Schieber 30 h, Schor Isak 1 K , Schor Pinkas 1 K, Schwab 2 K, Sommer 
50 h, S tark 50 h, Stenzel 10 h, S ternberg 40 h, Strobel 1 K, Tannenzapf 1 K, 
Tem bach 50 li, Teutul 20 li, Trichter Arnold 2 K, Trichter Richard 2 K, Ulrich 
80 h, Unger 2 K, Urmann 1 K, Vasuta 1 K  90 h, W alzer Adolf 20 h, "Walzer 
Emanuel 10 h, W eisinger 20 h, Żankowski 1 K, Zarudski 3 K, Żurakowski 4 K.

II. K l a s s e  A : Axelrad 7 K, Baum gartner 1 K, Beral 12 K, Berghof 2 K, Bertisch
1 K, Birnberg 4 K, Bohm 3 K, Bruckner 1 K, Buchen 5 K  70 h, Buchen
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Philipp 1 K, Cenower 5 K, Charzewski 2 K, Ciguseyici 1 K, Czopp 6 K,
Danczul 1 K, Dimant 1 K, Dorn 2 K, Duczek 2 K  30 h, Eisenberg 2 K 50 h,
Eiser 5 K, Fiser 25 K  70 h, Eleminger 5 K, Frim m et 1 K, Froschel 6 K, 
Gaster 25 K  70 h, Giacomelli 2 K, Golz 50 h, Grinberg 12 K  12 h, Grinspan 
7 K, Gruber 6 K, Grunspan 2 K, Gutmann 20 K 80 h, Gwiazdomorski 1 K, 
H aber 5 K, Haltain 10 K  50 h, H aras 1 K, H art 4 K, Hehn 3 K, H eitner 90 h, 
Hellmann 2 K, Herm ann 5 K, Hilferding 1 K, Hohn 6 K, Horowitz 6 K, 
Horowitz Jo se f 1 K, Horowitz Mordko 2 K, v. Flondor 15 K  50 h, Pihuliak 2 K. 

II. K 1 a a s e B : Gelbart 3 K, Gottesmann 1 K 50 h, Isopenko 2 K  10 h, Itzig  1 K  
60 h, Je ttm ar 1 K  30 h, Kaczorowski 1 K  50 h, Kalkstein 1 K, Kellmer 1 K 
10 h, Kernes 7 K 44 h, Kirschner 2 K  10 h, Klein 4 K 20 h, Klika 20 K  40 li, 
Klinger 1 K 60 b, Koffler 1 K, Komarowski 1 K 10 h, Kosiner 1 K, Koźisek 
6 K, Kram er 2 K 6 li, Krassel 2 K 70 h. Kremser 1 K, Kula 1 K 60 h, Lichten- 
dorf 1 K  10 h, Lohner 2 K 10 h, L uttinger 5 K  20 h, Mandinach 1 K 30 h,
Marchart 1 K  10 h, Marciuc 2 K  60 h, Meier 3 K 60 h, Metsch 2 K  30 h,
Mikulicz 1 K  50 h, Mirek 2 K, Neuberger 1 K, Nikosiewicz 1 K 10 h, Niiren- 
berg 2 K  10 h, Óhlgiesser 7 K  10 h, Osterer 1 K  10 h, Pascal 8 K 20 h, Pfau 
2 K, Prócz 1 K  20 h, Puchalski 4 K, Rainer 4 K, R ath 1 K  20 h, Remitier 
50 h, R itter 2 K, Rudich 12 K  10 h.

II. K 1 a s s e C : Salner 1 K, Salzmann 2 K, Sattinger 2 K, Sandru Andreas 20 h,
Sandru Eusebie 2 K, Schaffer Markus 3 K, Schaffer Leib 50 h, Scliechter 1 K, 
Scbonkelbach 1 K, Schieber Abraham 1 K  80 h, Schlaffer 2 K, Schnapp 60 h, 
Schollmayer 1 K  60 h, Schrotter 2 K. Segda 1 K, Semaka 1 K, Simche 40 h, 
Simche Moritz 4 K, Sladeczek 1 K, Sojfer 1 K, Sommer 90 li, Spindel 1 K, 
Spodhaim 1 K, Steinberg Dawid 3 K, Steinberg Salomon 3 K, Szweiger 1 K, 
Turtel 2 K, Vaintraub David 3 K, Vais 5 K  50 h, W attenberger 2 K, W arm- 
brand 1 K  50 h, W eber Jakob 1 K, W eber W ilhelm 2 K, W eissglas 1 K  4 h 
W indreich 2 K, Zappe 1 K, Zuckermann 3 K, W eiman 1 K  20 h.

III. K 1 a s s e : y. Aichenegg 2 K, Allerhand 1 K, Aronescu 2 K, Auslander 1 K,
Berliner 70 h, Birnbaum 50 h, Buchbinder 2 K, Biichelmayer 50 h, Czaczkes
1 K  50 h, Daniliewicz 60 h, Dawid 60 h. Eidinger E rnst 1 K, Eidinger Hersch
2 K, d’ Endel 3 K, Feuer 2 K, Fischer 20 K, Frilnkel 25 h, Frenkel 50 h, 
Fuchs 1 K. Ghips 2 K  70 h, Goriuc 1 K, H aber 70 h, H euchert 1 K, Hoffmann 
70 h, H ubert 70 h, Karmelin 50 h, Katz 1 K, Kimmelmann 1 K, Kommer 2 K, 
Krahl 50 h, Lang 1 K, Lerch 1 K, Lesner 1 K, Lieber 5 K, Liąuornik 50 h, 
Nussbuum 1 K, v. Manowarda 1 K, Roli 1 K 80 h, Rosen^faicu 2 K, Sandru
2 K, Schaffer K arl 1 K 40 h, Schachter 2 K, Schliesser 50 h, Schulz 1 K, 
Schwarz 1 K, Schwarzfeld 50 h, Sinnreich recte W indreich 2 K, Sipserstein
3 K, W olf 2 K, Woloschenko 50 h, Żurakowski 1 K, Weibel 1 K, Lutwak 1 K.

IV. K  1 a s s e A : Abramoyici 2 K, A lbert 1 K, Antonowicz 4 K, Barylewicz 70 h,
Bielut 40 h, Chyle 1 K, Dawidowicz 10 h, Diamand 20 h, Dragatin 2 K 50 h,
Dulberg 4 K, Engel 10 h, Fassler Abraham 10 h, Fassler Itzig  10 h, Felzmann 
10 h, Fildermann 2 K, Frilnkel 10 h, Freier 30 h, Gottlieb 40 h, Gregor 4 K, 
Gregorowicz 70 h, Hanker 70 h, H eitner 1 K, Isopescul 1 K, Katz 10 h, 
Klirger 20 h, Kolischer 1 K, Krumholz 50 h, Litwiniuk 1 K, Lorber 80 h.

IV. K 1 a s s e B : Mahr 1 K, Meisner 50 h, Mikulik 30 h, Olszewski 50 h, P reyer
50 h, Raft 40 h, Sand 1 K, Schaffer 1 K, Sturdza 2 K, W eissmann 20 h, W elt
50 h, W urm hrand 50 h, Zwilling 1 K.



80

V. K l a s s e  A:  Axelrad 11 K, Badian 4 K , Bakuliński 50 h, Bukurestian 20 h, 
Dworczak 1 K, Fleck 1 K, Guttm ann Adolf 1 K, Guttm ann Nisen 1 K, Hell- 
mann 1 K, Hilferding 1 K, Kahan 1 K, Kapralik 2 Iv 50 h, Knoll 1 K, Kohn 
1 K  50 li, Laureoki 40 h, Lieber 2 K.

V. K l a s s e  B:  Lucinkiewicz 1 K, Noga 1 K, Rabinowicz 50 h, Reinhardt 2 K5 0 h .
Renczyn 50 h, R itter 30 h, Rosentower 40 h, Rosenzweig 1 K, Rubasch 50 h, 
Sohenkelbach 1 K, Schieber 2 K  50 h, Semaca 50 h, Sindler 2 K 30 h, Singer 
Jo se f 2 K, Sponder 50 h, Suk 50 h, Triehter 1 K, W essely 50 h, Sanduloyici 
20 h, Zawadyński 50 h.

VI. K l a s s e :  Bąkowski 50 h, Baltheiser 1 K, Beck 4 K, Bartfeld 1 K, Bosch 50 h,
Bergmann 50 h, D iam ant 3 K, Cocinschi 4 K, Goldes 2 K, Gottfried 50 h, 
Gornikewicz 1 K, Jalbim  2 K, Jedliński 20 h. Knoffel 2 K, Kohn 50 h, 
Kommer 2 K, Kot-tek 1 K, Kowarzyk 2 K, Kriegsfeld 5 K, Landmann 4 K 
50 h, Largm ann 1 K, Lazarowicz 50 h, Lichtendorf 1 K, Lurz 2 K, L uttinger 
1 K, Mintencu 1 K, Nastasi 1 K, Neubei-ger 2 K, Reck 4 K, . Reiner 2 K, 
Romek 2 K, Rosenstock 2 K, Schick 2 K, Schor 1 K ; Sobotkiewicz 50 h, 
Sommer 50 h, Storck 4 K, Strilka 1 K, Urmann 2 K, Vais 1 K, Wilhelm 50 h, 
Woloschenko 1 K, Fischer 2 K, Rosentlial 1 K.

VII. K l a s s e :  Biber 1 K 80 h, Chałupa 10 Iv, Clarenfeld 4 K, Dospil 1 K, Fisch-
bach 1 K, Frankel Feiwel 1 K, Frankel Baruch 1 K, Gottlieb 3 K  60 h, Hanke 
1 K 60 h, Hohn 3 K, Iliutz 1 K 60 h, Kahn 1 K, Katz 4 K, K rotzer 4 K  80 h. 
Laster 2 K, Lesner 1 K  50 h, Miihlstein 5 K 40 h, Pasternak 1 K 50 h, Pelz 
5 K, Reus 2 K, Rosenrauch 1 K, Rosinthal 6 K, Schajowicz 1 K, Schiffer 6 K, 
Schmucker 5 K, Schonhaus 6 K, Tremel 1 K. Uberdies aus einem besonderen 
Anlasse : M. Kahn 2 K, L. Katz 14 K, M. L aster 6 K, O. Lesner 4 K, S. Rosen
rauch 4 K, .T. Rosinthal 2 K.

D. Sonstige Unterstiitzungen.
Das hochwurdigste Konsistorium hat zur TJnterstiitzung bediłrftiger Teilnehmer 

am gr.-or. Choralkirchengesange 100 K  gespendet, welcher B etrag seinem Zwecke 
zugefiihrt worden ist.

Der V erw altungsrat der Czernowitzer Elektrizitatswerk- und StraBenbahnge- 
sellschaft hat fur arme Schiller zum Zwecke des Schulbesuches ermaBigte Fahr- 
karten zum Preise yon 5 h per Stiick bewilligt.

Der Berichterstatter fiihlt sich angenehm verpfliclitet, allen Wohl- 
tatern im N am en der studierenden Jugend fur die ihr zugewendoten Unter- 
stutzungen den warmsten Dank auszuspreehen.

VII. Gesundheitspflege.
Der Gesundheitspflege und der Forderung der korperlichen Ausbildung der 

Schiller wurde auch im abgelaufenen Schuljahre die notwendige Aufmerksamkeit 
zugewendet.
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Der tu ttifln ierrich t Whr in allen Kilasseii ołfligat,1) dooh mufi w iederholt werden, 
dafi die W ohltat dieser Einrichtung der Jugend noch nicht in vollem Umfange zu- 
gute kommt, weil die A nstalt keinen eigenen Turnsaal hat, die Vereinsturnhalle 
etwa 8' entfernt liegt und infolge dessen n icht die ganze U nterrichtszeit ihrem 
Zwecke gewidmet werden kann.

Die Durchfiihrung der Jugendspiele, Ausfliige und Dbungsm arsche iibernahm 
gleich zu Beginn des Schuljahres der Turnlehrer Johann W i l h e l m .  Soweit es die 
W itterung gestattete, wurde im Sohulhofe und auf der Sturmwiese in den Herbst-, 
Friłhlings- und Sommermonaten eifirig gespielt. In  den W interm onaten hielt der 
Turnlehrer Spielwartstunden ab, in welchen die Spielwarte (Spielkaiser) aus den 
4 unteren K lassen je drei, aus den oberen je  zwei mit den im Lehrplane angefiihrten 
Spielen vertrau t gemacht wurden.

Neu angeschafft wurden an Spielgeraten : 1 Croąuetspiel, 1 Fufiball, 12 Absteck- 
fahnchen, 2 Rucksacke, 1 Dreifufi fiir Turmball, 1 Keule fur das Spiel: Ringender 
Kreis, 2 Trompeten und 1 Trommel.

Mit besonderer Vorliebe wurden von den Schiilern Croąuet, Fufiball und 
Schlagball gespielt.

Durohschnittlich erschienen auf dem Spielplatze 60—80, an Samstagen auch 
100-180 Schiller.

Im Laufe des Schuljahres wurden vom Turnlehrer folgende Ausfliige unter- 
nommen: 1. 25. September 1901 nach Horecza (86 Schiller); 2. 27. September 1901 
nach Horecza (108 Sch.); 3. 28. Oktober 1901 auf den Oecina (70 Sch.) ; 4. 24. Marz 
1902 auf den Cecina (13 Sch.); 5. 27. Marz 1902 nach Horecza (94 Sch.) ; 6. 5. April 
1902 nach Cecina (154 Sch.); 7. 19. April 1902 nach Horecza (80 Sch.) ; 8. 28. Mai in 
den Rewnaer W ald und auf den Cecina (52 Sch.).

Aufierdem hat H err E. A n t o n o w i c z  mit Schiilern der I. Klasse 4 Ausfliige 
und Prof. V. O 1 i n s c h i (zum Teil in Begleitung des Prof. G. K 6 n i g) mit 
Schiilern der II. Klasse 15 Ausfliige in die nahere und weitere Umgebung der Stadt 
unternommen. 2)

Auf der Eisbahn des Czernowitzer Eislaufyereines und jener der Firm a 
M. d r u d e r  hatten  die Schiller weitgehende Begiinstigungen.

Der Besitzer des Sophienbades H err N. A g o p s o w i c z  hatte  auch in diesem 
Jah re  die Gtite, aufier ermafiigten, auch eine Anzahl von Freikarten der A nstalt zur 
Verfiigung zu stellen. Die Aufsicht beim Baden fiihrte der Turnlehrer, der die Bade- 
zeit jedesm al im Einvernehmen mit H errn N. A g o p s o w i c z  festsetzte.

F iir die Einrichtung eines Schulbades wurde aus den diesjahrigen Jugend- 
spielgeldem der Betrag von 155 K  29 h hinterlegt, so dafi nunmehr mit den Zinsen 
von 8 K 21 h im ganzen 578 K  20 h zur Verfiigung stehen.

Betreflend die Erholung der Schiller in den Ferien sind wenigstens Anfange 
gemacht. Der K ronprinz Rudolf-Verein zahlt das oben (VI. B) ausgewiesene Sti- 
pendium stiftungsgemafi mit einer, fiir den genannten Zweck bestimm ten Jahres- 
schlufirate von 42 K 80 h aus, und der jiidisch-nationale Verein „Zion“ entsendet 
2 wiirdige, erholungsbediirftige, 10—14 Jahre  alte Realschiiler mos. Konfession fur

‘) Die yom Turnen beffeiten Schiller sind im Kapitel X I ausgewiesen.
2) Diese Ausfliige dienten neben der Gesundheitspflege vorzugsweise der Ver- 

anschaulichung der wichtigsten Grundbegriffe der physikalischen Geographie, den 
Ubungen im Lesen der Spezialkarte, der Orientierung in der Umgebung und der 
Beobachtung des scheinbaren Sonnenlaufes in den yerschiedenen Jahreszeiten.
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einen 6wochentlichen Ferienaufenthalt in das Bukowiner Gebirge und yerleiht an 
einen ebensolchen Schiller fiir die Erholung in den Ferien eine Handunterstiitzung 
von 30 K. In diesem Jah re  wurden diesel- Benefizien teilhaffcig die Schiller Chaim 
Kellmer (I. b), Owadje Singer (I. c) und Mendel Schwarzfeld (III.).

IJber die GesundlieitsyerhMtnisse der Schiller gibt noch nachstehende Tabelle 
A uskim ft:

K 1 a s s e
I. II. ni. IV. V.

VI. VII. ch
a b c a b c a b a b N

Schulerzahl am Ende 
des II. Sem. 1901/1902 37 38 37 44 34 37 55 36 35 23 34 49 29 488

Davon waren krank a n :

M a s e r n ......................... 1 4 — 3 2 2 — — — 1 — 13

Keuchhusten . . . . — 3 — 1 — — — 1 1 . . . — 2 — 8

S c .h a r la c h ....................

D ip h te r i t is .................... — 1 — — . . . . - - — - - — — — 1

Rothe R uhr . . . . - 1 — - — — — ~ — — — 1

Typhus .................... — — — — — - i — — - - — — 1

Trachom .................... --- 2 — - — - — — — — 3 — 5

Eislaufer . . . . . 30 28 36 29 26 34 42 27 24 16 25 33 16 366

R a d f a h r e r .................... 2 1 1 2 5 2 8 8 4 4 3 19 3 62

Schwimmer . . . . u 13 10 12 13 20 23 18 12 10 15 34 18 209

Teilnehmer an den Ju- 
gendspielen . . . 32 38 40 40 33 32 45 30 30 17 30 30 16 413

VIII. H. a. Erlasse und Verftigungen von allge- 
meinerem Interesse.

Lschr. v. 10. Jun i 1901. Z. 3262 (Min.-Erl v. 19. Mai 1901, Z. 530) normiert, 
welche Schiller ais unfreiwillige, hezw. freiwillige R e p e t e n t e n  und welche in 
die Kategorie der Neuaufgenommenen zu zlihlen sind.

25. Ju li 1901, Z. 4271 (Min.-Erl. v. 5. Juli 1901, Z. 20467) macht aufmerksam 
auf die groBe ósterreichische „U n i v e r  s a 1 - E d i t  i o n“ musikalischer Werke.
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7. Aug.. 1901, Z. 4575: zwecks sanitatspolizeilicher Uberwachung sind die 
M a s s e n w o b n u n g e n d e r  S o h u l e r  dem Magi stratę bekannt zu geben.

2. Sept. 1901, Z. 5070 norm iert deu Beligionsunterricht der g r  i e c h. - k a t  h. 
Schiller.

9. Sept. 1901, Z. 5504 (Min.-Erl. v. 28. Aug. 1901, Z. 18566) betrifft die Beriick- 
sichtigung der dnrch das franzosische Unterrichtsministerium erlassenen Verordnung 
iiber die Vereinfachung des U n t e r r i c h t e s  i n d e r  f r a n  z o s i s c l i e n  S y n t a x .

6. Dez. 1901, Z. 7393: im Sinne des Min.-Erl. v. 21. Oktober 1901, Z. 27075 ist 
die Anschaffung des Biichleins „I n d r  e p t a r i  u p e n t  r  u o r  t  o g r  a f  i a r  o m a n ii“ 
den Schiilern, welche rumanisohen Spracliunterricht geniefien, dringend zn 
empfehlen.

23. Jiinner 1902, Z. 8996 ex 1901 : im Einvernehmen mit dem gr.-or. erzbisch. 
Konsistorinm wird die Abhaltung besonderer E x h o r t e n  fi i  r  d i e  g r . - o r .  
S o h ii 1 e r  m i t  r u t h e n i s c h e r  M u t t e r  s p r a c h e  gestattet.

Die Erlasse, betreffend die Lehrplane fur die L a n d e s s p r a c h e  a i s  o b 
l i  g a t  e s und E n g l i s c h  a i s  f r e i e s  L e h r f a ć h  sind im I. Teil dieses Jahres- 
bericlites angefiihrt, bezw. abgedruckt.

IX. Zur Chronik der Anstalt.
a) Klassenabteiiungen.

Im  Schuljahre 1901/1902 hatte  die gr.-or. Oberrealschule je 3 Abteilungen in 
der I. und II. und je  2 in der IV7. und V7., zusammen also 13 Abteilungen. Aufierdem 
wurden die Schiller der III. und VI. Klasse im geometrischen Zeichnen und jene 
der I. a, I. b, I. c, III . und VI. im Freihandzeichnen in je  2 Abteilungen unterrichtet.

b) Personalnachrichten.

Se. k. u. k. Apostolische M ajestat haben mit Allerhochster EntschlieSung vom 
6. Noyember 1901 die angesuchte Enthebung des Professors der gr.-or. Oberreal
schule in Ozernowitz Hierotheus P i h u 1 i a k von der Eunktion ais Mitglied des 
Landesschuli-ates fiir die Bukowina allergnadigst zu genehmigen und den Direktor 
dieser Anstalt Konsta-ntin M a n d y c z e w s k i  zum Mitgliede des k. k. Landes- 
schulrates fiir die Bukowina auf die restliche Dauer der laufenden Funktionsperiode 
hułdyollst zu ernennen geruht.

Se. Excełlenz der H err Minister f. K. u. U. hat mit dem Erlasse v. 15. Juni 
1901, Z. 18111 den Professor an der Staatsrealscłrale in Lemberg Anton S t e f a 
n o w i c z  mit den Funktionen eines F a c h i n s p e k t o r s  f i i r  d e n  Z e i c h e n -  
u n t e r r i c h t  an Mittelschulen, Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten in Galizien 
und in der Bukowina auf die Dauer von weiteren drei Jahren, d. i. bis zum Schlusse 
des Schuljahres 1903/1904 zu betrauen gefunden.

Die Professoren dieser A nstalt Georg v. T a m o w i  e c k i ,  Leon U n i c k i  
und Anton R o m a n o v s k y  wurden zufolge Min.-Erl. v. 4. Noyember 1901, Z. 18115 
in die VII. Rangsklasse, der Professor Dr. Daniel W  e r e n k a  zufolge Min.-Erl. y. 
23. Jun i 1902, Z. 18476 in die VIII. Rangsklasse befordert.
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Aus dem Lehrkorper des yorigen Schuljahres schied der gr.-or. Religions- 
professor K alistrat C o c a ,  nach einer 19jahrigen erfolgreichen W irksamkeit an dieser 
A nstalt zufolge seirter Versetzung an das k. k. I. Staatsgym nasium  in Czernowitz 
(Min.-Erl. v. 28. Juni 1901, Z. 8521).

Dagegen traten  in den Lehrkorper ein :
der suppl. gr.-or. Religionslehrer. am k. k. I. Staatsgym nasium  in Czernowitz 

Demeter R itter v. Z o p a zufolge seiner Ernennung zum wirkliohen Religionslehrer 
an der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz (Min.-Erl. v. 28. Jun i 1901, Z. 8521);

der H auptlehrer an der k. k. Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt in Czer
nowitz S. Georg K o n i g  zufolge seiner Yersetzung an die gr.-or. Oberrealschule in 
Czernowitz (Min.-Erl. v. 29. Aug. 1901, Z. 25491) ;

der Leliramtskandidat Alfred K n b e s c h  zufolge seiner Bestellung zum Sup- 
plenten an dieser A nstalt (Lschr.-Erl. v. 5. Sept. 1901, Z. 5325) und

derLehram tskandidat Jo se f T e n n e n h a u s e r  zufolge seiner Bestellung zum 
Supplenten an dieser A nstalt an Stelle des beurlaubten Supplenten Dr. Rachmiel 
S e g a l l e  (Lschr.-Erl. v. 19. Marz 1902, Z. 1840).

Der supplierende rom.-kath. Religionslehrer an dieser A nstalt Ludwig W i n t e r  
wurde zum wirklichen Religionslehrer daselbst, mit der Rechtswirksamkeit vom 
1. September 1901 ernannt (Min.-Erl. v. 4. .Tuli 1901, Z. 18874).

Se. Exzellenz der H err Minister f. K. u. U. hat ferner zu proyisorischen 
Lehrern an dieser A nstalt mit der Rechtswirksamkeit v. 1. Sept. 1902 ernannt:

mit dem Erlasse vom 17. Februar 1902, Z. 38900 den Supplenten Emilian 
P o p e s c u l  fur die Dauer der D ienstesyerwendung des Professors Dionys S i m i o 
n ó w  i c z heim k. k. Landesschulrate und

m it dem Erlasse v. 24. April 1902, Z. 9083 den Supplenten Dr. Rachmiel 
S e g a l l e  fur die Dauer der Funktion des Professor Hierotheus P i h u l i a k  ais 
Reichsratsabgeordneter.

Dem Professor der Naturgeschichte Jo se f Z y h a c z y n s k i  wurde zwecks 
einer Studienreise in den K arpaten ein Stipendium im Betrage von 300 K bewilligt 
(Min.-Erl. v. 23. April 1902, Z. 5522).

Der k. k. Landesschulrat hat zufolge Erlasses vom 0. Dezember 1901, Z. 8198 
den wirklichen Lehrer August L u t z  im Lehram te definitiy zu bestiitigen gefunden.

Mit dem Erlasse der k. k. Landesregierung vom 18. September 1901, Z. 22383 
wurde dem Professor Dr. Daniel W e r e n k a  und mit dem v. 20. Februar 1902, 
Z. 4457 dem Professor K onstantin M a x i m o w i c z  die II. Quinquennalzulage an- 
gewiesen.

ITrlaub erhielt der Supplent Dr. Rachmiel S e g a l l e  krankheitshalher auf 
die Dauer des II. Semesters (Min.-Erl. vom 4. Marz 1902, Z. 0298).

Die an dieser A nstalt erledigte deflnitiye Schuldienerstelle wurde dem k. k. 
Gendarm erie-Titularpostenfiihrer Georg P e n z a r  yerliehen (L.-R. v. 30. Ju li 1902 
Z. 17278).

c) Die relfgiosen Ubungen

fanden in der gesetzlich yorgeschriebenen Weise s ta tt und bestanden in dem Hoch- 
am te zu Beginn und am SchluJże des Schuljahres, in der Exhorte und dem Gottes- 
dienste an allen Sonn- und Feiertagen, den Osterexerzitien, der dreimaligen Verrich- 
tung der h. Beiclite und dom Empfange der h. Kommunion.
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d) Von einzelnen Tagen des Schuljahres ist noch zu verzeichnen :
1 .-3 . September 1901 : W iederholungs- und Nachtragspriifungen fur das 

Schuljahr 1900/1901 und Aufnahmspriifungen fur das Berichtsjahr.
4. September : Eroffnung des Schuljahres.

10. Septem ber und 19. November : Trauerandachten fiir weiland Ihre M ajestat 
die Kaiserin Elisabeth.

Am Samstag, den 14. September 1901 besuchte Se. erzbisch. Gnaden der 
hochwurdigste rom.-kath. H err Erzbischof und Metropolit Dr. Jo se f B i l c z e w s k i  
anlafilich seiner Anwesenheit in Czernowitz auch die gr.-or. Oberrealschule. Beim 
Eintritte wurde der hohe Kirchenfurst vom D irektor und den Professoren festlich 
empfangen und in den prachtvoll dekorierten Exhortensaal geleitet, wo Sr. erzbisch. 
Gnaden die katholische Schuljugend harrte und denselben mit den begeisterten 
Klangen der kirchlichen Antiphone „Ecce sacerdos m agnus“ empfieng. Se. erzbisch. 
Gnaden geruhte auf dem von der Jugend errichteten Throne P latz zu nehmen und 
wurde zuerst vom Direktor der A nstalt im Namen des Lehrkorpers und hierauf von 
dem Schiller der VII. Klasse Herm ann H  6 h n im Namen der katholischen Schul
jugend ehrerbietigst begriifit. Se. erzbisch. Gnaden antw ortete in einer langeren 
Rede, sprach dem Direktor und dem Lelirkorper fiir die Sorge um die religiose Er- 
ziehung der Schuljugend semen Dank aus und forderte die Jugend auf, imm erdar 
den Satzungen des h. Glaubens treu  zu bleiben und ste ts treu  zu halten zu Kirche 
und Yaterland. Zuletzt richtete der hohe K irchenfurst einige wannę W orte in pol- 
nischer Sprache an die Schiller dieser Nationalitat und schlofi mit der Spendung 
des oberhirtlichen Segens. H ierauf unterhielt sich Se. erzbisch. Gnaden kurze Zeit 
mit einigen Schillern und yerlieG, vom Lehrkorper begleitet, die Anstalt. Se erzbisch. 
Gnaden spendete fiir die Schiilerlade der A nstalt den Betrag von 100 K.

Am 15. September wohnte der hochwurdigste H err P ra ła t S. L e n k i e w i c z  
aus Lemberg, der in Begleitung Sr. erzbisch. Gnaden in Czernowitz weilte, der 
Exhorte der rom.-kath. Schiller und tags darauf dem fieligionsunterrichte in der I. 
und 111. Klasse bei.

4. O ktober: Eeierlicher G ottesdienst aus Anlaf.i des Allerhochsten Namens- 
festes Sr. k. und k. Apostolischen Majestat.

Nachmittags : Teilnahme des Lehrkorpers und der Schuljugend an dem Leichen- 
begiingnisse des yerstorbenen Direktors des II. Staatsgym nasium s Vinzenz F a u s t -  
rn a u n. Dieser hochverdiente Scbulmann wirkte an der gr.-or. Oberrealschule in den 
Jaliren 1870/77 bis 1880/81 ais Lehrer und 1898, 1899 und 1901 ais Vorsitzender der 
Maturitatspriifungs-Kommission.

Am 30. Noyember starb der Scliiiler der IV. Klasse B Sebastian T h i e 1 e, am 
14. Janner 1902 der Schiller derselben Klasse Georg M i h a i l e s c u l  und am 
18. Februar der Schiller der I. Klasse C Ferdinand W  ę g 1 i ń s k i. Friede ihrer Asche !

Der 23. Dezember war zufolge Ministerialerlasses v. 14. Noyember 1901, 
Z. 34254, weil er ais le tzter Schultag vor den rom.-kath. Weihnachten auf einen 
Montag fiel, unterrichtsfrei.

22. bis 27. Janner 1902 : Priyatistenpriifungen iiber das I. Semester.
Am 23. Janner hielt Professor Z e 1 e w s k i aus Breslau vor einein zahlreichen 

Schiilerauditorium einen Y ortrag iiber Teslayersuche.
30. Ja n u ar: Zeugnisyerteilung des I. Semesters.
3. Februar : Beginn des U nterrichtes im II. Semester.

Vom 10. bis 13. Februar hospitierte an der A nstalt der Direktor der deutsch- 
eyangelischen Realschule in Bukarest H err Professor Dr. F. S c h m i d t .
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18. F eb ru a r: Aus Anlali der goldenen Hochzeit, welche Ihre k. und k. Holieiten 
der Durchlauchtigste H err Erzherzog R a i n e r  und die Durchlauchtigste F rau Erz- 
herzogin M a r i a  am 21. Februar un ter den Segenswunsclien der dem Allerhochsten 
Hen-scherhause so innig ergebenen Volker der Monarchie begiengen, spraclien die 
Direktoren der Czerno witzer Mittelschulen unter F iihrang des H erm  Regierungsrates 
H. K l a u s e r  bei Sr. Exzellenz dem k. k. Landesprasidenten Freiherrn von B o u r- 
g u i g n o n  mit der Bitte vor, die Darbringung der ehrerbietigsten Gluckwiinsche 
der von don Genannten vertretenen A nstalten bei dem erlauchten Jubelpaare ver- 
m itteln zu wollen, wofttr Ihre k. u. k. Holieiten im W ege des Obers t. holineisteranites 
Hoclistiliren warm sten Dank bekannt gegeben haben. (Lschr.-Erl. v. 10. Marz 1!)02, 
Z. 1(140.)

Am 18. Marz starb das Oberhaupt der gr.-or. K irche in der Bukowina Se. erz.- 
bisch. Gnaden der iiochwiirdigste H err Erzbjschof und Metropolit Arkadie O z u- 
p e r k o  w i c z .  Der B erichterstatter nahm au der Deputation der .Direktoren der 
Czernowitzer Mittelschulen teil, die dem bochwiirdigsten Konsistorium namens der 
Lehrkorper und der Schuljugend zu Handen Sr. bisch. Gnaden des hochwiirdigsten 
H errn Bischofs V. v. R  e p t  a kondolierte, der Lehrkorper legte am Sarge des ver- 
ewigten K irchenfursten einen Kranz nieder und beteiligte sieli am 21. Marz an der 
Feierlickkeit der Ubei-fiihrung derLeiche in die gr.-or. Kathedralkirche, wahrend zur 
feierlichen Beisetzung- derselben am 22. Marz auoh die gesam te Jugend der Anstalt 
ausriiokte.

9. J u n i : Beginn der sołiriftlichen, 17. J u n i : der mundlichen Versetzungs- 
priifungen.

9. J u l i : Der hohe Landtag errichtet 2 Stipendien jahrlicher je  800 K zum 
Besuche einer technischen inlandischen Hochschule fur Absolyenteu der gr.-or. Ober- 
realscliule in Czernowitz unter dem Namen „Bukowiner Landesstipendien fur Horer 
technischer Hocbschulen“.

9.—12. Ju li : Privatistenprilfungen des II. Semesters.
15. J u l i : Schluligottesdienst und Zeugnisyerteilung.
15. und 16. Ju li: Aufnahmsprufungen in die I. Klasse des kommenden 

Scliuljabres.

W enige Tage nach dem Schlusse des Schuljahres tra f  aus W ien die tief- 
betriibende Kunde von dem Ableben des Professors Leon U n i c k i  ein. Wenn auch 
der Verewigte seit mehr ais einem Jah re  schwer erkrankt war, so verfeblte diese 
Nachricht doch nicht, bei allen, die ihn kannten, das lebhafteste Bedauern und die 
innigste Teilnahme heryorzurufen, besonders an der gr.-or. Oberrealschule, wo 
Ilnicki eine der m arkantesten und beliebtesten Personlichkeiten des Lehrkorpers 
gewesen ist.

Leon I l n i c k i  wurde am 10. August 1850 zu Suczawa geboren. absolvierte 
daselbst das Gymnasium und an der ,IJniversitat in W ien die philosophischen 
Studien. Nach Ablegung der Lehram tsprufung fiir Mathematik und Physik im Jahre 
1877 wurde er Supplent am gr.-or. Obergymnasium in Suczawa. yerdfientlichte 
1879 im Programm e dieser A nstalt die Abhandłung „Uber das Zerlegen von Funk-
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tionen in Partialbriiche und unendliche Produkte“ und tibertrat 1881 an die gr.-or. 
Oberrealschule in Czernowitz. H ier wurde er 1882 wirklicher Lehrer, 1885 un ter 
Verleihung des Professortitels im Lehram te bestatig t und unterrichtete auch an der 
fruheren kommunalen hoheren Tóohterschule und dem gegenwiirtigen stadtisohen 
Madchenlyzeum. Aber auch in der Eigenscbaft eines definitiven Lehrers war er 
bemiiht, seine Kenntnisse zu erweitern und besuchte in diesem Sinne noch im Jahre 
1899 den wissenschaftlichen Ferialkurs fiir M ittelsęhullehrer in Wien. In  seiner 
lehramtlichen Tatigkeit zeichnete er sich besonders durch seinen Physikuntei-richt 
aus, bei dem das Experiment, die Beobaobtung, die Erfahrung immer die Ausgangs- 
punkte gewesen sind. Dementsprechend suchte er auch das physikalische Kabinett 
der A nstalt, das ihm anvertrau t war, mit allen Appai-aten auszustatten, die der mo
dernę Physikunterricht erfordert. E r unternahm  wiederholt teils auf eigene, teils auf 
Kosten des bukowiner gr.-or. Religionsfondes Studienreisen nach Wien, P rag  und 
Chemnitz, um die neuesten Apparate und dereń Gebrauch beim Unterrichte kennen 
zu lernen und yerw ertete die gem achten Erfahrungen an der eigenen Anstalt. Sein 
K abinett hielt er auch in peinlicher Reinlichkeit und m usterhaften Ordnung und 
erntete hiefiir auch den Beifall Sr. Exzellenz des H errn  Ministers fur Kultus und 
U nterricht Dr. W. R itter von H a r t  el ,  ais dieser am 2. Dezember 1900 die A nstalt 
mit seinem Besuche beehrte. Aber auch sonst fand seine Tatigkeit die Anerkennnng 
der Unterrichtsbehorden. Das k. k. Ministerium fur K ultus und U nterricht betraute 
ihn mit der Abfassung von Gutachten uber Lehrbiieher und ernannte ihn zum 
Mitglied der Kommission zur Begutachtung rumanischer L eh rtex te ; 1898 wurde er 
in die V III. und 1901 in die VII. Rangsklasse befordert. GroBe Zuneigung genoB 
der Verstorbene seitens seiner Schiller, mit denen er oft uber das Mafi seiner Lehr- 
verpflichtung arbeitete. Aber er war auch ein lieber Kollege, ein fiirsorglicher und 
liebevoller Gatte und Vater, freundlich und hilfsbereit gegen jedermann. Ais k. k. 
Hauptm ann im n. a. Stande der Landwehr gehorte er auch den Offizierskreisen an, 
wo er niclit minder beliebt und geachtet war.

Bei seinem unermtidlichen und mit den Jahren  wachsenden Pflichteifer blieb 
Professor U n i c k i  trotz seiner Erkrankung das ganze abgelaufene Schuljahr hin- 
durch im Dienste und wohnte noch am 13. Ju li der Schlufikonferenz bei, seiner 
Pflicht gewissermafien bis zum letzten Augenblicke Geniige leistend. Einstweilen 
war sein Leiden, eine M agenentartung, so weit fortgeschritten, dafi ihm nur noch 
durch eine Operation hatte geholfen werden kónnen, der er sich in W ien zwar 
unterzog, dereń Folgen er aber zu ertragen nicht mehr K raft genug hatte. E r starb 
am 22. Ju li 1902 im Rudolfinum in Wien und wurde auf dem Doblinger Friedhofe 
im eigenen Grabę bestattet.

Die Beteiligung an der am 29. Ju li in der hierortigen gr.-or. Kathedralkirche 
veranstalteten Seelenandacht —' zu der atifier den Angehorigen und teilnehmenden 
Freunden auch V ertreter, beziehungsweise Mitglieder des hochwurdigsten Klerus, 
der k. und k. und k. k. Armee, des hohen Landtages, der k. k. Landesregierung und 
des k. k. Landesschulrates, der Universitat, des Lehrstandes und samtliche hier 
anwesende Mitglieder des Lehrkorpers der gr.-or. Oberrealschule und des stadtisohen 
Madchenlyzeums erschienen waren — zeugte von der Hochachtung und den allsei- 
tigen Sympathien, die der Ileim gegangene sich erworben hatte.

Ehre seinem A ndenken! Friede seiner A sche!
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X. Namensverzeichnis derSchuler des Schuljahres
1901/1902.

Die m it * bezeichneten haben die I. Fortgangsklasse mit Vorzug erhalton ; die 
mit ( ) bezeichneten sind im Laufe des Schuljahres abgegangen.

I. K lasse A, 53 Schiller.
*R. v. Aichenegg Rudolf. — Albota Eugen. ~  (Awerbauch Boruch.) — Bart 

Simon. — Bartfeld Mordko. — Bergmann .Jakob. — Biedermann Wilhelm, Priv. — 
Bihary Władimir. — (Binder Josef.) — (Blach Anton.) — Blaukopf Samuel. — 
Bodnar Theodor. — (Braha Miltiades.) — (Brandl Michael.) — (Bretfeld Anton.) — 
Brettschneider Feiwel. — Calmanovici Calman. — (Cerneavschi Titus.) — Chajes 
Adolf, Priv. — Chess Salomon. — Cioban Georgi. — Crasnaselschi Ladir, Priy. — 
(Czaczkes Itzig.) — (Dubieński Leon.) — Diam ant Fischel. — Duchaczek Władimir.
— Dynes Moritz. — Dworschak R udolf Priy. — Eberhardt Wilhelm. — (Ehrlich 
Richard.) — Eckhaus Meschilem. — Engler Hersz. — Falik Mendel. — Falikmann 
Moritz. — Feldei- Wilhelm. — *Fischer Alexander. — (Fleck Albin.) — Fontin Paul.
— F orst Leon. — Fridm ann Simon. — Gartenlaub Michel. — Gelber Jakob. — 
Gold Adolf — Gottfried Ignatz. — (Greul Grigorie.) — Grigoroyici Vasile. — 
Gronich Chaskel. — Grofi Karl. — Grofi R udolf — Griinberg Jankel. — Gruberg 
Mendel. — Gutman Daniel. — G uttm an Samuel.

I. K lasse B, 52 Schiller.
Hack Andreas. — Hahon Stefan. — *Halarevici Aurel. — Halpern R udolf — 

H art Isidor. — H eitner Sigmund. — (H erbst Simon Mendel.) — Herdan Karl Ludwig.
— Herm ann Samuel. — Hirsch A dolf — (Hirsch Jo se f)  — Hnatiuc Vasilie. — 
(Hofman Johann.) — (Hovane(i Stefan.) - -  H uber Rudolf. — Ilowski R udolf — 
Ju ris t Alphons Wilhelm. — Kaniuk Kuba. — Kellner Chaim. — Kiesler Friedrich 
Jakob. — *Klein Mendel. — Kohn Jose f Maier. — Koizim Schulem Isak. — Ko
siński Kajetan. — K ottek Viktor Emanuel. — Kozarkiewicz W ładimir. — (Krejci 
Leopold.) — Lauer Max. — Laufer Salamon. — (Lehr recte Lerner Karl.) — Lehr 
recte Lerner Siegmund. — Lewitzki Viktor. — Liąuornik Max. — Lowenberg 
Ferdinand. — (Lorber vel Trichter Samuel.) — Mahr Friedrich Heinrich, Priv. — 
Margulies Eisig Moses. — Margulies Isidor. --  Mihowan Demeter. — (Miltsoyits 
Eyald Leopold.) — Mironko Eugen. — (Misales Hermann.) — (Moldwer Mojsze.) — 
Ne dej Marian. — Neumana Markus. — (Nistenberger Rudolf Ludwig.) — Oberweger 
Jossel. — Ohera Franz Albin. — Ornatowski Ladislaus Johann. — (Picker Friedrich.)
— Popowiecki Johann. — *Halarevici Felicia, Priy.

I. K lasse C, 55 Schiller.
Radyszewski Adalbert. — (Repham Julius.) — (Reichardt Alois.) — Reidar 

Markus. — R itter Robert. — Roli Moses. — Rosenbaum Leib. — (Rosenzweig Isak.)
— (Rubasch Anton.) — (Rudich Emil.) — Rudich Hermann. — (Rudich Max.) — 
Rubner Salomon. — Schadle Robert. -  Scharf Leiser. — Schajowicz Jonas. — 
Schattner Schmiel. — Schenker Osias. — Schieber Jakob Simon. — (Schill Manole.)
— Schor Isak. — Schor Pinkas. — Schwab R udolf — Singer Owadie. — Sommer 
Chaim. — Stark Mordcho. — (Stelingowski Marzel.) — (Stenzel Anton.) — (Stern-
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berg Max.) — (Straucher Rudolf.) — Strobel Martin. — (Tanenzapf Hermann.) — 
Tannenzapf Max. — (Tchir Anton.) — Ternbach Maier. — (Teutler Moses.) —• 
Teutul Eugen — Trichter Arnold. — Trichter Richard. — (Uhrynski Dionys.) — 
Ulrich Ottokar. — Unger Eugen. — Urmann Salomon. — Yasuta Peter. — (Vihnan 
Leon.) — W alzer Adolf. — W alzer Emanuel. — (W ęgliński Ferdinand.) — *Weisinger 
Moses. — W iatrowski Eduard. — (Woizenko Basil.) — W olski Leon. — Żankowski 
Rudolf. — Zarudski Johann. — Żurakowski Stanislaus.

II. K lasse A, 51 Schiller.
(Achner Salomon.) — (Axelrad Benno.) — Axelrad Leopold. — Baum gartner 

Anton — Beral Rudolf, Priy. — Berghof Josef. — Bertisch Mendel. — Bim berg 
Adolf. — Bohm Adam Emilian. — Bruckner Leon. — Buchen Boruch. — Buchen 
Philipp. — Cenower Leisor. — *Charzewski Johann. — Ciguseyici Ilie. — Czopp 
Emil. — *Danczul Silvester. — Dimant Itzchok, Priy. — Dorn Chaim. — Duczek 
Adalbert. — Eisenberg Abraham. — Eisar Jona, Priv. — (Filievici Olyian.) — Fiser 
Leon. — Fleminger A rthur — R itter von Flondor K onstantin. — Frim m et Moritz. — 
Froschel Franz Ladislaus. — Gaster Jakob. — Giacomelli Jakob Alois. — (Golz Nussen 
Hersch.) — Grinberg Max. — Grinspon Abraham Jakob. — Gruber W erner Peter 
Franz. — Griinspan Adolf. — Gutman Leon — Gwiazdomorski Eduard Johann. — 
Haber Hermann. — H altain Isidor Josub. — *Haras Stephan. - - H art Ire. — Heim 
Friedrich. — H eitner Schlomo vel Salomon. — "'Hellmann Michel. — Hermann 
Emil. — Hilferding Heinrich. — H ohn K urt Jo se f Anna. — ^Horowitz Alois Paul.
— ^Horowitz Josef. — Horowitz Mordko. — Pihuliak Dionys.

II. K lasse B, 43 Schiller.
Gelbart Abraham Salomon. — Gottesmann Osias. — Isopenco Leon. — Itzig 

Jakob. — Je ttm ar Peter. — Kaczorowski Ladislaus. — Kalkstein Joachim, Priy. — 
Kellmer Chaim Peisach. -  Kerness Władimir. — Kirschner Johann. — Klein Josef 
Hersch. — Klika Eugen. — Klinger Josef. — (Koffler August Albert.) — Koma- 
rowski Longin. — (Kosiner Siegmund.) — (Koiiśek Ottokar Vinzenz.) — Kram er 
Chaim. — Kriissel Dawid. — (Kremser Johann.) — Kuła Sender. — Lichtendorf 
Bruno — Lohner Bruno Franz, Priy. — (Luttinger Albert.) — Mandinach Simche.
— M archhart Karl. — *Marciuc Nikolaus. — Meier Chaim Eisik. — Metsch Itzig 
Josef. — Mikulicz W aldemar. — Milek Erwin, Priy. — (Neuberger Israel.) — 
Ni kosie wicz Anton Gregor. — Niirnberg Louis. — Olgiesser Karl. — Osterer Judei.
— Pascal Nuchim. — *Pfau Israel. — (Prócz Geniu.) — Puhalski Stanislaus Ladislaus.
— Rainer Eduard. — R ath Menasche. — (Remetier Mechel.) — R itter Rudolf. — 
Rudich Armand.

II. K lasse C, 45 Schiller.
Salner Samuel. — Salzmann Schulem Mendel. — Sattinger Itzig. — Sandru 

Andrei. — *Sandru Eusebie. — Schaffer Marcus. — (Schafler Leib.) — Schechter 
Chaskel. — Schenkelbach Wigdor. — Schieber Abraham Jossel. — Schlaffer Dawid.
— Schmucker Karl, Priv. — Schnapp Moses. — Schollmayer Emil A îkt.or. — 
Schrotter Oskar. •— Segda Władimir. — (Sekot K arl Paul.) — Semaka Makari. — 
Simche Mendel. — Simche Moritz — Sladeczek Kornel. — Sojfer Schoel Wolf. — 
Sommer Mordche — Spindel Schmarje. — (Spirt Zinihok Meier.) — Spothaim Max, 
Priy. — Steinberg Dawid. — Steinberg Salomon. — Szweiger Karl. — Turtel Max.
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(ITnz Rudolf.) — Yaintrobu Dawid. — Vais Ayram. — (Vexler Josef.) — Yurm- 
brand Marcu, Priy. — W altenberger Yictor Rudolf. — W arm brand Juda. — W eber 
Jakob. — W eber Wilhelm. -  W eissglas Josef. — W indreich Heinrich. — Zucker- 
mann Karl. — Zuckermahn Wilhelm. — Zappe Johann Rudolf. — W eimann Rudolf.

III. K lasse, 57 Schiller.
R itter von Aichenegg Paul. — *Allerhand Jose f Hirsch. — Antschel Adolf. — 

♦Aronescu Jancu. — Auslander Moses Hirsch. — Berliner Moses. — Birnbaum 
Chaim Wolf. — Buchbinder Eisig. — Biichelmayer Emil. — Ceaczkes Michel. — 
Danilewicz Eugen. — Dawid Nassanel. — Eidinger Ernst. — Eidinger Heinrich. — 
d’ Endel Oskar. — Feuer Eisig. — Fiser Ayram. — Frankel Israel. — Frenkel Bernhard.
— *Fuchs Leib. — Ghips Adrian — Goriuc Georg. — *Haber Leon. — (Herschmann 
Hermann.) — H euchert Josef. — Hoffmann Eduard. — H ubert Loiser. — Karmelin 
Markus. — Katz Jakob. — *Kimmelmann Abraham Salomon. — Kommer Emil. — 
Krahl Johann. — Lang Josef Georg. — Lerch Rudolf Fridolin. -  Lesner Selig. — 
Ijiber Aron. — Liąuornik Jakob. — Lutwak Heinrich. — Manowarda de Jana 
Konstantin. — Nussbaum Jakob. — Roli Isak. — Rozen^faicu Moritz. — Sandru 
Stefan. — Schafer Karl. — Schafer Sinai. — *Scliechter Markus. — Schliesser 
Schlom a.— Schulz Julius. — Schwarz Hermann. — Schwarzfeld Mendel. — Sinnreich 
recte W indreich Jakob. — Siperstein Moszko. — Weibel Hersch. — W olf Josef 
Ber. — Woloschenko Konstantin. — von Zurakowski Ludwig Boleslaus. — 
(Blasenstein Israel.)

IV. K lasse A, 40  Schiller.
Abramoyici Isak. — Albert Hersch. — Antonowicz Nikolaus. — Barylewicz 

Rudolf. — Bercoyici Moise, Priv. — Bielut Bronislaus. — Birnbaum Dayid. — 
Bralyer Marcus, Priv. — Charena Onufri. — Chyle Franz. — Corn Jancu. — Da- 
widowicz Kajetan. — JDiamand Jo se f Selig ..— (Dospil Władimir.) — Dostał Ladislaus.
— D ragatin Edmund. — *Dulberg Sigmund. — Eisinger Salomon. — Engel Mendel.
— Fassler Abraham. — Fassler Itzig. — Felzmann Gustav. — Fildermann Mendel.
— Frankel Ai-nold. — Freier Leib. — Frimmet. Isak Schaje. — Gottlieb Josef. — 
♦Gregor Jo se f Oskar Anton. — Gregorowicz Rudolf. — H anker Karl. — H eitner 
Max. — Isopescul Modest. — Katz Schulem. - K liiger Aron Leib. — Koch Josef.
— (Kokoszyński Ignatz.) — Kolischer Johann. — Krumholz Samuel. — Lityiniuc 
Romulus Victor Johann. — Lorber Pinkas.

IV. K lasse B, 40 Schiller.
Maerdon Sandu Leib. - Mahr Artemius. — Martin Josef. — Meissner Bruno.

— (Mihailescu Georgie.) — Mikulik Josef. — Ohrenstein Simon. — Olszewski Karl.
— (Paulowicz Ermil.) — Preyer Ladislaus. — Raft Otto. — Rieber Simon. — Rim 
Chaim. — Roli Markus. — Sand Berthold. — Schaffer Elias. — Schiffer Sigmund. 
Schneider Markus. — Schonfełd Nathan. — Schwarz Baruch. — Schwarz Kalmann.
— Silber Schmerl. — Sommer K arl Hermann. — *Soroczyński Rudolf. — Stark 
Rubin. — Steinbrecher Beri. — v. Sturdza Konstantin. — Tannenza.pf Heinrich. — 
(Thiele Sebastian.) — Trebis Atanasie. — (Vihard Rudolf.) — *Waldmann Moses. -- 
W eissmann Jakob. — *Weissmann Jose f Elroim. — W elt Salomon. — W istek Georg, 
Priy. — W urm brand Isidor. — Zemek Ottokar. — Zum er Meer. — Zwilling 
Maximilian,
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V. K lasse A, 25 Schiller.
Axelrad Abraham. — *Badian Moritz. — Bakuliński Arthemius. — Beer Karl.

— Blum Isak. — Bukurestian Bernhard. — Czopp Arthur. — Dallmann Jakoh. — 
(David Josef.) — Dworzak Eugen. — Fleck Otto. — Gottlieb Markus. -  Gutmann 
Adolf. — Guttm ann Nissen. — *Hellmann Chaskel. — *Hilferding Pinkas. — *Kahan 
W olf — *Kapraiik Hugo. — Kiebaum Kalman. — Knoll Simon. — Kofler Hermann.
-  Kohn Hersch. — Laurecki Peter. — Lieber Menasche. — (Kluczenko Marie, Priv.)

V. K lasse B, 43 Schiller.
Lublin Chuna. — Lucinkiewicz Julius. — (Manowarda Arthur.) — Marcin

kowski Franz. — (Mehler Kalman.) — Metscli Jakob Samuel. — Noga Eugen. — 
(Pauk Karl.) — Pauker Benzion. — Procopovici Trajan. — *Rabinovici Janku. — 
Reinhardt Max. ■— (Renczyn Alois.) — R itter Hermann. — Roli Mayer. — Rosenhek 
Karl. — Rosentower Raphael. — Rosenzweig Dawid. — Rubasch Stefan. — (San- 
dulowicz Alexander.) — Schenkelbach Bi-uno. — Sohieber Simche. — Semaca 
Alexander. — Sindler Michael. — Singer Abraham. — Singer Jo se f  - Singer 
Mendel. — Sobolewski Ladislaus. — (Sorosciuc Michael.) — Sponder Aron. — Stadler 
Moisclie. Suck Leopold. — Tarnowieoki Seyerin. — v. Tarnoyieichi Sofie, Priv. — 
Teliman Jobami. — *Trichter Israel. Vitenco Isidor. — W erbel Chaim. — W essely 
Jo se f  — (Wiszniowski Karl.) — W ojnarowski Ludwig. — (W urmbrand Jakob.) — 
Zawadyński de Rawicz Alfred.

VI. K lasse, 49 Schiller.
Rakowski Marian. — Baltheiser Friedrich. — Bartfeld Nusim. — Beck Emil.

— Bergmann Isak. — Bosch Marian. — Oocinschi Alexander. — Diam ant Osias. — 
Goldes Otto. — Goldschmied Motio. — Gornikiewicz Johann. — Gottfried A dolf — 
Hluscu Nikolaus. — Jalbim  Jakob. — Jedliński Ladislaus. — Kniazkij Peter. — 
Knolel Friedrich. — Kohn Simon. — Kommer R udolf — Kottek Ferdinand. — 
Kowarżyk Johann. — La Renotiere R. v. Kriegsfeld Alexander. — Landmann 
Wilhelm. — Largmann Jakob. — Lazarowicz Emanuel. — Lichtendorf Abraham. — 
Lurz Georg. — .Luttinger Oiser. — Mintencu Nikolaus. — Nastasi Hilarion. — Neu- 
berger Moses. — Rock ’Maximiliau. — *Reiner Markus. — Romek Albert. — Rosen- 
stock Mordko. — *Rosenthal Moses. — Schiller Arthur. — Schick Arthur. — Schor 
Baruch --- Sobotkiewicz Franz. — Sommer Dawid. — Storck Hugo. — Stiilka Franz,
— Strzyżewski Rudolf — Urrnann Eduard. — Vais Jancu — W ilhelm Geoi-g. — 
Woloschenko Leon. — Fischer Robert.

VII. K lasse, 30  Schiller.
*Biber Aron. — Chałupa Eduard. — Clarnfeld Moi-itz. — Dospil Josef. — 

Fischbach Munisch. — Frankel Feiwel. — Frenkel Baruch. — Gottlieb Jo se f  — 
Hanke Gustay. Ilohn Hermann. — Iliutz Orest. — Kahn Mathias. — Kat.z Leon.
— Kriitzer Alexander. — L aster Moses. — Lesner Osias Dawid. — *Miihlstein 
Emanuel. — Pasternak Jakob Kalman. — Pelz Robert. — Reus Vasilie. — liosen- 
rauch Schloime Leib. — Rosintal Josef. — Schajowicz Baruch. — Schiller Dayid. — 
*Schmuker Isak Ber-. — Schonliaus Nathan. — (Stup Aron Feiwel.) — Tremel 
Adalbert. — Fassler Schaja. — Held Isak.
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XI. Statistik der Schiller.
1 a, s  s e

I. II. n i . IV. V. i  1VI. VII. N g

1. Z a h 1.
a b C a b a , b a b a b W

Zu Ende 1900/1901 . . . . 51 461 481 38 ! 312 36 38 28 27* 24 363 28 44* 475*°
“ a - b c |

Zu Anfang 1901/1902 . . . 
W ahrend des Schuljahres

53 511 55 50* 4 5 43* 56' 39* 40 24* 412 48 282 57310

e in g e t r e t e n ......................... — — — — — 1 — — — — — 1 -- 2
Im  ganzen also aufgenommen 53 52 55 51 45 45 57 40 40 25 43 49 30 585

D arunter neu aufgenommen.
und zwar:

A u fg e s tie g e n ......................... 50 41 49 4 4 5 6 6 2 3 5 1 — 176
R e p e te n te n ..............................

W ieder aufgenommen, und
— — — — - — — — — — — — —

zw a r:
A u fg e s t ie g e n ......................... — _ — 40 40 36 45 34 30 18 27 45 25 340
R e p e te n te n ..............................
W ahrend des Schuljiihres

3 11 6 7 1 4 6 - 8 4 11 3 5 69

a u s g e tr e te n ......................... 12 12 18 4 8 5 2 2 4 2 8 — 1 78
Scłiiilerzahl zu Ende 1901/1902 41 40 37 47 37 40 55 38 36 23 35 49 29 507

D arun ter:
Ofłentliche Schiller . . . . 37 38 37 44 34 37 55 36 35 23 34 49 29 488
P r iy a t i s t e n .............................. 4 2 — 3 3 3 — 2 1 — 1 — — 19

2. G e h u r t s o r t  (Vaterland).
Czernowitz und Vororte . . 12* 11* 18 151 11 7* 20 12 14* 10 15* 20 10 1756
B u k o w i n a .............................. 132 15* 12 6 16* 15 20 9 9 5 12 10 10 152*
G a l iz ie n ................................... 5 7 5 11* 4* 11 7 5 4 5 3 9 2 782
Nieder-Osterreich . . . . 1 1 1 0* _ 1 — 1 — _ — — 5*
S te ie rm a rk .............................. — — — 1 _ __ — — — — — 1 2
B o h m e n ................................... — — — — _ — 1 — 1 1 — — 3
U n g a r n ................................... — 1 — — 1 1 _ 1 1 5
K ro a t ie n ................................... — — — 1 _ _ 1 — — — — 2
R u m a n i e n .............................. 0* 3 2 9 1 3J 5 7 2 5 2 3 8 5 5 9 *
R u Jślan d ................................... — — — 0l 1 1 1 _ - — 1 4*
Baiern ................................... — — — _ — 1 — _ — — 1
T ilrk e i........................................ — — — — __ _ — 1 — — — 1
A g y p te n ................................... — — — — 1 — — — — — — — 1

Summę . . . 374 382 37 443 34:! 373 55 362 3 5 * 23 34* 49 29 48819

3. M u t t e r  s p r a ć  h e.
D e u t s c h ................................... 27s 264 31 283 26s 272 44 24* 28* 20 24 32 23 36014
R u m a n isc h .............................. 2l 1 8 2 4* 6 7* 5 1 4* 8 4 575
R u th e n is c h .............................. 3 4 2 4 3 1 1 1 — — 2 1 22
P o ln is c h ................................... 2 4 3 4 2 5 4 3 2 2 6 6 1 44
O z e c h i s c h .............................. — 1 — _ _ — — 1 — — — — 2
R u ss isc h ................................... — — _ _ 1 — — — —• 1 — 2
G rie c h is c h .............................. — 1 — — — — — — - — — — 1

Summę . . . 374 382 37 4 4 3 343
.

3 7 3 55 362 35* 23 34* 49 29 & CC
!
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k : 1 a, s s e 3U
I. 1 1 . IV. V. i  ^ 

n  an i . VI. VII.
a b c a b c a b a b w

4. R e l i g i o n s b e k e n n t n i s .  
Katholisch des lat. Ritus 4‘ 41 7 8 82 7 6 7 7 2 11 11 6 884

„ griech. Ritus — 1 — — — — — — — 1 — 1 1 4
,, armen. Ritus 2 - 1 — — 1 — — — — J — 4

Griechisch-orient...................... 5 711 3 6 3 3 4 4 3‘ 1 6‘ 6 2 53*
1Armenisch-orient..................... — — —

1
— — — 1 — — —

9
—

Eyangeliscli (Augsb. Kont'.) . — 3 3 — 3 4 2 — —
20

27
M osaisch................................... 28:1 21 24 293 221 243 41 2 1 2 25 17 17 22 31112

Summę . . . 374 382 37 443 343 373 55 362 3 5 1 23 34‘ 49 29 48819

5. L e b e n s a l t e r .
Im  11. .Tahre standen . . . 13> 142 9 — — — — — — — — — — 3G3

12 82 4 9 6' 2‘ 62 — — — — — — — 35"
7' 7 11 9' 32 5 5 — — — — — — 474
5 7 1 11 8 10 n 2 G — — — — 61
i 5 6 91 9 61 13 10 G 3 1 — — 692
3 — 1 7 10 5 1.3 13' 10 7 11' 9 892

17. ..................... — — 1 9 0 8 G G' O 7 5 1 46>
18 ..................... — 1 — 1 — —' 4 3' 4 3 10 9 8 43 >
19 , ..................... 1 3 1 10 9 24
20 . . . _ _ _ _ 1 — 1 1 4 12 5 24
21 , ..................... — — _ _ _ — 2 1 — — 2 1 G

„ 22. „ „ ■ • • 
„ 23. „ „ • • • 
n 24. „ » . . .

2JS

— — - —- - ... -
1

—
2 2

1
1
1

5
1
1
1

Summę . . . 371 382 37 _443 34s 3 7 3 55 3G2 35* 23 341 49 29 48819

6. N a c h  d e m  W o h n o r t e
d e i- E 11 e r  n.

O r ts a n g e h o r ig e .................... 172 202 19 252 182 151 31 IG 211 12 19' 27 13 253“
A u sw artig e .............................. 20* 18 18 191 IG1 222 24 202 14 11 15 22 IG 2358

Summę . . . 374 382 '37 44s 343 373 55 3G2 351 23 341 49 29 48819

7. K l a s s i f i k a t i o n .

o) Zu Ende des Scbuljalires
1901/1902.

I. Fortgangsklasse mitVorzug 
I. Fortgangsklasse . . . .

2
26

2‘
24

1
25

G
29

2
25

1
29

6
3G

3
23

3
23

5
12

2
18‘

2
30

3
19

381 
3191

11. Fortgangsklasse . . . . 4* 5 10 0 4 6 8 6 21 a G 5 3 672
III. Fortgangsklasse . . . 
Zu einer Wiederholungsprii-

1 — — — 1 1 3 2 8

471fung zugelasson . . . .  
Zu einer Nachtragspriitung

4 5 1 3' 1 3 4 G 4 4 8 4

9 14krankheitshalber zugelassen O3 91 — O2 p O3 2 02 1 — 1 2 —
Aufierordentliche Schiller "

Summę . . . 374 382 37 4 4 3 343 373 5 5 36*| 35*

1

23 341 49 29 ** oc oc



94

IC  1 a. «s s e d<x>
I. 11. i i i . IV. V. 4 5

VI. VII. N S
a b c a b a b a b a b

da

b) N achtrag zum Schuljahre
1900/1901.

Wiedei-holungspriifungen
3 42waran bewilligt . . . . i 5 i 3 4 5 3 2 3 3 7 2

Entsprochen haben . . . .  
Nichtentsprochen haben(oder

i 3 4 — 2 4 O 3 2 3 1 5 2 35

7nicht erschienen sind) . . 
Nachtragspriifungen waren

01

1 i 1 — 2 2

107h e w illig t.............................. 2 D 21 0‘ 1 — 1 — 2 O3 i —
Entsprochen haben . . . . i 0' 1 __ — — — — — i — 3'
Nicht entsprochen haben _ — — 1‘ — — 1 — i 0' — — 32
Nicht erschienen sind . . . i — 0' 1 0' 1 — — -- i 0-’ — — 44

Damach ist das Endergebnis
fur 1900/1901.

I. Fortgangsklasse mitVorzug 9 G 4 5 — 2 3 2 i _ 2 2 i 37
I. Fortgangsklasse . . . .
II . Fortgangsklasse . . . .
III. Fortgangsklasse . . .

32
8
1

33'
G
1

33
G
5

24
7‘
1

211
9
D

30 30 
3 4

—I i

22
4

22
3'
1

19
4

24
8‘
2

23
3

40
3‘

3532
G84
13

Ungepriift bliehen . . . . 1 0' 1 0‘ i — — — 1 O2 — — 4‘
Summę . . . 51 46' 48' 381 .312 36 :ss 28 271 21 363 28 44‘ 475"'

8. G e l d l e i s t u n g e n  d e r
S c h ii 1 e r.

Yon allen Aufgenommenen 
waren yom Schulgeld ganz a 1 1 Cb efre it:

im I. S e m e s t e r .................... 10 12 9 22 28 ' 27 27 19 17 10 17 27 14 239
im II. S e m e s te r .................... 22 25 27 21 21 24 34 14 13 11 23 21 9 267

Zur Halfte waren befreit: .

im I. Semester . . . , — _ _ ‘ _ . | _ _ — — — — — —
im II. S e m e s te r .................... 3 — | _

I — L- ~ 1 — --. 4

Nicht befreit waren :
im I. Semester . . . 43 40 46 29 : 17 18 30 21 23 15 26 22 16 346
im II. S e m e s te r .................... 28 27 28 30 | 22 21 23 26 27 14 19 28 21 314

Davon haben das Schulgeld
g ez ah lt:

im I. S e m e s t e r .................... 39 34 37 27 1 17 I 17 28 21 21 13 23 22 15 314
im II. S e m e s te r .................... IG 14 14 25 16 17 21 23 23 12 11 28 20 240

Nicht g ezah lt:
1

im I. Semester . . . . 4 G 9 2 1 - 1 2 — 2 2 3 — 1 32
im II. Semester * ) . . . . 11‘ 12‘ 14 41• G ! 4

1 1
2 21 4 2 8. 1 70'

*) Nicht klassifizierte Priyatisten ais Exponent.
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i 3L £ s e fl0>
I. i i .

III.
IV. I .

VI. VII.
i  B 

N B
a | b c a b c a b a b <3cc

Am Ende des II. Semesters 
waren :

ganz b e f r e i t ......................... 22 25 26 21 23 24 34 14 13 u 23 21 9 266
halb b e f re i t .............................. 3 — — — — — --1 — _ 1 — — 4
nieht b e f r e i t ......................... 16 15 11 26 14 16 21 24 123 12 11 28 20 237

Das Scbulgeld betrug in K:
iui [. S e m e s t e r .................... 1560 1360 1480 1080 680 680 1120 840 840 520 920 880 600 12560
im II. S e m e s te r .................... 700 560 560 1000 640 680 840 920 920 480 460 1120 800 9680

Zusammen . 2260 1920 2< )4() 20801320 1360 1960 17601760 10001380 2(XK) 1400 22240

Die Aufnahmstaxen betrugen |
in K  a 4 ' 2 .........................

Die Lehrm ittelbeitrage be-
210 172-2 £ 05  8 16-8 16-8 21 25-2 25-2 84 12(1 210 4-2 — 7392

trugen in K A S .  . . . 
Die Taxen ftir Zeugnistlupli-

106 104 110 102 90 90 114 80 80 : 0 86 98 60 1170

kate betrugen in K . . . 
Die Jugendspielgelder be-

_ — — — — — — — — — — • — 28

trugen in K a 1 . . . .

9. B e s u c h i n d e n  r  e 1.- 
o b 1 i g. u n d n i c h t o b l i -  
g a t e n  G e g e n s t a n d e n .

48 46 52 46 40 40 51 36 37 22 37 45 28

CO

Rumanisch fiir Rumanen 8' 4 2 11 .3 (i 10 9* 7 3 6> 9 5 834
Rumanisch fiir Nichtrumanen 17* 19' 23 2(J2 18" 22:} 34 16 16‘ — — — — 18512
Rutheniscb fiir Ruthenen 3 5‘ 1 5 2 2 2 2 1 1 — 2 i 27 >
Ruthenisch fur Niohtruthenen 9‘ 10 11 8' n 7 9 7 4 — — __ — 76*
Englisch . ......................... _ — — — — — — _ — 19 28 38 23 108
Ohne Landessprache . . . — — — — — — 2 i 7 — — - - — 9

Summo . . . 374 38* 37 44" 34" 37" 55 36* 35' 23 341 49 29 48819

Tumeii haben besuchfc 37 36 37 40 35 53 33 33 18 31 37 20 443
Vom Turneu waren befreit . — 2 — 4 i 2 2 3 2 5 3 12 9 45

Summę . . . 37 38 37 44 34 37 55 36 35 23 34 49 S9 488

Stenographie I. K urs . . . 12 9 6 _ 27
II. „ . . . — — — — — — — — 3 4 7 — 14

Cresang . . . . 11 7 6 15 8 5 4 3 2 — 1 4 1 67
Kirchengesang gr.-or. . . 4 5 3 4 3 3 2 2 i 2 6 — 35

„ rom.-kath. . 4 4 7 3 4 1 3 — | _ 2 — 5 5 38
Chemische Ubungen . . . — — — — — — — — 5 8 17 — 30

10. S t i p e n d i e n .
i Anzabl der Stipendisten . . 
1 Gesam tbetrag der Stipen-

— 1 — 5 4 3 4 2 2 2 5 7 4 39

[ dien in K .............................

r
120 G62-8 460 460 400 200 260 220 700 997-70 740 522056
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XII. Maturitatsprufungen.
1. Im Schuljahre 1900/1901.

Die Prufung im H erbst fand sohriftlich vom 9. bis 14. und mundlioh un ter dem 
Vorsitze des k. k. Gymnasialdirektors Regierungsrates H. K l a u s  e r  am 19. und 
20. Septembei statt.

Verzeichnis der im Herbstterm ine 1901 fu r  re if  erk la rten  Abiturienten.

3aS
Ni--pCGO
CJ

K A M Ę

c  g
:3 C X> ^ •“ V m 01

• eS t- -  £.2 g C X
O

G e b u r  t  s- 

Ort Datum
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tl.
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in
Ja

hr
en

Reife-
grad

Gewahlter
Beruf

1 i Deutscb Osias ' Oli. Czernowitz 20. Juni 1879 9 1 reif Bahndienst
2 Dulberg Osias V Zabłotów, Gal. 4. .Tuli 1882 7 Technik
3 Ehrlich Simon Czernowitz 10. Nov. 1882 8 Orient.Akad.
4 Hessing Eisik „ |16. Okt. 1881 7 1 Technik
5 K rem er Anton . „ 9. Nov. 1880 9 Eodenkultur
o Panowski Anton I.liseni, Ruman. 21.Nov. 1881 8 Forstakad.
7 Romanowicz Ivan Viś’egrad, Eosn. 20. Noy. 1883 7 Technik
8 Storfer Adolf . . Dorohoiu, R.um. 5. Juni 1881 10
9 Ayramoyioi A. S. Ext. Mogosesti, „ 110. Juli 1883 priv. i

” i
Das Gesamtergebnis der M aturitatspriifung im Jahre  1901 ist aus nachste- 

hender Tabelle ersichtlich: ^

Kategorie
der

Abiturienten

©! MC'
Ul £o ©| -H

irSi O 
;,QQ

Davon
zum

2. 3.

M a ł e

Zurtickgeblieben

l?J£ o 
<t> d6l)^
a g
p -pI CG £ © © a

Ph
O

K>

!> Ł>CN rj© g
r ©  <+-l

rH *
© © 
WU3
S .2

PiS r  ®©  -H + 3

a?"© "©\r ®

Reif erklart ! U nreif* 2)

r£J !?
, a

Eh
a
-c!O

Óffentliclie . . ■ 1 44
i

i 2 |  2 1 32 4
1

37. 5 — — 5

Priyatisten . . "  1 ! —' 1 , - — — 1 — i
r —

Externisten . ' 11 4 2 *1 — 3 — 3|| 3 _ 1 4

Summę . . |i 56 i 3 4 3 5 1 35 4 ■ 00
 -

 I

1 9

x) Im Sommer- und H erbstterm ine zusammengenommen.
2) EinschlieBlich der wegen 4 schlecbter sohriftlicher Arbeiten Zuruckgewiesenen.
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Im Sommer 1902.
Żur Priifung zugelassen wurden 29 offentliche Schiller Und 20 externe. Die 

schriftliche Priifung fand vora 12. bis 17. Mai, die miindliche un ter dem Vorsitz des 
k. k. Gymnasialdirektors H erm  Regierungsrates Heinrich K l a n s e r  vom 26. his 30. 
Jun i statt.

Bei der schriftlichen Priifung hatten die Abiturienten folgende Themen zu 
bearbeiten.

1. I m  D e u t s c h e n :
Die Entscheidungsschlachten des Altertums in ihrem Einflufi auf die Bedeutung 

der teilnehmenden Staaten.

2. I m  F r a n z o s i s c h e n :
o) tlbersetzung aus dem Franzosischen ins Deutsche : Bigot, Lectures Choisies

de franęais moderne, Chateaubriand, S. 202, Ces barbares . . .  S. 203 de oe
grand tab leau ;

b) aus dem Deutschen ins F ranzosische: Duschinsky, Dlmngsbuch zur franzo
sischen Syntax S. 54, Nr. XXV. Folgen der Kreuzziige.

3. I m  E n g l i s c h e n :
Herrig, The Britisch Classical Authors. Hume, S. 199 The religion of the 

Britons . . . S. 200 . . by those tolerating conquerors.

4. I m  R  u m a n i s c h e n :
Prin ce ajunge un popor sa aibft o insem natate istorica ?

5. I m  R u t l i e n i s c h e n :
111,0 TO Mae 3Ha'iHTH, kojim CoKpar KajKe: „II .in iii t m !.ko shhio, igo Hiaoro H e  bhhk>“ ? 6

6. I n  d e r  M a t h e m a t i k :

Gruppe I.
1. Jem and zalilt alljahrlich yorschufiweise eine Pramie von 500 K durch 

12 Jahre , um sich nach weiteren 10 Jah ren  eine yorschiissige Rente zu sichern, die 
18 Jah re  laufen soli. Wie grofi wird letztere sein, wenn er nach 18 Jahren, vom 
Beginn der Zahlungen gerechnet, 2000Kronen von dem eingelegten Kapitale heraus- 
nimmt und die Bank 4% żinsen rechnet ?

2. Man legt durch einen Punkt in der Peripherie des Grundkreises eines 
geraden Zylinders einen schiefen Schnitt.. Der Neigungswinkel desselben zur Grund- 
flache ist <x =  32° 46'. Wie grofi ist das Volumen des ganzen Zylinders, wenn seine 
Hohe =  9’33 m betrag t und die MantelHiichen der beiden Schnittkorper sich wie 1: 6 
yerlnalten.

3. Ein Dreieck aufzulosen aus a2 - b2 =  19 cm2;
2 R =  21'25 cm

<  Y =  126" 52' 12".
4. Gegeben ist die Ellipse 25 y 2 + 16 x2 =  400. t)ber dem Abstande der 

beiden Brennpunkte derselben ais Durchmesser ist ein Kreis konstruiert. In  welche 
Teile wird die Ellipse durch diesen Kreis zerlegt ?
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Gruppe II.
1. a) x2 + y 2 — 2 x y  cos <p =  144;

P) i  y  sin. <f =  36
Y) (x +  y =  28)

Welche W erte von x, y  und <p entsprechen den Gleichungen?

2. Ein rechtwinkliges Dreieck ro tiert um eine Achse, welche auf der Hypotenuse 
in einem ihrer Endpunkte senkrecht steht. Del spitze Winkel, durch dessen Scheitel 
die Achse geht, ist a =  49° 33' 1" und die Flachę des Dreieckes F =  103'73 m2 
gegeben. W ie grofi ist das Volumen des Umdrehungskorpers ?

3. Ein Trapez zu berechnen aus der Seite d =  10’5, der Diagonale f  =  11 0, 
dem Winkol zwischen d u. f  s =  80° 28' 22" und dem W inkel (3 =  (S2n 17' 30".

4. Au die Parabel y 2 =  16 x wird eine Tangente parallel zur Geraden 
y  =  s/4 x + 4 gezogen. Wie lau tet ihre Gleichung ? Wie grofi ist die von der 
Parabel abgeschnittene Sehne und wie grofi ist ihr Abstand ro n  der Geraden?

Gruppe III.

1. Aus 3 Zahlen, dereń Summę 72 ist, soli eine geom etrisehe Reihe derart 
gebildet werden, dafi die m ittlere geometrisehe Proportionale mit der Summę der 
beiden iiufieren Glieder der Proportion multipliziert 160 ais Produkt gibfc.

2. Yon einem Parallelogram me ist die Differenz zweier anstofienden Seiten 
=== 4 dni. eine Diagonale =  l i 'd n i  und der dieser Diagonale gegeniiberliegende 
spitze W inkel =  64° 30' gegeben. W ie grofi ist der Flacheninhalt ?

3. Ein Prism a ist h — 3'2 dni hoch und bat ais Grundflache ein regelmafiiges 
Zehneck, dessen Umfang n — 7'2 dni ist. W ie grofi ist der Inhalt eines Kegels von 
derselben Hohe, dessen Grundflache ein dem Zehnecke umschriebenor Kreis ist.

4. Der M ittelpunkt eines Kreises liegt auf der Geraden 2 x — J =  y. Der 
Kreis beruhrt die Gerade 8 x + 6 y =  17, sein Radius ist 4 cm.

a) W ie lau tet die Gleichung des Kreises ?
b) W o erfolgt die Beriihrung ?

7. I n  d e r  d a r s t e l l e n d e n  Cle o m e t t i  e :

Gruppe 1.

1. Drei nicht in einer Geraden liegende Punkte o, b und c im Raume sind 
gegeben ; man soli einen yierten Punkt d suchen, der von a, b und c die Ent- 
fernung m hat.

2. Ein gerader, um gekehrter Kegel mit der Spitze in der yertikalen Projektions- 
ebene ist durch eine Ebene nach einer Ellipse zu schneiden und die wabre Grofie 
der Sclinittfigur zu bestimmen.

3. Durch einen Punkt der Oberflache einer Kugel ist an die Kugel eine tan- 
gierende Ebene zu legen.

4. Der Schlagschatten einer Kreislinie auf beide Projektionsebenen ist 
zu bestimmen, wenn diese in einer Ebene liegt parallel zur horizontalen Pro- 
jektionsebene.
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Gruppe II.
1. Zwoi schiefe Ebenen E  und E  sind gegeben. Der Neigungswinkel dieser 

Ebenen ist duroli zwoi Ebenen / J und H nach dem Verhaltnisse 1 : 2 : 3  zu teilen.
2. In  einer schiefen Ebene E  liegt ein Punkt a, dieser ist der M ittelpunkt 

einer Kreislinie von 2 cm Halbmesser, diese ist die Leitlinie eines geraden Kegels 
von 5 cm H o h e ; aufierdem ist ein Punkt m im Raume gegeben; durch den Punkt iii 
sind an den Kegel die Taugentialebeneu zu legen und die Bortihrungserzeugenden 
zu bestimmen.

3. Zwei schiefe' Kreiszylinder mit den Leitlinien in der horizontalen Projek- 
tionsebene sind so anzunehmen, dali eine Losreifiung sich e rg ib t; der Schnitt der 
beiden Zylinder ist zu bestimmen.

Gruppe III.
1. Durch eine gegebene Gerade E ist zu einer gegebenen Ebene E  eine 

Ebene .1/ zu legen, welćhe mit der Ebene E  einen W inkel von 60° einschlieht.
2. Ein senkrechter Kegelstutz wird yon einer ąuadratischen P latte gedeckt. 

Unter Voraussetzung ■ von Parallelbeleuchtung den Schlagschatten dieser Korper auf 
einander und auf den Projektionsebenen zu bestimmen.

3. Eine Kugel von 5 cm Durohmesser ist gegeben, diese ist durch eine vom 
Kugelm ittelpunkte urn 1 cm entfernte schiefe Ebene zu schneiden und die wahre 
Grolie des Schnittkreises zu bestimmen.

Ergebnis: A ufG rund der schriftlichen Priifung wurden 2 offentliche Schiller und 
4 externe zum ersten, 1 offentlicher Schiller und 3 ext.erne zum zweiten Małe reprobiert. 
Der mundlichen Priifung unterzogen sich 17 offentliche Schiller und 2 ex tern e ; davon 
erhielten 3 offentliche Schiller das Zeugnis der Reife mit Auszeichnung, 11 oifentliche 
wurden fur reif orklart, 2 oifentliche Schiller und eine externe Abiturientin erhielten 
die Bewilligung, die Priifung ans einem Gegenstande nach den Ferien zu wieder- 
holen, 1 offentlicher Schiller wurde auf ein Jahr, 1 E xternist auf unbestimmte Zeit 
reprobiert.

Verzeichnis der im Sommertermiiie 1902 fiir reif erklarten Abiturientem
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Ort Datum
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j grad Beruf

li
l 1; Biber Aron . . Czernowitz, . 

Bukowina 3. Febr. 1883
1

7
reif
mii

Ausz.
Moderne
Pliilologio

2 Cłarnfeld Moritz ” Nearn^, Ruman. 17. Aug. 1884 7 reif Technik

3̂ Frankel Feiwel . V Wiżnitz, Buk. 13. Ileż. 1877 7 V
Beamtcn-
laufbahn

4̂ Gottlieb Jo se f . 
|

Styreze, „ 0. Dez. 18841 7 ,, Technik

5 Hanke Gustav

1
Weldzirz, Galiz. 9. Doz. 1884 7 V

Moderne
Pliilologie
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a a
© 'O3 © G e b u r  t  s-

« ■ © zl *-u «
rC A .. -w ! jReife- Gewahlter

N A M EN • cS u \
Datum

® fl grad Beruf
Ort 3 te 3

*
wO

3 :0 J3 
KC «

i
G Hohn Hermann . off. Starburg,

Steiermark 19.Febr. 1884 7 reif Technik

7 Kaim M atthias . Watra-Molda- 
witza, Buków. 8. Dez. 1884 8 11 Chemie

8 Katz Leon . . . 11 Dorna, Buków. 18. Dez. 1884 8 11 Technik
reif

9 Miihlstein Eman. 11 Zastawna, Buk. 30. Okt. 1884 7 mit
Ausz.

11

10 Pelz Robert . . 11
Felsó-Viso,

U ngarn 14. Jann.1885 •7 reif E lektro
technik

11 Rosenrauch Schl. 11 Wiżnitz, Buk. 18.Jiinn.1878 7 1 ” Jus

12 Schitfer Dayid 11 Roman, Ruman, 21. Ju li 1883 7 11 Technik

13 Schmucker Isak . 11
Czernowitz,
Bukowana 20. Febr. 1884 7

reif
mit

Ausz. ”

14 Schónhaus Nathan 1? Neam^, Rum. 14. Okt. 1883
1

2 reif
1

Hochsch. fur 
Bodenkultur

Kundmacłiung betreffend das Schuljahr 1902/3.
I. Eroffnung des Schuljahres.

Das Schuljahr 1902/3 wini am 4. September 1902 uin 8 Uhl- friih mit dem 
heiligen Geistamte eroffuet werden. Nach dem Gottesdienste haben sieli alle Schiller 
in ihren Klassen zu yersammeln, wo die Verlesung der Disziplinarordnung stattfindeu 
uud der Stundenplan hekauntgegeben werden wird. Der regelmafiige Unterricbt wird 
am 4. September um 3 Uhr nachmittags beginnen.

II. Aufnahme in die I. Klasse.

Die Aufnahme iu die I. Klasse Anet am 15 und 16 Juli uud am 1., 2. und 3 
September statt. Die A n m e l d u n g e n  zur Aufnahme in die 1. Klasse im Heibsttermin 
scblieBen am 2. September um 10 Uhr yormittags. Die neueintretenden Schiller haben 
sieli an einem der genannten Tage in Begleilung ilirer Bitem oder dereń Stellyertreter 
zwischen 8 und 10 Uhr yormittags in der Direkti mskanzlei zu nielden, durcli Vorlage 
des Tauf- oder Geburtsscheines nachzuweisen, daB sie das 10. Lebensjahr schon voll- 
endet haben oder bis Ende des Kalenderjabres yollenden werden, und falls sie aus einer 
iirtentlicheu Yolksschule kominen, ein vom Lei ter dieser Schule ausgestelltes Freąuen-
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tationszeugnis mitzubringen, in welctiem die Noten aus der Religionslelire, aus der 
deutsehen Spraclie und aus dem Rechnen enthalten sind. Vor der Beibringung eines 
iegalen Tauf- oder Geburtsscheines kann kein Sehiiler zur Aufnahmsprufung zugelassen 
werden. Wer den sta tt des Frequentationszengnisses die, Schulnaohrichten vovgelegt, 
dann miissen in diesen die Leistungen in der deutsehen Spraclie dnrch e ' n e  N o t ę  
bezeichnet sein und haben dieselben die Bemerkung der betreffenden Sobulleitung zu 
enthalten : „Hat seinen Abgang an eine Mitfelschule angemeldet." Aus der dritten 
Klasse, d. li. dem 3. Schuljahr einer Volkssehule kann kein Sehiiler in eine Mittelschule 
tthertreten. Die Eltern haben bei der Anmeldung die Hutterspraehe ihres Sohnes und 
jene Landesspraclie (Rumiiniseh oder Ruthenisclij anzugeben, die derselbe an der Anstalt 
ais obligaten Gegenstand lernen soli. Uber die wirkliehe Aufuahme entscheidet die 
Aufnahmsprufung, die n u r  an den oben genannten Tagen, und zwar schriftlieh von 
10 bis 12 Obr vormittags und mUndlicb von 3 bis 5 Ulir nachmittags stattfindet.

Beziiglich der Aufnahmsprufung fiu die I. Klasse gelten folgende Besiimmungen :
1. Die Aufnahmsprufung aus der Religionslehre ist nur mundlieb, ans der deutsehen 

Spraclie und dem Rechnen schriftlieh und miindlich yorzunehmen.
2. In der Religion werden jene Kenntnisse yerlangt, die in den ersten vier 

Klassen der Volk3scbule erworben werden konnen.
3. In der deutsehen Spraclie wird yerlang t: Pertigkeit im Lesen und Schreiben 

(aucli der lateinischen Sehrift), Kenntnis der Elemente der Formenlelire und Pertigkeit 
iui Aualysieren einfach bekleideter Siitze.

4. Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in ganzen Żabien 
notwendig.

5. Die Analyse einfach bekleideter Siitze und die Liisung von Textaufgaben wird 
auch bei der scbriftlichen Priifung yerlangt.

Eine Wiederbolung der Aufnahmsprufung in die 1. Klasse an einer und deiselben 
oder an einer auderen Mittelschule mit der Reehtswirksamkeit fiir das unmittelbar fol
gende Schuljahr ist zufolge li. Min.-Eri. yom 2. Janner 1886, Z. 85, nnzuliissig.

Eine unter falsehen Augaben erschlichene Aufnahme hat die Entfernung des 
SchUlers von der Anstalt zur Folgę.

III. Aufnahme in die II. bis V II. Klasse.

Sehiiler, die der gr.-or. Oberrealsohule noch nicht angehiiren und in eine hoiiere 
ais die I. Klasse eintreten wollen, haben sich am 29., 30. und 31. August zwischen 10 
und 12 Uhr yormittags bei der Direktion zu melden, den Tauf- oder Geburtsschein und 
die Studienzeugnisse yorzulegen und nachzuweisen, dafi sie iliren Abgang von der 
fruheren Anstalt ordnungsmUfiig angemeldet luiben.

Schiller, welelie ihre Studien unterbrochen haben, miissen zufolge li. Ministerial- 
erlasses voin 6. Oktober 1878, Z. 13510, aucb wenu sie durch Wiederbolung der Klasse 
ihre Studien fortsetzen wollen, sieli einer Aufnahmsprufung unterziehen Fiir jede Auf- 
nahmspriifung in eine hoiiere ais die erste Klasse ist im yoriiinein eine Taxe von 
24 K zu eriegen.

Die Aufnahmspriifungen, sowie die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen 
werden ani 1, 2.  und 3. September abgelialten werden. Anmeidungen i 
kauzlei. Die dieser Anstalt schon angehorenden Schiller haben sich 
September zwischen 10 und 11 Uhr yormittags behufs ihrer Konsl 
Klassenlokalen einzuflnden. Doch kann ihre Einschreibung nur dann 
wenn sie das Zengnis iiber das II. Semester des yergangenen Schu
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mirt 4 K (Lehrmittel- und Spielbeitrag, sowie Tinterigelrt) entrichten. Feiner liat. jerter 
Schiller bei der Einschreibung ein auf den yorgedruckten Formularen geseliriebenes, 
in allen Rubriken ausgefiilltes und vom Vater oiler dem verantwortliclieu Aufseher 
unterschriebenes Nationale dem Herm Ordinarius zu liberreichen. Audi • gewesene 
Schiller der Anstalt bediirfen, wenrr sie einmal aus was immer fLir einem Grunde den 
regelmiifiigen Einschreibungstermin yersaumt liaben, zu ibrer Wiederaufnahme der 
Bewilligung des hoben k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterrieht. Die Schiller 
werden auch aufmerksam gemacht, dafi sie am Unterrichte nur dann werden teilnehmen 
dilrfen, wenn sie mit allen Buchern und Atlanten und mit den Bequisiten filr das geo- 
metrische und Freiliandzeiobnen yersehen sein werden. Die BUcber mttssen in einem 
nocli brauobbaren Zustande sein. Das Schulbiichejwerzeiehnis nennt die zuliissigen 
Anflagen ausdriicklieh, andere Aufiagen werden nicht geduldet werden. Schliler und 
Eltern werden dalier vor dem yorzeitigen und dem Ankaufe unzullissiger Biloher 
gewarnt. Da das Turnen in allen Klassen ein obligater Gegenstand ist, bat sieli aucb 
jeder Schiller mit einem Paar Turnscbuben, und zwar nur solcben ans Leinwand mit 
Gummisoble zu yersehen.

IV. Geldleistungen.

Alle neu eintretenden Scbiiler haben eine Aufnabmstaxe von 4 K 20 h, einen 
Lebrmittelbeitrag von 2 Ii, einen Jugendspielbeitrag von 1 K und das Tintengeld mit 
1 K zu entrichten.

Yon der Zahlung des Lehrmittelbeitrages und der Aufnabmstaxe kann kein 
Schiller befreit werden.

Das Scbulgeld betragt 40 li per Semester und ist von den Sohiileni der I. lilasse 
im Laufe der ersten drei Monate, von den Schlilern der 11. bis VII. lilasse in den 
ersten zwei Monaten beim Landeszuhlamte, HanpfstraBe Nr. 24, zn entrichten. Die 
Direktion und die Mitglieder des Lehrkorpers nehmen Schulgeldzahlungen n i c h t  
entgegen. Zahlungspflichtig is t jeder Seliuler, der nicht bereits m ittelst Erlasses des 
h„ k. k. Landesschulrates befreit ist, oder der der Befreiung znfolge der erhaltenen 
Zeugnisnoten wieder yerlustig geworden ist. Schiileni der ersten lilasse kann unter 
bestimmten Bedingungen die Zahlung des Schulgeldes fur das I. Semester bis zum 
Schlusse desselben gestundet werden. Schlilern, welche der Zahlungspflicht nicht nach- 
kommeu, wird der weitere Schulbesuch yerwehrf.

Jene Schiller, welche um die ganze oder halbe Schulgeldbefreiung einreichen 
wollen, haben das hetrelfende mit einem Armuts- (oder Mittellósigkeits ) und dem letzten 
Semestralzeugnisse belegle Gesuch innerhalb des ersten Monates eines jeden Semesters 
eiuzubringen. Die Armutszeugnisse dlirfen nicht Uber ein Jahr alt sein, niussen aut 
dera yorgeschriebenen Formulare ausgefertigt, in allen Rubriken sorgfilltig ansgetlillt 
und a) vom Czernowitzer Stadtmagistrate, beziehuugsweise vom Gemeindeamte und der 
k. k. Bezirkshauptmannschaft, b) yon der geistlichen Be bonie (d. li. dem Ptarrainte 
oder Kultusyorstand), c) yom Steueramte und d) vom Grundbuchsamte bestatigt sem. 
Armutszeugnisse, denen auch nur eine dieser BestUtigungen fehlt, sind ungiltig. Da 
nun die Aussteliung solcher Zeugnisse hauflg langereZeit in Anspruch nimmt, so ist es 
ratsam, sieli dieses schon wahrend der Sommerferien zu besorgen. Uberhaupt sollen alle 
Schiller, die irgend welche Benefizien erwarten, jederzeit nachstehende Dokumente bereit 
und in Ordnung halten : 1. den Tauf- oder Geburtsschein, 2. die Stndienzeugnisse, 
3. das Armuts- oder Mittellosigkeitszeugnis und 4. den Heimatschein.
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V. Hausliche A ufsich t
Da eine sorgfaltige hausliche Aufsicht zu einem guten Erfolg in Sitten und 

Fortgang unbedingt notwendig ist, so werden die Eitern und Yormiinder hiermit im 
eigenen Interesse ersucbt, derselben die grofite Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der hoeli- 
lbbliche k. k. Landesschulrat bat unter dem T ite l: „Belehrung fur Kost- und Quartier- 
geber“ eine BroschUre lierausgegeben, die des Naheren die Forderungen enthalt, welche 
die Schuie an das Haus stellen muG, wenri sie ilirer Aufgabe imraer und in allem 
gerecht werder soli. Diese BroschUre ist in der Anstalt- um den Preis von 10 h per 
Stiick erhultlich und wird von der Direktion allen Eitern zugestellt werden, die ihre 
Sohne in diese Schnie aufnehmen lassen, und dereń Aufgabe es ist, datur Sorge zu 
tragen, dafi jenen Forderungen aucli wiiklich entsprochen werde. Die Direktion ist auch 
bereit, den Eitern bei der Untsrbringung ihrer Kinder ratend zur Seite zu stehen.

Hausbaltungsvorstande, welche geneigt sind, unter den Voraussetzuugen der 
Schnie Zoglinge in Kost und Quartier zu nehmen, konnen ihre Adresse der Direktion 
schriftlich bekanntgeben.

VI. Lehrbiicher pro 1902/3.
Religionslehre rom . - k a t h . : I .  Klasse. Grofier Katechismus der katholischen Religion, 

Salzburg 1896. t. Aufi., broch. 80 h.
II. Klasse. Zetter Karl, Geschiclite der gotti. Offenbarung des alten und neuen 
Bundes fur Realschulen. 1. Aufl., geb. 2’50 K.
III. Klasse. Zetter Karl, Kathol. Liturgik, Iieligionslelirbuch fur llittelschulen. 
3. Aufl., 2. Aufl nocli zulitssig, 2‘30 K.
IV. Klasse. Wappier Anton, Einleitung und Beweis der W ahrheit der kathol. 
Kirche. 8. Aufl., geb. 2 K.
V. Klasse. Wappier Anton, Katholische Glaubenslehre. 7. Aufl., broch. 2-40 K.
VI. Klasse. Wappier Anton, Die katholische Sittenlehre. 6. Aufl., geb. 2'40 K.
VII. Klasse. Kaltner Balth., Kirchengeschichte. 2. Aufl., broch. 1*70, geb. 2-10 K.

— g r. - o r. : I. Klasse. Coca C alist, Geschiclite des alten Test.amentes. 1. Aufl., 
broch. 1-80 K.
II. Klasse. Coca Calist., Geschiclite des neuen Testamentes. 1. Aufl., broch. 1-70K.
III. Klasse. Coca Calist., Orthodoxe Glaubens- und Sittenlehre. 1. Aufl., 
broch. 1-94 K.
IV. Klasse. Stefanelli Juven., Orthodoxe Liturgik. 1. Aufl., geb. 2 K.
V. Klasse. Coca Calist., Allgemeine und spezielle Glaubenslehre. 1. Aufl., broch.
2- 60, geb. 2-70 K.
VI. Klasse. Coca Calist., Orthodoxe Sittenlehre. 1. Aufl., broch. P40, geb. 1-50 K.
VII. Klasse. Coca Calist., Geschiclite der gr.-or. Kirche fur Realschulen. 1. Aufl., 
broch. 1-90, geb. 2 K.

— m o s a i s c h :  I. Klasse. Wolf G., Geschiclite Israels. 1. Heft, nur 14. Aufl., 96 h.
II. Klasse. Wolf G., Geschiclite Israels. 2. Heft, 13, Aufl., P04 K.
III. Klasse. Wolf G., Geschiclite Israels. 3. Heft, 10 Aufl., 9. Aufl. nor.h zulitssig, 
geb. 96 li.
IV. Klasse. Wolf G., Geschiclite Israels. 4. Heft, 9. Aufl., broch. 84 li.
V. Klasse. Dr. M. Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschiclite, I. T., 1. Aufl., 
geb. 1'60 K.
VI. Klasse. Biann, Lehrbuch, II. T., 1 Aufl., broch. 1'60 K.
VII. Klasse. Philippson Ludw., Die israelitische Religionslehre. 1. Aufl., broch.
3- 20 K.
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Deutsche Sprache. I.—IV. Klasse. Willomitzer Dr. F., Deutsche Grammatik, 9. Aufl., 
8., 7. und 6. Aufl. noch zulassig, broeh. 2, geb. 2'40 K,
I.—-VII. Klassp. Regeln filr die deutsche Rechtschreibung nebst Worterverzeichnis. 
Kleine Ausg. Wien 1902,, broeh. 20 h.
I. Klasse. Lampel Leop., Deutsches Lesebuch, I. T., 9. Aufl , 5.—8. Aufl. noch 
zuliissig, broeh. DOS, geb. 2 18 K.
II. Klasse. Lampel Leop., Deutsches Lesebuch, II. T., 7. Aufl., 4.—6. Aufl. noch 
zuliissig, broeh. 1'92, geb. 2’40 K.
III. Klasse. Lampel Leop., Deutsches Lesebuch, III. T., 7. Aufl., 3.—6. Aufl. noch 
zuliissig, broeh. L80, geb. 2-30 K.
III. —VII. Klasse. R. v. Muth, Unterschiede zwischen bisheriger und neuor d. 
Rechtschreibung, broeh. 6 li.
IV. Klasse. Lampel Leop., Deutsches Lesebuch, IV. T., 7. Aufl., 4 —6. Aufl. noch 
zuliissig, broeh. 1-60, geb. 2 10 K.
V. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fur osterreichische Realschulen,
V. T„ nur 4. Aufl , broeh. 2, geb. 2'40 K.
VI. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch liir osterreichische Realschulen,
VI. T., 2. Aufl., I. Aufl. noch zuliissig, broeh. 2, geb. 2-40 K.
VII. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fur osterreichische Realschulen,
VII. T., nur 3. Aufl., broeh. 2’30, geb. 2-70 K.

Franzijsische Sprache. I .  Klasue. Fetter-Alscher, Lehrgang der frrnzosischen Sprache,
1. u. II. T., nur 10. Aufl., geb. 2'50 K.
II. Klasse. Fet,ter Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, I. u. II. T., 9. Aufl.,
5 .-8 . Aufl. noch zulassig, broeh. 2, geb. 2-30 K.
III. —VII. Klasse. Fetter-Alscher, Grammaire franęaise, Vienne 1900, 1. Aufl., 
broeh. 2-60, geb. 3 K.
III. Klasse. Fetter Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, III. T., 4. Aufl., 
3. Aufl. noch zulassig, broeh. 1'24, geb. 1‘64 K.
IV. Klasse. Fetter Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, IV. T., 5. Aufl., 
3. u. 4. Aufl. noch zuliissig, broeh. 2 10, geb. 2-50 K.
V. u. VI. Klasse. Fetter Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, V. T., nur
2. Aufl., broeh. 1-60, geb. 2 K.
V.—VII. Klasse. Bechtel, Franzosische Chrestomatie, 4. Aufl., broeh. 4 K, geb.
4-48 K.
VII. Klasse. Bechtel, Franziisisclies Sprach- und tlbungsbucb, Obersf. 1. Aufl., 
broeh. 2 K.

Englische Sprache. IV., VI. u. VII. Klasse. Nader-Wttrzner, EnglischesLesebuch f. h. Lehi- 
anstalten, 4. u. 5. Aufl., broeh. 4‘f>(>, geb. 5-16 K.
IV. u.VI. Klasse. Baudisch-Kellner, Sonnenburgs Englische Grammatik, nur 3. Aufl., 
brocli. 2-40, geb. 2'80 K.
VII. Klasse. Baudisch-Kellner, Sonnenburgs Englische Grammatik, nur 2. Aufl., 
broeh. 2-40, geb. 2-80 K.

Rumanische Sprache, Abteilung fur R u m a n e n .  I.—IV. Klasse. Pumnul-Isopescul, 
Rumiinische Grammatik, 1. Aufl., geb. 1 -GO K.
I. u. II. Klasse. Bumbac I„ Lectura scolarli, 1. Aufl., bioch. 2’50 K.
III. Klasse. Stefureac St., RumUnisches Lesebuch, III. T., I. Aufl., geb. 2-70 K.
IV. Klasse. Stefureac-Buliga, Rumiiuiscbes Lesebuch, IV. T., 1. Aufl., brocli. 2-50, 
geb. 2-70 K.



105

V. Klasse. Simionovici, Carte de cetire, 1. Aufl., broch. 3-30, geb. 3-50 K.
VI. Klasse. Pumnul A., Rumanisches Lesebucli, III. T., 1. Aufl., geb. 2-40 K.
VII. Klasse. Pumnul A., Rumanisches Lesebuch, IV. ( l.u . 2.) I .,  1. Aufl., broch. 2 K. 
Abteilung ftir N i c h t r u r a a n e n .  I. u. II. Klasse. Nastasi I., Rumanisches Sprach- 
und Lesebuch, 1. Aufl., geb. 2'24 K.
III. u. IV. Klasse. Bodnarescul, Rumanisches Sprach- und Lesebuch, 1. Aufl., 
geb. 2-60 K. Bodnarescul, Grammatik zum rumanischen Sprach- und Lesebuch, 
geb. 2 K.
V. Klasse. Popea I., Caractere morale, broch. 2'GO K. Mantiu I., Gramatica ro- 
manS, Etimologia, broch. 2-40 K. Sintaxa, broch. 2-40 K.

Ruthenische Sprache, Abteilung fttr R u  t h  en  en . I .—IV. Klasse. Smal-Stocki-Gartner, 
Ruthenische Grammatik, 1. Aufl., 2 K.
I. Klasse. Szpoynarowski S., Rutheniscbes Lesebuch ftir die I. KI., 1. Aufl., geb.
2- G0 K.
II. Klasse. Szpoynarowski S., Rutheniscbes Lesebuch fur die II. KI. der Mittel- 
schulen. 1. Aufl., geb. 2'80 K.
III. u. IV. Klasse. Ungenannt, Rutheniscbes Lesebuch ftir die III. KI. der Mittel- 
schulen, 1. Aufl., geb. 2-40 K.
V. Klasse. Luczakowski C., Musterstiicke ftir Poesie und Prosa, 1. Aufl., geb.
3- 60 K.
VI. Klasse. Barwinski Alex., Auszug aus der nationalen ukrainisch-ruthenischen 
Literatur des XIX. Jahrh., I. T., 3. Aufl., geb. 3 K.
VI. Klasse. 1. Sem, Ogonowski O., Altrutheniscbe Chrestomatie, 1. Aufl., broch. 4 K.
VII. Klasse. Barwinski Alex., Auszug aus der nationalen ruthenischen Literatur,
II. T., 2. Aufl., broch. 4'40 K.
Abteilung ftir N i c h t  r u t  h e n e n. I. u. II. Klasse. Popowicz Em., Ruthenisches 
Sprachbuch, I. T., 1. Aufl., geb. 2 K.
III. u. IV. Klasse. Popowicz Em., Ruthenisches Sprachbuch, II. T., 1. Aufl., geb. 
2-50 K.
V. Klasse. Popowicz Em„ Ruthenisches Lesebuch fur Mittelschulen, I. T., broch. 
1 K. Popowicz Em., Ruthenische Grammatik fttr Mittelschulen (unter der Presse).

Geographie und Geschichte. I. u. II. Klasse. Supan A., Lehrbuch der Geographie fur 
Mittelschulen, nur 10. Aufl., broch. 2, geb. 2'40 K.
III. u. IV. Klasse. Supan A., Lehrbuch der Geographie fttr Mittelschulen, nur 
9. Aufl., broch. 2, geb. 2-40 K.
II. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrb. d. Geschichte f. d. unteren Klassen d. Mittel- 
schule, I. T„ 3. Aufl., 2. Aufl. noch zulassig, broch. 1'40, geb. 1'90 K.
III. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrb. d. Geschichte f. d. unteren Klassen d. Mittel
schulen, II. T., 3. Aufl., 1. u. 2. Aufl, noch zulassig, broch. 1. geb. P50 K.
IV. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrb. d. Geschichte f. d. unteren Klassen d. Mittel
schulen, III. T., 3. Aufl., 1. u. 2. Aufl. noch zulttssig, broch. 1'40 (1'59), geb. 1‘90 (2) K.
V. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrb. d. Geschichte f. d. oberen Klassen d. Mittel
schulen, I. T., 4. Aufl., 1.—3. Aufl. noch zulassig, broch. 2-10, geb. 2-60 K.
VI. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrb. d. Geschichte f. d. oberen Klassen d. Mittel
schulen, II. T., 3. Aufl., 1. u. 2. Aufl. noch zulassig, broch. 2-10, geb. 2-60 K.
VII. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrb. d. Geschichte f. d. oberen Klassen d. Mittel
schulen, III. T„ 1. Aufl., broch. 1'30, geb. 1*80 K.
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VII. Klasse. Hannak Em., Vaterlandskunde f. d. oberen Kiassen d. Mitfelschnlen
12. Aufl., 10. u. 11. Aufl. nocli zulassig, broch. 1 88, geb. 2-28 K.
A t l a n t e m  I.—VII. Klasse. Kozenn B., Giogr. Atlas f. Mittelseb. herg. v. Hardt- 
Schmidt, 39. III. Aufl., 37. u. 38. Aufl. noch zulassig, broch. 74, geb. 8 K. Gebroohen 
gebunden.
II. u. V. Klasse. Hannak-TJmlauft, Historischer Scbulatlas, I. T., 5. Aufl., 4. Aufl. 
noch zulassig, broch. 1’20, geb. 1-60 K.
III. , IV., VI. u. VII. Klasse. Hannak-Umlauft, Historischer Scbulatlas, II. T., 
5. Aufl., 4. Aufl. noch zulassig, geb. 2’32 K.

Mathem atik. I. u. II. Klasse. Gloser M., Lehrbucb der Arithmetik f. d. I. u. II. Klasse der 
Realscbulen, nur 4. Aufl., geb. 1'80 K.
III. Klasse. Gloser SI., Lehrbuch der Arithmetik f. d. III. Klasse d. Kealschulen, 
nur 4. Aufl., geb. 1'30 K.
IV. — VII. Klasse. v. Moćnik Fr., Arithmetik und Algebra fur obere Kiassen,
IV. Klasse nur 26. Aufl., V .-V II. Klasse nur 25. Aufl., broch. 3-20, geb. 3-80 K.
V. u. VI. Klasse. v. Moćnik, Geometrie f. d. oberen Kiassen der Kealschulen, nur 
23. Aufl., broch. 3-30, geb. 3'80 K.
VII. Klasse. v. Moćnik, Geometrie f. d. oberen Kiassen der Realscbulen, nur
22. Aufl., broch. 3-30, geb. 3-80 K.
V.—VII. Klasse. v. Moćnik Fr., Fiinfstelliges Logarithmenbueb, 1. Aufl., brocb.
1- 20 K.

Naturgeschichte. I. u. II. Klasse, 1. Semester. Latzel-Sliek, Pokornys Tierreicb. 25. Aufl.,
23. u. 24. Aufl. noch zulassig, broch. 2-20, geb. 2-70 K.
I. u. II. Klasse, 2. Semester. Latzel-Mick, Pokornys Pflanzenreich, 21. Aufl., 19. 
und 20. Aufl. noch zulassig, broch. 2-30, geb. 2'80 K.
V. Klasse. Wretscko-Heimerl, Vorschule der Botanik, nur 6. und 7. Aufl., broch.
2- 40, geb. 2-80 K.
VI. Klasse. Woldfich J„ Zoologie, nur 8. Aufl., geb. 3 K.
VII. Klasse. Hochstetter-Bisching, Mineralogie und Geologie, 13. und 15. Aufl., 
broch. 2-50, geb. 3 K.

Chemie. IV. Klasse. Mitteregger Josef, Anfangsgriinde der Chemie und Mineralogie 
f. d. IV. Klasse der Realschulen, nur 5. Aufl., broch. 140, geb. I '90 K.
V. Klasse. Mitteregger Josef, Lehrbuch der Chemie f. Oberrealschuien, I. T., An- 
organische Chemie, nur 8, Aufl., broch. 1*92, geb. 242 K.
VI. Klasse. Mitteregger Josef, Lehrbuch der Chemie f. Oberrealschuien, II. T., 
Organische Chemie, nur 7. Aufl., broch. 1‘72, geb. 2'20 K.

Physik. III. u. IV. Klasse. Wallentin J., Naturlehre f. d. unteren Kiassen d. Real
schulen, 2. u. 3. Aufl., broch. 180, geb. 2-20 K.
VI. und VII. Klasse. Wallentin J., Lehrbuch der Physik fili; obere Kiassen, 
Ausgb. f. Realschulen, 9. u. 10. Aufl., broch. 240, geb. 2-80 K.

Geometrie. I. Klasse. Rossmanith-Schober, Geometrische Formenlehre f. d. 1. Klasse, 
nur 6. Aufl., broch. 70 h, geb. 140 K.
II. u. III. Klasse. Rossmanith-Schober, Grundzuge der Geometrie, II.—IV. Klasse, 
nur 6. u. 7. Aufl., broch. 1'90, geb. 2-30 K.
IV. Klasse. Villicus Fr., Stereometrie f. d. IV. KI. d. Realschulen, 2. Aufl., broch. 
140 K. Darstellende: V.—VII. Klasse. Smolik, Darstellende: Geometrie, nur 2. Aufl., 
broch. 3*50, geb. 4 K.
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Frelhandzeichnen. I.—VII. Klasse. Vorlagen und Modelle nach dem Verzeichnisse der 
fUr den Dnterriclit an Mittelschnlen zulassigen Łebrmittel, Apparate und Modelle.

Stenograpdlie. IV.—VII. Klasse. Scheller Fr., Lekrb. d. Gabelsberger’scken Stenograpbie, 
9. Auli., geb. 3-60 K, 5.—8. Auflage noeh zulassig.

Ais Hilfsbucher werden empfoblen:

Rumanisch. Abteilung fur Rumanen, VI. und VII. Klasse. §aineanu B., Autori roniani 
nioderni, 2. Aufi., broch. 3-20 K.
VI. und VII. Klasse. Hodos E., Manuał de istoria literaturei romane, 2. Aufl., 
broch. 2 K.
Abteilung fiir N i c h t r u m a n e n  II. Klasse: Jeremievici, Carte de cetire pentru 
anul II si III. Geb. 70 b.

Ruthenisch f. Nichtruthenen. II. Klasse. Ruthenisches Lesebucb fur die III. u. IV. Volks- 
scbulklasse. Geb. 1 K.




