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Kritische Bemerkungen uberdie Gefechte derThebaner von 
der Schlacht bei Haiiartos bis zur Schlacht bei Maniineia,

Von ID x. 3 D a .x i.ie l "'\X7‘e i e n l i a .

I .

Bevor wir zum Kriegswesen der Thebaner iibergehen, wollen wir 
zunachst einen Blick auf die Verfassung Thebens werfen.

Wir finden urn diese Zeit Theben mit einer Verfassung, welche durch 
Jahrhunderte dieselbe geblieben ist. Es hatte einen Archon an der Spitze, 
zwei Polemarchen und einen „Schreiber“. Der Archon vielleichi nach 
athenischem Muster, die Polemarchen unzweifelhaft nach spartanischem. 
Was fur eine Bedeutung der Schreiber hatte, sehen wir aus der Stellung 
des Phyllidas, welcher gegen das Heer und die Vorgesetzten agierte. Die 
Stellung des Archon erleidet jedoch bald eine Veranderung, da wir gele- 
gentlich erfahren, dafi die Archonten, wie Leontiades, Archias, Pelopidas 
auch ais Bóotarchen erscheinen. Die letzteren, welche von den bootischen 
Bundesstadten zur Leitung der Bundesangelegenheiten gewahlt wurden, 
bildeten eine obere Behorde; die oberste Zentralgewalt aber bildeten nach 
Thukidides1) die vier Ratsbehorden der Bóoter, welche in allen Dingen 
die oberste Entscheidung trafen. Die Bootarschen und wahrscheinlich auch 
die vier Ratsbehorden hatten ihren Sitz in Theben und dieselben bestanden 
aus 11 Mitgliedern. Theben selbst stellte zwei Bóotarchen. Ich betone das 
letztere, weil wir spater (379/8) sehen werden, dafi Theben drei Bóotarchen 
wahlte, ohne dafi uns die Quellen iiber die Ursache und den Zeitpunkt 
der eingetretenen Anderung eine Auskunft geben kónnen. Auch das mufi 
hier erwahnt werden, dafi Bóotarchen ununterbrochen gewahlt wurden, 
also nicht nur bis zum antalkidischen Frieden, sondern auch nachher. 
Daher betont Curtius (S. 269 unten) zu stark die Wiederwahl der Bóotarchen.

’) Thuk. V c. 37, 3: d®ty.ś[*svoi cs ot Boiwtoi (zpeofktę) ŻT.r^ziky.') rotę fistwidp/_an; 
t3c ts £•/. Aazsoat|j.ovoę . . . .  V, c. 38, 2: xptv os. rob; cpy.so; ot fisiwzapyM
sy.o(vo)c*v oatę TSocaca'. (łou7 at; Bs'.wt5 v TaSta, atTtsp d~av to ‘/.Gpop s/ouatv . . . .
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Was die Militareinrichtungen Thebens betrifft, so erinnern sie mannigfach 
an die dorischen. Es wird eine Ritterschaft eingerichtet, die aus 1000 Rittern 
besteht, die wieder ihre Gefolgsleute haben. Aus diesen wurde wieder die 
sogenannte heilige Schar „lepo; Xó/c;“ gebildet, uber dereń ursprungliche 
Gestaltung wir nicht viel wissen, ja nicht einmal ihre Zahl kennen. Erst 
im 4. Jahrhunderte ist sie fixiert und da sind wir uber dereń Einrichtung 
genau unterrichtet. Knrz gesagt, die heilige Schar ist eine alte Institution, 
die sich aus alten griechischen Gewohnheiten und aus solchen auf der 
Insel Kreta herausbildet. Diese Schar wird nicht durch Aushebung erganzt, 
sondern wie bei den „etyeXat“ in Kreta wahlt der Eine den Andern. Es ist 
eine Verbindung von Gefahrten, von denen Einer fur den Andern bis zum 
Tode einsteht; also ein grofier Freundschaftsbund, der fur Kriegs- und 
Friedenszwecke geschlossen ist. Diese Einrichtung durchzieht den ganzen 
bóotischen Staat wahrend der Dauer seines Bestehens in schoner und 
erfolgreicher Weise und ist im 4. Jahrhunderte noch einmal iiberaus wirksam 
geworden. Allerdings haben diese śratpci auch eine Kehrseite gehabt, bei 
denen die Bóoter friih eine Schmausgesellschaft geworden sind, wie bei 
den Kretensern. Allein obwohl sie wegen ihrer Schlemmerei den Namen 
„'jTÔsioTO'." erhielten, bewahrten sie doch ihre Tuchtigkeit bis ins 4. Jhdt. 
hinein. DaB Epameinondas der Reformator der heiligen Schar gewesen 
ware, sagt uns keine Quelle. v) Nach Polyain (II. Buch Gorgidas) bildete 
Gorgidas zuerst diese Schar, welche aus 300 Mannern bestand.

Was die Bewaffnung der Thebaner anbelangt, so unterschied sie sich 
in nichts von der der iibrigen griechischen Staaten. Ihr Heer bestand aus 
Hopliten und Reiterei, welch letztere ihren Ruf neben der thessalischen 
bewahrte. Ich will aber damit durchaus nicht gesagt haben, daB die the- 
banische und thessalische Reiterei infolge dessen nur siegreiche Kampfe 
bestanden hat. Nein, wie wir noch sehen werden, haben diese sogar ent- 
scheidende und zum Teile auch schmahliche Niederlagen von der schwachsten 
Reiterei Griechenlands, d. i. von der spartanischen erlitten. Und das ist 
gerade unter Epameinondas’ Fiihrung geschehen, von welchem Thyr 
(Taktik 1. Bd. S. 35) angenommen hat, daB er die Reitertaktik verbesserte,-) 
obwohl Epameinondas nie ein Reitergeneral wie Pelopidas war, wahr- 
scheinlich auch nie ais Reiter im Heere diente. Mit gróBerem Rechte werden 
wir dieses Pelopidas zuschreiben kónnen. Ais er in der Schlacht bei 
Kynoskephalai (364/3) seiner Reiterei den linken feindlichen Fltigel aufzurollśn 
befahl, griff er gleichzeitig, an die Spitze der Hopliten sich stellend, die

>) Ich meine „keine glaubwiirdige Quelle“. Denn auf Athenaos, Dion Chrysost. und 
Maximus Tyrins darf man hier nicht rechnen. Vgl. Frz Vater: „Leben des Pelopidas', 
Jahn's Jahrbuch f. Phil. und Padag. Suppl. 8. S. 350. Anm. 82.

-) Vgl. Riistow und Kbchly S. 135.
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Feinde in der Front an; denn die geringe Zahl der thebanischen Hopliten 
war ja nicht im Stande, einen Erfolg zu erringen. Diese Ansicht Thyr’s 
lafit sich demnach nicht mehr und besser begrunden, ais die zweite (ibidem), 
namlich jene, dafi Epameinondas die Stellung der Reiterei in 4 Gliedern 
einfiihrte. Wie oben erwahnt wurde, nahmen sich die Thebaner das spar- 
tanische Kriegswesen zum Muster. Aber bei diesen findetr wir (um nicht 
weit auszuholen), dafi unter Agesilaos in Kleinasien die hellenische Reiter- 
phalanx auch „viergliedrig“, die persische hingegen eine „vielgliedrige“ *) 
war. Aut Grand der glaubwtirdigsten Quellen miissen wir demnach die 
obigc Ansicht Thy’s ais eine irrtiimliche bezeichnen. Also nur bei Kynoske- 
phalai und nur bei Pelopidas wird die Reiterei zur Aufrollung der Hopliten- 
phalanx und zur Bekampfung der Hopliten verwendet, sonst pflegte die 
Reiterei nur gegen Reiterei und nur an den Flugeln zu kampfen. Das war 
Regel. Gegen Sehwerbewaffnete wurde die Reiterei gewóhnlich nicht gefuhrt. 
Von den Epameinondas zugemuteten Neuerungen miissen wir abseben. 
Nicht besser steht es mit der Yermutung Thyr’s (ibidem), dafi „Epameinondas 
auch die Reiterattacke in vollem Laufe einfiihrte". Wenn wir die Quellen 
iiber die Leuktra-Schlacht und iiber den ersten Zug Epameinondas’ gegen 
Sparta lesen, auf welche Weise die thebanische und thessalische Reiterei 
zuriickgeschlagen wurde; dann dieselben iiber den zweiten Zug desselben 
nach dem Peloponnes und iiber die Art und Weise seiner starken Schlappe 
bei Korinth, so erscheint diese seine reformatorische Einwirkung auf die 
Karnpfweise der Kavallerie sehr zweifelhaft. Die Attacke der. thebanischen 
Reiterei im vollen Laufe bei Leuktra hatte bei der Lauheit der spartanischen 
Bundesgenossen den Durchbruch der spartanischen Phalanx unzweifelhaft 
zur Folgę gehabt, und dieses um so mehr, ais die spartanische Reiterei 
auf das Fufivolk zuriickgeworfen, bereits eine Unordnung in der Schlacht- 
linie hervorrief. Wir wissen ja hinlanglich, welchen Zweck die Reiterei 
durch den Choć im vollen Lauf verfolgt. Die feindliche Linie, die feindliche 
Truppenmasse soli dadurch durchbrochen, aufgerollt, zerstreut, vernichtet 
werden. Von allemdem sehen wir in der Leuktra-Schlacht nichts. Auf der 
Rennbahn in Sparta dagegen sieht man die ganze Reiterei der Thebaner, 
Eleer, Phokeer und Thessaler gegen ein Hauflein spartanischer Reiter ziehen.2) 
Wenn diese Ersteren in vollem Laufe die Letzteren attackiert hatten, so 
wurden sie kaum einen derartigen Verlust zu beklagen gehabt haben und

>) Heli. III. 4, 1 3 : -------—, ci [j.ev "Eaat(v£s wcTTEp ęoĆAayl; i r .t
cl Bs $dp$aę,s< toIij -pw-ouc ou otaeov i) si; Bwoiza orcwjo-aYTJo, to 

j3a9'o; o’ i~ l xo73au)V
-) Heli. VI. 5, 30, 31 : — — — o: te Srftcac. zx r:;ę  v,c& o! ’H/,e'.0: za: ooo: <l>w/.£wv 

•?; 0 stt3A(Sv 'q AozptiW l~ s to  cl Be twv Aazsoa:;j.ovuirj Itttts.’.ę, ;aa/,a o/.(yc.
®a>vó;j.Evo:, avT!TETay;j,;vs: auTOt; yjcav
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waren wahrscheinlich im Stande gewesen, die spartanischen Reiterhaufen zu 
vernichten. ̂  Was die spartanischen Hopliten betrifft, so waren sie beinahe von 
der thebanischen Riesenzahl erdrtickt worden. Was sehen wir statt dessen? 
Wir sehen die thebanischen Reiter von den aus dem Hinterhalte hervor- 
brechenden spartanischen Hopliten iiberrascht (ein Beweis, daB sie sich 
langsam vorwarts bewegten) und in Verwirrung gebracht. Das spartanische 
Reiterhauflein „sprengt" heran und wirft die beruhmte und sehr zahlreiche 
Reiterei der Feinde iiber den Haufen und aut das FuBvolk zurtick, wodurch 
Epameinondas die ganze Lust verliert, Sparta weiter zu behelligen. Wir 
sehen daraus, daB dieses Attackieren die Spartaner besser verstanden, ais 
der Exerziermeister Epameinondas, welcher die thebanische Reiterei „in 
vollem Laufe zu attackieren" unterrichtet haben soli. Bei Korinth kann 
Epameinondas mit seiner Reiterei (vom FuBvolke wollen wir ganz absehen) 
gar nichts ausrichten, nicht einmal gegen die 50 Reiter des Dionysios. 
Hier sehen wir diese den thebanischen Reitern nicht nur entschliipfen, 
sondern noch ausruhen, bis die letzteren sich den ersteren nahern (cl Se 
zxpa tou A[cvuc;ou 'ncTietę, occ.irsp 7)cav, outo: Siecz.ecxcp.evci x/./,cę ócAArj TcapatteozTeę
rly.i'n'.'źp'i re ctpocekx6cvT£ę, y.y.l erai tupp.wz e-’ auroóę, 
y;y.ćvTt̂ cv. z.xi tauia xp.x TOiouneę z.aTe(3aivov anć rwv

ave/_u)pcuv, z.al ccdAtz azacrpeęczreę
tTCTctoz z.xi av£crauovrc . . . Heli.

VII. 1, 20, 21).
Aus den bisher angefuhrten Tatsachen kann man sich hinlanglich 

uberzeugen, dafi von einer verbesserten Reitertaktik durch Epameinondas 
keine Rede sein kann.2)

Zu den Gefechten der Thebaner iibergehend, will ich diese in zwei 
Perioden teilen. Der erste Teil wird die Gefechte der Thebaner von der 
Schlacht bei Haliartos bis zur Schlacht bei Leuktra enthalten; der zweite 
Teil die Kriegsbegebenheiten bis zur Schlacht bei Mantineia in sich schliefien. 
Ich will Niemanden im Glauben bestarken, ais ob ich die Leuktraschlacht 
deshalb ais Grenzlinie benittzt habe, weit sie vielleicht in der thebanischen 
Geschichte ais Wendepunkt gilt. Nein, ais Wendepunkt betrachte ich eher 
die folgenschwere Forderung des Epameinondas aut dem Kongresse in 
Sparta. In der Leuktraschlacht treten uns aber zwei wesentlich neue Er- 
scheinungen entgegen. Die erste Erscheinung ist die, dafi Epameinondas 
zum ersten Małe ais Feldherr der Thebaner aut dem Kriegsschauplatze 
auftritt; dann die, daB die Thebaner ais Hauptbeteiligte nicht mehr wie 
sonst aut dem rechten Fiiigel der Schlachtlinie stehen, sondern aut dem 
linken dem Hauptgegner gegentiber. Von jetzt angefangen, halten die 
Thebaner nicht mehr den rechten Fiiigel fur den Ehrenplatz, wie es bisher

1) Thyr. I. p. 173 § 429.
2) Vide auch Heli. V. 2, 41 ; VII. 2, 22. Will sieli vielleicht Riistow und Thyr. auf 

die Stelle Heli. V. 4, 39 stiitzen? Das kann wohl nicht den Ausschlag geben.
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stets der Fali war, sondern sie stellen sich der Hauptmacht des Feindes 
gerade gegeniiber, um mit dieser zu ringen in der Uberzeugung, daB von 
dem Entscheidungskampfe der Hauptgegner alles abhangen wird; also 
auch das fernere Verhalten der Bundesgenossen. Da man von der Unzu- 
verlassigkeit der letzteren iiberzeugt zu sein scheint, wird auf ihre Mitwirkung 
gar nicht oder sehr wenig Gewicbt gelegt. Das ist die neue Taktik der 
Thebaner. Ob Epameinondas der Urheber derselben ist, werden wir noch 
festzustellen trachten. Alle zwischen den J. 395 und 362 stattgefundenen 
Landkampfe waren Parallelkampfe. Wenn die Schlachtreihen keine Parallele 
zeigten, waren zufallige Umstande daran Schuld. (Schl. bei Leuktra Heli. 
VI. 4, 8, 9.) Aber auch wenn eine Umfassung des feindlichen Fliigels 
beabsiclitigt war, wieli die Stellung der Heere nur durch die „halb rechts“ 
Ziehung von der Parallele ab (wie bei der Nemea- recte Korinthschlacht 
Heli. IV. 2, 19).

Andere allgemeine Unterscheidungsmerkmale zwischen dem ersten 
und zweiten Teile derthebanischen Gefechte waren folgende: In der Schlacht 
bei Haliartos begegnen wir einem Frontal- und Riickenangriffe, wobei die 
Spartaner gezwungen wurden, etwa die hintere Halfte ihrer Kolonnen eine 
Frontveranderung machen zu lassen. Durch diese Kampfweise (Riicken an 
Riicken) entgingen auch die Spartaner ihrer ganzlichen Vernichtung. Entgegen 
der Meinung, daB zuerst Epameinondas eine sehr tiefe Kolonne in der 
Leuktraschlacht formierte, finden wir in der Schlacht bei Korinth 394 
,'wenigstens“ die Thebaner ebenfalls in aufierordentlich tiefer Kolonne 
aufgestellt; aber mit dem Unterschiede, daB im ersteren Falle wir diese 
Tiefe am linken, im letzteren wenigstens am rechten Fliigel antreffen. 
(Heli. VI. 4, 12; IV. 2, 18.) Bei Koroneia fand ein „Sichdurchhauen" der 
verzweifelten Thebaner statt (Heli. IV. 13, 18). Hier habe ich absichtlich 
das Wort „Sichdurchhauen'1 gebraucht, weil das Wort „Durchbruch" in 
modemem Sinne mehr bedeutet. (Vide Thyr. Taktik I. Bd. p. 266 § 668 
und p. 267 § 672.) Die Disziplinlosigkeit*) der Thebaner fallt sowohl in 
beiden Schlachten des Jahres 394, ais auch spater auf. Die ubrigen Kampfe 
der Thebaner bis zum Jahre 371 wurden unregelmafiig gefiihrt, daher sie 
vom allgemeinen Gesichtspunkte hier nicht behandelt werden sollen.

i .

Von der Schlacht bei Haliartos bis zur Schlacht bei Leuktra 395— 371.
Vorerst sei hier ein Ruckblick auf die thebanische Politik vom Ende 

des peloponnesischen Krieges geworfen. Wir sahen, welchen hervorragenden 
Anteil Theben am peloponnesischen Kriege nahm. Es trug alles dazu bei, 
Athen den letzten TodesstoB żu geben. Kaum war dieses gedeiniitigt, so

') Vide Delbriicks Geschichtc der Kriegskunst. I. Bd. S. 132; gegenteilige Meinung,
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sahen die Thebaner ein, dafi auch fur sie eine Gefahr darin vorhanden sei, 
unter der Hegemonie Spartas zu seufzen.x) Sie beschlossen daher, vorlaufig 
den Verbannten der Athener zur Zeit der 30 Tyrannen ein Asyl zu gewahren, 
ihnen nach Mdglichkeit zu helfen, die Demokratie in Athen zur friiheren 
Geltung zu bringen und durchaus nicht zu dulden, dafi Sparta in Mittel- 
griechenland festen Fufi fasse in der richtigen Erkenntnis, dafi denen dann 
eben dieselbe Gefahr bevorstande, welcher Athen uuterlegen war. Ihren 
Entschlufi fuhrten sie, ohne von Sparta Notiz zu nehmen, unbeirrt aus 
und hatten die Freude, Mittelgriechenland vom Feinde befreit zu sehen. 
Nun blieb ihnen noch iibrig, Sparta nicht aus dem Auge zu verlieren, alle 
seine Untemehmungen angstlich zu iiberwachen und jede Gelegenheit zu 
dessen Schwachung zu ergreifen. Ais die Spartaner kurz darauf den Perser- 
krieg begonnen hatten, verhielten sich demnach die Thebaner zunachst 
passiv und erst dann, ais jene ihre besten Krafte in Asien verwendeten, 
glaubten sie feindselig auftreten zu konnen. Sie lehnten demnach nicht 
nur jede Unterstiitzung im Perserkriege ab, sondern schritten in Aulis 
sogartatlich ein, indem sie das Opfern des Agesilaos daselbst verhinderten.2) 
Sie kuhlten dadurch zwar ihren Unmut gegen Sparta ab, zogen sich aber 
dafur den Zorn Agesilaos zu, der leider jetzt gegen sie nichts unternehmen 
konnte und seine Rache fur eine spatere, giinstigere Zeit aufschob, etwa 
nach der Zertriiminerung des Perserreichs, die ihm bereits jetzt ais letztes 
Endzie! vorschwebte. Aber welche Tauschung! Agesilaos tibertrieb zwar 
die Schwache der Perser nicht,. aber desto mehr die der tibrigen Staaten 
in Griechenland. In welchem Mafie Sparta im Innem geschwacht aus dem 
peloponnesischen Kriege hervorging, sehen wir daraus, dafi es nicht mehr 
die Macht besafi, speziell die Thebaner, Korinther und Argiver zur Stellung 
von Truppen in dem neu unternommenen Kriege zu zwingen. Das brutale 
Vorgehen der Thebaner gegen Agesilaos in Aulis ermutigte die Thebaner 
und die iibrigen unzufriedenen Staaten Griechenlands um so mehf, so dafi 
sie zuletzt auch vor einem Bundę gegen Sparta sich nicht scheuten. Inzwischen 
erholten sich auch die Athener von ihrer Demiitigung unter erprobten, 
vaterlandsliebenden, edlen Mannern wie Thrasybulos, Konon etc. Kein 
Wunder, wenn nunmehr auch sie die Gelegenheit ergriffen, sich den Unzu
friedenen anzuschliefien und dem Bundę beizutreten.

Um daher die Spartaner in Griechenland zu beschaftigen und ihre 
Krafte zu zersplittern, ferner um ihre Hegemonie desto leichter beseitigen 
zu konnen, provozierten die Thebaner einen Krieg an der Grenze Bootiens 
zwischen den ihnen befreundeten Lokrern und den spartanerfreundlichen

') Heli. 11. 4, 30: FrparTO'/ Si laika, ov. \y:/.ily.:.\j.v)izjz (3cuXc;/ivcuę
rr,v twv ’ A tfy;'ja{ci)v y/opy.') o\7.v.xi r.\z~:r,v ~o•.rpy.sSy.i

-) Heli. III. 4, 3. 4.
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Phokeern.1) Natiirlich konnten sie nicht miissig zuschauen, wie ihre Freunde 
von den Phokeern bedrangt wurden. Sie machten demnach ihrerseits einen 
Einfall in Phokis. Infolge dessen riefen die Phokeer die Spartaner zu 
Hilfe. Allsogleich schickten die letzteren Lysandros an der Spitze einer 
Heeresabteilung in der Absicht nach Phokis, damit er sich mit den 
befreundeten Staaten verbinde und mit dem vereinigten Heere in Bootien 
eindringe. Pausanias sollte mit der anderen Heeresabt,eilung sogleich nach- 
folgen und sich bei Haliartos mit Lysandros vereinigen. 2) Lysandros 
erschien mit den Verbiindeten vor Haliartos und ohne aut Pausanias zu 
warten, forderte er sie zum Abfalle von den Thebanern auf. Die in der 
Stadt befindlichen Thebaner rieten den Haliartiern sich zu widersetzen, 
wełchen Rat diese auch befolgten. Wahrend Lysandros nunmehr Haliartos 
angriff, naherten sich die Thebaner unbemerkt der feindlichen Schlachtlinie 
im Riicken.3) Aut diese Weise geriet Lysandros ahnungslos zwischen zwei 
Feinde, die Haliartier stiirzten sich aus der Festung auf ihn, wahrend die 
Thebaner ihn im Riicken angriffen. In diesem entscheidenden Augetiblicke 
hatte Lysandros noch so viel Geistesgegenwart, die ruckwartige Halfte der 
Kolonnen gegen die Thebaner Front machen zu lassen, um durch diese 
Abwehr des Riickenangriffs vielleicht der Vernichtung zu entgehen. Riicken 
an Riicken kampften die Spartaner mutig weiter bis nur mehr ein kleiner 
Teil ertibrigte, welchem es gelang, sich nach der nachsten Hóhe zu fliichten. 
Dieser Kampf kostete Lysandros das Leben.4)

Im ersten Siegesrausche versuchten die Thebaner ihre Feinde auch 
auf den Hóhen anzugreifen, wurden aber mitVerlust zuriickgewiesen. Das 
machte sie niichtern und kleinmiitig. Erst durch die Ankunft derAthener5) 
ermutigt und iiber die Gro8e ihres Erfolges belehrt, errichteten sie ein 
Siegeszeichen. Ais bald darauf Pausanias vor Haliartos erschien, da konnte 
er die Niederlage nicht mehr gut machen und mufite sich zu einem Waffen- 
stillstande beąuemen, um die gefallenen Spartaner und Lysandros begraben 
zu konnen. So endigte die Schlacht bei Haliartos !

Ihre politische und militarische Lagę schien die glanzendste. Ohne 
Riicksicht darauf, ob ihre Verfassung den jetzigen Anforderungen entsprache 
oder nicht, ob sie auch moralisch befahigt seien, bei etwaigen Eroberungen 
tiber Andere zu herrschen, eventuell nach der Hegemonie Griechenlands 
zu streben, suchten sie freudetrunken unter Ismenias, einem ihrer tuchtigsten 
Fiihrer, sich nunmehr auch in die thessalischen Angelegenheiten zu mischen

') Heli. III. 5, 3—6.
3) Heli. III. 5, 6; Diod. XIV. c. 81.
3) Heli. III. 5, 18, 19. 20; Plut. Lysand. c. 28, 29; Grot. p. 214 (235, 236).
9 lust. VI. 4, 6.
■') Heli. III. 5, 22.
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und liier ais Protektoren aufzutreten. Wirklich gelarig es Ismenias im siid- 
lichen Teile Thessaliens Ruhe zu stiften, Larissa und Pharsalus zum Bundę 
mit Theben zu vermógen, ja sich im ersten Anlaufe audi Heraklea’s, des 
Schliifielpunktes nach Bootien, zu bemachtigen. Gleichwohl liefi er merk- 
wiirdiger Weise nur eine Abteilung derArgiver hierals Besatzung zuriick. J) 
Warum die Thebaner diesen Ort nicht selbst besetzten, ist schwer zu 
sagen; dafi es aber ein politischer Fehler war, kann nicht bestritten werden. 
Wie lange die argivische Besatzung in Herakleia verblieb, ist gleichfalls 
nicht genau festzustellen. Gewifi ist nur, dat! wir in den nachstfolgenden 
Schlachten auf Seite der Thebaner weder Herakleioten noch Thessaler finden.

Wir durfen wohl annehmen, dafi die Thebaner das ihnen zu Teil 
gewordene Gliick weder zu schatzen, noch zu ihrem Vorteile zu verwerten 
verstanden, weshalb auch dieser Erfolg so schnell verloren ging, wie er 
gewonnen worden war.

Dafi Pausanias so schmahlich Mittelgriechenland verlassen mufite, 
ohne an den Thebanern die erwiinschte Rache nehmen zu konnen, daran 
trug vor allem die Anwesenheit der Athener unter Thrasybulos Schuld. 
Nachdem die Feinde Mittelgriechenland verlassen hatten, beschlossen die 
Thebaner mit ihren Bundesgenossen die Macht der Spartaner im Peloponnes 
selbst zu brechen, zu welchem Zwecke sie ihre Kontingente nach Korinth, 
das ihnen ais Operationsbasis dienen sollte, in Bewegung setzten. Die 
hier aufgetauchte Idee, Sparta selbst anzugreifen,2) war eine sehr berechtigte 
und naheliegende; auch war, wie sie schien, jetzt weit ieichter durchzu- 
fiihren, weil Agesilaos abwesend war. Ais er jedoch vom Beschlusse zur 
Ausfiihrung gelangen sollte, so bemachtigte sich eine unverzeihliche Unent- 
schlossenheit der Bundesgenossen.3) Nach langerem Zogern und Verluste 
wertwoller Zeit brachen sie gegen Sparta auf. Aber kaum waren sie im 
Gebiete von Nemea angelangt, so erhielten sie die Nachricht, dafi die 
Lakedamonier samt Bundesgenossen ihnen zuvorkommend, in der Vor- 
ruckung gegen das korinthische Gebiet begriffen seien. Nun mufiten sie 
auf die Ausfiihrung ihres Planes vorlaufig verzichten und dessen Durch- 
fiihrung auf eine spatere, gunstigere Zeit verschieben. Momentan waren 
sie gezwungen, sich auf dieVerteidigungdes eigenenGebieteszubeschranken.

Auch in den nun ausbrechenden Kampfen verstanden die Thebaner 
sich keine Lorbeeren zu gewinnen, obwohl ihnen der Preis der Tapferkeit 
ohneweiters zuerkannt werden kann. Ftihrer- und disziplinlos fuhrten sie 
den langen aber aussichtslosen Krieg, ohne zu bedenken, dafi dieser Krieg 
sie nicht nur schwache, sondern auch bei ihrer ziellosen, driickenden

') Diod. XIV, c. 82. Xen. Heli. IV. 3, 3. Grot. p. 219 (240, 241) und 220 (242).
2) Heli. IV. 2, 11, 12; Iust. VI. 4, 8.
3) Heli. IV. 2, 13.
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Herrschsucht die Bundesgenossen auf die Dauer nicht gewonnen werden 
kónnen. Sie ahnten nicht, dafl ihre Bundesgenossen (in Pelopotines) nur 
ihr eigenes Interesse vor Augen hatten und wenn sieli die Gunst des 
Schicksals von ihnen abwendet, auch dereń Gesinnung sieli ihnen gegen- 
tiber andern werde, wenngleich ihnen der peloponnesische Krieg in dieser 
Hinsicht genug Beispiele aufweisen konnte. Man darf sagen, dafi sie fur 
eine vernunftige Staatspolitik trotz einer Anzahl grofier Manner nicht reif 
genug waren.

Wir mussen hier die Schlacht ani Nemeabache recte bei Korinth 
etwas nalier betrachten.1)

Wenn wir der Erzahlung Xenophons iiber diese Schlacht folgen, 
finden wir darin mehrere Stellen, iiber welclie die Historiker nocli heute 
picht im Klaren sind. Die Mehrzahl derselben nimmt an, die Schlacht habe 
am Nemeabache stattgefunden, wolil deshalb, weil Xenophon (Heli. IV. 2, 15) 
von einem Waldbache spricht, an dem sich die Bundesgenossen der 
Korinther gelagert haben; datin weil Diodor (XIV. c. 83) direkt den 
Nemeabach erwahnt. Grotę hingegen, dem ich zustimme, nimmt (p. 222 
[244]) an, dafi die Schlacht bei Korinth stattgefunden haben mtisse.2) Er stutzt 
sich besonders auf den Satz Xenophons in seiner Hellenika IV. 2, 23. 
Ich will zu diesen Grtinden nocli einige vom militarischen Standpunkte 
aus hinzufugen. Zunachst mufi ich hier vorausschicken, dafi Riistows 
Schlachtplan in seinem oben zitierten Werke nach meiner Meinung ganz 
verfehlt ist. Auch die Beschreibung dieser Schlacht (abgesehen von seinem 
Irrtume bezuglich des Ortes, wo der Kampf stattgefunden hat) ist auf 
Seite 149 und 190 in wesentlichen Dingen mangelhaft. Die Stelle in der 
Hellenika IV, 2, 18, wo es heifit, dafi die Thebaner von der frulier be- 
schlossenen Tiefe abwichen und „das Heer3) in aufierordentlicher Tiefe 
aufstellen“, ebenso die Stelle Heli. IV. 2, 23 „dafi die Geschlagenen anfangs 
zu den Mauern (naturlich von Korinth) flohen etc.“ . . . y)-tcó[j.svg' -b p.ev 
rpwTov £9euvov -pbę toc Tti/yj. . . .  wurde von Riistow gar nicht in Betracht 
gezogen. Infolge dessen sah er sich veranlafit, die Schlacht an das linkę 
Ufer des Nemeabaches zu verlegen,4) was ich eben ftir einen Irrtum halte.

Der korinthische Bund beschlofi, die Lakedamonier in ihrem eigenen 
Lande anzugreifen,B) bevor sie ihre Bundesgenossen an sich gezogen hatten. 
Die Spartaner aber kommen ihm zuvor. Denn kaum ist das Hcer des 
Bundes im Nemeagebiete angelangt, so erfahrt dasselbe, dafi die Spartaner

‘) Auch Plut. Ages. c. 16 sagt ausdrucklich „Schlacht bei Korinth".
2) Vide Riistow p. 148 ff.
» ) . . . .  rr,'i ęaAa^Ya jbztRta'; z7.vtća<I>; etc. Heli. IV. 2, 18.
*) Rtist. p. 148, § 6. „Die Booter . . . .  namen Stellung hinter dem Einschnitte des 

Nemeabaches“ etc., was nicht richtig sein kann.
’) Heli. IV. 2, 11, 12, 13.
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samt ihren Bundesgenossen bereits in Sikyon eingeriickt seien. Infolge 
dessen sieht sich das Heer genótigt, vorerst zuriickzugehen; riickt dann 
nach Nordwesten vor und schlagt in der Nahe eines Waldstromes sein 
Lager auf. Es ist sogar wahrscheinlich, dafi der Bund anfangs amNemea- 
bache Halt machte und eine starkę Abteilung ais Vorhut bei Epieikia 
(also jenseits des Baches) vorschob. Da man sich anders nicht erklaren 
kónnte, wieso die Spartaner auf ihrem Marsche gegen Epieikia plotzlich 
von Leichtbewaffneten von den Hóhen so heftig angegriffen und gezwungen 
wurden, sich gegen das Meer zu wenden und nur in der Ebene weiter 
vorzudringen. Aus der Stellung der Vorhut bei Epieikia mufi man weiter 
folgern, dafi das Heer des Bundes nicht weit von dieser vorgeschobenen 
Abteilung entfernt sein konnte. Was hatte auch diese Abteilung allein auf 
fremdem Gebiete sonst fur einen Zweck gehabt, wenn das Gros nicht in 
der Nahe derselben gestanden ware? Oder halt man es fiir moglich zu 
glauben, dafi die Spartaner vor dieser kleinen Schar zuriickgewichen waren, 
wenn sie sich nicht die Uberzeugung verschafft hatten, dafi das feindliche 
Heer zum Eingreifen bereit sei? Kurz die Spartaner erkannten die starkę 
Stellung bei Epieikia, schwenkten nach links gegen das Meer zu und ruckten 
in die Ebene weiter vor, indem sie das Gebiet Korinths betraten und so 
weit ais moglich verheerten. (Selbstverstandlich mtissen sie den Nemeabach, 
welcher die Grenze zwischen dem sikyonischen und korinthischen Gebiete 
bildete, hiebei uberschritten haben.) Der korinthische Feldherr erfuhr dieses 
und zog sich, um nicht von seinen Verbindungslinien abgeschnitten zu 
werden, bis in die Nahe von Korinth zurtick. Hier mufi das korinthische 
Bundesheer ebenfalls ein Lager aufgeschlagen haben. Den von Xenophon 
(Heli. IV. 2, 15) erwahnten Waldstrom konnen wir deshalb nicht auf diese 
Stelle beziehen, weil in diesem Falle dieser Flufi oder Bach wahrend des 
Kampfes tlbersetzt werden mufite, was besondere Einleitungen \und ohne 
schwere Verluste zweifellos nicht zu bewerkstelligen war.') Bei dieser 
interessanten Entwicklung der Schlacht mufite wenigstens eine Quelle uns 
von diesem Flufiubergange berichten, vor allen aber Xenophon z. B., der 
doch fiir uns, ais die beste Quelle, solche sehr wesentliche Umstande nicht 
unerwahnt gelassen hat. Ich brauche hier nur den Kampf bei Olynth2) 
und den bei Uberschreitung des Eurotasflusses 3) zu erwahnen. Weil wir 
aber in den Quellen von einem Ubergange iiber die Gewasser nichts 
hóren und Xenophon nach der Schlacht von einem Lager in der Nahe 
Korinths ausdriicklich berichtet,4) so konnen wir uns die Schlacht nur in

*) Thyr. p. 367, § 848 (II. Bd.j.
2) Heli. V. 3, 3—7.
3) Heli. VI. 5, 30; VII. 2. 10; Diod. XV. c. 65.
*) Heli. IV. 2, 23: 'i~v.xy. 3’ tip iźnuy/ K.ęp:v{Kwv y.i^icy.rprr^Ti ile xb lpy y.0'/ 

c > p y.~7 C ~ z C .
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der Nahe dieser Stadt, und zwar in der Ebene geschlagen denken. Wir 
werden iibrigens gleich sehen, daB das Lager von der Stadt unmóglich 
weit entfernt sein konnte.

Was die Schlachtlinie des korinthischen Bundes betrifft, berichtet 
Xenophon Heli. IV. 2, 18, daB nicht, wie anfangs beschlossen wurde, das 
ganze Heer 16 Mann tief (Heli IV. 2, 13), sondern „auBerordentlich tief“ 
aufgestellt wurde. Grotę p. 222 (245. 246. Anm. 51) meint, dafi „nur“ die 
Thebaner so tief aufgestellt wurden, was ich nicht zugeben kann.1) Ferner 
glaubt der grofie Historiker (ibidem), daB aus dieser sehr tiefen Aufstellung 
fur die Thebaner kein Nachteil erwuchs; freilich fur die Thebaner anfangs 
nicht, aber^fiir die Athener uud darni fiiralle.2) Denn das Heer des Bundes 
war ja bedeutend starker, ais das spartanische; und wenn er bei der Tiefe 
von 16 Mann geblieben ware, ware die Schlachtlinie viel ausgedehnter 
geworden, so daB eine Umfassung seines linken Fltigels von Seiten der 
Spartaner nicht leicht móglich gewesen ware. Trotz der Liicken und dunklen 
Stellen in der Hellenika kann man fast mit Bestimmtheit aunehmen, dafi 
die Schlacht in der Nahe von Korinth stattgefunden hat. Denn die Tatsache, 
dafi die Korinther die Torę ihrer Stadt verschliefien mufiten und die von 
den Spartanern hart verfolgten Athener nicht hineinliefien aus Furcht, dafi 
die Spartaner zugleich mit den Athenern in die Stadt eindringen kónnten, 
kann man wohl den apodiktischen Schlufi ziehen, dafi die Schlacht nur 
hier stattgefunden hat. Denn es ist nicht leicht anzunehmen, dafi die 
Spartaner die Athener vom Nemeabache oder wenn wir Riistow folgen 
wollten, sogar vom linken Ufer an,3) in der geschilderten Weise so hart 
verfolgt haben kónnen.

Bis auf die Spartaner wurden in der Schlacht alle Bundesgenossen 
derselben entscheidend geschlagen. Wahrend aber die Spartaner bei der 
Verfolgung und ihrem Riickzuge immer geschlossen blieben, zerstreuten 
sich ihre Verfolger nach allen Richtungen, so dafi die ruckkehrenden Argiver, 
Korinther und Thebaner einzeln ilmen entgegentraten und nattirlich geschlagen 
wurden. Am schlechtesten von allen kamen die Thebaner davon.

Aus diesen Berichten erfahrt man, welcher Disziplinlosigkeit der 
Korinthische Bund sich in dem Bestreben, die ersten erzielten Erfolge 
auszuniitzen schuldig gemacht hat. Der Sieg der Spartaner iiber die Athener 
entscheidet alles; wahrend der Kampf auf der ganzen (ibrigen Linie, wenn 
auch ftir den Bund siegreich, doch erfolglos blieb.

Zu den vorerwahnten Grtlnden, welche nachweisen, dafi die Schlacht

‘) Vide p. 17 Anmerkung.
'■) Heli. IV. 2, 21. 22.
s) Vidc Riistows Plan „Schlacht bei Korinth" 394.



—  14 —

nicht am Nemeabache, sondern bei Korinth') stattfand, will ich noch 
Einiges hinzufiigen. Im Altertume, respektive im 4. Jahrhunderte v. Chr. 
kampften die Heere (um einen militarischen Ausdruck zu gebrauchen) in 
„entwickelter Linie11. Hatte nun ein derart aufgestelltes Heer einen FluB 
zu iiberschreiten, um den Feind auf der anderen Seite des Gewassers 
anzugreifen, so mufite sich diese Linie unwillkiirlich lockern. Wenn aber 
die geschlossene Linie sich lockerte und den Zusammenhang ver!or, oder 
gar zerrifi, so ging selbstverstandlich dabei auch die Widerstandskraft 
derselben grofitenteils verloren, wodurch der Feind in die Lagę kam, den 
Eindringenden grofien Schaden zuzufiigen. Nur wenn die Ubersetzenden 
sehr iiberlegene Streitkrafte besassen und der Gegner zu schwach war 
(wie beim Ubergange des Epameinondas iiber den Eurotas 370/69), konnten 
die ersteren siegreich sein. Bei ziemlich gleicher Starkę und Tapferkeit 
konnte der Ubergang sogar verhangnisvoll werden (wie der Ubergang des 
Teleutias iiber den Flufi bei Olynth 382 (Heli. V. 3, 3. 4 ff).

Thyr (II. Bd. p. 367, § 848) sagt, daB „der FluB Gelegenheit zu 
gtinstigen Gefechts- und Schlachtenkombinationen gewahrt11. Dieses wuBten 
auch die Spartaner. So nahmen sie 370/69 am rechten Ufer des Eurotas 
furchtlos Stellung gegen das weit iiberlegene Heer des Epameinondas.

Sollte man noch glauben, daB sie am Nemeabache, wo sie viel 
starker waren und die Feinde bedeutend schwacher, dem korinthischen Bundę 
den Ubergang nicht streitig gemacht hatten? Aber Riistow beriicksichtigte 
das alles nicht, ais er den Schlachtplan am Nemeabache entwarf. Daher 
geht meine Meinung dahin, daB die Front der Schlachtlinie des korinthischen 
Bundes gegen den korinthischen Meerbusen war. Korinth lag in der Ver- 
liingerung des rechten Fliigels. Heli. IV. 2, 21—23.

Betrachten wir nun die Schlacht bei Koroneia.
Agesilaos wurde aus Asien zuriickberufen.2) Ais er von Norden her 

an die Grenze Bootiens kam, trat am 14. August 394 eine Sonnenfinsternis 
ein.3) Zugleich traf auch die Nachricht von der Niederlage und dem Tode 
seines Schwagers Peisandros bei Knidos ein.4) Dieses betriibte Agesilaos 
sehr, weil er tiberzeugt war, dafi seine Krieger so lange bei ihm bleiben 
werden, so lange Sparta im Kriege glucklich war. Daher tauschte er sie, 
indem er den Tod seines Schwagers bestatigte, aber die Schlacht dennoch 
fur gewonnen erklarte. Er schlachtete auch ein Opfertier dazu und beschenkte 
viele Krieger mit diesem Opferfieische. Dadurch hob er den Mut derselben 
derart, dafi sie schon bei einem Vorpostengefechte einen Sieg Iiber die

*) Aus Pausanias IX. c. 6, 4. spricht von der Niederlage der Thebaner bei Korinth, 
nicht am Nemeabache.

2) Heli. IV. 3, i.
3) Heli. IV. 3, 10; Plut. Ages. c- 17.
*) Plut. Ages. c. 17.
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Thebaner davontrugen. Da sieht man, mit was tur Kriegern wir zu dieser 
Zeit zu tun haben und welcher Mittel man sich bedienen mufite, urn diese 
Soldner zuśammenhalten zu konnen !

Agesilaos fand das Heer seiner Gegner in der Ebene von Koroneia 
versammelt. Die Bundesgenossen derselben waren, statt der Melier und 
Akarnanier, die Aenianer;1) sonst treffen wir die friiheren wieder. Die 
Thebaner waren aut dem rechten Fliigel, die Argiver aut dem linken. 
Agesilaos befehligte den rechten Fliigel seines Heeres, die Orchomenier 
standen am linken Fliigel.2) Derart aufgestellt naherte sich Agesilaos vom 
Kephisos, die Thebaner vom Helikon. Ais sich die Heere aut 125 Schritte 
einander genahert hatten, erhoben die Thebaner das Kriegsgeschrei „TaTasu" 
(Xen. Anab. I. 8, 18) und stiirmten im „Laufschritt“ vorwarts. Die Spartaner 
waren verniinftiger, insofern sie ihren Laufschritt bis aut 20 Schritte sich 
ersparten und erst dann sich aut die Feinde stiirzten. Die ermatteten Bundes
genossen der Thebaner konnten den Joniern, Aeoliern und Hellespontiern 
unter Herippidas nicht lange Widerstand leisten und wichen zuriick; noch 
weniger widerstanden die Argeier am linken Fliigel dem Agesilaos und 
flohen baid nach dem Helikon. (Curtius gr. Gesch. 111. Bd. 4. Aufl. p. 180 
sagt: „Tilphossion"5) statt Helikon.) Dagegen gelang es am rechten Fliigel 
den athletischen Thebanern die Orchomenier in die Flucht zu jagen und 
beutelustig sich aut das Lager der Feinde zu werfen, ohne sich urn ihr 
Zentrum oder ihren linken Fliigel zu kiimmern.4) Endlich bemerkten die 
Thebaner, dafi ihr linker Fliigel und Zentrum geschlagen, sich aut den 
Helikon gefliichtet hatte und sie von ihnen abgeschnitten waren; auch 
Agesilaos machte beztiglich seines linken Fliigels dieselbe Wahrnehmung. 
In dieser Verzweiflung und ohne viel zu iiberlegen, sttirzen sich die Thebaner 
in dicht gedrangten Reihen aut die von Agesilaos neu formierte Schlacht- 
linie, um sich einen Weg nach dem Helikon zubahnen.5) DerZusammen- 
stoG war furchtbar. Das Blut floG in Strómen. Aber die Spartaner wankten 
nicht. Die Thebaner taten in der Verzweiflung Wunder der Tapferkeit, 
aber erreichten nichts. Endlich sah sich Agesilaos, mitWunden bedeckt,6) 
doch gezwungen, die Thebaner durchzulassen, welche dezimiert und er- 
schopft nach dem Helikon flohen. Wenige von ihnen retteten sich in den 
Tcmpel der itonischen Athene, welche Agesilaos frei abziehen lieG.7) Nach 
diesem Kampfe rnuGte Agesilaos einsehen, daG die Thebaner Respekt

■) Heli. IV. 3, 15. Diod. XIV. c. 84.
2) Heli. IV. 3, 16, 17; Plut. Ages. c. 18; Hertzberg Ages. p. 86; Riist. p. 159.
s) Heli. IV. 3, 27; Plut. Ages. c. 18. Grot. p. 228 (250, 251). vgl. Riist. p. 159. 160.
<) Heli. IV. 3, 18.
5) Heli. IV. 3, 16, 19; Plut. Ages. c. 18.
6) Heli. IV. 3, 20; Plut. Ages. c. 18 ; Just. VI. 4, 13 und Nep. Ag. IV. 6.
’) Plut. Ages. 19.
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einflóGende Krieger sind. Er mufite daftir, dafi er vergafi die Feinde auch 
in den Flanken anzugreifen, bart biifien. Ubrigens mufi man annehmen, 
daB die Thebaner in „sehr tiefen“ Kolonnen die Spartaner angriffen, weil 
bei halbwegs gleicher Tiefe und bei der anerkennenswerten Tapferkeit der 
Spartaner es sehr zweifelhaft ist, ob den Thebanern der Durchbruch oder 
(besser gesagt) Einbruch gelungen ware. Agesilaos war mit Ausnahme 
der Kolonnentiefe in jeder Hinsicht im Vorteile. Er konnte den Feind 
nebstbei umfassen nnd vernichten. Man mufi unwillkurlich fragen, warum 
er dies nicht getan hat? Es scheint, dafi er durch die grofie Heftigkeit 
der Thebaner und durch seinen Zorn gegen seine Todfeinde derart in 
Anspruch genommen war, dafi er aut andere Vorkehrungen ganz vergafi. 
Agesilaos kannte die Thebaner von dieser Seite noch gar nicht; daher 
die Uberraschung.

Am nachsten Tage liefi Agesilaos durch Gylis das Heer wieder in 
Schlachtordnung aufstellen und ein Siegeszeichen aufrichten. Aber die 
Thebaner statt den Kampf zu erneuern erklarten sich fur besiegt, indem 
sie um Erlaubnis baten,x) ihre Todten begraben zu diirfen. So endete 
diese merkwiirdige Schlacht! Hier sieht man den Satz Thyr’s p. 281 §62 
bewanrheiten. Je grofier die Kolonnentiefe, desto widerstandsfahiger ist 
die Schlachtreihe. Das ist die einzige grofie Schlacht zwischen den Jahren 
395 und 362, in welcher ein Einbruch stattfand. Es fand zwar noch ein 
Einbruch in der spartanischen Schlachtreihe statt, zwischen den langen 
Mauern Korinths, aber hier ist von einer Beteiligung der Thebaner an 
diesem Kampfe keine Rede. Hier geschah dies wahrend des Kampfes auf 
der ganzen Linie, bei Koroneia aber nicht. Auch das Zerreifien der Linie 
in drei Teile ist bei der koroneischen Schlacht charakteristisch. Wir sehen 
auch bei dieser letzteren Schlacht, dafi die Thebaner. zuerst am linken 
Flugel, dann im Zentrum siegen und doch konnen sie sich den Sieg nicht 
sichern, wenn der Feind noch machtig dasteht. Ich wpllte diese Tatsache 
deshalb hervorheben, damit man auf die Phrase Epameinondas, „dafi, wenn 
er den einen Flugel besiegt, der andere eo ipso sich fur besiegt erklart11 
(Heli. VII. 5, 23) nicht zu viel Gewicht legt. Das hangt nur von dem 
moralischen Werte der iibrigen Truppen ab. Weder die Besiegung eines 
Fliigels, noch der Einbruch im Zentrum (Schlacht bei Koroneia), noch die 
Besiegung des Fliigels und Zentrums (Schlacht bei Korinth) kann den Sieg 
entscheiden. Von einer Umfassung der Flugel scheint Riistow nicht zu 
wissen. Auch seine Quellenangabe mufi mit Vorsicht beniitzt werden.

Wir miissen noch erwahnen, dafi Theben im ersten Siegesrausche 
alle seine Krafte zu entwickeln, seine Macht zu erweitern suchte und vom 
Gliicke begunstigt, gelang es in der Tat fur den Augenblick, aber nur fur

') Heli, IV. 3, 21 ; Plut. Ag. c. 19; Nepos Ages. IV. 6.
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den Augenblick, einige Erfolge zu erzielen; dann erlahmte ihre Energie, 
so dafi von der Schlacht bei Koroneia bis zum antalkidischen Frieden, 
von den Thebanern fast keine Rede ist, trotzdem sie am korinthischen 
Kriege ununterbrochen Teil genommen haben miissen. Endlich ist ihnen 
doch die Sache zweifelhaft geworden, daher sehnten sie sich nach dem 
Frieden. Miirbe gemacht durch die wuchtigen Hiebe des Agesilaos, kamen 
sie zum letztererj. urn Frieden zu bitten.J) Aber kaum hórten sie von der 
Vernichtung einer spartanischen Mora durch Iphikrates, ais sie schon wieder 
kriegsmutiger wurden, obwohl sie diesen Erfolg selbst nicht davontrugen.* 2) 
Bei der Politik Thebens darf uns dies nicht mehr wundern. Es verzichtete 
also aut den Frieden und setzte den erfolglosen Krieg fort. Die Quellen 
berichten uns dariiber fast nichts, weshalb wir annehmen mtissen, dafi die 
Kriegstaten der Thebaner einer Erwahnung nicht wert waren. Erst im Jahre 
389 horen wir von einer thebanischen Gesandschaft in Persien, welche des 
Friedens wegen hieher kam. Ais sie von dem von Antalkidas vorgeschla- 
genen Friedensantrage horten,3) waren sie und die andern Bundesgenossen 
daruber so emport, dafi sie ebenfalls auf einen Friedensschlufi verzichteten. 
Nach zwei Jahren (387) mufiten die Thebaner und die iibrigen Griechen 
denselben ungliickseligen Friedensantrag akzeptieren.4) Die Perser schienen 
gar nicht zu wissen, wie schwer sie ihre Freunde durch diese Friedens- 
bestimmungen trafen. Das harteste dabei war, dafi alle Stadte freigegeben 
werden mufiten. Alle Griechen mufiten den Frieden anerkennen, denn sonst 
liefen sie Gefahr, von den Persem und von den Spartanern ais Garanten 
erdriickt zu werden. Die Spartaner triumphierten, weil sie die Einzigen 
waren, welche sich aufierhalb dieses Friedens zu stellen wahnten. Wer 
sollte sich ihnen noch entgegenstellen? Freilich murrten Einige, andere aber 
waren froh endlich einmal den Frieden geniefien zu kónnen. Die spar- 
tanische Hegemonie war wieder aufgerichtet.

Die Thebaner hatten es eigentlich den Persem und ihrer schwachen 
Politik zu verdanken, wenn sie jetzt sogar den kleinsten Stadten Freiheit 
geben mufiten, was ihnen in den bittersten Tagen der Schmach und Ver- 
achtung nicht passiert ist.

Man soli ja nicht glauben, dafi die Thebaner oder die andern grofieren 
Staaten ihre Bundesstadte verloren haben, vielleicht derart, dafi die letzteren 
mit dem Bundeshaupte jeden Verkehr abbrachen. Die bootischen Stadte, 
welche seit Jahrhunderten mit Theben verbtindet waren, wollten oder 
konnten dieses Bundes nicht entbehren. Anders stand es mit Orchomenos,

*) Heli. IV. 5, 6; Plut. Ages. c. 22.
2) Heli. IV. 5, 9; Plut. Ages. c. 22.
s) Plut. Ages. c. 23.
*) Heli. V. 2, 32. 33; Plut. Ages. c. 23.
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Plataiai und Thespiai etc., welche Theben grollten. Dieses diirfen wir wieder 
nicht zu ernst nehmen, weil nach der Verfassung des Bakchiaden Philolaos 
die Fehde zwischen den einzelnen Bundesmitgliedern erlaubt war. Vielleicht 
war die Friedensbestimmung an und fur sich fur die Thebaner selbst nicht 
so hart, aber der Gedanke, daB sie Verzicht leisten miissen, eine GroBmacht 
zu werden, das war das Hartę. Die ungewohnliche Bestimmung diirfte sie 
auch gekrankt haben. Sie hatten sich gewifi eher den Abfall der unzu- 
friedenen Stadte gefallen lassen, ais die Aufstellung eines Gesetzes, das 
den Stadten die Freiheit schenkte.

In Theben und Bóotien wurden Bootarchen wie friiher gewahlt. Die 
alte Verfassung blieb auch fernerhin intakt, weil sich kein zweiter Bakchiade 
fand, der die alte durch eine neue ersetzt und sie dem jetzigen Zeitgeiste 
angepafit hatte. Ich wollte dies hier vorausschicken, um nicht den Glauben 
aufkommen zu lassen (wie Curtius III. p. 269), ais ob seit dem antalkidischen 
Frieden in Theben und Bóotien keine Bootarchen gewahlt wurden.

Lange aber hielten die Thebaner im Frieden nicht aus. Da sie in 
Griechenland selbst kein Biindnis schliefien konnten, ergriffen sie die 
Gelegenheit, aufierhalb desselben, und zwar in Olynth, einer um diese 
Zeit sehr machtigen Stadt auf der chalkidischen Halbinsel, einen Bund zu 
schliefien. Wahrend die Akanthier und Apollonier gegen Olynth die Hilfe 
der Spartaner sich erbaten, weilten thebanische und athenische Gesandte 
in Olynth, um sich mit ihnen zu verbinden. *) Kein Wunder, wenn Sparta 
sich auch hier einmischte.

Wir miissen die Zeit der Lethargie und Revolution Thebens iibergehen, 
weil das nicht in den Kreis unserer Betrachtung gehórt. Nur die wichtigsten 
Kriegsunternehmungen der Spartaner nach Bóotien bis zur Schlacht bei 
Leuktra sollen hier erwahnt werden. Nach der Vertreibung der Spartaner 
aus der thebanischen Festung unternahm zwar Kleombrotos einen Zug 
gegen Theben; dieser blieb aber erfolglos. Interessanter gestaltete sich 
der zweite Zug der Spartaner unter Agesilaos. Er wufite aus Erfahrung, 
daB die Kithaironpasse schwer zu passieren sind, wenn man nicht in 
Voraus diese besetzen lafit. Er liefi daher dieselben durch ein Sóldnerheer, 
welches er von den Kleitoriern und Orchomeniern in Arkadien ubernommen 
hatte, besetzen. Dann brach er selbst mit einem, Heere auf und zog unbe- 
lastigt iiber den Kithairon nach Thespiai.2) Ais er von hier aus in das 
thebanische Gebiet eindrang, fand er die Thebaner gut verschanzt.3) 
Agesilaos begniigte sich vorlaufig mit der Verwiistung der Gegend bis zu 
der Verschanzung. Wohin er sich auch nahern mochte, zogen ihm die

>) Heli. V. 2, 11. 15.
2) Heli. V. 4, 35-38.
3) Diod. XV. 32.
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Thebaner innerhalb der Verschanzung entgegen. Ja einmal hatte Agesilaos 
auf seinem Riickzuge durch einen Uberfall der thebanischen Reiterei sogar 
grofie Verluste erlitten. Seiner Schlauheit aber gelang es einmal doch in 
die Verschanzung einzudringen, die Thebaner zuruckzudrangen und alles 
bis zu den Stadtmauern zu verheeren. Er wollte hier noch eine Schlacht 
liefern, aber er fand Chabrias und Gorgidas mit ihren Truppen so vor- 
teilhaft aufgestellt, dafi er sie nicht wagen konnte. Dann kehrte er in seine 
Heimat z u r uc k . Auc h  dieser Zug ist ohne besondere Erfolge geblieben.

Die Thebaner hatten keinen Grand stolz auf ihre Leistungen zu 
sein. Kein Einziger fand sich unter ihnen, der Agesilaos erfolgreichen 
Widerstand leisten konnte; ja unverzeihliche Fehlerwurden schon dadurch 
begangen, dafi sie ibrerseits die Passe nicht besetzten. Aus der Sorge des 
Agesilaos, die Gebirgspasse rechtzeitig besetzen zu lassen, miissen wir 
schliefien, dafi die Thebaner diese besetzen konnten, ohne einen Riick- 
angriff befiirchten zu miissen. Ein noch grofierer Fehler war, dafi sie den 
Pafi bei Thespiai, ja die Zugange ihrer Verschanzung unbewacht liefien, 
wahrend der Feind in der Nahe war. Man mufi iiberhaupt sagen, dafi die 
Kriegsfiihrung der Thebaner eine sehr nachlassige war. Nur der athenische 
Feldherr hat sie noch im letzten Augenblicke vom Verderben gerettet. 
Weil Agesilaos Theben nicht angreifen wollte, hatten die Thebaner daraus 
folgern sollen, dafi auch er sich nicht genug stark dazu ftihle. Aber unbe- 
griindete Angst beherrschte die Gemiiter, welche kurz vorher in Freude 
schwelgten. Nach dem Abzuge des Agesilaos setzte Phobidas die Ver- 
heerungen und Verwiistungen ungehindert fort. Auch daran kann man die 
Sorglosigkeit und lassige Kriegfuhrung der Thebaner erkennen. Sie waren 
ja dem Phobidas entschieden gewachsen, wenn sie nur wollten; denn 
Agesilaos zog mit dem grófiten Teile seines Heeres nach Hause, wahrend 
die Athener und die Thebaner in voller Starkę dastanden.

Endlich ging den Thebanern die Geduld doch zu Ende; sie wollten 
nicht mehr den Plilnderungen und Raubziigen der Spartaner miifiig 
zuschauen. Die Thebaner boten ihre ganze Macht auf und drangen durch 
den vorerwahnten Pafi in das Gebiet von Thespiai.2) Phobidas hingegen 
manovrierte so geschickt mit seinen Truppen, dafi die Thebaner nichts 
ausrichten konnten. Nicht einmal die Verheerung des thespischen Gebietes

') Heli. V. 4, 38—42 ; Diod. XV. 33. Ich will hier schon auf die besondere Sympathie 
des Curtius flir Theben aufmerksam machen. Nach Heli. V. 4, 39 iiberfielen die Thebaner 
die Spartaner unter Agesilaos und brachten ihnen viele Verluste bei. Curtius sagt dazu 
nichts. Spater iiberfallen die Spartaner die Thebaner unter Epameinondas und da sucht 
Curtius p. 329 die Thebaner dadurch zu entschuldigen, dafi sie auf Kampfe dieser Art 
wenig vorbereitet waren.

2) Heli. V. 4, 42; Diod. XV. c. 33.
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gelang ihnen, weil Phobidas ihnen immer in Schlachtordnung entgegentrat, 
so daf3 sie sich nicht zerstreuen konnten. Verzweifelt zogen die Thebaner 
ab, indem sie sogar die geringe Beute, die sie macbten, im Stiche lieBen. 
Jetzt begann Phobidas sie zu verfolgen; das dauerte so lange, bis die 
Leichtbeschildeten der Spartaner von der thebanischen Reiterei in einer 
unpassierbaren Waldschlucht, durch gezwungene Umkehr derart in Schrecken 
gesetzt wurden, daB sie die Flucht ergriffen. Natiirlich hatte die thebanische 
Reiterei nichts anderes zu tun gehabt, ais den fliehenden Spartanern nach- 
zusetzen. Unter den Gefallenen befand sich auch Phobidas.1)

Dieser gliickliche Zufall ermutigte die Thebaner wieder zu einer 
energischeren Kriegfiihrung gegen Thespiai und gegen andere bóotische 
Stadte, welche noch an Sparta hingen. Deshalb kam auch Agesilaos 376 
wieder nach Bóotien. Er iiefi abermals die Kitharonpasse bewachen, aber 
diesmal vom Befehlshaber von Thespiai.2) Auch jetzt taten die Thebaner 
nichts. Nur der von Theben nach Thespiai fiihrende PaB wurde bewacht. 
Agesilaos liefi die indolenten Thebaner im Passe stehen, schlug einen 
andern Weg ein und drang in die Verschanzungen bei Skolos ungehindert 
ein, so dafi er die Gegend bisTanagra verwiistete.3) Aut seinem Rilckzuge 
fanden mehrere Scharmiitzel statt, die filr ihn siegreich ausfielen.

Die Kriegfiihrung der Thebaner war eine sehr schlechte. Alle waren 
gute Soldaten, aber kein Einziger unter ihnen ein Feldherr. Auch Epamei- 
nondas und Pelopidas miissen an diesen Kampfen ais hervorragende 
Fiihrer teilgenommen haben. Warum macht man an dieser Stelle dem 
Xenophon nicht den Vorwurf, daB er spartanerfreundlich ist ? Wenn Xeno- 
phon sie hier erwahnt hatte, so zweifle ich nicht, dafi die Lobeserhebungen 
des Epameinondas nicht die heutigen Dimensionen angenommen hatten. 
Aber Xenophon tadelt auch bei dieser Gelegenheit die Thebaner nicht, 
sondern zahlt blofi die Tatsachen auf.

Im folgenden Jahre unternahmen die Spartaner unter Kleombrotos 
einen Feldzug nach Bóotien. Wie grofi war sein Erstaunen, ais er endlich 
die Kithaironpasse bewacht fand.4) Er mufite zuriickkehren.

Bevor wir zur Schlacht bei Leuktra iibergehen, will ich noch des 
Kampfes des Pelodidas bei Tegyra Erwahnung tun.6) Pelopidas namlich 
horte von einem Garnisonswechsel in Orchomenos. Zu diesem Zwecke 
waren zwei Mora von Sparta nach Orchomenos (in Beótien) abgeschickt. 
Da er aufierdem horte, dafi der Harmost von Orchomenos auch einen

>) Heli. V. 4, 42-45.
*) Heli. V. 4, 47.
») Heli. V. 4, 48. 49.
•i Heli. V. 4, 59.
*) Plut. Ages. c. 27; Diod. XV. c. 37; Plut. Pel. c. 2, 16.
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Einfall in Lokris machte, dachte er Orchomenos leicht zu uberrumpeln. 
Mit der heiligen Schar und einem Teile der Reiterei zog er aut Umwege 
gegen diese Stadt. Sie war aber gut bewacht, weshalb er sich zuriickziehen 
mufite. Bei Tegyra traf er auf die beiden nach der Stadt zuriickkehrenden 
Mora unter Gorgoleon und Theopompos. In dem sich nun entspinnenden 
Kampfe fielen beide spartanischen Feldherrn, ihre Mora aber wurden 
zerstreut. Dieser harte Kampf, sagtPlutarch (Pelop. c. 16), war ein Vorbild 
der Leuktra-Schlacht. Die Lakedamonier waren hier in der Mehrzahl. Man 
mufi zugeben, dafi Pelopidas hier eine sehr schwierige Arbeit vollendet 
hatte. Weil die Thebaner entmutigt und olme Selbstvertrauen waren, hatte 
Pelopidas Mtihe, nicht nur dieselben zu ermutigen, sondern auch die 
tapfersten und viel zahlreicheren Feinde zu besiegen. Es ist also nur 
Pelopidas’ Verdienst, dafi er hier einen Sieg davontrug. Seine Heldentat 
erregte bei Freund und Feind Aufsehen. Diese trug auch zu der schnelleren 
Wicdervereinigung oder Wiederbezwingung der bóotischen Stadte bei, 
welche bis jetzt lakedamonfreundlich gesinnt waren. ’) Orchomenos und 
Chaironeia blieben noch feindlich Theben gegeniiber. Von nun an traten 
die Stadte zu Theben in dasselbe Verhaltnis wie friiher, d. h. sie erhielten 
ihre alten Rechte, Sicherheit und Selbstandigkeit ais Glieder des bóotischen 
Bundes, wobei Theben das anerkannte Oberhaupt blieb. Die alte Verfassung 
des Bakchiaden Philolaos trat wieder in ihrem ganzen Umfange ins Leben. 
Dies war Thebens Erfolg in Bóotien um das Jalir 374. Es war aber nicht 
genug nur die Einfalle der Spartaner in Bóotien zu vereiteln. Sie mufiten 
trachten die Grenzen ihres Landes gegen die Feinde besser zu schutzen. 
Dazu benótigten sie Kreusis und den Hafen von Thisbe.2) Sie besetzten 
diese strategischen Punkte. Triremen wurden gebaut, welche die Spartaner 
von der Seeseite einzufallen verhindern sollten. Was niitzte dieser ver- 
niinftige Plan, wenn er in der Folgę durch Nachlassigkeit oder durch 
untiberlegte Handlungen wieder zerstórt wurde ? Statt nach athenischem 
Vorbilde vom Jahre 378 angefangen die bóotischen Stadte wolwollend 
zu behandeln und móglichst wenig sich ais Herrn derselben zu be- 
trachten, um im Innern durch die freiwillige Anhanglichkeit derselben 
zu erstarken, trachteten sie rucksichtslos wie bisher nur die Herren zu 
spielen, wenn sie vom Gliicke begiinstigt einige Erfolge erreichten und 
sich zu demiitigen, wenn ihnen ein Ungliick zustiefi. Auch jetzt handeln 
sie nicht verntinftiger ais fruher. Denn ihrer unbezahmbaren Roheit folgend, 
suchten sie sich an die kleinen Widersacher in Bóotien zu rachen,3) welche 
gegenwartig Sparta’s Hilfe entbehren mufiten. Leider gesellte sich zu diesem

>) Heli. VI. l, l.
2) Heli. VI. 4, 3.
3) Heli. V. 4, 63.
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noch ein anderer Fehler. Auf ihre Bitte begannen die Athener die Spartaner 
auf der See zu bekriegen.1) Besonders durch Phokion’s und Thimotheos’ 
Tatigkeit stand der athenische Seebund auf dem Gipfel seiner Macht. Auch 
die Thebaner wurden in diesen Bund aufgenommen, und da jedes Bundes- 
mitglied auch die Kosten eines Seekrieges tragen muBte, wurden die 
Thebaner von den Athenern daran erinnert. Sie weigerten sich die Kosten 
zu zahlen,2) obgleich die Flotte groBtenteils auf ihr Verlangen im jonischen 
Meere kreuzte. Grotę (V. Bd. 2. Aufl. p. 375 [413. 414]) sucht ihre Hand- 
lungsweise dadurch zu entschuldigen, daB sie wahrscheinlich auBer Stande 
waren Geldbeitrage zu leisten. Das ist aber kaum ein Entschuldigungs- 
grund. Denn in dieser gtinstigen Lagę hatten sie leichter etwas beitragen 
konnen, ais sonst, da kein grofier Anteil auf sie entfiel und es im eigenen 
Interesse lag, Geld herbeizuschaffen. Da sie bereits Herren in Bóotien 
waren, konnten sie leichter ais friiher etwas tun. Merkwurdiger Weise fand 
sich kein Thebaner, der die Menge eines Besseren belehrt hatte.

Ober diese Verweigerung waren die Athener mit Recht ungehalten, 
denn bis jetzt haben sie den Thebanern sehr wichtige Dienste geleistet, 
selbst aber nur Schaden davongetragen. Nun begannen die Racheziige der 
Thebaner zuerst gegen Phokis und Orchomenos.3) Auf die Hilferufe der 
Phokeer kam Kleombrotos mit 4 Mora rascli nach Phokis und vertrieb 
die Thebaner aus dem Lande. Die Athener, zur besseren Einsicht gekommen, 
zogen ebenfalls ihre helfende Hand von Theben zuriick und schlossen 
mit Sparta einen Frieden.

Wahrend dieser Zeit veriibten die Thebaner in Bootien besonders 
gegen Plataiai und Thespiai, welche ihre Herrschaft nicht ertragen konnten 
und mit ihnen auf gespanntem Fufie lebten, Gewalttatigkeiten. Stadte 
wurden ganz oder teilweise zerstort, dereń Bewohner entweder nieder- 
gemetzelt, in die Sklaverei verkauft, oder ganz oder teilweise aus Bootien 
vertrieben; daB auch Grausamkeiten dabei vorgefallen sind, konnen wir 
bei derthebanischen Gemutsart voraussetzen, Dieses Verfahren der Thebaner 
gegen Plataiai und Thespiai wurde in Athen verurteilt. Die armen Plataer 
und Thespier fanden in Athen ein Asyl. Dieses berucksichtigend beschlossen 
die Athener wieder. eine Gesandschaft nach Sparta zu schicken, um wegen 
des Friedens zu unterhandeln. Auch nach Theben schickten sie Gesandte 
mit der Aufforderung, ihrerseits dem Frieden beizutreten.4) Bevor aber die 
Gesandten sich nach Sparta begaben, wurde dariiber in Athen verhandelt( 
wo auch Epameinondas ais Vertreter Thebens anwesend war.

>) Heli. V. 4, 62.
2) Heli. VI. 2, 1.
3) Heli. VI. 3, 1.
<) Heli. VI. 3, 2.
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Wir wollen uns mit diesem beriihmten Thebaner etwas naher be- 
schaftigen, weil er in so mancher Beziehung ein merkwiirdiger Mann ist. 
Das Licht der Welt erblickte er zum ersten Małe zur Zeit der Schlacht 
bei Mantineia 418; in einem Gefechte vor Mantineia (385) soli er dem 
Pelopidas das Leben gerettet haben.') Dies letzte Ereignis konnen wir ais 
einen Wendepunkt in seinem Leben bezeichnen, weil von da angefangen 
die innige Freundschaft der Beiden datieren soli, welche fur Epameinondas 
und Theben so reicbe Fruchte trug.

Grotę (V. p. 366 und 367 [403. 404 und 405. 406] Anmerkung 89) 
will nicht zugeben, dafi bei der Gelegenheit die Thebaner ein Hilfskorps 
nach Mantinea geschickt haben, sondern glaubt, dafi die Rettung des 
Pelopidas durch Epameinondas in einer anderen Schlacht geschah. Xeno- 
phon erwahnt nichts davon. Ich glaube aber, dafi die Thebaner nach dem 
antalkidischen Frieden, welcher sie schwachte, ganz gut den Spartanern 
bei der Gelegenheit sich gefiigig zeigen wollten und ein kleines Hilfskorps 
ihnen schickten, in welchem sich Pelopidas und Epameinondas befanden. 
Von einer Schlacht kann freilich bei Mantineia (385) keine Rede sein; 
aber ein Gefecht mag immer stattgefunden haben, weil wir nicht annehmen 
konnen, dafi die Mantineer blofie Zuschauer bei der Verwiistung ihres 
Gebietes durch die Spartaner waren und weil Agesipolis grofie Anstren- 
gungen machen mufite, Mantineia einzuschliefien. Plutarch (Pel. c. 4) hat 
wahrscheinlich aus einem Gefechte eine Schlacht gemacht, was uns nicht 
wundern darf, nachdem solche Fehler bei ihm und anderen Schriftstellern 
haufig vorkommen. Ebenso glaube ich, dafi Epameinondas keine andere 
Gelegenheit ais diese haben konnte, Pelopidas zu retten. Es konnte hochstens 
noch vor Olynth geschehen sein, wo sich auch ein thebanisches Hilfskorps 
befand (383—380/79). Dann mufite uns wieder die Verwechslung der Stadt 
Mantineia mit Olynth auffallen.

Schliefilich fand er in der Schlacht bei Mantineia 362 seinen Tod. 
Welches Schicksal! Zur Zeit einer Schlacht bei Mantineia tritt er ins Leben 
und in einer andern bei demselben Orte beschliefit er sein tatenreiches 
Leben. Sonst horen wir von ihm bis 378, in welchem Jahre, wie wir wissen, 
Theben von der oligarchischen Mifiwirtschaft befreit worden ist, gar nichts. 
Epameinondas war ein Solin Polymnis’, aus einer der altesten Familien 
(vielleicht semitischer Herkunft2) „den Spartoi“ stammend.!i) Obwohl seine 
Vermógensverhaltnisse von seinen Vorfahren her zerruttet waren, genofi 
er dennoch eine ausgezeichnete Erziehung.4) Im Zither- und Flotenspielen

>) Plut. Pd. c. 4.
2) Biidinger’s Vorlcsungen.
s) Corn. Nep. XV. 1, 1; Ad. V. H. XI. 9; Paus. IX. e. 13, 1.
*) Corn. Nep. XV. 2, 1; Inst. VI. 8, 3.
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und Gesange hatte er den Musiker Olympiodoros und Dionysios, im Tanzen 
den Kalliphron zu Lelirern.1) In der Philosophie unterrichtete ihn der 
Pythagoraer Lysis,2) ein Tarentiner, welcher sich aus dem brennenden 
Hause, unter dessen Trummern die Pythagoraer ihren Tod fanden, mit 
schwerer Miihe rettete und nach Theben kam, wo er im Hause des 
Polymnis von nun an gastfreundlich aufgenommen bis zu seinem Lebensende 
ein Lehrer und Freund Epameinondas’ blieb. Zum Junglinge herangewachsen 
besuchte er fleifiig die Ringschule, aber nicht um die hóchste Muskelkraft, 
sondern die grófite Behendigkeit zu erreichen.5) Móglich dafi dieses auch 
zu seinem Untergange bei Mantineia 362 beigetragen hat, weil die Aus- 
dauer im Kampfe ein wesentlicher Faktor ist. Bescheiden, lolgsam, tapfer, 
redegewandt, wahrheitsliebend, treu, anspruchslos, edel, ernst, klug, kriegs- 
erfahren, gut und ohne Ehrgeiz. Das waren seine Eigenschaften.4) Bei 
den Thebanern fanden diese schónen Eigenschaften wenig Beriicksichtigung; 
und wenn er Pelopidas und Pammenes nicht zu Freunden gehabt hatte, 
ware er schwerlich zu dem Ruhme gelangt, zu dem er erst spater gelangte. 
Auch die Philosophen Simias und Spintharos, der erstere ein Thebaner, 
der andere ein Tarentiner (beide Schiller des Sokrates) unterrichteten ihn 
vor Lysis. Er blieb aus Neigung fur das Alleinleben stets unvermahlt 
und in der Mitte der Booter war er von untadelhafter Reinheit, ganz 
gleichgiltig gegen Besitz und Ehre. Wenn wir horen, dafi er zweimal von 
seinen Landsleuten zum Pfiitzenmeister6) oder zum Aufseher der Strafien- 
reinigung ernannt wurde, dann, wenn wir dieses mit der Bestimmung der 
bakchiadischen Verfassung im Zusammenhange bringen („es soli niemand 
ein Handwerk oder einen Handel betrieben haben, mindestens 10 Jahre 
lang friiher nicht, der ein Amt bekleiden will"), konnen wir dieVermutung 
aussprechen, dafi Epameinondas vielleicht ein Handwerk betrieben habe, 
um seine materielle Lagę zu verbessern; dann konnte er natiirlicherweise 
trotz seiner Begabung kein Amt bekleiden, bis er, von Pelopidas, wahr- 
scheinlich auch von Pammenes, unterstiitzt, in die Lagę kam, diesen 
Gesetzesbestimmungen gerecht zu werden, was ihm erst um das Jahr 379/8 
gelang. Nach dieser Voraussetzung diirfen wir uns nicht wundern, wenn 
wir bis zur Befreiung Thebens von ihm nichts horen. Von Humanitat 
durchdrungen, waren ihm die Massenmorde von Grund aus zuwider. Leider 
war er nicht immer Herr tiber die rohen Thebaner. Denn wie konnten die

>) Nep. XV. 2, 1.
2) Nep. XV. 2, 2; vgl. Diod. XV. c. 39.
3) Nep. XV. 2, 4: Postąuam ephebus est factus et palaestrae dare operam coepit. 

non tam magnitudini virium servivit quam velocitati. Illain enim ad athletarum usum. 
hanc ad bel!i existimabat utilitatem pertinere.

0 Nep. XV. 3, 1.
9 Budingers Vorlesungen; Grotę p. 534 (591. 592).
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Korinther1) wahrend seines ersten Feldzuges nach dem Peloponnes von 
seinen Soldaten so viel leiden, nachdem sie sich doch neutral verhielten 
und von allen Unannehmlichkeiten des Krieges verschont bleiben mufiten? 
Er wufite entweder sich keinen Respekt im Heere zu verschaffen, oder 
man muli seine Humanitat nach den damaligen thebanischen Begriffen 
auffassen.

Sein Patriotismus ist ein rein bootischer, kein gemeinhellenischer, 
wie Curtius p. 259 anten, 313 und 378 Zeile 15 etc. glaubt. Seine Per- 
sónlichkeit mufite den Zeitgenossen schwer verstandiich gewesen sein, 
weil ihn Xenophon anfangs gar nicht erwahnt; erst im 7. Buche ist von 
ihm die Rede.2) Deshalb erntet aber Xenophon von alteren und jiingeren 
Schriftstellern auch Vorwtirfe, was mir ungerechtfertigt erscheint. Epamei- 
nondas hat sich bis zur Befreiung Thebens hóchstens durch seine schónen 
Eigenschaften ausgezeichnet. Das bedeutete bei den Thebanern wenig. 
Merkwurdigerweise lebten in dieserZeit noch mehrere hóchst charaktervolle 
Thebaner, die aber alle bereits einen verdienten Ruf genossen, wahrend 
Epameinondas in bescheidener Zuruckgezogenheit lebte. Es ist unmóglich 
zu glauben, dafl er irgend was besonderes vor dem Jahre 379/8 geleistet 
hat. Dafi Xenophon von Epameinondas anfangs nichts erwahnt, darf uns 
nicht wundern. Von Melon,3) den er ais Hauptbefreier Thebens bezeichnet, 
erwahnt er auch nur einmal und das ist nicht einmal seine eigene Be- 
hauptung, sondern die eines andern. Wie sollte Xenophon von Epamei
nondas und Pelopidas sprechen, wenn er von ihnen nichts erfahren hat? 
Man muB kurz sagen: Xenophon war von den Einzelnheiten der theba- 
nischen Revolution nicht gut unterrichtet. Was er daruber wuBte, teilte er 
uns gewissenhaft mit. Ferner, dafi Epameinondas an den friiheren Kriegen 
der Thebaner teilgenommen hat, diirfen wir nicht bezweifeln; ebenso, dafi 
er tapfer war wie jeder andere Thebaner, vielleicht mit einziger Ausnahme, 
dafi seine Tapferkeit sich immer gleich blieb. Besondere Heldentaten diirfte 
er nicht vollfuhrt haben. Wenn uns die erhaltenen Quellenberichte ihn ais 
den einzigen thebanischen Redner4) bezeichnen, so diirfen wir ihn nicht 
etwa mit den athenischen Rednern vergleichen; denn unter den Thebanern 
konnte er ais erster Redner gelten, aber einem athenischen Redner war er 
bei weitem nicht gewachsen. Mit seinem Rednertalente scheint es nicht 
besser, wie mit seinem Feldherrntalente zu stehen. Bis zu den Vorver-

’) Heli. VI. 5, 37: . . . .  dXX’ cp.wę ot 07)Paiot się TYjv -/wpav y;;j.u»v IXD'ćvtsc •/.a: 
cśvopa ś-/.-/.sxś©act y.at ol/.\y.ę ■/.y.~iv.z/.yv/.x:\. y.y;. /p r tf .r ty . v.y.l - y J y j - y .  c:r,pr.x/.yy. . . . .

2) Blid. Vorlcsungen. Ich móchte mich Iieber Plut. Agcs. c. 27 anschlicBcn.
“) Heli. V. 4, 7: ot piv Sr) outw ksyouot autouę aTO^Wsty, ot Ss y.at wę y.wp.aordę 

. . . .  MśXwva . . . .
f) Nep. XV. V, 1. Fuit etiam disertus, ut nemo ei Thebanus par esset eloąuentia 

neąue minus concinnus in brevitate respondendi ąuam in perpetua oratione ornatus.
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handlungen in Athen 371 sagt uns keine Quelle, dafi er sich durch Reden 
ausgezeichnet hat. Um Krieg zu provozieren, brauchten die Thebaner kein 
Rednergenie zu schicken, das konnte ein anderer Thebaner ebenso gut 
tun wie Epameinondas.

Wie bereits erwahnt hatte Epameinondas bis zum Jahre 378 gar 
keine einflufireiche Stellung inne: er war so unbedeutend und Iiarmlos, 
dafi die Oligarchen sich um ihn gar nicht kummerten und ihn unbehelligt 
leben liefien. Doch blieb er ein Parteigenosse der Verschwórer. Curtius 
p. 260 und 261 will ihn ais Haupt der „jungbóotischen Partei“ machem 
Es scheint ihm die neueren Parteiungen in den sudslavischen Landem 
vorgeschwebt zu haberi. Die Thebaner konnten sich unter den Argusaugen 
der Oligarchen gar nicht verstecken; die Spionage der Spartaner war in 
der Bliite. Wir brauchen nur daran zu erinnern, wie gut sie von allen 
Planen der Verschworenen in Athen informiert waren. Fugen wir noch 
hinzu, daB Epameinondas zu dieser Zeit noch eine unbedeutende Person- 
lichkeit fiir das Gros der Thebaner war, so konnte er schon deshalb und 
der strengen Uberwachung wegen Kriegsubungen im Geheimen gar nicht 
betreibem Die Besetzung Kadmeias durch die Spartaner ist nicht auf 
politische, sondern auf personłiche Motive zuriickzufuhren. Erst der uner- 
tragliche Druck der Oligarchenherrschaft erzeugte ilberall im Lande Hafi 
und Racheplane. Sonst hatten die verbannten Thebaner es kaum gewagt, 
mit so schwachen Kraften die Befreiung Thebens zu versuchen. Ja, wir 
wissen, dafi Epameinondas sogar angstlich war und den Verschwórern 
davon abriet, wie es auch Andere getan haben. Ubrigens glaube ich, dafi 
wenn er irgend welchen Einflufi gehabt hatte, er auf keine Weise zuge- 
lassen hatte, dafi die Befreiung Thebens durch einen Massenmord, wobei 
auch Kinder nicht verschont wurden, entweiht werde.') Naturlich mussen 
solchen Tatsachen gegentiber die idealistischen Auffassungen des Curtius 
ihren Wert verlieren.

Sobald Pelopidas Bóotarch wurde,2) suchte er seinen begabten Freund 
Epameinondas der Óffentlichkeit zu iibergeben. Er vertraute ihm die 
Drillung der thebanischen Krieger an. Dem Epameinondas halfen die 
Kriegserfahrungen, seine Bildung und geistige Begabung rasch vorwarts 
zu kommen und den Thebanern sich niltzlich zu erweisen. Also von der 
Befreiung Thebens glaube ich die óffentliche Tatigkeit des Epameinondas 
datieren zu mussen, nicht fruher. Von dieser Zeit bis 371 mufite sich 
Epameinondas mehr mit der Kriegskunst befafit haben. Wir brauchen nur 
die Ziige der Spartaner unter Kleombrotos und Agesilaos gegen die Thebaner

0 Heli. V. 4, 12: . . . .  cl jviv-ot 0Y$aioi vm  touc naiSaę toW a7:o9'avóvTwv, rózciq 
r ,cav, Xa3śvTię aitśaęa-av.

!) Plut. Pelop. c. 13, 15.
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bis zum Jahre 375 zu verfolgen, so werden wir finden, dafi die Kriegfiihrung 
der Thebaner im Grofien und Ganzen eine sehr mangelhafte und fehlerhafte 
war. Dafi Epameinondas jetzt auch Kriegsdienste leistete, mufi man annehmen, 
aber auch dafi er keine besondere Stellung im Heere einnahm. Die ver- 
schiedenen Erfahrungen, von denen die Meisten keineswegs erfreulicher 
Natur gewescn sind, gingen ati ihm nicht unbernerkt und unbeniitzt voruber. 
Denn nur so kónnen wir uns erklaren, wie er im Jahre 371 auf einmal 
thebanischer Feldherr wird. Moglich, dafi die so lange unterlassene Besetzung 
der wichtigen Kithaironpasse vielleicht auf seinen Rat geschehen ist, weil 
dieses fiir seine spatere Feldherrnwahl mafigebend gewesen zu sein scheint. 
Pelopidas mochte in seinem Freund, von dem er Ratschlage oder, um ihm 
vielleicht kein Unrecht zu tun, dessen Meinung akzeptierte, erkannt haben, 
dafi bei einem Verzweiflungskampfe Epameinondas der geeignetste Fiihrer 
sei. Auch beziiglich des Baues von Trieremen und Besetzung des Meer- 
busens von Kreusis und des Hafens von Thisbe diirfte seine Meinung 
mafigebend und untersttitzend gewesen sein.

Ich bin hie und da von dem Inhalte der Quellen und besonders von 
der Meinung Grote’s und Curtius’ in meiner Abhandlung abgewichen, 
weil ich die Tatsachen damit nicht in Einklang bringen konnte. So z. B. 
sagt Grotę p. 368 (405. 506) gestutzt auf Nepos und Plutarch, dafi die 
Beredsamkeit des Epameinondas gegen die besten athenischen Redner 
wirksam gewesen ist. Meinen Zweifel daruber habe ich an geeigneter Stelle 
ausgesprochen. Die Bestechungsversuche an Epameinondas durch Auslander1) 
miissen auch stark bezweifelt werden, weil diese zu einer Zeit geschahen, 
wo er ohne Einflufi war. Hatte er Einflufi gehabt, so hatten die Plataer 
und Thespiar weniger gelitten.2)

In welcher Situation befanden sich die Thebaner vor der Schlacht 
bei Leuktra? Aus allem, was um die Thebaner vorging, hatten sie erkennen 
sollen, wie niitzlich es ist, im Glticke Mafiigung zu beobachten und die 
Ursachen des Ungliicks kennen zu lernen und diese bei nachster Gelegenkeit 
zu beseitigen. Alles dieses wollten die Thebaner nicht verstehen und nicht 
beurteilen ; weder das Volk noch dessen Fiihrer hatten Sinn fiir solche 
Dinge. Seit der Befreiung Athens von den 30 Tyranneti hatten wir Gele- 
genheit gehabt, bald das Steigen, bald das Sinken der thebanischen Macht 
zu beobachten. Im Gliicke liefien sich die Thebaner mometitan zu uniiber- 
legten Handlungen, die ihre Krafte uberstiegen, hinreifien; bald darauf 
sehen wir ihre Krafte bis zur Untatigkeit erlahmen. Itn Ungliicke sahen 
wir sie kleinmiitig bis zur Unterwurfigkeit, und obwohl sie in ihrem Un- 
gliicke Freunde fanden, verstanden sie sie nicht lange zu behalten. Man

*) Nep. Epam. IV.
2) Paus. IX. c. 1. 8.
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kann unumwunden behaupten, kein einziger thebanischer Staatsmann hat 
verstanden die ihnen nur Vorteil bringenden treuen Dienste der Freunde 
zu schatzen. Sehen wir uns die politische Lagę Thebens seit seiner Befreiung 
an. Nur durch die Hilfe der Athener, mag sie freiwillig oder vom Staate 
beschlossen worden sein, konnten sich die Thebaner halten. Athen brauchte 
nur ein Observationskorps an der Grenze aufzustellen, so war, die lake- 
damonische Macht geschwacht, weil sie geteilt werden mufite. Aufierdem 
bedienten sie sich der Athener, um die Spartaner in Peloponnes zu be- 
schaftigen und ihnen keine Zeit und Moglichkeit zu lassen, ein Heer 
nach Bóotien zu schicken und das Land zu verwusten.]) Dieses gelang 
ihnen vol!kommen. Ob Thebens Beitritt zura athenischen Seebunde ernst 
war, mufi ich aus dem Grunde bezweifeln, weil sie zur Erhaltung der 
Flotte weder etwas beitragen, noch der Stadte Freiheit in ihrem Lande 
respektieren wollten. Kaum sahen sie die Athener mit den Spartanern 
ringen, suchten sie schon Bóotien wieder unter ihre Oberhoheit zu bringen ; 2) 
dabei bedienten sie sich solcher Mittel, die alles andere, nur keine Achtung, 
Anhanglichkeit, Liebe, Treue, Folgsamkeit hervorbringen konnten. Wenn 
sie sich das Verfahren Jason’s gegen die Thessaler zum Muster genommen 
hatten, wiirden sie gewifi die Hegemonie erlangt haben. Ihr Verfahren 
gegeri die bóotischen Stadte mufite alle ihre Hoffnungen zerstoren. Im 
Jahre 374 sehen wir die Thebaner ais Herren von ganz Bóotien. Dadurch 
glaubten sie schon ein Recht zu haben, rucksichtslos iiber alle herzufallen. 
Waren ihre Wunsche begriindet? Durchaus nicht! Im Innem war ihre 
Macht brutal, driickend, nicht versóhnlich; ihnen verblieb die Roheit wie 
frtiher ais Haupteigenschaft! Ihre Macht stand daher auf sehr schwachen 
Fiifien in Bóotien. Ich betone dieses, weil das auch ein Grund zum 
schnellen Verfall der thebanischen Macht gewesen ist. An ihrer Grenze im 
Norden erhob sich eine furchtbare Macht. Jason von Pherai war ein ganz 
anderer Politiker ais die Thebaner. In wenigen Jahren verstand er sich 
eine Macht zu grtinden, der Griechenland nicht gewachsen war. Hatte er 
langer gelebi, so ware ganz Griechenland ihm untertanig geworden.3)

Heli. V. 4 , 6 2 : :capaaxst>aęo|Jiev(i>v Sk twv Aay.EOa'.;j.ovtwv oopaisup.a Sta[3t(iaęstv sod 
robę Botwioóę, sSc/)th;ffav ot 0 Y)Yatot xo>v ’A t)r)va{wv zspi n£Aoixóvvv)aov oxpaT£i>jj,a 
irepupat, vojj.toyvxsę st xobxo v|vot~-°i 8uvaxcv sersa'Dat rotę Aay.s§atp,ovtotę ap.a p.ev xr,v
śauTtoy /M pav . . . .

s) Heli. V. 4 , 6 3 : xat ot ’A{b)vatot p.śvxct opYtęś[A£Vot totę Aay.soatp.ovtotę S u  to
ScpoSpta spYov xpsDup.<oę sijśzsp.tiav rspt xr(v IIsAOTtów^aoy vauę ts śę rp zo v ta ............... ,
Dpaaśwę cy; ś<7Tpaxe'JOVxo ot 0 Y$atot eut xaę orsptoty.toao ero Asto y.at axaXtv auxaę, avs- 
Xap,gavov; Diod. XV. c. 38 .

s) Diod. XV. c. 6 0 : ap.a 8s TOÓTOtę 7rpa-To,u,£vstę 4 aowv ć 'Lspwy TÓpawoo, a-jyśastTS 
aTpaTrpęty-Y) 3ta©śpwv y.at itOAAobą tuW 7tspioty.wv się cop.p.aytav z:pot: or' 0!,'[i \j.v /zę, szstas 
xob; 0 £TxaAcbę av-tr:o!£tcrDa; T‘?jp xwv 'E aaŷ wy ............... 0 y$ aiouc Ss xwv
~paT£t(iiv apteuę p.r, sivat, . . . .
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Theben ware verloren gewesen. Von der Seite hatten die Thebaner nur 
zu furchten, wenn auch Jason vorlaufig ihnen gegeniiber sieli passiv 
verhielt. Im Suden haben sie es mit den Athenern verdorben, teils durch 
Verweigerung der Flottenkosten, teils durch das brutale Verfahren gegen 
Plataiai und Thespiai; ]) von Sparta brauchen wir nicht einmal zu reden; 
wir wissen, was Theben von Sparta zu erwarten hatte. Fast von allen 
Seiten von Feinden umgeben, im Innem mit unverlaGlichen Freunden, 
daher mehr aut sich selbst angewiesen, ohne bewahrte Feldherrn, wollen 
sie es aut einen Krieg ankommen lassen, weil sich ihnen eine gunstige 
Gelegenheit dazu bietet!

Ais Epameinondas den Auftrag erhielt, Theben ais Haupt des boo- 
tischen Bundes vor dem Friedenskongresse2) zu vertreten, da korrnte er 
mit Recht ausrufen „alea jacta est!“ Hier — glaube ich — liegt ein 
Wendepunkt in der thebanischen Geschichte. Ich halte die Schlacht von 
Leuktra nicht fiir so wichtig wie das Benehmen Epameinondas’ in Sparta 
am SchluBe der Friedensverhandlungen. Die Schlacht war die Folgę dieses 
Benehmens.

Mit dem geschlossenen Frieden waren, mit Ausnahme der Thebaner, 
alle zufrieden.3) Der Kampf zwischen Theben und Sparta war unver- 
meidlich. Ersteres war urn seine Zukunft besorgt, daher niedergeschlagen, 
Letzteres suchte seinen Zorn gegen Ersteres abzukiihlen. Zufalliger Weise 
befand sich ein spartanisches Heer unter Kleombrotos noch in Phokis; 
das kam Sparta sehr gelegen, weil es die Bundesgenossen nach den 
Friedensbestimmungen zur Heeresfolge nicht mehr zwingen konnte, und 
daher nur aut ihre Ireiwillige Hilfeleistung angewiesen war. Zwar erhob 
ein Spartaner, Prothoos,4) seine Stimme und mahnte seine Gemeinde, dem 
Friedensvertrage gemaG zu handeln, d. h. das Heer aufzulósen und ein- 
zelnen Stadten zu tiberlassen, ob und wie viel sie zur Kriegfuhrung bei- 
tragen wollten. Naturlich ware damit viel Zeit vergeudet, deshalb beschlossen 
die Spartaner unverzilglich Kleombrotos den Befenl zu geben, mit seinem 
Heere gegen die Thebaner zu ziehen. Die lakedaimonischen Bundesgenossens)

>) Diod. XV. c. 46: ptexd Be xauxa ot jjtiv 0y$atot xaę riXaxataę y.axa<r/.atŁavxeę y.at 
©eoTttaę aXXoxptax; rtpcę auxouę B:ay.s:;j.evac ot Be \\i.y.zv.v,c etę ’A5^vaę . . .

2) Diod. XV. e. 38: p.óvtov Sk 0r$atcov ou ttpoo3e;a;.i.ey<ov . . ., d/Ji xrjv Boiioxtav 
a-aoay ux:b xr,v xwv 0Y](3at'(i)v GtmetXetav xaxxevx(ov, . . . .  ’E~a;./.s:vwvBo'j Btattejy.evou, 
Xóvov tta'jij.axx(i>c . . . .  |j.óvot Se 0 ’opatot y.pt,ł)'£vxeę śswitoySot, . . . .  Biórcep xr(v ey. 
xptxou zpcGió-ou dva<pepO|A£vr;v rjysiJ.C'HT/ yaAsz&ę §pepov, . . . .

'■>) Heli. VI. 3, 20: ouxw Sy; eiprfvr<v xwv aXXa>v TTSTC0t»j|*evt»>v, trpcę Be 0Y](3atou; 
[aóvouc avxtXoYi«ę ouayję............ ; Diod. XV. c. 50 et 51: Plut. Pel. c. 20 et Plut. Ages. c. 28.

ł) Heli. VI. 4, 2: . . . ., llpottćou Xeęavxoę, oxt auxą> Soy.otY) 8iaXÓGavxaę x'o 
oxpdxeup.a y.axd xouę opzouę y.at . . . .

'■>) Plut. Ages. c. 28: . . aTcpottup.ooę ,u.ev cvxaę y.at j3apuvof/ivouę xbv zśXe'MV, 
outcw Bej,9'appouvxaę dvxiXeveiv ouBe a-etteD xo't; Aay.eoatp.ovtotę.
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waren damit zwar unzufrieden, aber leisteten keinen Widerstand. Die 
Feindseligkeiten nahmen nun ihren Anfang. Auf Befebl riickte Kleombrotos 
aus Phokis nach Bootien vor, aber nicht auf dem gewóhnlichen Wege, 
sondern einen schwierigeren aberdesto sichereren Gebirgswegeinschlagend.') 
Uber Thisbe gelangte er, nachdem eine thebanische Heeresabteilung unter 
Chareas,2) welche Wachę hielt, geschlagen wurde, plótzlich vor Kreusis. 
Die Stadt wurde iiberrumpelt, ihre Festung und der Hafen eingenommeu 
und 12 Dreiruderer gewonnen.3) Die Thebaner scheinen die Kitharonpasse 
bewacht zu haben ; dafiir machten sie sich der nachlassigen Bewachung 
von Thisbe und Kreusis samt Hafen schuldig. Auch hier fallt die Supe- 
rioritat des spartanischen Feldherrn gegenilber dem thebanischen auf. Der 
Erfolg Kleombrotos’ war bedeutend. Die Lakedaimonier brauchten nicht 
mehr die Kitharonpasse zu einem Einfalle in Bootien zu bentitzen, sie 
konnten jetzt unbelastigt und leicht ihre Truppen mittelst Schifferi uber 
Kreusis und Thisbe nach Bootien befórdern. Abgesehen davon konnte das 
thebanische Heer noch abgeschnitten werden. Also Vorsicht bei den Spar- 
tanern, Nachlassigkeit bei den Thebanern.

') Heli. VI. 4, 3: y.di f; p.ev o\ 0r;|3atct i\)$3s/„siv «utov Łv. twv <l>or/.śwv T:pc«oj-/.wv 
7.0 C £7vl CT£VO) T'.V’ Eę’jAaTTOV, OUT. £,U.j3a/.Ać'. St«C 0 '.Cr|3(óv 0£ łp£!VYJV v.x\ (X7:pOC 
^op£'j3'£;.; da5c/.v£'.T3C'. £?; Kp£j£'.v v.y). to Tsr/sp alpot, y.al THjpśi; twv 0 r$a(u>y owJsy.a ( i a j t

2) Grotę pag. 406 (448. 449); Vater p. 354. Anmerkung.
3) Diod. XV. c. 53: . . . y.zl Tpcópwv Ff/.paTyj; £vśv£to; Heli. VI. 4, 3.



Die militarischen tibungen an den littelschulen.
Von

JDr. IDaniel "Weienlia.

Das hohe k. k. Ministerium fur Kultus und Unterricht hat allen 
Mittelschulen einen Erlafi vom 5. April 1907, Zl. 38017, betreffend die 
militarischen Ubungen im Anschlusse an die Turniibungen, tibermitteln 
lassen, hervorgerufen durch die Anregung des k. und k. Reichskriegs- 
ministeriums, das „auf  d e n  e m i n e n t e n  We r t  e i n e r  a u f m i li- 
t a r i s c h e V o r b i l d u n g  a b z i e l e n d e n  J u g e n d e r z i e h u n g  
h i n g e w i e s e n "  hat.

Damit ist eine Frage ins Rollen gebracht, welche von den ein- 
schneidendsten und wichtigsten Folgen begleitet sein wird, wenn diese 
Absicht, wie wir mit Bestimmtheit hoffen, zur Tatsache werden sollte. 
Grund zu dieser Anregung boten wohl die modernen „Wehreinrichtungen, 
die sich immer mehr dem Miliz-Wehrsysteme nahern“, aber auch die dabei 
zutage tretenden Erscheinungen einer schwachen physischen Eignung der 
Jugend, woriiber wiederholt schon Klagen laut wurden. Alles dies lenkte 
unwillkurlich die Aufmerksamkeit der berufenen Faktoren auf einige aus- 
wartige Staaten, die schon seit Jahren durch Einfiihrung der militarischen 
Ubungen an den Schulen jenem Mangel zu steuern bestrebt sind. In 
Rumanien z. B. datiert diese Einfiihrung bereits seit 1864. Freilich wurde 
daselbst spater besonders der Turnunterricht verbessert, nachdem manche 
Erfahrungen in anderen Staaten, wo das Turnen in Bltite steht, gesammelt 
wurden.

Bei uns kam statt dessen zu Beginn der neunziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts die 'Idee der Jugendspiele auf, von denen man in Verbindung 
mit dem Turnen vor allem eine kórperliche Kraftigung der Jugend erwartete. 
Doch gingen die an diese Einfiihrung gekniipften Hoffnungen nur zum 
Teil in Erfullung.

Ais vor 15 Jahren die Frage iiber die Einfiihrung der Jugendspiele 
an den Schulen, beziehungsweise Mittelschulen von der hohen Unterrichts- 
verwaltung bereits entschieden war, hielt der Yerfasser dieser Zeilen im
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Vereine der Supplenten deutscher Mittelschulen in Wien einen Vortrag, 
der auch in den Mitteilungen desselben, und zwar in der Nr. 1, Februar 1892 
unter dem Titel „Das physische Wohi uirserer Schuljugend" veroffentlicht 
wurde. In diesem Aufsatze nahm derselbe Stellung gegeniiber der Ein- 
fiihrung der Jugendspiele, welche die physische Kraftigung der Jugend 
zum Zwecke hatte.

Er wieś in demselben nach, dafi zur Erreichung dieses sehr ernsten 
Zweckes man an diese Art korperlicher Ubungen auch bestimmte Anfor- 
derungen stellen miisse; namlich :

a) sie miissen die Korperkraft des Schiilers wirklich erhohen;
b) sie miissen so beschaffen sein, dafi die Jugend mit Lust an denselben 

teilnimmt;
c) sie miissen derart eingerichtet sein, dafi selbst die schwachsten Schuler 

daran teilnehmen konnen;
d) sie miissen derart beschaffen sein, dafi sie in dem tibendcn Schuler 

den Sinn fiir Disziplin und Ordnung wecken, beziehungsweise starken;
e) sie sollen womoglich mit keinen Auslagen verbunden sein.

Aber unter fast allen Spielen, die bisher empfohlen worden sind, 
finden wir wohl kein einziges, das allen oben genannten Anforderungen 
in gleicher Weise so entspricht, wie die militarischen Ubungen. Diese 
wurden aber seinerzeit perhorresziert, trotzdem schon im Jahre 1890 in 
Berlin bei den „Verhandlungen iiber Fragen des hóheren Unterrichts'1 
besonders Graf1) auf die Bedeutung hinwies, welche der Exerzier-Unterricht 
heansprucht in Bezug auf den EinfluB des Willens auf die verschiedenen 
Muskelgruppen, auf die Erweiterung des Brustkastens und auf die Be- 
kampfung der Schiefhaltuug, der Skoliose . . . und Goring,2) der den 
Ausspruch tat, dafi auf die Militariibungen er einen grofieren Wert lege 
ais auf Turnen.

Wie man sieht, wurde die Notwendigkeit, die militarischen Ubungen 
an den Mittelschulen einzufiihren, im Auslande friihzeitig anerkannt und 
erortert, ja auch Versuche gemacht, die anfangs mit den sogenannten 
Schiilerbataillonen in Frankreich und Deutschland fehlschlugen, aber heute 
nach Ausspruch unseres k. und k. Reichskriegsministeriums in England, 
Italien, Schweiz und Rumanien derartig glanzende Resultate erzielten, dafi 
wir im Begriffe stehen, die militarischen Ubungen im Anschlusse an das 
Turnen an den Schulen einzufiihren.

Diese Neuerung wird bei der Schuljugend von den besten Wirkungen 
begleitet sein. Denn stellt man sich vor Augen, dafi ein grofier Bruchteil 
der Mittelschiiler einst zum Militardienst herangezogen werden wird, so

') Seite 437.
2) Seite 449.
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ist es eine Pflicht der Menschlichkeit, der Jugend die Mittel zu bieten, 
sich fur ihren Soldatenberuf, soweit es die Mittetschule iiberhaupt imstande 
ist, vorzubereiten und ihr den rauhen Ubergang in diese so ungewohnte 
Sphare weniger fuhlbar zu machen. Und was fur Vorteile fiir die Kriegs- 
verwaltung daraus entspringen, wenn sie fur die Ausbildung vorgebildetes 
Materiał empfangt, ist klar.

Das aber Alles, was die kórperliche Tiichtigkeit der Jugend fordert 
und die Wehrfahigkeit zu erhohen geeignet ist, schon aus patrio tischen  
G riln d en  durchgefiihrt werden soli, bcdarf wohl keines Nachweises.

Bisher vermochten weder das Turnen noch die Spiele die kórperliche 
Kraftigung derJugeng zu erzielen. Diese Tatsache soli durchaus nicht einen 
Vorwurf involvieren. Sie haben nur das nicht erreichen konnen, was man 
erwartet hatte. Dieses Ziel werden die militarischen Ubungen in Verbindung 
mit einem Turnen, das anders gestaltet sein muli, jedenfalls erreichen. 
Die heutigen Turniibungen sollen demnach restringiert, den militarischen 
moglichst angepafit und unsere militarischen Kommandos gebraucht werden. 
Dadurch wird der Turnunterricht nur eine grófiere Wichtigkeit erlangen. 
Dafi die militarischen Turniibungen die Jugend eher krattigen, das beruht 
schon aut jahrhundertlangen Erfahrungen, die sich nicht leugnen lassen.

Keine kórperliche Ubung erfiillt ihren Zweck, wenn sie nicht Interesse 
und Lust erweckt. Dieses tun die militarischen Ubungen im hóchsten 
Mafie. Denn jeder weifi aus eigener Erfahrung, dafi die Jugend aut kein 
Spiel so leicht verfallt, wie aut die Nachahmung des militarischen Wesens, 
und dafi kein Spiel der Jugend ein langer dauerndes und lebhafteres 
Interesse einzuflófien vermag. Daraus aber entspringen der Eifer und 
die gewissenhafte Pflichterfiillung.

Und ist es nicht padagogisch berechtigt, bei der Entwicklung der 
Fahigkeiten der Jugend an das anzukniipfen, was derselben bekannt ist, 
und verbtirgt etwas den Erfolg mehr, ais was mit Lust und Liebe betrieben 
wird? Jedes Spiel hat Eigentiimlichkeiten, die nicht jedem die Beteiligung 
an dcmselben gestatten. Die Hindernisse sind mannigfacher Art. Bei den 
sogenannten Jugendspielen diirfen nur Hindernisse, die sich aus der 
kórperlichen Beschaffenheit der Jugend ergeben, mafigebend sein. Die 
Erfahrung, welche der Turnlehrer macht, dafi manche Schiller wegen 
kórperlicher Veranlagung an dem Turnunterrichte nicht teilnehmen, wird 
beim Exerzieren in dieser Form wohl nur in sehr seltenen Fallen gemacht 
werden konnen, denn jeder Knabe mit geraden Gliedern kann an dem- 
selben teilnehmen. Sollten aber die kórperlichen Ubungen die Wirkung 
erzielen, die sie erzielen sollen, namlich die grosse Masse der Schiller 
krattigen, dann ist unbedingt zu fordem, dafi die grófitmóglichsie Zahl der 
Schiller auch wirklich an denselben teilnehmen kann. Und dies ist meiner
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Erfahrung nach bei den militarischen Ubungen noch am ehesten móglich. 
-Um den Reiz der militarischen Ubungen zu erhóhen, kónnten dieselben 
mit Absingen heiterer und patriotischer Lieder begleitet werden, wie es 
in offentlichen und privaten Knabeninstituten der verscbiedenen Lander 
unserer Monarchie, ja sogar in Madcheninstituten (Offizierstóchterinstituten) 
seit einer Reihe von Jahren geschieht. Der etwaigen Einwendung, daB bei 
diesen Ubungen der Heiterkeit kein Spielraum ubrigbleibt, mochte ich 
hier mit der Bemerkung entgegentreten, dafi sowohl bei Gelenksilbungen 
hinlanglich heitere Momente sich ergeben, ais auch bei militarischen 
Ubungen der Lust kein Abbruch getan wird. 16 Waffeniibungen wahrend 
15 Jahren, die ich in verschiedenen Kronlandern ais Offizier mitmachte, 
ilberzeugten mich vollends davon.

Nirgends zeigt sich der Sinn fUr Ordnung und Disziplin beim Soldaten, 
respektive Schiller deutlicher, ais in seinem Verhalten in Reih und Glied. 
Denn er weifi, dafi die geringste Nachlassigkeit seinerseits sofort storend 
wirkt und dafi der Urheber der Stórung augenblicklich herauszufinden ist, 
wahrend dies bei den gewohnlichen Spielen nicht der Fali ist.

Ist es nun eine Aufgabe der Schule, den Charakter zu bilden, so 
muli die Ordnungsliebe, die Grundbedingung jeder geregelten Tatigkeit, 
dem Schiller jederzeit eingescharft werden. Und Disziplin, das heifit, strenge 
Unterordnung unter den Befehl eines Vorgesetzten, mufi jede Schule 
beanspruchen und pflegen. Das beste Mittel dazu sind jedenfalls die 
militarischen Ubungen.

Demnach glauben wir auch nicht mit Unrecht, dafi bei zielbewufiter 
Durchfiihrung die Disziplin, welche bei dieser Art kbrperlicher Ubungen 
unumganglich notwendig ist, ihre wohltatigen Wirkungen aut das Gesamt- 
verhalten der Schiller aufiern wird. Das heifit, die kunftigen kombinierten 
korperlichen Ubungen werden die Schiller kraftigen zum Wohle der 
Menschheit und des Staates, ihr Interesse und ihre Lust nicht nur zu den 
Ubungen, sondern auch zu ihrem Berufe wecken und wach erhalten, ebenso 
ihren Sinn fur Ordnung und Disziplin wecken und starken.

Aus diesem Grunde konnen wir die Anregung des k. und k. Reichs- 
kriegsministeriums, dem sich das k. k. Landesverteidigungsministerium 
anschlofl, nur mit Freuden begriifien, weil dadurch der Schule ein Mittel 
geboten wird, welches die Erziehung der Jugend wesentlich zu erleichtern 
vermag.



Uber die Prinzipien der Infinitesimalrechnung und iiber die Wandlungen, 
welche die Darstellung dieses Zweiges der Mathematik im Laufe seiner

Entwicklung erfahren hat.
V o n  Emil Unicki.

(Schlufi.)

Soli entschieden werden, wer der ersie Entdecker der Infinitesimal- 
rechnung war, so mufi klargelegt werden, ob Nowtons Fiuxionsrechnung 
und Leibniz’ Differentialrechnung ein und dasselbe sind. Einzelne die beiden 
Metboden unterscheidende Momente sind der Unterschied in der Bezeich- 
nungsweise, eine unwesentliche Verschiedenheit in der Bedeutung der 
Differentiale dx und dy und eine Abweichung in der prinzipiellen Auf- 
fassung des ganzen Kalkiils, wahrend das innere Wesen, der Zweck und 
die Bedeutung, die Anwendung und die Resultate dieser beiden Systeme 
ein und dieselben sind. Wenn ein Unterschied zwischen Fluxionsrechnung 
und Differentialrechnung gemacht wird, so ist Leibniz der erste Entdecker 
des neuen Kalkiils. Tatsachlich weist aber Newtons Fluxionsrechnung 
ein frtiheres Datum ais die Differentialrechnung von Leibniz auf. Es wurde 
friiher erwahnt, dafi Fermat eine Tangentenmethode, die die letzten Schritte 
zur Erfindung der Differentialrechnung waren, erfunden hat, welche Methode 
eine Spezialmethode fur das Tangentenproblem blieb, gerade so wie bei 
Descartes und Barrow ; allein in ihr war das Prinzip der Differentialrechnung 
verborgen.

Es sind zwei Wege, auf denen Leibniz zu seiner Entdeckung der Dif
ferentialrechnung gelangen konnte, und zwar: entweder hat Leibniz von 
der Erfindung Newtons gewufit, dann ist seine Differentialrechnung nur eine 
Ausbildung der Methode Newtons, oder er hat seine Methode unabhangig 
und selbstandig erfunden. Dafi Leibniz von der Methode Newtons hatte 
wissen konnen, erhellt aus dem Umstande, dafi zur Zeit, ais er mit 
Oldenburg in London 1673 in taglichem Verkehre stand, letzterer den 
sogenannten Tangentenbrief Newtons vom Jahre 1672 erhalten hatte, und 
ais eine Abschrift dieses Briefes 1675 an Tschirhausen nach Paris gesandt 
wurde, arbeitete Leibniz gerade zu der Zeit mit dem letzteren.
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Durch die Einfiihrung des gewahlten Algorithmus befahigte Leibniz 
den neuen Kalkiil einer leichteren Auffassungsweise und ermóglichte auf 
die Weise die grofie Ausdehnung, die die Infinitesimalrechnung in kurzer 
Zeit erreichte. Auch war dieser Algorithmus der Sache angepafit und hatte 
jenen mechanischen Charakter, den man beim Rechnen liebt. Die Differen- 
tialrechnung Leibniz hat der Newton’schen gegentiber mehrere wesentliche 
Vorziige: so die Differentiale eines Produktes und eines Quotienten zweier 
variablen Grófien und der Potenzen einer Variablen. Zu den Resultaten

y d x  — x d yd (xy) =  x d y - j-y d x  und d ist Leibniz durch richtige

Schliisse gelangt, wahrend in seinen Schriften die Begriindung dieser 
letzteren fehlen. Bei Newton hingegen felilen diese Andeutungen in seiner 
Meth. Fluxionum und er vermeidet tiberhaupt das Erscheinen derVariablen 
im Nenner einer Funktion. Das Differential eines Produktes stellt Newton 
richtig dar, indem er eine Gleichung mit den Variablen x und y zuerst 
nach der einen, dann nach der anderen Variablen differenziert und dann 
die Produkte addiert. Da8 sich Newton keine Rechenschaft iiber das hierin 
herrschende Gesetz geben konnte, erhellt aus dem Versuche, den er tiber 
den Beweis der Fluxion des Rechteckes A B geben wollte. Das Rechteck 
wachse durch Bewegung bestandig und wenn an den Seiten A und B die

Halften der Momente 1
2 a und 1

2 b fehlen, so ist dies Rechteck gleich

(A —  ̂ a) (B — 2 unc* wenn A und B urn dieselben Momente zu- 

nehmen, gleich (A +  ~ a) (B -|- ^ b). Durch dieses Zu- und Abnehmen

der Seiten um die bestimmten Momente entstehen zwei Rechtecke, dereń 
Differenz durch Subtraktion der Gleichungen sich ergibt in a B +  b A. 
Hatte Newton das Wachsen um ganze Inkrememte vorausgesetzt, so hatte 
er in dem in der Form a B -f- b A +  a b erhaltenen Resultate das Glied a b 
den anderen gegentiber unendlich klein annehmen miissen und infolge- 
dessen den Begriff des unendlich Kleinen in seinem Beweise einfuhren 
miissen, was er aber konseąuent zu vermeiden sucht.

Was die Auffassungsweise der Differentiale d x und d y anbelangt, 
so schwankt Leibniz bei ihrem Verhalten, da er sie bald ais unendlich 
kleine Grófien und bald ais verschwindende, aus den endlichen d (x) und 
d (y) hervorgegangen auftreten lafit. Diese endlichen Grófien d (x) undd(y) 
und die ilmen proportionalen unendlich kleinen Grófien d x und d y ent- 
sprechen den Newton’schen Fluxionen und Momenten und nahert sich 
Leibniz auf diese Weise der Erklarung Newtons. Die Bedeutung dieser 
Fluxionen x und y, d. h. ihre Eigenschaft ais die Geschwindigkeitskom-
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ponenten des die Kurve nach den beiden Koordinatenachsen erzeugenden 
Punktes halt Newton durch seine ganze Fluxionsrechnungen fest und setzt 
ftir diese blofi in den Beweisen ibre unendlich kleinen Inkremente, d. h. 
die Momente x o und y o, die den ersteren ais proportional angenommen 
werden.

Was die hóheren Differentiale anbelangt, so sagt Leibniz, dafi sich 
zu gewóhnlichen Grófien die unendlich kleinen Grófien oder ersten Diffe
rentiale und die unendlich kleinen zweiter Ordnung oder Differentio- 
Differentiale gerade wie die Bewegung oder der Weg, die Geschwindigkeit 
und Acceleration verhalten und bezeichnet ais identisch in der Geometrie 
die gewóhnlichen Grófien ais Koordinaten, die Differentiale der ersten 
Ordnung ais die Tangenten oder die Richtung der Kurve und die Diffe
rentiale der zweiten Ordnung auf die Krummung derselben. In der arith- 
metischen Auffassung behauptet Leibniz, dafi d2x zu dx im selben Ver- 
haltnisse stehe, wie d x zu x. Er nimmt an, die Grófie y wachse in einer 
arithmetischen Reihe, wahrend die x in einer geometrischen, so zwar, dafi 
in diesen Fallen das d y konstant ist, d x aber variabel und es verhalt 
sich d x zu d y wie eine veranderliche Grófie zu einer konstanten; er setzt 
diese veranderliche Grófie x und es verhalt sich d x : d y =  x : a und d x =

X ^ Da aber d y und a konstant sind, so ist durch Differentiation a J
d2 x d x d y oder d2 x : d x =  d y : a. Es ist aber wie frtlher d y : a

d x : x, also ergibt sich die Proportion in der Form d2 x : d x =  d x : x, nach

welcher ftir eine beliebige Funktion das zweite Differentlal [d f (x)]1 
f (x) gleich

ware. Newton dagegen bestimmt die Fluxion einer Flachę ais eine Kurve 
und die Fluxion der von letzterer Kurve neugebildeten Flachę abermals 
ais Kurve u. s. w. und es verhalten sich die Ordinaten dieser Kurven wie 
die Fluxionen der Ordinate der ersten Kurve.

Man hat der Differentialrechnung in der ersten Zeit ihrer Entwicklung 
den Vorwurf gemacht, dafi ihre Resultate der mathematischen Genauigkeit 
entbehren, da durch EinfUhrung des unendlich Kleinen in dieselbe und 
die dadurch notwendig gewordene Vernacblassigung unendlich kleiner 
Grófien zweiter Ordnung in der Rechnung Fehler begangen wurden, die 
in dem Resultate żu Tage trefen. Die Folgę war, dafi Feinde gegen die 
Theorie des unendlich Kleinen auftraten. Erst Euler und Lagrange ver- 
folgten den Zweck, durch EinfUhrung, ihrer Theorie der endlichen Differenzen 
zu zeigen, wie durch Substitution endlicher Grófien statt der unendlich 
kleinen Differentiale ganz dieselben Resultate sich ergeben.
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Eulers „Institutiones calculi differentialis“ enthalten die Grundsatze 
der Theorie der endlichen Diffenzen und ihre Anwendung auf die Theorie 
der Reihen. Setzt man f (x) =  y und fur x der Reihe nach die Werte 
x -f- w, x +  2 w, x +  3 w, u. s. w., wo w eine beliebige endliche Zahl ist 
und bezeichnet die ihnen entsprechenden Werte der Funktion mit yl, yli, 
ylll u. s. w., so ist nach Euler yl — y =  /\ y die erste Differenz von y, 
yll — yl =  ą  yj die erste Differenz von yl und y in  — yli =• /\ yli die 
erste Differenz von yli u. s. w. Bildet man die Differenzen

Ąy1— Ą y =  A 2y 
/ \ y n — Ą y i = / \ 2yi
AyII[— A yii =  A2yn  so sind die A 2y» A 2yT> A 2y n .........  die

zweiten Differenzen der Funktionswerte y, yl und y li . . . .  Nach dem eben 
Besprochenen ergibt sich folgendes Schema. Sind die Werte derVariablen 
x, x +  w, x +  2 w, x +  3 w, x +  4w, und die zugehorigen Funktionswerte 

y, y1, yn, ym , yIV 
so sind die ersten Differenzen,

Ay, Ą y1 Ay11 Ąy111
die zweiten Differenzen

A2y A '^1 Ą 2yn
die dritten Differenzen

A 3y A 3yl
die vierten Differenzen

A 4y-
Aus den Beziehungen A l — y =  A y  ur|d A y11 — y1 =  A y1 

foigt A 2y =  Ay1— A y =  yn — 2yi 4-y
Ą^y1 =  A y11 — A y1 =  yITI — 2 yn +  yi 

und folglich
A 3y =  Ą 2y: — A2y =  yIn  — 3 yli =  3 yl — y 

was fllr das Allgemeine die Form
A ny =  y n — (?) yn_I+  (") y"~2+ . .. CAO yi +  ( - D  "y ergibt,

w0 y"» yn_11 •• • die Werte von y bedeuten, wenn man fur x der Reihe 
nach x +  n w, x-j-(n—1) w, u. s. w., setzt.

Aus yi — y =  A y foigt yi =  y +  Ą y.
Aus A 2y =  yl1 — 2 yl +  y ergibt sich fur

yii =  A2y +  2 (y +  A y) — y — y +  2/ Ąy +  A2y 
und fiir yn =  y +  (?) A y +  (?) A 2y + ......... +  A Y
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Ais Beispiel sei y == x2 gewahlt:
Ay — y1 — y — (x -f w) 2 — x2 == 2 w x -j- w2 
A 2y =  A y1 — A y =  2 w (x +  w) +  w2 — (2 w x +  w2) =  2 w2
A 3y =  o.

Bei hóheren Potenzen von w durfen die Glieder nicht vernachlassigt 
werden, weil ihre Zahl besonders bei komplizierten Funktionen eine grofie 
ist. Euler setzte fur die Operation das Zeichen Z =  Summę ein, d. h. wenn 
z. B. /\ a x =  w ist, S aw  =  ax +  C ist, wo C eine Konstantę bedeutet, 
die bei der Bildung der Differenzen verschwindet und mit der Integrations- 
konstanten gleichbedeutend ist.

Urn nun die Funktionen zu finden, dereń Differenzen ganze rationale 
Funktionen von x sind, verfahrt Euler folgendermafien: Ist 2w =  x also

21 =  --, so wissen wir, dafi /\ x2 =  2 w x -j- w2 oder 2 (2 w x +  w2) =  x2

ist, woraus folgt, 
xahieraus 2 x =  —  w

dafi 2 2 w x  +  Z w2 =  x2 oder 
v w __ x2 x

-  2 =  2 w 2'

2 w 2 x -f  2 w2 =  x2 und

Ebenso ist 2 (3 w x2 +  3 w2 x +  w3) =  x3 oder
3 w 2 x2 -f- 3 w2 2 x +  w3 2 1 =  x3 also
2 x2 x3 

3 w w 2 x — 1.

Werden filr 2x und 2 1 die frtiher gefundenen Werte eingesetzt, so
2 x2 x wo------- r, + V  und 2 x3 —3 w 2 6 4 w

oder das w unter das Summenzeichen gesetzt,

x2 w

„  o X4 W X3 ,
2 +  4

Will man die Funktion suchen, dereń Differenz gleich ist ax2 +  bx +  c, 
so hat man nach der vorhergehenden Formel:

v a xa _  a w2 _  a x2 , a w x 
3 w 2 ' 6

. b x2 b x c xbx = -------- s - und 2 c =w 2 w
und ist also 

2 (a x2 +  b x +  c) 3 w
(a w — b) (aw! — 3 b w +  b c)x -2 w

oder:
6 w x -f C

2 (a x2 -j- b x -f c) w =  I  x3 _ (aAv -_ bJ x2+  (aw2- 3 b w + ^ c H ^ ^ . \
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Setzt man w unendlich klein, so ilbergeht die Gleichung in

C(a x'2 -f- b x +  c) d x =  -  x3 x2 - f  c x +  C 
.1 3 2

Von dieser Theorie gelangt Euler zur Differentialrechnung, indem 
er von der Betrachtung ausgieng, daB, wenn in der Gleichung /\ y =
Pw +  Qw2-|-R w 3 -R....... das w ais unendlich klein angenommen wird
diese sich auf /\ x =  P w reduziert; oder statt w =  dx gesetzt und /\ y =  dy

d y =  P d x und =  P ist und P ais Funktion von x angesehen wird.

Lagrange behandelte die Satze der Differential- und Integralrechnung 
nur auf dem Wege der reinen algebraischen Analysis und suchte das un
endlich Kleine zu vermeiden, indem er die sogenannten Ableitungen oder 
Derivationen aufstellte, die im Grunde mit den Newton’schen Fluxionen 
identisch sind. Er war es auch, der die Funktionen ais solche an und fur 
sich betrachtete, der y =  F (x), abgesehen von jeder geometrischen oder 
mechanischen Bedeutung nur ais eine sich stetig andernde, von x abhan- 
gige, mit ihm wachsende oder abnehinende Grofie auffafite. Seine ganze 
Theorie ist auf elementare Entwicklungen gestiitzt, dagegen ist die Grund- 
lage seiner Schlusse recht anfechtbar; er setzt die Existenz einer gewissen 
Reihenentwicklung voraus, die durchaus nicht immer moglich zu sein 
braucht. Der ersteTeil, seiner Theorie enthalt die Lehre von den Funktionen 
und ihren Derivierten. Ftir eine beliebige Funktion von x, F (x) setzt Lagrange 
fiir x den Wert x +  k, mit k ais beliebiger GroBe und entwickelt die Funktion
F (x +  k) in eine Reihe F (x) - f  k. p -(- k2. q +  k8. r -f-......... , wo p, q, r,
von F (x) abgeleitet und unabhandige F'unktionen von x sind. Er ent
wickelt diese Reihe mit ganzen positiven Potenzen von k, F (x -j- k) =

F (x )-f  k P, woraus F(x +  k ) - F ( x )  =  kP ist und P =  ^ F

wo P. eine Funktion von x und k ist. Wird mit p das bezeichnet, was 
aus P. entsteht, wenn in dem Quotienten k =  o gesetzt wird, so ist p eine 
Funktion von x und P ergibt sich in der Gleichung P =  p +  k. Q, wo 
k. Q jener Teil von P. ist, der mit k =  o zugleich verschwindet. Weiters 
ist Q =  q +  k. R und R r +  k. S, u. s. w. Die Funktion F (x -f k) =  
F (x) +  k. P. =  F (x) - f  k. p +  k2 Q =  F (x) Ą- k. p - f  k 2 q +  k 3 R - ... u. s. w.

Ist z. B. F (x) =  —  so ist F  (x +  k) == ,v ' x v '  x +  k

k. P

P ==

1
x +  k 

1
(x +  k) x

1
x

k
x (x l- k) und

P =  -
1

x-
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ebenso k Q = . ł _  +  . l
(x +  k) x ' x2

k

und schliefilich k R = 

1

x2(x +  k) 
1 __ 1 

x- (x +  k) x3 
1

und Q 1
x-(x +  k)

x3 (x +  k)

1 k
x2 +X

s. w.

und R =  — - — r  r =x3 (x - f  k)

dann ist folglich j j r =  —------, ^ ., =  ----------4—  ̂ , .& (x +  k) x x (x +  k) x x2 x2 (x -)- k)
1 _  k  i k '2  _  k 3 _

x x2 x3 x3 (x —(- k)
Um das Gesetz zu bestimmen, nach welchem die Koifizienten p, q, r, 

untereinander und von der Stammfunktion abhangig sind, verfahrt Lagrange 
auf folgende Weise: Setzt man in F (x 4  k) filr x den Wert x 4  e, so ist
F (x +  k 4  e) =  F (x) 4  p (k 4  e) q (k 4  e)2 4  r (k 4  e)3 4 ........... oder
F (x +  k +  e) =  F (x) 4  p k - f  q k2 4  r k3 - f .........  +  p e -R 2 q. k e +  3 p.
k2e + ........I.

Setzt man x - f  e statt x, und bedeuten
F(x) +  e P  (x) + ........, p +  p' e 4 - .......... , q - f  q' e - f ---- das,

was aus F (x), p, q, wird, wenn man darin (x +  e) statt x setzt, so erhalt man
F (x +  k +  e) =  F (x) -4 p k -[- g k2 +  r k3 — ........... -)- F' (x) e 4  p'. k e 4
g' 4  k e2 4 " ........... Ib

Aus dem Vergleiche der einzelnen Glieder der Gleichungen I und II 
folgt fur p =  F' (x), 2 q =  p‘ und 3 r =  q'.

Ist p =  F' (x) so ist p' =  F" (x)

q ~ 1!
o, F" (x) 

2 so ist q' = F'" (x) 
2

r = q'
3

F"' (x) 
‘ 2. 3 so ist r' = F"" (x) 

2. 3

s = r'
4

F"" (x) 
2. 3. 4 so ist s' = FV (x) 

2. 3. 4 u. s. w.

diese Werte von p, q. r, s, in F (x 4  k) eingefilhrt, ergeben die schon 

bekannte Taylor’sche Reihe F (x - f  k) =  F (x) 4  k F' (x) 4  y  2 (x) +
k3

1.2.3 F'“ (x) 4- k4
1. 2. 3. 4 F"“ (x) 4

Carnot zeigte 1797, da8 man bei derRechnung mit unendlich kleinen 
Grofien eigentlich mit Hilfsgrofien rechnet, die noch veranderlich und von 
welchen die zu suchenden Grofien ganz unabhangig sind. Diese Hilfsgrofien 
unterscheiden sich von den Gesuchten um Grofien, die man schwer genau 
angeben, die man aber schatzen und von welchen man beweisen kann,
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dafi sie beliebig klein zu machen sind. Bei der ublichen Rechnungsweise 
mit Vernachlassigung der unendlich kleinen gegen die Endlichen begeht 
man dann immer mehrere Fehler, die sich aber, und das ist das Haupt- 
ergebnis Carnots, im SchluBresultat konrpensieren.

Der franzósische Mathematiker Cauchy (1789—1857) war es, der 
1820 zuerst die Differential-Integralrecbnung streng begrundete, indem er 
auf die schon von Newton angewandten Grenzwerte zuruckging. Ihre Be- 
nutzung gibt das Mittel an die Hand, jede Unklarheit ans der Tlieorie 
zu bannen und sie in voller Scharfe durchzuftihren. Sie gestattet auch, die 
Lehre von den Differentialen auf eine feste Grundlage zu stellen, die von 
der Carnots verschieden ist und vor ihr manche Vorteile voraus hat. Diese 
Cauchy’sche Ansicht ist iibrigens mit der Leibniz’ identisch, die sich in 
dessen Manuskripten fand, aber erst 1846 bekannt geworden ist.

Die Analysis allein wiirde die Betrachtung der unendlich kleinen 
Grófien nicht erfordern, man karne mit der Grenzmethode aus. Weil aber 
die Anwendungen der Matheinatik auf Geometrie, Mechanik und Physik 
ohne Beniitzung der Infinitisinalrechnung zu weitlaufig wirrden, so kann 
man sie auch im Unterrichte nicht umgehen und wahlt fur ihre Begriindung 
entweder die Methode Cauchys oder die Carnots. In der Tat ware es 
namlich ohne die Begriffe des unendlich Kleinen unmóglich, die Natur- 
gesetze einfach auszusprechen. Zwei Korper zum Beispiel ziehen sich an 
und teilen sich dadurch gegenseitig Bewegungen mit, dereń Erforschung 
und Formulierung in einem Gesetze recht umstandlich ware. Man beinerkt 
aber, dafi, je kleiner die Korper sind, umso einfacher sich das Wesentliche 
der Bewegungen beschreiben lafit, daB man von den Drehungen absehen 
darf und nur die Verschiebungen ins Auge zu fassen braucht. Kurz, man 
kommt zu dem Resultate, daB zwei unendlich kleine Korper nach dem so 
einfachen Newtonschen Gesetzen aufeinanderwirken. Man begeht bei dessen 
Anwendung Fehler, indem man von einer Entfernung und einer Verbin- 
dungslinie spricht, wahrend doch noch in jedem der Massenteilchen un- 
zahlig viele Punkte vorhanden sind, und also auch unzahlig viele Ent- 
fernungen und Verbindungslinien moglich warem Beniitzt man aber diese 
Anschauung, um die Wirkung von zwei endlichen Korpern auf einander 
zu untersuchen, so heben sich nach dem Carnotschen Satze diese Fehler 
wieder auf.

Die Probleme der Infinitesimalrechnung sind heute noch dieselben 
wie vor 200 Jahren: sie lehrt, wie man aus den Fluenten die Fluxionen 
findet und umgekehrt; ferner, wie man aus Beziehungen zwischen den 
Fluxionen auf die zwischen den Fluenten zurlickschlieBen kann. Diese 
Aufgabe, die man heute die Integration der Differentialgleichungen nennt, 
ist eine sehr schwierige, ja in vielen Fallen noch unlósbar. Ubertragt man
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sie fur einen speziellen Fali auf ein Problem aus der Mechanik, so heifit 
dieses, bei gegebenen Geschwindigkeiten oder Kraften die Bewegungen 
zu finden. Wenn die Geschwindigkeiten oder Krafte immer in ihrer Ab- 
hangigkeit von der Zeit direkt gegeben waren, ware es nicht sehr schwierig, 
die Aufgabe zu losen. Gewohnlich aber ist nur das Gesetz bekannt, das 
die Krafte mit der Lagę der bewegten Korper verkntipft, die ja selbst erst 
gesucht werden soli; und dieser Umstand ist es, der jene Aufgabe, welche 
die ganze mathematische Physik in sich begreift, zu einer so sehr kompli- 
zierten macht, die nur in wenigen Fallen in der wiinschenswerten Weise 
zu losen ist.

Das Materiał der Wissenschaft, die Abhangigkeitsgesetze, welche 
man betrachtet, hat sich naturlich im Laufe der Zeit wesentlich vermehrt. 
Der Begriff der Funktion hat sich immer mehr verallgemeinert, so sehr, 
dafi, wie neuere Beispiele erkennen lassen, die Begriffe der Infinitesimal- 
rechnung gar nicht mehr anwendbar erscheinen. Man hat Kurven kon- 
struiert, bei welchen eine Tangente nicht mehr existiert und die keine 
anschauliche Darstellung mehr zulassen, die aber freilich auch in den 
Anwendungen nicht mehr vorkommen.



Schulnachrichten
••

A. Betreffend das AtiBere der Schule.
I. Lehrpersonale.

a) Veranderungen.
Aus dem  L ehrkorper des yorigen Schuljahres schieden :
1. der beim k. k. L andesschu lra te  tu r  die B ukow ina in V erw endung stehende, 

m it den F unk tionen  eines L andesschulinspektors b e trau te  P ro fesso r diesel- A nsta lt 
D ionys S i m i o n o  w i e ź ,  zufolge seiner E rnennung  zum  L andesschulinspektor 
(A. h. E. v. 1. Septem ber 11)0(3, Lschr. Z. 9681);

'2. der G osanglehrer G eorg  M a n d y c z e w s k i  infolge seines am  23. Marz 1907 
ertb lg teu  A blebeus;

3. der Supplent Jo se f  L i p b u r g e r  zufolge seiner E rnennung  zum  proyisorischen 
L elirer aii der S taa tsrea lschu le  m it deu tscher U n terric litsspraclie  in P ilsen  L schr.-Erl. 
v. 2. O ktober 1906, Z. 9972) ;

4. der Supplen t A drian B o  c c  a infolge defm itiyor B esetzung  der yon ilim 
supplierten  L eb rste lle  ;

5. der Supplent Jo s e f  W e i s s b e r g, der eino gleie.be L elirste lle  in  W ien 
annahm  ; und

6. der K and idat Kam illo B r u c k n e r  nacii A blegung seines P robejahres.
D agegen tra te n  in den L ehrkorper ein :
1. der P ro fesso r am I. S taa tsgym nasium  in Czernow itz Em ilian P  o p e s c u 1, 

dem zufolge E rlasses des k. k. M inisterium s fu r K u ltu s und U n terrich t yom  22. Ju n i 
1906, Z. 18748, eine L elirste lle  an der gr.-or. Realscliulo yerliehen w urde, ferner

zufolge B estellung zu Supplenten  an diesel' A n sta lt :
2. der L ehram tskand idat Basil V i t  e n  c o (Lsclir.-Erl. yom  14. Septem ber 

1906, Z. 8326):
3. der L ehram tskand idat E usebius Z e m n a  (L schr.-E rl. v. 14. Septem ber 190(3, 

Z. 8325);
4. der L ehram tskand ida t K onstan tin  C z e c h o w s k i  (L schr.-E rl. V. 15. No- 

yem ber 1906, Z. 118(37);
5. der S tud ienprafek t am gr.-or. erzbischoflichen K lerikalsem inarium  A drian 

B o  c c  a, (L schr.-E rl. v. 16. A pril 1907. Z. 3875) m it A nfang des II . S em esters, und
zufolge Z ulassung zur A blegung des P robejahres :
6. der L ehram tskand idat H einrich B r ii c k n  e r (L schr.-E rl. v. 18. N oyem ber 

1906, Z. 12020) und
7. der L ehram tskand ida t C hristi A 1 l a .c z  (Lscli.-Erl. v. 23. F eb ruar 1907, Z. 2030).

-
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b) Stand des Lehrkorpers und Facherverteilung am Schlusse des 
Schuljahres 1906/7.

Direktor:
1. K onstan tin  M a n d y c z e w s k i ,  D irek to r der VI. R angsklasse, M itglied des 

k. k. L andes-schulrates, leh rte  G eographie und  G eschichte in V II. a (3) und seit 
6. A pril 1907 gr.-or. K irehengesang  (1) zus. woch. 4 S tunden.

Professoren, wirkliche und provisorische Lehrer:
2. Dr. K laudius B i l i ń s k i ,  w irklieher L ehrer, leh rte  R uthenisch  fur Nicht- 

ru tlienen  in  I. (4), II . bis VII. (je  3), zus. woch. 22 Stunden.
3. Theophil B r e n d z a n ,  Professor, V orstand  der IV’. K lasse a, leh rte  F ra n 

zosisch in IV. a, b (je 4). VI. a, b und V II. a, b (je 3), R uthenisch  fu r N icht- 
ru th en en  in  I. b (4), zus. w5ch. 24 S tunden.

4. Em il U n i c k i ,  w irklieher L ehrer, K ustos des K ab inettes fu r darste llende 
G eom etrie, V orstand  der VI. K lasse a, leh rte  dars te llende  G eom etrie in V. a, b 
(je 3), VI. a, b (je 3) und VII. a, b (je 2), M athem atik  in VI. a  (4), und Schon- 
sclireiben in II . a (1) und II. b (1) und  ass istie rte  beim T u rn u n terrieh t in II . a, b, 
c (je 2), zus. woch. 28 S tunden.

5. L eon  K i r  i ł o w i c z ,  P ro fesso r der V II. R angskl., leh rte  R uthenisch  fur 
R u thenen  in I. (4), II . bis V II. (je 3), zus. woch. 22 Stunden.

6. G eorg K o n i g ,  P ro fesso r, K usto s  der Schulerbib lio thek, leh rte  D eutsch in
IV . b (3), VI. a, b (je 3) und  V II. a, b (je 4), zus. woch. 17 S tunden.

7. E ugen  M a x i m o w i c z ,  P ro fesso r der V II. R angskl., akadem ischer Maler, 
K ustos des Zeichenkabinettes, leh rte  F reihandzeichnen  in I. a/,, I. b /u  I  c/,, II . a /„  
II . b/j und  II . c/t (je 4), zus. woch. 24 S tunden.

8. K onstan tin  M a x i m o w i c z ,  P ro fesso r der V II. R angskl., V orstand  der 
VI. K lasse b, leh rte  M athem atik in V. a, b (je 5), VI. b (4) und  VII. b (5), zus. 
w och. 19 S tunden. Dem D irek tor zur A ushilfe in A dm inistrations- und  K anzlei- 
geschaften  zugew iesen.

9. V iktor O l i n s c h i ,  P rofessor, K ustos der P rogram m sam m lung, V orstand  
der I I .  K lasse a, leh rte  R um anisch fil r Nich tru  m anęn in IV. a  (3), V I. (3), G eographie 
und  G eschichte in I. c (3), II . a (4) und VI. a, b (je 3), zus. woch. 19 S tunden.

10. H iero theus P i h u l i a k ,  P ro fesso r der V II. R angskl., M itglied des lc. k. 
L andesschulrates, L and tags- und  R eichsra tsabgeordneter, beurlaubt.

11. E m ilian P o p e s c u l ,  P rofessor, V orstand der II . K lasse b, leh rte  R um anisch 
fiir R um anen in IV., V., VI. und  V II. (je  3), G eographie und  G eschichte in II . b (4)4 
zus. woch. 1(5 S tunden.

12. A nton R o m a n o y s k y ,  P ro fesso r der V II. R angskl., B esitzer des goldenen 
V erdienstkreuzes m it der K rone, M itglied der P riifungskom m ission fu r B iirgerschulen , 
K ustos der L ehrerbiblio thek, leh rte  F ranzosisch  in I. a (5), I I I . a, b (je 5) und
V. a, b (je 3), Engliscli ais F reifach  in IV ., V., VI. und  V II. (je 2), zus. woch. 29 St.

13. I)r. R achm iel S e  g a l i  e, prov. L ehrer, beurlaubt.
14. N ikolaus S l u s s a r i  u  k, P rofessor, K ustos des physikalischen K abinettes, 

V orstand  der V II. K lasse a, leh rte  M athem atik in VII. a (5), P hysik  in  VI. a, b 
(je 4) und  V II. a, b (je 4) und  le ite te  die praktisch-physikalischen Schuleriibungen 
(4), zus. woch. 25 S tunden.

15. A lexander V i t  e n  c o, w irklieher L ehrer, V erw alter der Schulerlade, V orstand 
der II . K lasse c, leh rte  Franzosisch  in II. a (5), II . c (5), R um anisch fiir Nicht-
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rum anen  in II. b (3) und  I I I . b (3), im zw eiten Sem estor auch Rumiiuisch fiir N icht- 
rum anen  in VII. (3), zus. woch. 19 S tunden.

16. Dr. Daniel W e r e n k a ,  P ro fesso r der V II. R angskl., k. k. H aup tm ann  im 
n. a. S tande der L andw ehr, K ustos des geographisch-historischen K ab inettes und 
der M iinzensam m lung, V orstand der V. K lasse b, leh rte  G eographie und  G eschichte 
in IV. a, b (je 4), V. a, b und  V II. b ( je  3), zus. woch. 17 S tunden.

17. L udw ig W i n t e r ,  P rofessor, w eltl. rom .-kath. P riester, leh rte  rom .-kath. 
R eligion in I. bis V II. (je 2), Sch5nsohreiben in I. b (1), und  h ie lt E xho rte  (2), 
zus. wocli. 17 S tunden.

18. D em eter R itte r  von Z o p a, P rofessor, g r.-or. W eltp rieste r, leh rte  gr.-or. 
R eligion in I. bis V II. (je 2 ) und  Schonschreiben in I. a (1), h ielt E x h o rten  in 
rum anischer und ru then ische r Sprache (3), zus. woch. 18 S tunden.

19. J o s e f  Z  y  h a c z y  n  s k i, P rofessor der V II. R angskl., K ustos des natu r- 
liistorischen K abinettes, V orstand  der V II. K lasse b, leh rte  N aturgesch ich te  in I. a,
b, II . a, b, c, V. a, b, VI. a, b (je 2) und  V II. a, b (je 3), zus. woch. 24 S tunden.

Turnlehrer:

20. Jo h an n  R a d o m s k i ,  T urn lehrer, k. und  k. R eserveleu tnan t, L e ite r der 
Jugendsp ie le  und  K ustos der Sam m lung von Spielgeriiten, leh rte  T urnen in I. a, b,
c, d, I I . a, b, c, II I . a, b, IV. a, b, V. a, b, VI. a, b (je 2) und  V II. a, b (je  1) 
zus. woch. 34 S tunden.

Supplenten :

21. A drian A r  t y  m ó w i  oz, V orstand  der IV. K lasse b, leh rte  M athem atik 
in I. a (4), II . a  und  IV. a, b (je 3), P hysik  in IV. a, b (je 2), zus. woch. 17 S tunden .

22. T rajan  B a r g a u a n ,  beurlaubt.
23. A drian B o c c a, Sem inarprafekt, gr.-or. W eltp rieste r, leh rte  im  zw eiten 

S em ester R um anisch fu r R um anen in I. (4), II . (3) und  I I I  (3), zus. woch. 10 S tunden.
24. F ischel B r  e n  n  e r, siehe P ostzah l 39.
25. K onstan tin  C z e c h o w s k i ,  leh rte  N atu rgesch ich te  in I. c, d (je 2), zus. 

woch. 4 S tunden.
26. E udoxius von G a l e r ,  V orstand der I. K lasse d, leh rte  M athem atik und 

G eom etrie in  I. c, d (je 4), M athem atik in II . c (3), Schonschreiben in I. c, d  (je 1) 
und  II . c (1) und  assistie rte  beim  U n terrich te  im geom etrischen Zeichnen in II. a, b, c 
und  I I I . a, b (je 1), zus. woch. 19 S tunden.

27. A ugust H o f f m a n n ,  leh rte  F reihandzeichnen  in  I. c/2, I. d/,, I I I .  a/,, I I I .  b/j,
IV. ah  und  IV. b/, (je 4), zus. woch. 24 S tunden.

28. A lexander K o z a k ,  V orstand  der I. K lasse b, leh rte  Franzosisch  in  I. b 
(5), II . b (5), D eutsch in I. b, c (je 4), zus. woch. 18 S tunden.

29. W ilhelm  K r o p  a t s c  h e k ,  K ustos des chern. K abinettes, V orstand der
V. K lasse a, leh rte  Chemie in IV. a, b, V. a, b (je 3), VI. a, b (je  2) und  le ite te  die 
U bungen im chemisclien L aboratorium  -(4), zus. woch. 20. St.

30. Is id o r P  o c h  m a r s  ki ,  V orstand  der I. K lasse a, leh rte  D eutsch  in I. a, d. 
(je  4), II . c (4) und  G eographie und  G eschichte in I. a, b (je 3) und  II . c (4), 
zus. woch. 22 Stunden.

31. O rest P r o c o p o y i c i ,  V orstand  der I I I . K lasse a, leh rte  M athem atik in
II . b (3), G eom etrie in II . a, b, c, I I I .  a, b (je 2) und IV. a, b (je 3), zus. woch. 
19 Stunden. Schied am  6. Ju n i aus dem  L ehrkorper.
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32. G eorg P  r  e 1 i o i, leh rte  R um anisch fu r N ichtrum anen in IV. b (3) nnd 
G eographie in I. d (3), f e rn e r : im I. Sem ester R um anisch fu r R um anen  in I. (4), 
II. (3) and  I I I . (3), im II. S em ester R um anisch fiir N ichtrum anen, in I. a (4), I I  a (3) 
und  I I I  a  (3), zus. woch. 16 S tunden.

33. A dalbert T u b e k ,  V orstand  der I I I . K lasse b, leh rte  M athem atik in I. b 
(4), II I . a, b (je 3), P hysik  in I I I . a, b (je  3) und  assistie rte  beim T u rn u n terrich t in
I. a, b, c, d (je 2), zus. woch. 24 S tunden .

34. Dr. H ilarion  V e r e n c a .  leh rte  im ers ten  S em ester R um anisch fiir N ich t
rum anen in I. a (4), II . a, I I I .  a, V. und  V II. (je 3), zus. woch. 16 S tunden. Im  
zw eiten  S em ester beurlaubt.

35. B asil V i t e n c o ,  V orstand  der I. K lasse c, leh rte  F ranzosisch  in  I. c, d 
(je 5) und  R um anisch fu r N ich trum anen  in I. b (4), im zw eiten S em ester auch R u 
m anisch fiir N ichtrum anen in V. (3), zus. woch. 17 S tunden.

36. Sam uel Em il Z a  p p  l e r ,  se it 7. Ju n i Y orstand  der I I I .  K lasse a, leh rte  
D eutsch  in I I I .  a, b (je 4) und G eographie und  G eschichte in  I I I . a, b (je 4), zus. 
woch. 16 S tunden.

37. E useb ius Z e n u  a, leh rte  D eutsch  in II . a (4), IV'. a (3) un d  V. a, b 
(je 4), zus. woch. 15 S tunden.

38. Ju liu s  Z ł a m a ł ,  leh rte  F reihandzeichnen  in I. a/2, I. b/2, II . a/2, II . b/2, 
I I  c/2 (je 4),VI. a, b (je 2) und  V II. a, b (je 3), zus. woch. 30 S tunden.

Religionsiehrer:
39. Fischel B r e n n e r ,  Supplent, leh rte  mos. Religion I /,, I /2, II /,, I I /2, und

III . bis VII. (je 2) und  D eutsch  in  II . b (4), zus. woch. 22 S tunden.
40. Michael S i m o w i c z ,  g r.-kath . W eltp rieste r , K onsisto ria lra t. lehrtegr.-kath_  

R eligion in 2 A bteiluugen (je 1), zus. woch. 2 S tunden.

Nebenlehrer:
41. Jo h an n  H o r n  e r ,  Di rek to r-S te llv e rtre te r  des Y ereines zu r F o rd e ru n g  der 

T onkunst in der Bukowina, leh rte  rom .-kath. K irchengesang  in 1, w eltlichen G esang 
in 3 A bteilungen (je 1), zus. woch. 4 S tunden.

42. K onstan tin  M a x i m o w i c z ,  wie oben Postzalil 8., leh rte  S tenographie in 
2 A bteilungen (je 2), zus. woch. 4 S tunden.

Assistent:
43. Ju liu s  II  e 1 z e 1, leh rte  F reihandzeichnen in I. d '2, I I I .  a/2, III. b /2, IV. a/2,

IV. b/2 (je 4) und  V. a, b (je 3), zus. woch. 26 S tunden.

Probekandidaten :
44. H einrich  B r u c k n e r ,  gep riift fiir M athem atik  und  P hysik  ais H aup tfacher 

fiir R ealschulen m it deu tscher U nterrich tssp rache , dem  P ro fesso r K o n stan tin  M a x i- 
m  o w i c z zu r E infiihrung ins L eh ram t zugeteilt. D erselbe e rte ilte  im  II . Sem ester 
selbstand ig  M athem atikun terrich t in V. b woch. 5 S tunden, und  se it dem  7. Ju n i den 
U n te rrich t in G eom etrie und  georn. Zeichnen in II . a, b, c, III. a, b (je 2), IV. a, b 
(je 3) und  M athem atik  in II. b (3), zus. woch. 1 S tunden.
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45. C hristi A 11 a c z ,  gepriift fu r M athem atik und Physik  a!s H aup tfacher mit 
deu tscher U n terrich tssprache, dem P ro fesso r N ikolaus S 1 u s s a r  i u k zur E infiihrung 
ins L ehram t zugete ilt. Seit F eb ru a r 1907.

c) Beurlaubungen.
U rlaub erh ie lten :
der D irek tor K. M a n d y c z e w s k i  zum Zw ecke der Teilnahm e an den F o rt- 

b ildungskursen  fiir M itte lschu lleh rer in G raz vom  1. bis 20. Sep tem ber 1906 (Lschr.- 
Erl. v. 3. Septem ber 1906, Z. 8404) ;

der Supplent T rajan  B a r g a u a n  zur V orbereitung und  A blegung der L ehr- 
am tspriifung  fu r das ers te  Sem ester (zufolge Min.-Erl. v. 25. A ugust 1906, Z. 32748) 
und  fu r das zw eite Sem ester (zufolge M in.-Erl. v. 21. Marz 1907, Z. 10196) ;

der G esanglehrer G eorg M a n d y c z e w s k i  k rankheitsha lber fiir den M onat 
Septem ber 1906, (L schr.-E rl. v. 12. Septem ber 1906, Z. 7508);

der Supplent O rest P r o c o p o v i e i  behufs A blegung der Ł eh ram tsp ru fung  
fiir die Z e it voin 24. O ktober bis 10. N ovem ber 1906 (L schr.-E rl. v. 27. O ktober 1906, 
Z. 11114) ;

der proyisorische L eh re r D r R achm iel S e g  a 11 e k rankhe itsha lber fu r das 
e rs te  und  dann auch fiir das zw eite S em ester dieses Sohuljahres (Min.-Erl. v. 26. No- 
vem ber 1906, Z. 44501) ;

der Supplen t E usebius Z e m n a  zur A blegung der L ehram tsp riifung  vom  11. 
bis 31. J a n n e r  1907 (L schr.-E rl. v. 29. D ezem ber 1906, Z. 13600);

der Supplent Dr. H ilarion T e r e n c a  behufs Y orbereitung  zur L ehram ts- 
priifung  vom  11 F eb ru a r his zum  10. Marz 1907 (L schr.-E rl. v. 12. F eb ru a r 1907, 
Z. 863) und fiir den R est des zw eiten S em esters (M in.-Erl. v. 18. M arz 1907, Z. 9478);

der P ro fesso r H iero theus P  i h u  1 i a  k ais R e ichsra tsabgeo rdne te r (M in.-Erl. 
vom  4. F eb ru a r 1907, Z. 3824) ;

der R ealschullehrer Dr. K laudius B i l i ń s k i  k rankhe itsha lber vom  10. bis 
26. Mai 1907 (Lschr.Erl. v. 25. A pril 1907, Z. 4339) und

der P rofessor E ugen  M a x i m o w i c z ebenso (L schr.E rl. v. 25. A pril 1907, 
Z. 4340).

II. Lehrmittel.
Z ur A nschaffung von L eh rm itte ln  s tanden  der A n sta lt auBer dem  R est vom  

V orjahre hauptsach lich  die im K ap ite l I I I  2 (S ta tistik ) ausgew iesenen L ehrm itte l- 
he itrage , A ufnahm staxen und  die T axen fiir Z eugnisduplikate, im ganzen 2608 K  71 li 
zu r Y erfugung.

Die Sam m lungen erfuhren  durch K au f oder Schenkung nachstehenden  Z uw achs:

1. Lehrerbibliothek.
a )  D u r c h  K a u f :

1. In te rna tiona les  A rchiv fiir Schulhygiene, II . u. I I I .  Bd. — 2. D uschinsky, 
Choix de lec tu res expliquees. — 3. B anner, D eu tscher U bersetzungsstofl. — 4. Schlem- 
m er, G eograpliische Namen. — 5. R einer, U ber E rziehung. — 6. rii.ii,Teópaii,yri,, C-ioiiapt 
któ iluHo.My 3 :ib tTy — 7. I ii.i i.TeójM".yn., C.ionapr. in, Ilra.iTHpu. — 8. Y ierteljahrszeit-
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schrift fu r korperliche E rziehung, Ja h rg . II . u. I I I .  — 9. K unstw art, Ja h rg . 20. — 10. B ittnei', 
Verzeichnis der P rogram m arbeiten  osterreich iseher M ittelschulen, III. T. — 11. R eth- 
wisch, Jah resberich te . — 12. Jo rg a , Isfcoria L itera tu riI R om ine In seoolul al X V III-lea . — 
13. Leibnitz, N achgelassene Schriften. — 14. Kauffm ann, D eutsche M etrik. — 15. 
Seherer, G eschichte der deu tschen  L ite ra tu r. — 16. K onig, Deutsche L itera tu rgesch ich te .
— 17. Schipper, G rundrifi der englischen M etrik. — 18. Je sp e rsen , G row th and  S truc- 
tu re  o f th e  E nglish  Łanguage. — 19. L loyd, N orthern  English. — 20. D ijkstra, Hol- 
landisch. — 21. Jespersen , P honetische  G rundfragen. — 22. .Jespersen, L ehrbuch der 
Phonetik. — 23. Z iind-B urguet, E xercices p ra tiąu es e t m ethodiąues de prononciation  
franęaise. — 24. O sterreichisch-U ngarische R evue, Bd. 35 u. 36. — 25. Z eitsch rift ftlr 
das K ealschulwesen. — 26. Candela foaie bisericeasca-literara, Ja h rg . 26. — 27. O ster- 
reichische M ittelschule, .Jahrg. 21. — 28. Z eitsch rift fu r den physikalischen und che- 
m ischen U nterrich t, Ja h rg . 20. — 29. M itteilungen der k. k. G eographischen Gesell- 
schaft in W ien, Bd. 50. — 30. C onyorbiri L iterare , Ja h rg . 41. — 31. Die N eueren 
Sprachen, Bd. 15. — 32. Feldegg , F riedrich  O hm anns E ntw iirfe  und  ausgefuhrte  B auten.

b) D u r c h  S c h e n k u n g :
Y o n  d e r  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 :  1. An- 

zeiger, Ja h rg . 43.
V o m  k. k. l iy  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. u. 3. Jah rb ., Jg . 11 u. 12.
Vom H errn  P ro fesso r O l i n s c h i :  3. N ouyeau Paris m onum ental. — 4. Lóvi, 

N ouveaux elem ents d’H isto ire  G enerale. — 5. B ougeault, L itte ra tu re  franęaise. — 
6. Becq, Im pressions d ’un pelerinage de Terro-Sainte. — 7. G oldsm ith, The Vicar of 
W akefield. — 8. Southey, The Life o f N elson. — 9. G ratzy, Q uellenbuch ftlr den 
G eschich tsun terrich t. — 10. E bner, 200 farbige Skizzen zu r E infiihrung in den Geo- 
graph ie-U nterrich t. — 11. Ro fi mann, E in  S tud ienaufen thalt in  Paris. — 12. Michełet, 
In troduc tion  a  1’histo ire  uniyerselle. — 13. Tillier, B elle-P lan te  e t Cornelius. — 14. 
H eyse, D eu tscher N oyellenschatz, Bd. 1—24. — 15. Spie.lhagen, P rob lem atische N aturen.
— 16. Tolstoi, Der G efangcne im K aukasus, Sew astopol. Die K osaken, D er Tod, 
E rzah lungen  eines M arkórs, U nsei-e A rm en und E lenden. — 17. A ndrejew , D as ro tę  
Lachen.

Yom H errn  P ro fesso r Dr. B o t e z a t :  18. Die N ervenendapparate  in  den M und- 
teilen  der Yogel.

Vom lobl. s ta tis tisch en  L an d esam te : 19. A. Z a c h  a r ,  M itteilungen des sta ti- 
stischen  L andesam tes des H erzogtum s Bukow ina. X I. A. R o m a n o y s k y .

2. Schiilerbibliothek.
n) D u r  c h K a  u f :

1. T heodor E ehterm ayer, A usw ahl deu tscher Gedichte -fur hohere Schulen. F iin f 
Stiick. — 2. Ioana  C ornelia D elatism ana, 100 Basm e si Isto rioare  p en tru  copii. — 
3. A. O. M ajor, B iblioteca Copiilor. — 4. D -na de Genlis, Poyestiri m orale pen tru  
tinerim e. — 5. B iblioteca A lbastra  I lu s tra ta  de Sm ara, Ciorap-de-piele. — 6. N. P e tra  
Petrescu, Iiie Marin. — 7. W. de K otzebue, Din Moldoya. — 8. lo an  A garbiceanu, 
De la  tara. — 9. Al. Odobescu, Opei-e com plete. — 10. I. Slayici, V atra  Piti-asita. — 
11. St. O. Iosif, Credint-e. — 12. G eorge Cosbuc, B alade si Idile. — 13. Von dem selben, 
F ire  de to rt. — 14. N. Biilcescu, Opere com plete. — 15. N. Jo rg a , Is to ria  R om anilor 
in  chipuri si icoane. — 16. C. N egruzzi, Opere com plete. — 17. M. Sadoye.m u, Poyestiri 
din riisboiu 1905. — 18. Ioan  B ratescu-Y oinesti, In  lum ea dreptatii. — 19. I. L. Cara-
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giale, T eatru. — 20. Shakespeare, Ju l. Caesar. 10 Stiick. — 21. B. Petriceicu-H asdeu, 
R asyan  si vidra. — 22. L udw ig H ausser, F ranzosisehe R eyolution 1789—99. — 28. 
H erm . Schiller, H aup tta tsachen  der W eltgesch ich te . — 24. M onographien zur W elt- 
geschichte Nr. I., F lorenz und  die M edieaer. — 25. Nr. III., W allenstein. — 26. Nr. IX. 
A lexander der GroBe. — 27. Nr. X ., Die B liitezeit des Pharaonenreiches. — 28. Nr. X II. 
Die K reuzziige und  das heilige Land. ■— 29. Nr. XV. F ried rich  der GroBe. — 30. 
Nr. X V II. K aiser A ugustus. — 31. Nr. X V III. N iniye und  Babylon. — 32. XX. I)ie 
V erein ig ten  S taa ten  von N ordam erika. — 33. Nr. X X III. M aria Theresia. — 34. 
N r. X X IV . Napoleon. — 35. K arl Stejskal, deutsche V erslehre. — 36. T heodor 
E ngel, die w ich tigsten  G este ińsarten  der E rde. — 37. L. v. R ankę, G eschichtsbilder 
aus L. von R ankes W erken . — 38. A. K istner, G eschichte der Physik. — 39. Sven 
H edin, Meine le tz te  Reise durch Inner-A sien. — 40. F riedrich  Schoedler, das Buch 
der N atu r I. Teil. — 41. Von dem selben, das B uch der N atu r II. Teil, 1. A bteilung. 
— 42. Von dem selben, das Buch der N atu r I I  Teil, 2. A bteilung. - -  43. P au l Gold- 
schneider, H andbucli des deu tschen  U nterrich tes an hoheren  Schulen. — 44. K luge. 
E tym olog . W orterbuch .

V) D u r c h  S c h e n k u n g :
45. V on Prof. N. S l u s s a r i u k .  Schw eiger-Lerchenfeld, D er Stein d e rW eisen , 

Bd. I I I .  und  IV. — 46. R ud. B a z y l e w i c z  V II., Le M isanthrope. — 47. E B u  c l i 
li i n d  e r  V II. KI. E gm ont. — 48. M aria S tuart. — 49. Ju n g frau  von Orleans. — 
50. Iph igenie  au f Tauris. — 51. Die R auber. — 52. Von Sigm und D u l b e r g  V II. KI., 
D espot Voda. — 53. A produl Purice. — 54. H ernani. — 55. Von K. E  b e r l e ,  V II. KI., 
Sappho. — 56. Domnii ^eroi Moldoyei. — 57. H isto ria  R om anilor de Odobescu. — 
58. R o b ert LeichtfuB von H. H opfen. — 59. K. F  1 o n d o r. V If. KI., E gm ont. — 
60. Von O tto  G o l d e s  V II. KL, H erm ann  und  D orothea. — 61. Von Leon K u  11 a, 
V II. KL, H erm ann  und  D orothea. — 62. Von B runo M e i s n e r .  V II. KL, Le verre  
d’eau. — 63 Racine, A thalie. — 64. Von Jean  P  o 1 o n i, V II. Kl., Iphigenie auf
Tauris. — 65. H erm ann  und  D orothea. — 66. Gotz. — 67. E gm ont. — 68. M acbeth.
— 69. Laokoon. — 70. M aria S tuart. — 71. Von M arcus R e i n e r ,  V II. KL, L ’Avare.
•— 72. Von O tto R o s e n z w e i g ,  V II., Kl., W ilhelm  Tell. — 73. M aria S tu a rt. — 
74. Iph igen ie  au f Tauris. — 75. M inna von B arnhelm . — 76. Laokoon. — 77. W allen 
stein. — 78. Ju n g frau  v. O rleans. — 79. E gm ont. — 80. Von R udich A r m a n d ,
VII. KL, Don Carlos. -  81. S tefan S a n d r u ,  V II. KL, M aria S tuart. — 82. Sigm und 
S c h i f f e r ,  V II. KL, L a Fontaine, Fabeln . — 83. A lphons D andet, 11 E rzahlungen.
— 84. Le M isanthrope. — 85. M iron Costin, Letopise^ul |e re i Moldoyei. — 86. Bolin-
tineanu, L egende istorice. — 87. Ju l. V erne Nr. 5. — 88. Von R udo lf B e r  a 11,
VI. KL, Die yersunkene Glocke. — 89. C arm en Sylya, Pelesch-M archen. — 90. Adoli 
B i m b e r g ,  VI. KL, E ngelhorns R om anbibliothek Nr. 3. — 91. Souyestre, Sous la 
tonnelle. — 92. O tto F  o n t  i n, VI. Kl., M inna v. B arnhelm . — 93. Von Frl. R osa 
T a r ć  ilu  a n u .  M inna v. B arnhelm . — 94. Von Frl. K lara  M e i s n e r ,  Le Cid v. 
Corneiłle. — 95. Von F rl. J e t t i  L a y . e r ,  D er Neffe ais Onkel. — 96. Von Frl. E lise 
L a y e r ,  R einecke Fuchs. — 97. V on F rl. Cilli K a t z ,  D on Carlos. — 98. Von Frl. 
R ahel B a c a l ,  Don Caidos. — 99. Die A hnfrau. — 100. Von F rl. Ja n in a  A m b r o -  
s i e w i c z, Schillers Gediclite. — 101. Von F rl. Sofie A m b r  o s i e w i c z ,  Minna v, 
B arnhelm . — 102. Z riny. — 103. G oethes Gediclite. — 104. R eineke Fuchs. — 105. Von 
M i l t s o y i t s ,  I I I .  KL. G ottfried  der E insiedler. — 106. Von E n  g i e r  H., VI. KL, 
G erstacker R egulatoren . S. K 6 n i g.
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3. Geographisch- historische Lehrmittelsammlung.

I) u r  o li K  a u  f :
1. u. 2. Dr. K arl Schober, S chu lw andkarte  der osterr.-ung. M onarchie (2 Ex.).

— 3. P lan  von  Czernow itz, 2 Stiick.

D n r c l  S c h e n k u n g :
Von der jew eiligen V erlagshand lung : 4. • 7.: E rlau te ru n g en  zu W andkarten .

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

4. Physikalisches Kabinett.
D ił r c l i  K a u f :

1. Dr. A. W inkelm ann, H andbueli der Physik , 2. Aufł. Bd. II I , I/,, V/,, VI. —
2. T elegrapli und M orse. — 3. Zwei T elephonstationen. — 4.—6. D iapositive nebsfc 
A u lbew ahrungskasten . — 7. P ara lle lschraubstock . — 8. W inkelmafi. — 9. Schneid- 
m esser. — 10. Bohrm aschine. — 11. G asapparat nach K reidl. — 12. Physikalische 
Z eitsclirift. — 13. L uftpum penteller.

D u r ę h S c h e n k u n g :
1. K ondensa to r (von H e n n  A. A r t y m o w i c z ) .  — 2. Zwei Sclm eideisen m it 

G ew indebohrern  (vom K u s t o s ) .  — 3. K ołlektion  von B ruchproben versch iedener 
S tab lso rten  (von der A.-G. G ebriider B dhler & Comp., W ien). N. S l u s s a r i u k .

5. Kabinett fur darstellende Geometrie.

D u r c h  K a u f :
1. 1 A lpliabet in  Schablonen. — 2. 1 Papierschneidem aschine. — 3. 5 H efte 

S tud ienb la tter. — 4. T etraeder-F lachen-N etz. — 5. Oktaeder-FUichcn-Notz. — 6. K ugel 
m it allen Schnitten . — 7. Z y linder m it zwei ausgeschn ittenen  P y ram iden  und  K eg e l.—
8. G Flachem nodelle zur D em onstra tion  der V erw andlung ebener F iguren . — 9. In- 
duktionsglobus (Kugel in it E isenstativ). — 10. 2 Lineale 150 cm lang  m it eingeprefiter 
Teilung. — 11. 2 T ranspo rteu re  m it eingeprefiter Teilung. E. U n i c k i .

6. Kabinett fur Freihandzeichnen.

D u r c h  K a u f :
( l i p s m o d e l l e :  1. W ein traube. 2. A pfelzweig. 3. B irnzw eig. — S t o p f -  

P r i i p a r a t e :  4. S tieglitz. — 5. B ionenfresser. — G. Buchfink. — 7. A m azonenpapagei.
— 8. H alin. — 9. 15 Stiick ung lasierte  Fliese. — 10. 15 Stiick D rab tgeste lle . — 11.

8 Stiick g lasierte  Fliese. — 12. 5 Stiick bem alte W andp la tten . — - 13. 10 Stiick Mi- 
cholitsch  K rem ser Blockm odelle Ser. I. Eug. M a x i m o w i c z .

7. Chemisches Kabinett.

D u  r  c li K a u f :
1. H ydrosta tische  W agę nach W estphal. — 2. T herm om eter S enkko rper von 

R eim ann. W , K r o p a t s c h e k .
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8. Naturhistorisches Kabinett.

D u r c h  K  a n f :
a) S p ir itu s -P rap a ra te : 1. T ypi cerebrorum  ; 2. Auge. — b) T rocken-Prftparate :

3. N autilus ; 4. K rabben  2 S t . ; 5. S eesterne 3 S t . ; 6. Seeigel 2 S t . ; 7. O rgelkoralle ; 
8. Seeskorpion, Seepferdohen, Kofferfisch ; 9. E insiedlerkrebs 2 S t . ; 10. M uscheln und 
Schnecken 5 St. — c) W an d ta fe ln : 11. S. S ch litzb e rg e r: „K ulturgew achse der H eim at 
m it ih ren  F reunden  und  F einden“ 2 S t . ; 12. S chm eil: „B otanische W andtafeln11 3 S t . ; 
13. Dr. P . P fu r tsc h e lle r : „Zoologische W an d ta fe ln 11 5 S t . ; 14. T rager fu r die Bilder.

D u r c h S e h e n k u n g :
15. 12 St. M ineralien vom  E rzberg  in S teierm ark, F irm a Gebr. B ohler und 

K om p. W ien ; 16. Prof. C zechow ski: K atzenhai, Stachelroclien, Seezunge ; 17. Schiller 
A x e lra d : m ehrore V erste ino ru iigen ; 18. Schiller K ah an : eine S ch n eck e ; 19. Hen- 
L ew ick i: m ehrere Stilck Schwefel, R ealgar und A uripigm ent.

.J. Z y b a c z y n s k i .

9. Miinzensammlung.
D u r c h S e h e n k u n g :

IV. a K la ss e : D w o r s c h a k  1 Miinze, F liegelm ann 1. IV. b : L e h r  K arl 1, 
W aldm ann 2. V. a : G ottlieber 1, K aniuk 1, Lilion 1. V. b ;  P rzy b y ła  1, R ainier M endel 
1, R em etie r9 . V II. b : Z uekerm ann W ilhelm  eine F iinfgu ldennote  K ossutha, zusam m en 
19 M iinzen und eine K ossu thnote . Dr. D. W e r e u k s .

10. Lehrmittelsammlung fur Gesang.
D li r  c h  K a u f  :

1. Pauker-L anger : G esangbuch zuni G ebrauche beim katholischen G ottesd ienste  
an  M ittelschulen, 10 Exem pl. — 2. L um ina lina, O sterlied  fu r M annerchor von G eorg 
M andyczewski. — 3. und 4. P a r titu r  und  S tim m en zur F-dur-M esse filr gem ischten  
Chor von Dr. E usebius M andyczew ski. — 5. V. V’asilescu : Mulfi ani, fu r gem ischten 
Chor. H . H o r n e  r.

11. Programmsammlung.
D ieselbe verm ehrte  sieli im abgelaufenen Schuljahre durch den Z uw achs von 

326 Jah resb erich ten  au f 6489 N um m ern. V'. O l i  n s  c h i .

III. Schiller.
1. Namenverzeichnis der Schiiler des Schuljahres 1906/07.

Die m it * bezeichneten haben die e rs te  F o rtgangsk lasse  m it V orzug e rh a lto n ; die 
m it ( ) bezeichneten  sind im Laufe des Schuljahres abgegangen.

I. Klasse A. 62 Schiiler.
(Abram owicz Isidor). 
(A chner Leo).
A lbin W ilhelm . 
(A lbota Ilia).

(A lifer N esanel). 
(A ndriaszczuk Ioan). 
(A ndrievici Nazari). 
(A ndrieyici Nikolai).
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(Anielewski G regor). 
(A ntem iczuk W asilij). 
A rak Adolf, P riva tist. 
*A rtm an Chaim H ersch. 
(A xel Schulem).
( B aum gartner Zacliarias). 
(Bendak D em eter). 
(Berezow ski Stanislaus). 
(B eri Karl).
B ieber A rnold.
(B ielut Romuald). 
B laustein  K arl.
B leisner W ilhelm . 
B lum berg Max.
Booea A urelian. 
B odnariuk Johann . 
(B ogdan L oth).
B ohatir Diomedie. 
Borecki Josef.
(B randl Franz). 
B randm ann Itzik. 
B rum berg  Simon.
(Jerny Oskar.
C hellner S tefan.
(Chibici Stefan). 
Cigusevici Nikolaus. 
*Ciopei łon.

(Cobel D em eter).
Cocea łon .
C onstantinovici T itus, P rivatist. 
(Czuntulowioz Georg).
(D aw er Ju lius).
D eutsch W ilhelm .
Diuczko Koman.
D onner Adolf.
D riinm er Leib, P rivatist. 
(D utkow ski Ludwig).
(E bner Isidor).
E delste in  Moses.
E n g ste r Eugen.
(E nsle r Salomon).
E rie  lgnaz.
Fedorow icz D em eter N ikephor. 
(F enster Moses).
F on tin  F iktor.
F ries H einricb.
F uchs Leon.
((iiurum ia Georg).
(G iurum ia Johann).
(G laubach H erm ann).
G laser Georg.
(G lasgall Bruno).
K atz  Schulim.
D obrow olski Stanislaus.

I. Klasse B, 62 Schiller.
*Goian W ładim ir.
G oldenberg  H endel.
(G oldenberg Jakob).
(Gores Johann).
(G órski S tanislaus).
Gidli Simon.
(G riinberg Chaim Kopci).
(H aber Jakob).
H ahon  Em ilian.
*R albgew achs Jakob.
H am m er Benjamin.
H a tte l K arl.
H eitn e r Schloime Wolf. 
H offm ann E rw in  Otto.
H o lder Isak.
H oller Jo n a  Meyer.
(H ollm ann F ranz  M aria E duard). 
(H ollm ann H u b ert M aria Franz). 
(H orow itz A ron H ersch).

H osbein  Guido A nton.
(H rom adek A ugust).
H ubich Johann .
H ukał Jo s e f  Jarom ir.
H u tte r  Josef.
(Jacubovici Stefan).
* Jager Ju lius.
^Januszew ski Jag ie łło  Maria. 
Jaw orow sk i Paul.
Jaw orsk i F ranz  Josef.
J irk u  E ugen  O ttokar F ranz  Josef. 
*Iwanowicz Leon.
*Kahn H erm ann.
K ahne Osias.
K ap lun  A rkadie.
^K arpiuk Michael.
(K autesoh W asel).
(K ellner V iktor).
C lierner Filipp.
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(K insb runner Em annel).
K lein K arl.
(K luczynski Eduard).
K ohn F>avid.
K orner Marzel.
*Kos B eri Isak,
(K oszka Johann ).
K o ttek  F ried rich  J?liilipj>.
K ow af H einrich.
K ram czynski Yalerian.
K upczanko Georg.
K uzara S tanislaus.

I. Klasse C,
F laschenherg  Samuel.
(M andelbaum  N orbert).
Marcovici Isidor.
M arhoiier U lrich.
*M aschler Oskar.
M ayer A lfred A nton.
M ayer A rnold  Otto.
M edcig Ilie.
(Miciński S tan islaus Adam).
M ihaiciuc Eugen.
M oldauer Josef.
N agliel K onstan tin .
N astasi Ilie.
N astasi Traian.
Nikiforowicz Stefan.
O berhoffner Ju lius.
O berw eger Schloma.
(O lg iesser David).
O rłow ski V alerian.
(O sterer Salom on).
O strow ski K ajetan .
Padow icz F ranz.
(Palij Johann).
Paw ek O tto.
Percz Nazarie.
P irożyński Emil.
(P ok litar M akarius).
P ra je r  Rudolf.
P re tsch  Emilian.
Przew łocki A lexander.
P y łypec  Ju lian .

I. Klasse D,
Saw a Anatolie.
(Serdenczuk Emilian).
Simonovici Isidor.

(L anger E duard  Johann). 
L au tensch lagerM axim . G ustav  G eorg. 
(L elir Lazar).
L enkow ski L eopold Emil.
*Lerch Josef.
(Lewicki Eugen).
*Low enberg Rudolf.
Lukasiew icz Eduard.
Lukiniuk Vasilie.
L u ttm an n  N orbert.
M ajdański Stefan.
(Malyk Rom anus).

Schiiler.
R ailean Ilie.
(R atsay  von R acsa A rpad A lexander) 

de R ei Ioan.
(Ileifler M ordko).
R einer Feiw el.
*R eisberg Samuel.
R enow icz Karl.
R eus Joan , R itte r  von.
(R indner Jankel).
R om anow ski Dionisi.
R om er Friedrich.
R osengarten  Rudolf.
R osenrauch  M arkus.
*Rosm an Salom on.
Ruft' Lazar.
R ybka A nton  Adolf.
(S a lte r Leon).
Sam ler Eduard.
(Sawicki A ndrei).
(Schacliter Em il A lexander.)
Schally  O tto H einrich.
Schapira A braham .
Schm idt Ju lian .
Schm ucker Leon.
Schulbaum  G erschon 
Schulbojm  Moische Josef.
Schulz G ustav.
(Schulz Sam uel).
(Seidenstein Max).
Sem aca Joan .

Schiiler.
Singer Srul.
S inger W ilhelm .
Skibiński S tanislaus.
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Skraba Vasile.
Sobel Elias.
Soifer G erschen.
Spechler Em anuel.
Spiegel H ersch Aba.
Spiegel Jo sse l Beer.
(Spindel M ordko).
(S te inb recher Lazar).
(Steinkohl Markus).
S tern  Samuel.
S te rn b erg  Salam on.
(S te rn b erg  Schoel).
S tidroński K arl S tanislaus.
S tra tu la t Jobam i.
S trobel P eter.
(S trum  Schaje).
(S tru te  Oskar).
Suk Siegfried.
*Tarnowieoki Ilarion.
Tatulioi Iliodor.
T auber Plugo Ju lius.
Terlecki K onstan tin .
T haler Max.
(Thaler [W olf] Max).
Todel Lazar.
Toderow icz Georg.
Tom iuk A lexander, P rivatist. 
T otojeskul N estor.

II. Klasse A,
A dler Em anuel.
A ntulow icz Jo s e f  K lem ens. 
(Bachow ski J o s e f  F ranz).
B althe iser Maximilian.
B altuch Josef.
(B artka v. D alnofaya E d g ar E rnst). 
B artsch  Jo h an n  A ugustin.
(B eri D avid Moritz).
(B ernstein  Schama).
B iederm ann Max.
*Blum Ludw ig.
B ojescul C onstantin .
(B randes Smil).
B ranow itzer Ju liu s  Josef.
B recher Em anuel.
B uchhalter N orbert.
B uxbaum  Mecliel.
C onstantinoyici Dionisie.
Oosarii G heorghie.

T otojeskul W ladem ir.
T rich ter Richard.
T ricliter Sigm und.
T ustanow ski Em ilian. 
T u ttn au er A rthur.
U scher Jak o b  M ayer.
W acher Schlom a Salm an 
W ein inger Mordko. 
(W ieselth ier Salomon). 
(W lodkow ski Anton). 
(W ojciechow ski Johann). 
(W oityszyn  Miciiael). 
(Z achm ann Franz).
(Zachm ann Michael). 
Zaharovsohi A lexander. 
(Zailicu Feibisch).
Z aklinski O tto.
Z aklinski V iktor.
Zarow ski Ignatz .
Zem an W ładim ir.
Z enkner A lfred Leo.
Z enkner Edm und.
Z en tner Dawid.
(Z iem ba Leopold).
Z,opa N estor.
Zubrzycki Johann .
Z ubrzycki Leo.

Schiiler.
Czanerle A lexander Josef. 
D anczul Joan .
Dracinschi O ktayian, P riy a tis t. 
D rim er Jo z e f  Leyb, P riyatist. 
D utkow ski F ranz.
E pstein  Michał, P riya tist. 
*Feuer Em anuel.
F locker Osias.
F rim eth  Schulem .
From m  Josef, P riyatist. 
*G auer G eorg.
G eller N issen Benzion 
G ensler A braham .
G liickstern  Motio, P riya tist. 
G o ttesm ann  H erm ann.
G ottlieb H einrich.
(io ttlieb  Isak.
G ruber Viktor.
G uber W aldem ar.
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G umiński Valerian, P riva tist. 
H aiw as O diseus Eugen. 
*H ehn Titus.
H eisste in  Jak o b  Max. 
(H ortoloi Eugen).
H ruszka Leo A nton. 
H ryniew icz K asim ir.

Javit,z Siegfried.
Jaw itz  Jo s e f  Max. 
Jonczky  Adolf.
Jo resch  H irsch, P riv a tis t. 
K alchstein  Moses. 
K enn isch  Samuel.

li. Klasse B,
Kibidewicz Cii-il.
K im m elm ann A braham  W olf. 
K irs tiuk  Demoter.
K luczynski Josef.
K nauer Noe Leib.
K onig Rudolf.
K oppelm ann Jankel.
*K ostiner Josef.
K ram czynski Josef.
K ram er Tjeon.
(K reu tz  Alfred).
K 'ruschnicky N estor.
K upper Chaim Leib.
K uschinski Viktor.
La.st.ivka G eorg .
(Laufer Jo se f).
L auric Theodor, P rivatist.
Lego Alexander.
L ehner Josef.
L ehrer- Noe.
Lewicki W ladem ir.
Lobel Froim .
L u tw ak  H einrich.
M arkaly Ludw ig.
M atis Leon.
M eisner Josef.
M ayer Jakob .

II. Klasse C,
Rudich Michel.
Ruff Leo.
Salpeter Maier, Privatist..
Sa lter Bruno.
Salzm ann Moses.
Saw a Hilarion.
Schachter Berisch.
Scliafer Alfred.
Schiifer K arl.
Schajowicz Leiser, P rivatist. 
Schechner Fiscliel.

53 Schiiler.
M ihalesoul Johann . 
M orgenstern  Jakob .
Milek H ugo.
M undstein Josef.
M uszyński Georg.
M uszyński Leon.
*Nastasi Theodor 
N estel Moritz.
N euberger Samuel, sen. 
N euberger Samuel, jun . 
Olinik N estor.
Olszewski R einhold A nton. 
Ostaficzuk Emilian.
Penzar Isidor.
Poppe Ferd inand .
Prelicz Erw in.
P rodan  Eugen.
Raczka .Ladislaus.
R eh Oswald. 
ii:R e inhard t K urt.
R ieber Ludwig.
!«oll Fabian.
R osenbaum  Feibisch.
Rubin Jakob.
R udich Jakob .
Jjauric Viktor.

53 Schiiler.
Scheer E duard .
Scherer E duard.
Schm idt Erich.
Schm idt Josef.
Schm idt .Tulius.
Schm ucker Leo.
Schnee Paul.
Schneew eis Rudolf, P riva tist. 
Schum er Samuel.
(Schw arz Isidor).
Seeburg  Franz.
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Segda Kasim ir.
Seliger Salamon.
Sm olinschi Titus.
S o lt S tefan.
*Sperber Schmil.
Spielberg Feiwel.
Statkiew icz de H olm a M aximilian. 
Steohel Israel.
S te in b e rg  Osias.
S te in b e rg  Simon.
Sulkow sky Josef.
Sw oboda Ja ro slay .
Sygal Israel.
Tchir A nton.
Teodorow icz G regor.
Teodorow icz Thaddaus, P riya tist.

III. Klasse A,
A dam iaka W ładim ir.
A lbota Zenowie, P riyatist.
A lbrech t Jakob .
*A rje Samuel.
(Axel K alm an).
Badian O tto A rthu r Friedrich . 
B arb ier Ilie.
B lum  A braham .
B rautm ann  E rn st.
B uchsbaum  Moses.
Ciu]>alo Michael.
Corne Sebastian.
D aehner Salo.
D ecker W ilhelm .
Dospil A nton.
F ae rs te in  Israel.
F e lder Elias.
F euer Dawid, P riya tist.
(F inger Rubin).
F ischm ann Sigfried.
F usu l Ioan.
Glanz Moritz.
G ronich Dawid.

III. Klasse B,
L óbl Israel.
L udw ar Josef.
M achniewicz E duard.
M ardari D em eter.
M ayer Vladimir.

Thiele Jobam i.
*Trebicz H einrich. 
U ngar Markus.
V itenco Basil.
*W eiser Israel. 
W eifim ann Leiser. 
(W eizner A rthur). 
W icentow icz Stefan. 
W ilczyński Leopold. 
W ilke Bruno, P riy a tis t. 
W inicki Epifani.
W irth  G ustay.
W ittn e r Adolf.
Zem ek Rudolf.
Zopa Michael.

Schiiler.
Grofi F ranz.
G ruber A braham  Jak o b . 
G ruber Rudolf.
H aber Fabius.
H e itn e r Adolf.
(H eitner Mendel).
Holicki Sebastian.
Jo resch  Adolf.
K apaun V iktor Alfred.
Koicim Salom on Isak .
K oller A nton.
K orner M ayer.
K ostm ann  Moritz.
K ow aliuk N ikolaus.
K urzm ann Pinkas.
K urzm ann Salom on.
L andau  Sigfried.
Lego Kamillo.
Leyescu Ioan.
Lipecki Eusebius.
L iąuornik  Max.
Liutj^k Michaił.
Lbbel Josef.

Schiiler.
M ehler Josse l.
M eiselm ann Gali.
M iltsoyits S tanislaus, P riy a tis t. 
M istera Ju lian .
N eum ann Leon.
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N eum ann Roland.
(Obeidioffner Josef).
Pelz E rnst.
Penzar Georg.
P erlm ann  Ludw ig.
Pickholz W olf.
P ok litar Jo h an a .
(Poineranz Beer).
*R einer Salom on.
R uber M arkus.
R udich Leopold.
S ch ifter Jakob .
Schm idt Roman.
Schnapp Leiser.
Schniopp Jaąu es .
Sclibnbauin .Takob.
Schulz D ionys.
Sikofand Dayid.

IV. Klasse A,
A uslander K arl, P riya tist.
(Bacal D avid .
B artfeld  Jakob .
B lasenstein  Schaje.
B lum rich Josef.
B render Abraham.
B retfeld  A nton E duard.
B ruckner M oritz.
Czaczkes B ernhard.
(D avid Lazar).
D iam and Isak.
(D raginda G eorg).
D rw ota E ranz X aver.
D upler A braham .
D w orschak Rudolf.
E bner Sigm und.
E hriich  Samuel.
E iw eling K onstan tin .
E khaus U scher.
*Filderm ann Josef.
(F inger H erm ann).
F liegelm ann Isak.
(F uhrm ann  Sam uel).
G iurum ia Eugen.

IV. Klasse B,
L eh r K arl.
(L ehr Adolf).

Sim che Mendel.
S inger Peter.
Spieler Moritz.
Spitzer Israel.
S te rnberg  H ersch.
Todel Benjam in, P riya tist. 
T resser Moritz.
T rich ter Adolf.
Turean R adu.
V ette r Rudolf.
W e lt N orbert. 
W este rm ayer Alois.
W eyw ara, Y iktor. 
W ielem ans A rthur, von 
W lodkow ski Rudolf. 
W olski Theolil.
Z im ring Adolf.
Zucker Friedrich.

47 Schiiler.
*(:>latter W ilhelm . 
G oldenberg  Benno. 
Goldenbei-g Isidor.
*Golz Adolf.
G ottfried  Ignaz.
G rinspon Gidale.
G runberg  Jankel. 
G u ttm ann  Abraham . 
H arm an Juda.
H elfer Baruch.
(H natiuk  Basil).
Ilnicki Jo h an n  Kornel. 
Ilow ski iludolf.
Iyoneji Johann .
Jakob  Siegfried.
J u r is t  Moses, Priyatist. 
K arp  Isidor.
K insbruner Leon.
K ohn Lajos.
K ram er Chaim.
K ulczycki Johann .
K un itza  U scher.
L ang  F ranz  X aver.

46 Schiiler
L ew itzki V iktor.
(M arciuc Georg).
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M ayer Jo h an n  Jarom ir.
Menczel Moses.
M erdingef Leiser.
M etz F austinus Ferd inand .
Milek Erw in.
M ilnke Alfred.
N astasi Johann .
O ehlgiefier Moses.
Paw łow ski A rthur.
R eh Eugen.
R einer A braham .
R eus Eugen.
R osenstock  Ju ra .
R osen tow er Siegm und.
R udich Emil.
Rudioh H erm ann.
R udich Max.
S oharf U scher 
*Sehlom iuk Pesach.
Schm idt Peleg.
S c h ro tte r  Oskar.

V. Klasse A,
A xelrad Leopold, P riyatist.
B artfeld  Jo se l Mordko.
B iber Moritz.
B iederm ann W ilhelm.
Chm ielew ski V iktor R itte r  y .W ienaw a. 
C h ris to fo ry  Jo h an n  Ludwig. 
C rasnaselschy  Lazar. 
d ’E ndel Oskar.
(E id inger H einrich).
E isenberg  A braham .
E iveling E lisabeth , Px-ivatistin. 
(E khaus M eschulim).
E lling  Jakob .
G ottesm ann Moses.
G o ttlieber Schm uł Ber.
GroB K arl.
H ack A ndreas.

S eeburg  R obert.
Skorecki E duard .
S tenzel Anton.
S te rnberg  Aron.
T ritt Chaskel.
T ritt Israel.
(U nger Eissig).
U rm ann Salomon.
U scher Mechel, P riya tist. 
Volosciuc Dionisie.
W aldm ann Isak.
W alzer Adolf.
W einer Gedalje,
W einraub Schloime.
W erte r Jakob.
W iesenfeld  Chaskel, P riy a tis t. 
W illig  Max.
W illig  Paul.
W izny tzer Isak.
Z ellerm ayer Nisson. 
Ż urakow ski Severin.

33 Schiiler.
H alpern  Rudolf.
Heieis Alois.
(H eld  Karl).
Iirk u  Leo H einrich Paul. 
K aindl O ustay.
K alkstein  Joachim , P riy a tis t. 
K aniuk Kuba.
(K atz Em anuel).
K ellner Chaim.
(K erness W ładim ir).
K ohn Josef.
K om m er Ludwig.
K onik O skar O nuphrius. 
K osiński K aje tan  Sigism und. 
K ow arzyk Rom uald.
Lilion Osias.

V. Klasse B, 29 Schiiler.
H edyj Marian.
N em lich Norbex-t, P riya tist. 
N eum ann Johann .
N eum ann M arkus. 
O ffenberger Schmil. 
O rnatow ski Ju lian . 
O rnatow sk i Ladislaus.

Padow icz Ladislaus. 
P ihuliak  D yonis, P riyatist. 
Popescul Johann .
P rzy b y ła  Ju lius.
R am ler Mendel.
R am ler Mordko.
R em etier Mechel.
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Renowicz Johann . 
(R osenbaum  Leib). 
Sawicki Josef. 
Schm ucker K arl. 
Schollm ayer Emil. 
Schor P inkas. 
S inger A braham . 
Sladeczek K ornel.

U lrich O ttokar. 
*V aserm an Adolf. 
(W altenberger V iktor) 
W eisinger Moses. 
Zakliński Eduard. 
Z appler Josef.
Z ita r Basil.

VI. Klasse
B aum gartner A nton.
B eral Rudolf.
B irnberg  Adolf.
Cioban Georg.
*D ynes Moritz.
E iser Jona .
E ng ler H ersch.
F e ld er W ilhelm .
F ischer A lexandru.
F on tin  Paul.
G aster Jakob .
G elbart A braham  Leib.
G oldstein  Salam on.
G ruber W erner P e te r  F ranz. 
G u ttm ann  Samuel.

VI. Klasse B,
L otz Friedrich.
L dw enberg  Ferdinand.
M ihowan D em eter.
O berw eger Jose l.
R ippel M oritz, P riv a tis t.
S a ttin g e r Itzig .
Schadle R obert.
Schiifer M arkus.
S charf Leiser.
(Schenkelbach W igdor).
Schieber Jan k e l Schim en, P riya tist. 
Schieber A braham  Jossel.
Schifter N athan.
Schm idt E rw in Stephan.

VII. Klasse A,
A ntschel Adolf.
W ein traub  Josef.
B erliner Moses.
B ertisch  M endel.
B ruckner Leon.

30 Schiller.
H aber H erm ann.
H alarevici A urelius. 
H am m er Adolf.
H eitner Schloma, P riya tis t- 
K aczorow ski Ladislaus. 
(K arm elin M arkus).
K atz Jakob .
K iesler Friedrich .
K lein Jo s e f  H ersch.
K lein Mendel.
K ozarkiew icz W ładim ir. 
Koźisek O ttokar Vinzenz. 
*K rassel David.
*Kubik Franz.
K ula Sender.

28 Schiiler.
Schor Isak.
Schulbaum  Jakob .
S inger Owadje.
S inger Schmiel, P riyatist.. 
S trobel M artin.
'Poleru Schłoim Janku . 
T rich ter A rnold.
T rich ter R ichard.
V asuta P e te r.
W eisinger Moses. 
W eissm ann Jakob . 
W iatrow ski E duard. 
W indreich  H einrich.
W olski Leon.

25 Schiiler.
Buchen Boruch.
Buchen Philipp.
Czopp Emil.
D anczul Sy lyester.
D awid Nasanel.
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D orn Ohaim.
*Dospil W ładim ir.
F londor K onstan tin , R it te r  von. 
F rim m et Isak.
F rim m et Moritz.
Giacomelli Jak o b  Alois.
H aras  Stefan.
*H ellm ann Michę).

VII. Klasse
E n g le r Ju lius.
K ellm er Ohaim Peissach.
K linger Josef.
K osiński G regor, 
de M anow arda K onstan tin . 
M arciuc Nikolaus.
P askal Nuchim.
Pfau Israe l, P riy a tis t.
R ainer E duard.
*Rath M enasche.
R udich A rm and.
Salzm ann Schulem .
Sandru  Eusebie.

H euchert Josef. 
*H ohn K u rt Josef. 
*H orovitz Alois Paul. 
*H orowitz Josef. 
H orow itz Mordko. 
Isopenco Leon.
K ahan Peisach Peter.

26 Schiiler.
Schafer K arl.
Schulz Ju lius.
Segda W ładim ir Leo. 
Spindel Schm arje. 
Spothaim  Max.
T u rte l Max.
*V eintraub David.
Vais Avram.
W einreb Moritz. 
W eissg las Josef. 
W oloschenko Michael. 
Z uckennann  K arl. 
Z nckerm ann W ilhelm .
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IV. Unterstiitzungswesen.

a) Stipendien.

F u r  die Schiller dieser A nsta lt sindgegenw ai-tig n ach steh en d e  S tipendien  b es tim m t
8  S tipendien ans dem B ukow iner gr.-or. Religionsfonde tu r  in der Bukowina: 

zustand ige, dem gr.-or. R eligionsbekenntnisse angehorige R ealschiiler.
14 sogenannte  tecbnische Stipendien der S ta d t C zernow itz fu r Sohiiler, die in 

d ieser Gem einde heim atberech tig t sind, ohne U ntersch ied  der N ationalita t und  Kon- 
fession und des S tandes der E ltern .

2  S tipendien der Moses und  2  der Is rae l S teineFschen S tiftung  fu r Schiller 
d ieser A nsta lt ohne U nterschied der K onfession und N ationalitat.

3 Stipendien  der Leib A chneFschen S tiftung, w ovon 2 an  R ealschiiler m osaischer 
und  1 an solche ch ristlicher K onfession zu verle ihen sind. A nspruchsberech tig t sind 
vor allem  solche Bew erber, welche in S ereth  geboren  und  daselbst he im atberech tig t 
sind; in E n n an g lu n g  solcher konnen die S tipendien auch anderen in einer Gemeinde 
der B ukow ina heim atberech tig ten  liew erbern, jedoch  diesen im m er n u r fu r ein J a h r  
yerliehen w erden.

2 Stipendien  der Isak  K ubinstein’schen S tiftung, fu r in der Bukow ina geborene 
Schliler (ohne U ntersch ied  der K onfession) der u n te ren  v ier K lassen dieser A nstalt, 
welche ihren  Studien m it A uszeichnung obliegeu und  irgend  ein G ew erbe oder einen 
H andel zu ihrem  kiinftigen Berufe erw ahlen.

1 Stipendium  der K laudius R itte r von Jas iń sk i’schen S tiftung  fiir eine lieal- 
schule in der B ukow ina besuchende Schiller ohne U ntersch ied  der N ationalita t und 
lleligion, w elche nach der Bukow ina zustandig , m ittellos, von beiden E lte rn  verw aist 
oder m indestens yaterlos sind und in den S tudien  yorziigliche oder doch w enigstens 
g u te  F o rtsch ritte  nachw eisen.

1 K aiser F ranz-Joseph-Jub ilaum sstipend ium  des K ronprinz-R udolf-V ereines fu r 
einen Schiller dieser A nstalt, ohne U ntersch ied  der N ationalita t und K onfession, 
d e r kein A uslander ist.

1 S tipendium  der Stefan und  K arolina Sam borski'schen S tiftung  fiir einen der 
g r.-ka tb . K onfession angehorenden  Schiller dieser A nstalt.

1 S tipendium  des B eam tenyereines, das seit dem A llerhochsten  Jub ilaum  Seiner 
M ajesta t des K aisers vom  Ja h re  181*8 alljahrlich  einem  w iirdigen, in der B ukow ina 
heim atberech tig ten  Schiller ohne U ntersch ied  der N ationalita t und K onfession ver- 
ab fo lg t wird, dessen E lte rn te il M itglied des h iero rtigen  K onsortium s jenes V ereines 
is t oder war.

Im  Genuśse yon S tipendien  der A ndreas yon Gaffenko’schen S tiftung  fiir Solinę 
von B ukow iner L and- oder G rundw irten , ohne U ntersch ied  des R elig ionsbekennt- 
nisses, die eine M ittel- oder Fachschule in der Bukowina besuchen, stehen  gegen- 
w artig  2  R ealschiiler.

Aufierdem h a tten  im abcelaufenen  Schuljahre noch 3 Schiller solche S tipendien 
inne, die n ich t ausschliefilich fiir diese A nsta lt bestim m t sind, und  1 Schiller eine 
aufierordentliche U nterstiitzung  aus der Moses S teineFschen  S tiftung.

Die jah rliehen  Betriige der S tipendien sind aus der folgeuden Tabelle betreffend 
die d iesjahrigen S tiftlinge zu ersehei :
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X,
Cfi

Name
des Stipendisten

0 )
'fi
'fi

B enennung
des

Stipendium s

D atum  und Zahl
des

V erleihungsdekretes

Jah r-
licher
B etrag

CM K h

1 Strobel P e te r I. d. B auiim ungs-
S tipendium

S tad tm ag. v. 15. Marz 
1907, Z. 93 9 1 0 0 —

2
Z urkan-T usta- 

now ski Emil I. d. K laudius R itte r  von 
Jas iń sk i’sche S tiftung

L andesreg . v. 25. Nov. 
1900, Z. 40008 300 —

3 B altuch J o s e f  . II . a. Isak  R ubinstein’sche 
S tiftung

L andesreg . v. 1. Ju n i 
1907, Z. 17430 • 1 0 0 --

4 K o sty n er .Tosef II. b.
Leib A chnePsche 

R ealschulstipendien- 
S tiftung

L andesreg . v. 17. Nov. 
1906, ' Z. 39119 240 —

! 5 N astasi T heodor IL  b.
Technisches Stipen- 

dium der S tad t 
Czernow itz

S tadtm ag. v. 14. Dez. 
1906, Z. 35/12 1 0 0 -

6
Snlkow sky Jo s e f  

A dalbert . . . II . c.
S tipendium  aus dem 

Fonde derG eiallsstraf- 
gelderiiberschusse

F inanzinspek to ra t vom 
4. Dez. 1905, Z. 15868 2 0 0 -

7 Trebicz H einrich II. c.
Leib Achnei-’sche 

R ealsehulstipendien- 
S tiftung

L andesreg . v. 12. Mai 
1907, Z. 14532 240

8 Penzar G eorg . II I . b.
T echnisches S tipen

dium  der S tad t 
Czernow itz

S tad tm ag. v. 14. Dez. 
1906, Z. 35/12 1 0 0 -

1 9 P ok litar Jo h an n III . b.
Leib A chnePsche 

R ealschulstipendien- 
S tiftung

L andesreg . v. 17. Nov. 
1906, Z. 39119 240 —

1 0 Simche Mendel . II I. b. M oses St.einePsche 
S tiftung

L andesreg . v. 27. Nov. 
1906, Z. 40867 1 0 0 -

1 1 B ruckner M oritz IV. a.
Technisches S tipen

dium der S tad t 
Czernowitz

Stadtm ag. v. 28. A pril 
1906, Z. 35/4 1 0 0 —

1 2 D raginda G eorg IV. a. A ndreas v. Gaffenko- 
sche S tiftung

Landesausschufi v. 26. 
Nov. 1904, Z. 8130 1 0 0 -

i 13 Golz A dolf . . IV  a. Isak R ubinstein’sche 
S tiftung

L andesreg . v. 18. Ju n i 
1904, Z. 17809 1 0 0 —

14 Unicki Jo h an n  . IV. a.
S tefan  und  K arolina 

Sam borski’sche 
S tiftung

Stad tm ag. v. 20. April 
1907, Z. 2768/7 1 2 0

_

15 N astasi J o h a n n . IV. b. B eam tenyereiu
Stipendium

R ealschuldirektion  vom  
4. Nov. 1904, Z. 874 1 2 0

t
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ź
■ co o

Name
des Stipendisten

K
la

ss
e

B enennung
des

Stipendium s

D atum  tind Zahl 
des

V erle ihungsdekretes

J  ii.hr- 
licher i 

B etrag
________

K jh  |

16 Ohlgiefier Moses 
Leon . . . . IV.  b. Is rae l S te iner’sche 

S tiftung
L andesreg . v. 26. Jan . 

1905, Z. 779 i o o  i—:

17 R eus E ugen  . . IV. b. G r.-or.Religionsfonds-
stipendium

L andesreg. v. 2. Dez. 
1904, Z. 32781 160 —j

18 Schlom iukPessach 
Leib . . . . IV.  b. Moses S te iner’sche 

U n te rs tiltzu n g  f. 1906
L andesreg . v. 27. Noy. 

1906, Z. 40867 1 0 0  - i

19 Voloscrac D ionys IV. b. G r.-or.Religionsfonds-
stipendium

L andesreg  v. 14. Febr. 
1907, Z. 2506 160 —|

2 0 Z i ta r  Basil . . V. b.
Technisches Stipen- 

dium der S tad t 
Czerno witz

S tad tm ag. v. 13. Feb. 
1904, Z. 5540 1 0 0  -

1 1

2 1 H alareyici Aurel. VI. a. G r.-or.Religionsfonds-
stipendium

L andesreg. v. 25 Nov. 
1902, Z. 31069 160 - 1

2 2 K atz  Jakob  . . VI. a.
Technisches Stipen- 

diurn der S tad t 
Czernowitz

S tad tm ag. v. 28. April 
1906, Z. 35/4 1 0 0  1 — 1

23 M ihowan Demet. VI. b. A ndreas v. Gaffenko- 
sche S tiftung

L andesausschufi v. 11. 
Febr. 1903, Z. 7588 1 0 0  - i

24 S trobel M artin . VI. b.
Technisches Stipen- 

dium der S tad t 
Czernow itz

S tad tm ag. v. 13. Febr. 
1904, Z. 5549 1 0 0  —

25 T rich te r A rnold VI. b. 11 ,, 1 0 0  I - I

26 W olski Leon VL b. G r.-or.Religionsfonds-
stipendiun

L andesreg . v. 9. Dez. 
1903, Z. 32700 160 1 —S

27 Bei-liner Moses . VII. a.
T echnisches Stipen- 

dium  der S tad t 
Czernow itz

S tad tm ag. v. 26. Mai 
1905, Z. 20102 1 0 0  _

28 B ruckner Leon . VII. a. 11
Stadtm ag. v. 14. Dez. 

1906, Z. 35/12 1 0 0  j _

29 B uchen Ppilipp . V II. a. 11
Stad tm ag. v. 17. Dez. 

1901, Z. 72792 1 0 0

30 D anczul S y lvester VII. a. Gr -or.Religionsfonds- 
stipendium

L andesreg. v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564 160 - j

31 Dospil W ładim ir VII. a.
Technisches Stipen- 

dium der S tad t 
Czernow itz

S tad tm ag. v. 28. Jan . 
1905, Z. 87275/04 1 0 0  L ;

32 H aras Stefan VII. a. G r.-or.R eligionsfonds-
stipendium

L andesreg . v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564 160 _
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Name <DUl
B enennung D atum  und Zahl Ja h r-

licher
des des-4̂

O
des Stipendisten d Stipendium s V erleihungsdekretes

F4 K  | h

33 H orow itz J o s e f .  VII. a.

34! Isopenko Leon . VII. a.

35 K ellm er Chaim . V II. b.

36 M archieN ikolaus [VII. b.

37 O sterer Ju d e i . V II. b.

38 R ainer E duard  . VIi. b.

39 Sandru  E usebius VII. b.

40 Segda W ładim ir VII. b.

K aiser F ranz  Jo seph -
Jub ilaum sstipend ium  ;
des K ronprinz Rudolf- 

vereines 1898

T echnisches Stipen- 
dium  der S tad t 

C zernow itz

Israe l S teineEsche 
S tiftnng

G r.-or.R eligionsfonds-
stipendium

M oses S te iner’sche 
S tiftung

Technisches Stipen- 
dium  der S tad t 

C zernow itz

jGr.-or.Religionsfonds-j 
stipendium  |

E isenbahn- Schulfond- 
stipendium

R ealschule v. 11. Okt. 
1901, Z. 625

41 Schiidle R o b e rt. VI. b.
Technisches Stipen- 

dium  der S tad t 
Czernow itz

S tad tm ag. v. 17. Dez. 
1901, Z. 72792

L andesreg . v. 29. A pril 
1905, Z. 12950

L andesreg . v. 14. Nov. 
1901, Z. 26564

L andesreg . v. 9. Jan . 
1906, Z. 149

Stad tm ag. v. 28. Jan . 
1901, Z. 20001

L andesreg . v. 14. Nov.
1901, Z. 26564

Staatsbahn-D irek tion  
S tanislau  v. 10. Okt.

1902, Z. 79795

Stad tm ag. v. 5. Ju li 
1907. Z. 708 15

142-8 I —

1 0 0  — 

100

160 I — 

1 0 0  —

1 0 0  -  

160 — 

200 I —

1 0 0  -

b) Lokales Unterstiitzungswesen.
1. Kronprinz Rudolf-Verein.

Kurator:
Seine H ochw ohlgeboren der H e rr k. k. L an d esp ras id en t D r. O ktayian R e g n e r  

R itte r  von B l e y l e b e n .
A u s s c h u f i  m i t g l i e d e r :

V o rs 'a n d : K onstan tin  M a n d y c z e w s k i ,  R ealschuld irek tor.
V o rs tan d -S te llv e rtre te r: H e rr Dr. Em il F r e u n d .
S ek re ta r : H e rr  V iktor O 1 i n  s c h i, R ealschulprofessor.
K a ss ie r : Seine H ochw iirden H e rr  L udw ig W i n t e r ,  R ealschulprofessor.
Aus dem in der G eneralyersam m lung vom  27. D ezem ber 1906 yorgeti-agenen 

und  genehm ig tenR echenschaflsberich te  des A usschusses w irdN achstehendes m itge te ilt:
Im  V ereinsjahre 1905/6 ziihlte der V erein 130 M itglieder. Mit den B eitragen 

der M itglieder p e r 244 K, den In te ressen  von W ertpap ie ren  p e r 203 K, den Sub- 
yentionen, G eschenken und  sonstigen  E innahm en p e r 830 K  und dem R este yom
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V orjahre p e r 63 K  6 6  h be trugen  die ree llen  E innahm en zusam m en 1340 Iv 6 6  h, 
w oniach  sieli gegenilber den baren A uslagen, b es teh en d  ans 547 K fiir Scliu lgelder 
nnd  H andun ters tiltzungen , 24 K fiir Speisem arken, 104 K  82 h fu r iirztliclie Hilfe, 
250 K fiir Feria lstipendien , 34 K  87 h fiir R egieauslagen, 16 K 20 li ais E n tlohnung  
des Y ereinsdieners, zusam m en ein R est von 363 K 77 h herausste llt, w ovon 350 K 
au f ein Sparkassabiichel e ingeleg t w urden, und  13 K  77 h bar bleiben.

D as S tam m kapital w urde auherdem  durch eine Spende der A bifurienten  des 
Ja h re s  1879/80 p e r 400 K  und  durch die Z insen  der Sparkassabiicher per 182 K 18 h 
somifc im ganzen um 932 K  18 li yerm ehrt.

D as gegenw artige  V erm ogen am Schlusse des V ereinsjahres 1905/6 b es teh t 
som it aus 4900 K  in W ertpap ieren , 5680 K 70 h in angeleg ten  G eldern und  13 K 77 h bar.

D er Ausschufi is t in  der angenehm en L agę berich ten  zu konnen, dali der 
V ereinskassa w ahrend  dieses Ja h re s  nam hafte  Spenden zugekom m en sind. So spendete 
in gew ohn t m unifizenter W eise der hohe L an d tag  300 K. der lobliche (i em einderat 200 K, 
die lobliche D irektion der Buk. Sparkassa 100 K, die lobl. israel. K ultusgem einde 60 K.

Eechnung iiber das Yereinsjahr 1905/1906.

a.) Einnaliineii.

-...
.1

P
os

t-
N

r.
__

__
__

__
__

G e g e n  s t a n d

Obligat.
und

angeleg te
G elder

bar

Iv h K h

1 K a s s a r e s t  v o m  V o r  j a  h r  e :
a )  O bligationen .............................................................. 4900 —

b) Sparkassabiichel Nr. 43676 ..................................... 3326 03
„ Nr. 57342 ..................................... 1422 49

Ć) b a r ................................................................................... 63 6 6

2 D en 4° / 0  A k tienhypothekenbrief S. A. Nr. 05337 gegen
die gezogene 4 ° / 0  Schuldverschreibung des
H erzgt. Buk. S. B. Nr. 2092 beeinnahm t . . . 2 0 0 —

3 S tiftung  der A biturien ten  ex 1879/80, ange leg t au f
das Sparkassabiichel Nr. 93757 ..................... . 400 —

4 S u b v e n t i  o n e n  u n d  S p e n d e n .......................... 780 —
5 I n t e r  e s s e n :

Coupons der y inkulierten  Pap iere  und  Obliga-
t i o n e n .............................................................................. 203 —

6 B e i t r S g e  d e r  M i t g l i e d e r  ............................... 244 —
7 S p e n d e n  a u s A n l a l i  e i n e s  V o r t r a g e s  d e s

H.  P r o f .  B o d n ą  r  e s c  u l :
a) Seine H ochw ohlgeboren der H e rr  Landes-

p r a s id e n t ......................................................................... 2 0 —
b) H e rr Hofrafc v. F eke te  .......................................... 1 0 —
c) Sne. Hochw. G eneraly ikar Calinescu . . . . 5 —
d) E rlos vom VTo r t r a g e ............................................... 15 —

8 Bei der Sparkasse au f Nr. 57342 beeinnahm t . . . 400 — —
„ „ „ „ „ a behoben . . . . 50 —

Z insen der S p a r k a s s a b i i c h e r ............................... 182 18

Sum m ę der E innahm en . . . 10830 70 1390 6 6
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G e g e n s t a n d

Obligat.
und

angeleg te
G elder

bar

K h K 1 h

1 Schulgelder und H a n d u n te rs tii tz u n g e n .......................... 547
2 V o lk sk iic h o n m a rk e n ............................................................... 24 —

3 A rztliches H onorar und M edikam ente.............................. 104 82 !
4 Ferialstipendien  fu r 5 S c h i l l e r .......................................... 250 —

1 ^ R egieauslagen un d  I n k a s s o ............................................... 51 07
6 Bie gezogene 4% S chuldyerschreibung  Nr. 2092 gegen

den A ktienhypothekenbrief S. A. Nr. 05337
e in g e w e c h s e l t ............................................................... 2 0 0 —

7 In  das Sparkassabuch  N r. 57342 eingeleg t . . . . 400 —

Ans dem selben b e h o b e n .......................................... 50 —

8 K assarest in O bligationen ............................................... 4900 —

in der Sparkasse au f Nr. 57342 .......................... 1827 CC

„  „  „ „ Nr. 43(576 .......................... 3451 91
...................................... Nr. 93757 .............................. 400 94

b a r .................................................................................... 13 77

Sum m ę der A usgaben . . . 10830 70 1390 6 6

ZiffermiUiig gopriift und m it don yo rgeleg ten  B elegen iibereinstim m end gefunden. 

O z e r n o w i t z ,  ani 14. D ezem ber 190G.

Nikolaus Penieleyczuk m. p. Arnold Mayer m. p.
O berrev iden t der Buk. Sparkassa. O berrey ident der Buk. Sparkassa.

" V  e r z e i c Ł L r t i s
der im K assa res t m it dem N om inalw erte von 4900 K ausgew iesenen O bligationon :

1. B er y inkulierte  4 V2%  H y p o thekenb rie f der k. k. priv. galiz. A ktienhypo- 
tliekenliank Ser. C, N r. 14.794 iiber 1000 fl. o. W . ( =  2000 K) m it je 45 K  am I. N o
yem ber und  am 1 . Mai ialligen  Z in sen ;

2. der y inkulierte  4% H y p o thekenb rie f der k. k. priv. galiz. A ktienbypotheken- 
bank Ser. C, Nr. 07.775 iiber 2000 K  m it je  40 K am 1. N oyem ber und  1. Mai fitl- 
ligen Z insen;

3. der 4%  H y p o lhekenb rie f der k. k. priv. galiz. A ktienhypothekenbank  Ser. A. 
Nr. 01.407 iiber 200 K  m it Coupons vom 1. N oyem ber und 1. Mai iiber je  4 K  und 
Talon (L egat W ollm ann);

4. B er 4° / 0  H ypo thekenb rie f der k. k. priv. galiz. A ktienhypothekenbank  Ser. A, 
Nr. 05.337 iiber 200 K  m it Coupons vom 1. N oyem ber und  1. Mai iiber je  4 K  und  T a lo n ;

6 . zwei S taa tsschuldyerschreibungen  Nr. 38.701 und  121.1(50 iiber je  1 0 0  H. o. W . 
( =  200 K) m it Coupons vom 1. O ktober und 1. A pril iiber je  2 fl. 10 kr. o. W. 
( =  4 K 2 0  h) und Talon, und

(i. eine S taa tsschu ldyersch re ibung  Nr. 13.461 iiber 50 11. o. W . ( =  100 K) m it 
Coupon vom  1 . O ktober iiber je  2 fl. 10 kr. o. W . ( =  4 K 20 h) und  Talon.
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D as K apita ł der K aiser-F ranz-Joseph-Jub ilaum sstiftung  bestehend  aus der Silber- 
ren te  de dato  1. O ktober 1898, Nr. 65(520 iiber 1700 (1. o. W. ( =  3400 l i )  befindet 
sich in der V erw ahrung der S tiftungsbehorde. Das Stipendium  genoli im Ja h re  1905/6 
der Schiller der VI. li la s se  Jo s e !  H o r o w i t z ;  die beziiglichc R echim ng w urde m it 
dem E rlasse  der k. k. L andesreg ierung  vom  16. A ugust 1906, Z. 25557 gep riift und 
rich tig  befunden.

Im  V ereinsjahre 1906 7 siiid an Subventionen und  Spenden  e ingeflossen : vom 
hohen L and tag  300 K, von der w ohlloblichen B ukow iner Sparkasse 100 K, von der 
israelitischen K ultusgem einde 30 K, von don loblicben In s t i tu te n : K rakauer wech- 
selseitige V ersicherungsgesellschaft R epriisentanz in Czernow itz, F iliale der 
k. k. priv. galizischen A ktienhypothekenbank in Czernow itz W iener Bankveroin 
Filiale Czernowitz, A ktiengesellschaft fur H olzgew innung und  D am pfsagenbetrieb 
und  B ukow inaer K red ityerein  fiir H andel und  G ew erbe je  20 K, vom  H errn
J . K r a s n o  s e l s k  i Todireni R um anien 20 lei =  18 K 80 h, vom  H errn  Oberkom- 
m issar J o s e f  BI u m r i c h 10 K, yom  H errn  P ro fesso r A urel K i e  b e l  in Mieś 8  K.

F rau  Dr. R osa W e i d e n f e l d  spendete  aus Anlafi der M atu rita tsp riifung  ihres 
Sohnes P. P. K a h a n  den B etrag  von 200 K  fu r den A biturien tenfonds des 
Vereines (Sparkassabucliel Nr. 93757).

Im  V ereinsjahre 190617 w urden  fu r die U n te rs tiltzu n g  der Schiller im ganzen 
883 K  05 h yerausgabt.

Den edlen Spendern  und  F o rderern  des V ereines w ird  h ier der w arm ste  D auk 
der V ereinsleitung zum  A usdruck gebracht.

Sam tliche Spenden und Subyentionen sowie die A usgaben im V ereinsjahre 190(5 7 
w erden im nachstjah rigen  B ericlite rechnungsm afiig  ausgew iesen  w erden.

2. Schiilerlade 1906,07.
E i n n a h m e n :

1. B est vom  Y o r j a h r e ..................................................................
2. Spende des Schiilers der V II. a-K lasse P e te r  P . K a li a  n
3. N ach trag  zur Schiilersam m lung der yo rjahrigen  VII. a
4. Spende des H errn  P farre rs  Basil J a w o r o w s k i .
5. F iir yerkaufte  M atu rita tsprilfungs- V orschriften, Lelirplilne, Jah resb e

riclite  und  A u f n a h m s h e f t e .............................
(5. R est yom  A nkauf des A lbum s V. A 1 e x  a n d r
7. E rlos yom  V erkauf der L eg itim ationskarten  fiir den T heaterbesuch
8 . Die Schadenersatze ein iger Schiiler ergaben
9. Die Schiilersam m lung ergab in I

[
I
I

I I  a 
I I  b 
I i 

I I I
I I I
IV  
IV b

V a
F iirtrag

369 K 30 h
1 0 0 " 55

9 „ 28 „
2 K

26 38 „
— V 28 „
1 0 V 55

45 V 74 .,
98 V 0(5 „

137 V 1 2  ..
89 V 25 „
90 15 50 „
99 55 60 „
62 55 64 „

106 55 16 „
95 55 55

1 0 2 55 80 .,
85 55 90 „
44 55 80 „
8 8 55

1662 K 81 h
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in
5?
55

55
55

Uberfcrag . . 1602 K 81 li
V b .   23 „ 20 „

V I a ................................................................. 83 „ -  „
VI b ................................................................. 43 „ 50 „

V II a ................................................................. 53 „ 90 „
V II b ............................................ 55 „ 70 „

Sum m ę der E innahm en . . . .  1922 K  11 h

A u s g  a b e n :
1 . F u r  B i i c h e r ..................................................................
2. „ F e ria lu n te rstu tzu n g en  (Iirankheitsaush ilfen)
3. „ H a n d u n t e r s t i i t z u n g e n .....................................
4. „ S c h u l g e l d e r ..........................................................
5. „ Blocks und  R e q u i s i t e n .....................................
0. „ Speisem arken . .....................................
7. ,, L e g it im a tio n s k a r te n ............................................

593 K  02 h 
100 „ -  „ 
422 92
1 2 0  „ -  „ 
179 „ 98 „

55

55

Sum m ę der A usgaben . . . .  1460 li. 92 li

l i e o h n u n g s  a b s c h l u f i :
E i n n a h m e n ..................................................................................................................... 1922 K  11 h
A u s g a b e n ......................................................................................................  . 1460 „ 92 h

V erbleibt m ithin ein R est von . . . .  461 K  19 li
Gepriifl) und  rioh tig  befunden:

L. Kirilowicz. m. p. A. Bocca, m. p.

Die B ibliothek der Sehtilerlade y e rw alte te  der w. L eh rer H e rr  A. Y i t e n e o .  
W egen der E infiihrung neuer L ehrb iicher (neneingeftihrt w urden 5 Biichor) nnd 
neuer Aullagen, sowie infolge s ta rk e r A bniitzung  m uhte eine grofie Anzalil von 
B iiohern ausgesohieden w erden. Gegenwarfcig ziihlt die B iiohersam m lung 1819 Bandę. 
Im  abgelaufenen Sohuljahre w urden  243 neue L ehrb iicher angekauft. Ais G eschenke 
erh ie lt die B ibliothek von den V erlagsbuchhandlungen: A lfred H o ł d  e r  27 Bandę, 
F ranz  D e n t i c k e  10 Biinde, F . T e m p s k  y  10 B andę, P  i c h 1 e r  s W itw e & Solin 
12 Biinde und  von Ig . v. K l e i n m a y r  & Fd.  B a m b e r g  (Laibach) 12 B andę; 
le rn e r von den H erren  P ro fesso ren  T u  c e k  1, L i p b u r g e r  2, P o p e s c u l  5, 
P r e l i c i  1, O l i n s c h i  1, und  endlich von den Schiilern der A n sta lt: W a s s e r 
m a n n  1, S u l k o w s k y  2, B r a n o w i t z e r  2, S m o l i n s o h i  1, G e n s l e r  2, 
W e i s s m a u n  2, Z e l l e r m a y e r  1, F  u s u  1 1, Z e m e k 1, S w o b o d a  1, R e i n e r  
(III. KI.) 3, W i l k e  1, S o m m e r  1, S a t t i n g e r  1, Z o l l e r l ,  K r a s s e l  1, H a m 
m e r  1, K l e i n  1, F i s c h e r  A. 1 und  E n g l e r  1 Bd. Die lobl. B uchhandlung R o
m uald S c h a l l y  gew iihrte einen 10% igen R abatt. Im  verflossenen Schuljahr w urden 
im 283 Schiller 1356 liiicher yerliehen.

Sammlung der Sehtilerlade.
a) Nachtrag zum Schuljahre 1905/6.

VII.  K l a s s e  A:  A xelrad  H errm ann  4 Ii, A xelrad  A braham  2 I i  8  h, E id inger 
1 l i  10 h, G lanz 2  I i, F re ier 10 h.

b) Im Schuljahre 1906/7.
I. K l a s s e  A:  A braham ow icz I i  2'00, A chner 3'00, Albin 2 00, A ndriew icz 080, 

A rak 4'00, A rtm ann  1'00, B endak P00, Berezow ski 3 00, B ieber 2'00, B ielut 110, Blau- 
ste in  2110, B leisner 2'00, B lum berg 8'00, Bocca 2'00, B odnariuk 1'00, B ogdan 0'80,
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B ohatir FOO, Borecki 4’00, B randm ann 2-00, B rum berg 2'30, C hellner 1 0 J, Cigu- 
sievici 1'00, Giopei 1'60, Cocea0'60, Czerny 4'00, Diuczko FOO, Deutsch F60, D onnor 4 00, 
D rim iner 1'00, E delste in  21)0, E n g ste r 1 00, Erie TrOO, Fedorow icz 1'00, F on tin  10'00, 
F ries  200, Fuclis 4'4G, G iurum ia 0'80, G laser 2D0, K atz  FOO, D obrow olski 2011, Al- 
botaU'40, A ndriew icz 0'40, A ntem iczuk 21)0, B aum gartner 1'00, Brandl (140, G onstan- 
tinovici FOO, Czuntulowicz 0'40, D aw er 0’40, D utkow ski 0'40, G lasgall 0’50, zu- 
sam m en K 981)6.

I. K l a s s e  B:  G oldenberg  K 1'20, Goian F83, G rill 30ó, H ahon 0'84, H alb- 
gew achs 2-32, H am m er F40, H a tte l F67, H e itn e r 0 8 6 , H offm ann FOS, H o lder F01, 
H o lle r 3'50, H ollm ann H u b e rt 1F54, H offm ann F ranz  10'34, H osbein  8‘10, H ubicb 2 34, 
H ukał 8'87, H u tte r  2'62, J a g e r  3’54, Januszew sk i 0'87, Jaw orow ski F55, Jaw orsk i F00, 
J irk u  4'00, Iw anow icz F43, K aim  1'60, K ahne F98, K aplun F40, K arpiuk 0'42, K au- 
tesch  F20, C herner 2'26, K lein 1'34, K ohn 2'24, K orner 3'20, K os F64, K o ttek  F54 
K ow ar 2-14, K ram czyński 221, K upczanko 260, K uzara F64, L au tensc lilager 2'24, 
L enkow ski 3'20, L erch 6 T 8 , L ow enberg  F70, Lukasiew icz F64, Lukiniuk 0'6i), L u tt- 
m ann 4'62, M ajdański F96, G riinberg 0J0 , K ellner 6'50, K insbrunner 0'60, Klu- 
czyński 0’50, K oszka 354, Lew icki F28, zusam m en 137J2.

I. K l a s s e  C: F laschenberg  1'20, M arcoyici 6'00, M aschler 6'00, M ayer A lfred F71, 
M ayer A rnold  2'00, M edvig 2'00, M arhoffer F70, Mihaiciuc 2'00, M oldauer 21)0, N agliel 2 00, 
N astasi Ilie  0'20, N astasi T raian F00, N ikiforowicz 2R0, O berhoffner FSO, O berw eger F20, 
O rłow ski 2T0, O strow ski 2 00, Padow icz F00 P aw ek  21)0, Percz 2'00, P irożyński 2'00 
Poklitar 0’80, P ra je r 3'00, P re tsch  2'00, Przew łocki F00, P y lypee  0'40, R ailean 2'00, 
lle i FSO, R einer 0‘80, R eisberg 1'80, Renowicz 11)0. R eus 190, R om anow ski F40, 
R om er 0'90, R osengarten  2’00, R osenrauch  2'00, R osm ann 21)4, Ruff 4'00, R ybka 41)0, 
S am ler F40, Schally  FOO, Schapira 0'80, Schm idt 0’40, Schinueker 2 1 )0 , Scliulbaum  2'00, 
Schulbojm  2'00, Schultz 0'30, Sem aca F20, Miciński 0'60, Salter 0‘60, zusam m en 89'25

I. K l a s s e  D : S inger S rul F00, S inger W ilhelm  0'50, Skibiński 0'40, SkrabaO'50, 
Soifer 0'50, Specbler FSO, Spiegel H erscli 1-00, Spiegel Jo sse l 11)3, Spindel (F40, 
S te rn  F00. S te rn b erg  F00, S trobel 2'00, Suk 4'00, Tatulici 0  80, T auber 14 00, T haler 3-00, 
Todel 0'50, T otojeskul N estor 2'00, T o to jesku l W ładim ir 2-00, T rich ter R ichard 201)0, 
T rich ter Sigm und 4'00, T ustanow ski 21)0, T u ttn au er FOO, U scher 21)0. W acher F40, 
W ein inger 0'50, Zachm ann 11)0, Z aharoysch i IDO, Z akliński O tto 0'50, Zakliński V iktor 
0’50, Z arow ski 800, Z enkner Alf. FSO, Z enkner Edm . 0'50, Z en tn e r FSO, Ziem ba 0'50, 
Zubrzycki FOO, W lodkow ski 21)0, T haler FOO, S te rn b erg  0'50, zusam m en 90\50.

II . K l a s s e  A:  A dler 1'20, A ntulow icz FOO, B altheiser 2'00, B altuch 2R0, 
B artha  v. D alnokfalya 11)0, B artsch  F80, Beri 21)0, B iederm ann 2R0, B lum  41)0, 
B ojescul FOO. B ranow ilzer 4R0, B recher FOO, B uchhalte r 2'00, B uxbaum  51)0, Con- 
stan tinoyici FOO, C osara FOO, Czanerle 4 00, Danczul FOO, D racinschi 2'00, D rim er 4'00, 
D utkow ski 2R0, E pste in  2R0, F euer FOO, F locker F20, F rim eth  FOO, F rom m  ODO, 
G auer 2D0, G eller 3'00, G ensler FOO, G lucksiern  0'60, G o ttesm ann F00, G ottlieb 
H einrich  GRO, G ottlieb  Isak  FOO, G ruber 2 00, G uber 3'00, Gum inski F60, H aiw as 0'3D, 
H eim  3 00, H eisste iu  21)0, H orto lo i FOO, H ruszka  2D3, H ryniew icz 100, Jaw itz  Sieg- 
fried 2'00, Jaw itz  J o s e f  2'00, Jen czk y  0'60, Jo rescb  2'20, K alcbstein  2  00, K erm isch 110, 
zusam m en 99'60.

I I .  K l a s s e  B: Kibidewicz 0'70, K im m elm ann FOO, K irstiuk  0'70, K luczynski0 '80, 
K nauer0 '20 , K onig  F10, K oppelm ann 0'94, K o-tiner 1'40, K ram czyński FSO. K ram er 2'80, 
K reu tz  FOO, K riechnicky  0.70, Ku.-ehinski ODO, K upper 0'70, L astiyca 0'40, L auric 0'S0, 
Lego 2'00, L ehner FOO, L eh re r FOO, Lobel 2'10, L u tw ak  FOO, M arkaly 21)0, M atis F20,
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M eisner O'60, M aier 1*00, M ihalescul 0-90. M orgenstern  1*00, M iick l'40 , M undstein 1*50, 
M uszyński G eorg 0'90, M uszyński L eon 0'90, N astasi 1 50, N estel 900, N euberger 
Sam uel senior 0*50. N euberger Sam uel jun io r MO, Glinik 2*00, Olechowski 1*00, Osta- 
flczuk 1 *00, P enzar Is id o r 100, Poppe 1 *00, Prelici 2*00, P rodan  1 '30, R aczka 1'20, 
Reh 1*00, R einhard t 6Ó0, Roli 0*60, Rosenbaum 1'40, R ubin P00 Rudicli 2'00. Lauric 0-80, 
zusam m en 62*04.

II. K l a s s e  C:  Rudicli 2'00, R uff 2*00, S a lte r 3 00, Salzm ann 1*00, Saw a 0'80. 
Sehiłcliter 2 00, Schaiei* A lfred 400, Scbafer K arl 2'00, Schajowicz P00, Sclieoliner 0'80, 
Scbeer P20, S cherer 200, Sclnnidt J o s e f  7 00, Schm idt Ju liu s  10*00, Sclnnucker POO, 
Schnoe 2*00, Sohneeweiił POO, Schum er 2'00, Seeburg  2*00, Segda 0'90, Seliger POO, 
Solt 2'00. S perber 2'00, Spielberg POO, S techel 2'00, S te rnberg  Osias 2'00, S te rnberg  
Sim on P50, Sulkow sky 3*>)0, Sw oboda 4'00, Sygal POO, Tellir POO, Teodorow icz 2*00, 
Thielu 200, Trebicz 1*30, U ngar 200, Y itenco POO, W eiser POO, W eissm ann 1000, 
W icentow icz POO, W ilczyński POO, W ilke 200, W irth  200, W ittn er 400, Z einek POO, 
Zopa 4*00, K reuz 0*40, zusam m en 106*16.

III . K l a s s e  A:  Adam ieka 400, A lbrech t 200. Arje POO, Badian 20*00, B arbier POO, 
llluin 1*50, B rau tm ann  10*00. B uchsbaum  P50, Ciupało 0*50, G onie P50, D aclm er POO, 
D ecker 0*50, Dospil 1*50, F aers te in  3*00, F euer 0.50, E ischm ann 1*50, Fusul 0*50, 
G ronieh 0*50, Gro Ił 2*50, G ruber A braham  0*50, G ruber R udolf 200, H aber 1*50, 
H eitn e r A dolf POO, H eitner Mendel 0*50, Holicki 200, Jo resch  P50, K apaun 0*50, 
Koicim Salom on P50, K oller 2*50, K orner 1*50, K ostm ann  0*50, K urzm ann Salom on 0*50, 
L andau 20*00, Levescu 0*50, Lipecki 0*50, L iąuornik  0*50, Li u tyk  POO, Lobel 200, 
zusam m en 9500.

I I I .  K l a s s e  B : L obl 3*00, L ud w ar 4*00, Machnie wicz 2*00, M ardari 1 *00, M ayer 400, 
Mohler POO, M eiselm ann 2*00, M iltsovits 3*00, M istera 3*80, N eum ann Leon 0*50, 
N eum ana Roland POO, O ber 1 olfner 0*50, P enzar 200, P erl m ann 1*50, Picklndz 0*50, 
P o k lita r 200, Reiner 200, Rubel* 5*00, Rudicli 2*00, Schifter 4*00, Schm idt 4*00, 
Schnapp 2*00, Sclmiop 600, Schulz 200, Sikofand 200, Simche 200, S inger 200, 
Spieler 100, S p itzer 0*50, S te rn b erg  2*00, T resser POO, T rich ter 2*00, Schonbaum  POO, 
Turcan 4*00, Vetfcer 2*00, W e lt 4*00, W este rm ay e r 200, W eyw ara 2*00, von W ielem ans 
6*00, W lodkow ski 400, W olski POO, Z im ring 1*50, Z ucker 400, zusam m en 102*80.

IV. K l a s s e  A:  B artfeld  2*00, B lasenstein 0*50, B lum rich 10*00, B render 0*50, 
B riickner 2*00, Czaczkes 0*50, D iam ant 400, D rag inda 0 50, D upler 0*50, E bner 0*50, 
Eckhaus 0*50, E yw eling  2*00, F ilderm ann  10*60, F inger 0*50, Fliegelinann POO, 
G iurum ia 1*50, G la tte r 2*00, G oldenberg  Benno 500, G oldenberg  Is ido r 5*00, (iolz 2*00, 
G ottfried  0 90, G rinspon 1000, G rinberg  0*50, G u ttm ann  2*00, H arm ann  1*00, H elfer POO, 
H natiuk  0*50, lln ick i POO Ilovski 2*00’ Ivone ti 0*50, Jak o b  300, J u r is t 5*00, Karp POO. 
Kohu 2*00, Kulczycki PUO, K unitza 2*00, Lang 2*00, zusam m en 80*90.

IV . K l a s s e  B:  L eh r POO, Lewicki 2*00, M ayer 4*00, Menczel P20, M ordinger PIO, 
Metz P60, Milek POO, Miinke 4*00, N astasi POO, Paw łow ski POO, Reli 0*60, 
Reus 1*20, R osen tow er 2*00, R udicli Em il POO, Rudicli Max POO, Scliarf 200, 
Schlomiuk 200, Seeburg  POO, S ch ro tte r 2*00, Skoreoki 1'40, S te rn b erg  0*50, T ritt 
Israe l 0*20, T ritt Ohnskel 0*50, U scher 1*00, V olosciuo 1*00, W aldm ann P20, W alzer 2*80, 
W erte r 0 60, W illig Max POO, W illig P au l 1*00, Z ellerm ayer 0*20, Zurakow ski 1 OK), 
R osenstock 20*00, S tenzel POO, U rm ann  20, zusam m en 44*80.

V. K l a s s e  A:  B artfeld  2*00, B ieber 0*50, B iederm ann 2*00, Chmielewski 0*50, 
C hristo fory  1*50, C rasnaselski 40*00, d’E ndel 400, E isenberg  3*00, E lling  1*50, G ott.es- 
m ann POO, G ottlieber 1*50, Groli 0*50, H ack 3*03, H alperu  400, Heieis 2*03, H ołd 400 ,
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J irk u 3  00, K aniuk 2'00, K elłner 1'00, K ohn0 '50, K om raer 2'00, K onik 050, K osiński 4'00, 
K ow arzyk 2 0 0 , Bilion 2 .0 0 . zusam m en 8 8 '0 0 .

V. K l a s s o  B:  N eum ann Jo h an n  0'70, N enm ann M arkus 1 '0 0 , O ffenberger 2’00, 
O rnatow ski Ju lian  1'00, O rnatow ski L adislaus 1'00, Padow icz POO, Popesoul POO, 
P rzyby ła  0'50, R ainier M endel 2'00, R am ler M ordko 2-00, Renowioz P00, Schm ucker 0'50, 
Sohor 0'50, S inger 0'50, Sladeczek P00, U lrich 0'50, Y aserm ann 4’00, Zaklinski POO, 
Z appler P50. Z ita r 0'50, zusam m en 23'20.

VI. K l a s s e  A:  B aum gartner P50, B eral G’00, B irnberg  POO, Cioban 0'50, 
D ynes P50, E iser 0’90, E ng ler P60, F ischer 20'00, F on tin  1500, G aster 18'00, G ruber 
200, G uttm ann  P40, H aber P40, H alarevici POO, H am m er P70, K aczorow ski 0'70, 
K atz  0 20, K iesler POO, K lein Jo s e f  POO, K lein M endel 0'70, Kożiszek 1*50, K rasse l 
2'00, K ubik 2'00, K ula 0'50, zusam m en 83’00.

VI. K l a s s e  B : L otz 2'00, L ow enberg  POO, M ihowan POO, S a ttinger POO, 
Scluidle POO, Schitrf POO, Schieber A braham  50'00, Scliifter 4'00, Schm idt 2'00, Schor 2'00, 
Schulbaum  2'00, S inger Ovadje POO, S trobel POO, T oleru 104)0, T rich ter A rnold 2'00, 
T rich ter R ichard  7’00, VTasu ta  1’00, W eisinger POO, W iatrow ski POO. W indreich  POO. 
W olski POO, zusam m en 43 50,

V II. K l a s s e  A:  A ntschel 3'90, B ertisch  POO, B ruckner 2'00, B uchen B oruch 5'00, 
Czopp 4 00, D orn 2 00, F londo r 22'00, F rim m et Isak  POO, F rim e t Moritz POO, Giaco- 
molli 0'50, Ile llm anu  POO, H olm  4 00, H oroyitz  5'00, H orow itz Jo s e f  0’50, H orow itz 
M ordko POO, zusam m en 53'90.

VII.  K l a s s e  B:  K linger 0’50, K osiński 2'00, M anow arda POO, M arciuk P20, 
E ng ler POO, R udich 5'00, Salzm an 2'00, Segda 2'00, Schulz 2'00, W eiureb  (POO, Spindel 
24)0, V'ais 10'00, W eisg las 2'00, Z uckerm ann K arl G'00, Z uckerm ann W ilhelm  54)0, 
R ainer POO, T urte l 2'00, Paskal 2’00, Schaler POO. Spodhaim  2’00, zusam m en 55'70.

c) Sonstige Unterstiiłzungen.
Das hochw iird igste K onsistorium  h a t zur U n te rs tu tzn n g  bediii-ftiger Teilnehm er 

am gr.-or. C horalk irchengesang 200 I\ gespendet. D avon erh ie lten  36 Schiller H and- 
uu te rs tiitzu n g en  von  4 bis 8  K.

Ans den zufolge M inisterialerlasses vom 3. Marz 1905, Zl. 4759, behufs V erte iiung  
an arm e Schiller gr.-or. K onfession zur V erfugung  stehenden  B etriigen erh ielten  im 
ers ten  S em ester von 428 K 33 Schiller Ilan d u n te rs tu tzu n g en  von 8  bis 20 K, im 
zw eiten S em ester von 600 K  39 Schiller H an d u n ters tiitzu n g en  vou 8  bis 20 K, einer 
60 und  einer 90 K.

D er G em einderat der L an d esh an p tstad t C zernow itz h a t dem  Schiller der IV. 
K lasse Leo H ruschka eine einm alige G eld im terstiltzung  im B etrage von 100 K bew illigt.

Die k. k. B etriebsleitung  der S taa tsbahnen  gew iihrt filr Schiilerausfluge, ehenso 
wie allen  bed ilrftigen  und  w iird igen Schiilern ftir die Ferien re isen  in den H eim atso rt 
mul re to u r  eine 50%ige Erm afiigung.

D er Vei-w a ltu n g sra t der C zernow itzer E lek triz ita tsw erk- und Strafienbalm - 
gesellschaft h a t auch in diesem  .Jahre filr arm e Schiller zum  Zw ecke des Schul- 
besuches erm afiigte F ah rk a rten  bew illigt.

U nbem itte lte  Schiller finden im E rk rankungsfa lle  unen tgeltliche  B ehandlung 
liei den H erren  A rzten. Im  abgelaufenen Schuljahre haben 50 Schiller von diesor 
W o h lta t G obrauch gem acht. E s mufi daher auch nam entlich  der H erren  D oktoron : 
Dr. A n h a u c h ,  J.  F  l i n k  er ,  E.  F u c h s ,  J.  G e r h e l ,  B. G o l d f r u c h t ,  E.  I s o p e s c u l ,
K.  K ł e m ,  W.  P h i l i p o w i c z ,  M. P o p e s c u l ,  E.  P r o c o p o y i c i ,  L.  R e i n i n g e r t
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A. R o h m  e r , G. S c h i f t .e r .  .T. S e y k ,  A. S w i e r z c h o ,  M. W e i n r e b  und  A. W o l f  
gedach t w erden, die der Jngonćl ih ren  Hat und  iln-e H ilfe angedeihen liefien.

N otw endige K rankheitsauslagen  b estre ite t fu r arm e Sobiiler der K ronprinz - 
Rudolf-A erein. Ilio A potheke Ph. F i i l l e n b a u m  u. P a p p  gewiihrb einen 30°/oigen 
Nachlafi.

Die Direktion fiihlt sieli an^enelim verpfliclitet, allen Wohltatern im Nainen der studierenden 
Jugend liii die ilir zugewendeten Unterstiitzmigen den warnisten Dank auszuspreclien.

V. Schulhygiene.
P a s  k. k. M inisterium  fu r K u ltu s und  U n terric lit lia t m it dem  E rlas-e  vom 

30. N ovem ber 190(1, Z. 44833 genehm igt, dab der k. k. B ezirksarzt Dr. A dolf W o l f  
zurn proyisorischen Scliularzt an dieser A nsta lt beste llt werde. Mit dieser B estellung 
tr a t die In s titu tio n  eines Schularztes nach D /jjahriger U n terb rechung  im Sinno der 
E rlasse  der k. k. L andesreg ierung  vom  27. Ju li 1902. Z. 5080 und  1 0 . Miirz 1903. 
Z. 38738 w ieder ins Lebon. *) H e rr  Dr. A. W  o 1 f  ordin ierte  fu r die Schiller der A nsta lt 
an .jedem S am stag  im Schulgebaude und  in dringenden  F a llen  tag lich  in seiner 
P rivatw ohnung .

F e rn e r h a t das k. k. M inisterium  fu r K u ltus und  U n te rrich t m it dem  E rlasse  
vom  19. Ju li 1900, Z. 24503 die R enoy ierung  des Schulgebaudes m it einem  A nfw ande 
von ru n d  90.000 K g es ta tte t, die in den Jah ren  1900 und  1907 zu r V erw endung ge- 
langen  sollen. D as Schulgebaude h a t infolge dessen in hygien ischer B eziehung sohon 
im Ja h re  1900 bedeutende Y erbesserungen  erfah ren ; da jedooli die bezugliolien Ar- 
beiten  e rs t im Laufe des Ja h re s  1907 yo llstand ig  ausgefiih rt w erden  konnen, w ird 
h ieruber e rs t im naehsten  Ja h re  g enauer berich te t w erden.

In  das Ł andeskom itee zu r F o rd e ru n g  der In te ressen  der in ternationalen  K on- 
gresse fu r Schulhygiene w urden aus dem  L ehrkorper d ieser A nsta lt der D irek tor 
K o n stan tin  M a n d y  c z e w  s k  i und  der P ro fesso r A. R o m a n  o v s k y  beru fen.

Im  Septem ber 1900 besuchten  der P ro fesso r dieser A n sta lt Dr. D. W  e r e n k  a 
und der B e rieb te rs ta tte r  einen K urs iiber Schulhygiene an der U n iv ers ita t Graz und 
im A pril 1907 der P ro fesso r N. S l u s s a r i u k  einen solchen an der U niyersitiit in P rag .

F ilr die E in rich tung  des Schulbades w urde w ieder aus den Jugendsp ie lgeldern  
der B otrag  von 150 K in die Sparkasse h in te rleg t, so dah nunrnehr m it den yorjah- 
rigen 1415 K  12 h und  den Z insen von 51 K  49 h, im ganzen 1610 K  01 li zur Ver- 
fiigung stelien.

D er T u rn u n te rrich t w ar in allen K lassen obligat, doch muli w iederbo lt w erden, 
dafi die W o h lta t dieser E in rich tung  der Schuljugend nocb n ich t in yoliem  Um fange 
zu G ute kom m t, w eil die A n sta lt keinen eigenen T urnsaal bat, die Y ereinsturnhalle  
e tw a 1 0 ' en tfe rn t liegt und  infolgedessen n ich t die ganze U n terricb tsze it ilirem 
Zw ecke gew idm et w erden  kann.

Am A nfang des Schuljahres 1906/7 w urde ein Spielprogram m  en tw ór fen, au f 
G rund dessen, sow eit es die W itte ru n g  zuliefi, Jugendspiele , A nstluge, U bnngs- 
m arsebe, Skilaufen und dergleichen u n te r  der L eitung  des T urn leh rers der A nstalt, 
und  zw ar: die Jugendsp ie le  dreim al in der W ocbe (D ienstag, F re itag  und Sam stag  
von 0 bis 8  E h r  abends) und  die U bungsm arsche und  andere U n tem ehm ungen  n u r 
an  Sonn- und  F e ie rtag en  te ils vor- te ils nacbm ittags, sta ttfanden . Die Spieler w urden

*) Sielie Jah resb e ricb t X X X IX , Schulnachricbten  S. 22, X L, S. 00 und  X IA  S. 59 f.
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der b esseren  U berw achung und O rdnung  w egen in drei G ruppen eingeteilt, die dann 
abw echselnd gesp ielt oder U bungsm arsche uu ternom m en haben. Spielplatz w ar stśindig 
die S turm w iese. Die B eteiligung an den Jugendsp ie len  w ar reger ais die an den Aus- 
fliigen nnd ITbungsm arschen; insbesondere zeigten die Schiller der u n te ren  K lassen 
ein iiberans grofies In te resse  filr die Spiele.

Die p rozen tuale  D urchschnittszahl der zu den Jugendsp ie len , sow ie zu den 
Ausfliigen und  U bungsm arsohen erschieneneu Schiller ist. ans der nachfolgenden 
U bersich tstabelle  zu orsehen.

Neu angesohafft w urden 6  Stiiok Scblagballe (Tennisbiille) ; 5 Stiick Fufiball- 
gum m iblasen, 3 Stiick FulSballe und 8  Fufiballfu terale w urden  repariert.

Im  W in te r w urden  einige Schiller, die sich dazu freiw illig m eldeten, durch 
den T u rn leh rer in einer S tunde w ochentlich zu Spielw arten  ausgebildet, audere 
w urden im T rom m elschlagen und  H on ib lasen  unterw iesen . 2 Schiller, die sich ais 
Spielw arte durch F leih  und  S trehsam keit besonders auszeichneten, erh ie lten  P ram ien  
von je 20 K ronen.

Das Skilaufen w urde auch heuer u n te r  der L e itung  des T urn leh rers der A nsta lt 
m it den Schulern  der oberen K lassen  geiibt. D as Trockenschw im m en, sowie auch 
die L ungengyim iastik  w urden am  Ende der T u rnstunde  und  der Jugendsp ie le  betrieben.

D en E islauf pflegten  die Schiller au f  dem  E isp latze der F irm a M. G r u d ę r  
gegen ernnihigte P reise. F ilr 13 Schiller w urden E islau fkarten  aus den Jugendsp ie l- 
beitriigen im B etrage  von 50 K  angesohafft. 51 Schiller erh ie lten  erm aliigte E islauf
karten  a 4 K. F ilr dieses freundliche E ntgegenkom m en  seitens des E islaufplatz- 
besitzers sei hier im K am en der be teilig teu  Schiller der D ank ausgesprochen.

D er B adehaushesitzer H e rr G e  d a l e  g e s ta tte te  den Schulern  der A n sta lt zu 
je d e r  Keit, um  einen erm afiigten Preis (20 h per K artę) zu baden. E s w urden  in der 
Z eit vom 21. O ktober 1906 bis 1. Mai 1907 1050 B adekarten  ausgegeben, d arun te r 
250 aus deu Jugendsp ie lbeitriigen  angekaufte  F re ikarten .

Dem H e rm  G e d a l j e  w ird filr sein opferw illiges E ntgegenkom m en im I n te r 
esse der Schiller h ierm it der w arm ste  Daiik ausgesprochen.

Ausflilge und U bungsm arsche w urden  sow ohl im Som m er ais auch im W in te r 
unternom m en, und  zw ar vom  T urn leh rer v ier nach dem  H oreczaer W aldchen  und 
je einer nach  S torożynetz, in den Z uczkaer und  den Ceoina-W ald, nach Gecina-Biala- 
Klokuczka, nach R ohozna und  Sadagóra.

P ro fesso r V. O 1 i n s c h i v e ran s ta lte te  in  diesem  Ja h re  5 Ausflilge, bezw. U bungs- 
m arsche, und  zw ar 3 nach H orecza (m it 27, 26 un d  20 Schulern), einen m it der B ahn 
von der S tation  V olksgarten  nach Kiczera, von da zu FuS den W aldw eg nach Hli- 
boka und von hier m it der Bahn zuriick nach C zernow itz (T eilnehm er 71 Schiller 
un d  die H erren  B o c c a .  A r t y m o w i e z  und  K o z a k )  und  einen m it der B ahn 
nach K uczurm are, von da zu Fufi durch das D orf und  den W ald  nach Carapciu a. S. 
und  von h ier m it der B ahn zuriick nach  C zernow itz (T eilnehm er 29 Schiller und  aus 
dem L ehrkorper H e rr A. B o c c a ) .  Die zwei zu le tz t g en ann ten  Ausflilge dauerten  
ii ber 12 S tunden.

A ufierdem  sind auch die von den H erren  A r  t  y  m o w i c z, T u ć e k ,  I I  n i c k i 
und A.  H o f f m a n n  mit ihren  K lassen un terno inm enen  Ausflilge zu verzeichnen.

F iir F erien reisen  und  E rho lung  in den F erien  e rh ie lten  aus dem  K rouprinz- 
Rudolf-Verein zwei vom  Verein angekaufte  F erienheim platze in  Ł opuszna die Schiller 
Moses G o t t e s m a n n  und  Chaim K  e 11 n e r  und  eine G eldun te rstiitzung  von 50 K 
der Schiller O skar K o n i  k, aus der Schiilerlade 50 K  der Schiller D em eter M a r- 
d a r i  und  30 K  der Schiller Ju liu s  E n  g i e r  ais le tz te  R atę  des K aiser-F ranz-
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Josephs-S tipend ium s 42 K  80 h der Schiller Jo s e f  H o r o w i t z ,  schliefilich vom  
V erein ,,Ferienheim “ je  einen F re ip la tz  in Ł opuszna die Schiiler B enjam in H  a m m e r, 
B eri K o s s, W olf P i c k h o l z ,  G erschon S o i f  e r  und Jakoh  S c h o n b a u m .

U ber die schu lhygienischen Z ustande  dieses S chuljahres g ib t noch nach- 
stehende T abelle A uskunft:

■2Z X a. 5 S e £ 1

Zahl der 1 u . III. IV. 4 VI. VII.
Bg
cScc

a b c d a b C a b a b a b a b a b N

E ingeschriebenen : 62 62 61 61 51 53 53

•

46 46 47 46 33 29 i 30 28 25 26 759
am  Schlusse des

II . Sem esters 
V erb liebenen : 303 43 47 44>; 38’ 501 46r’ 412 42*| 392 41’ 253 25’!

|
28* 243 25 251

35
613

T eilnehm er an
d. Jugendsp ie len  : 2 2 37 38 3 0 129 34 39 24 26 30 27 14 13 15

1 2
3 2 395

in %*) . . . . 73 8 6 80 6 8 76 6 8 84 58 61 77 65 56 52 52 50 1 2 8 64
d. A usflugen : 25 38 37 33 33 38 36; 2 0 19 19 16 8 8 9 7 2 — 348

in % *)  . . . . 83 8 8 78 77 8 6 76 78 48 45 48 39 32 32 32 29 8 — 56

R adfah rer . . . 2 6 4 5 3 9 7 9 9 1 0 5 7 2 18 15 7 6 124

E islaufer . . . . 14 2 0 18 19 2 2 25 24 2 1 25 28 25 15 16 16 14 13 1 2 327

Schw im m er . . . 5 6 19 13 1 2 14 17 23 1 0 2 0 19 14 16 18 13 1 1 8 238

Skilaufer . . . . — _ — _  | — — — 2 — 9 8 5 5 1 0 5 8 2 54

K urzsich tigen  . . 4 1 2 2 3 4 7 3 2 6 4 3 i 9 1 9 5 6 6

Schw erhorigen — — 2 4 1 2 3 — — 1 1 i 1 — 1 i 18

Z ahl der an Infek-
tionsk rankheiten  

E rk ra n k te n :
Influenza . . . . — — 3 — 5 3 4 1 9 7 — 1 i 2 5 6 3 50
R otę R uhr . . .
M asern . . . . 1 — — — 1

Scharlach . . . - 1 - 1

T rachom  . . . . 1 — — — — — — — — — — — — — i — — 2

D iphtheritis . . — — 1 1 — 2

Typhus . . . .
B la tte rn  . . . . —

K euchhusten  . . — — — — i — — — 1 1 — — — — — — - 3

G enickstarre . . 1 1

*) D er P rozen tualsa tz  bezieht sieli au f die Z ahl der am  Schlusse des II . Se- 
m es te rs  Y erbliebenen.
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VI. Chronik.
1. Erlasse und Verfiigungen von allgemeinem Interesse.

L sch.-E rl. v. 30. A pril 1906, Z. 3760: B etrelfend das im E isenbahnbetriebs- 
reg lem en ts  stat.uierte V e r  b o t : „G e g e n s t i i n d e  d u r c h  w e l o h e  P e r s o n e n  
o d e i  S a c l i e n  b e s c h a d i g t  w e  r  d e n  k o n n e  n,  a u s  d e m  W a g e n  z u  
w  e r  f  e n “ sind die Schiller en tsp rechend  zu belehren  und zu yerw arnen.

5. Ju n i 1906, Z. 4958: Zufolge M in.-Erl. v. 25. Mai 1906, Z. 18646 m tissen bei 
a u f i e r o r d e n t l i c h e n ,  f i i r  b e s o n d e r e  Z w e c k e  a n g e s u c h f c e n  P  r  ti- 
f  u n  g  e n  riicksichtlich des W issens und  K onnens der P riiflinge  dieselben Anforde- 
ru n g en  ges te llt w erden, wie bei den P rtifungen  von  E x te rn en  behufs E in tritte s  ais 
ofFentliche Sohiiler. J e d e r  P ru fu n g sw erb er h a t nachzuw eisen, wie, wo und  binnen 
w elcher Z eit e r sich die erforderliche B ildung angee igne t hat.

11. Dez. 1906, Z. 12.639: B as k. k. M inisterium  fu r K u ltu s  und  TJnterricht h a t 
m it dem  E rlasse  v. 26. Nov. 1906, Z. 37448 die W eiterfiih rung  der p h y s i k a l i s c h e n  
S c h u l e r i i b u n g e n  an der gr.-or. R ealschule iii C zernow itz im Schuljahre 1906/07 
genebm igt.

12. Dez. 1906, Z. 12946 : D as k. k. Ministerium fur K ultus und  TJnterricht h a t 
m it dem  E rlasse  v. 20 O ktober 1906, Z. 423 fu r die vom  S taate  e rhaltenen  Paralle l- 
k lassen  an  der gr.-or. R ealschule in Czernow itz, e i n e  n e u e  w i r k l i c h e  L e h r -  
S t e l l e ,  und  zw ar fu r N aturgeschichte und  Chemie vom 1. S ep tem her 1907 ab zu 
system isieren  gefunden.

23. J iln n e r 1907, Z. 707: Das k. k. M inisterium  fu r K ultus und  TJnterricht h a t 
m it dem  E rlasse  v 16. Ja n n e r  1907, Z. 712 g e s ta tte t, dafi d i e  g r . - k a t h .  S c h i l l e r  
der gr.-or. Realschule in Czernow itz a n  ( l e n  E s h o r t e n  t e i l n e h m e n ,  welche 
ih r R elig ionslehrer M. S i m o w i c z  an  Sonn- und F eiertagen  fu r die Z oglinge der 
L eh re rb ild u n g san sta lt abhalt.

13 F eb ru a r 1907, Z. 1668: D as k. k. M inisterium  fu r K u ltus und  TJnterricht h a t 
m it dem  E rlasse  v. 6  F eb ru a r 1907, Z. 653 genehm ig t, dafi zunachst im  II . Sem ester 
des Schuljahres 1906/07 d e r  n i c h t o b l i g a t e  T J n t e r r i c h t  i n  d e r  p o l 
n i  s c h e n  S p r a c h e  fu r die Schiiler der drei S taa tsgym nasien  un d  der gr.-or. R ea l
schule in  C zernow itz im  I. K u rsę  in zwei A bteilungen e rte ilt w erde. Demgema.fi h a t 
d e r k. k. L an d essch u lra t yerfiig t, dafi die zw eite A bteilung  dieses K urses, die aus 
den Schillera. des zw eiten  S taa tsgym nasium s und  der gr.-or. R ealschule zu bestehen  
ha t, den T Jnterricht am  II . S taa tsgym nasium  erhalte . (S iehe K ap. B. 2, 6 .).

10. F eb ru a r 1907, Z. 1098 : L au t einer Z uschrift der k. k. B e trieb sle itung  der 
S taa tsbahnen  in C zernow itz w erden  S c h i i l e r l e g i t i m a t i o n e n  m i t  50% iger 
F a h r p r e i s e r m a f i i g u n g  bew illig t a) m itte llo sen  Schiilern zu allw ochentlichen 
F a h rte n  in der I I I . W agenk lasse  vom  Schulorte  nach ihrern H eim atso rte  zum  Zw ecke der 
Y erso rgung  m it L ebensm itte ln  u n d  an dereń B edarfsartikeln  u n d  b) Schillera iiber- 
h au p t (ohne R ucksich t au f  dereń  V erm ogensverhaltn isse) fu r  jed e  W agenk lasse  zum  
Zw ecke des regelmiifiigen, taglichen  Schulbesuches ro n i H eim atso rte  zum  Schulorte 
au f E n tfe rnungen  bis einschliefilich 50 km.

10. M arz 1907, Zl. 2497 : Zufolge E rlasses des k. k. M inisterium s fu r K ultus und 
U n te rrich t vom  25. F eb ru a r 1907, Zl. 32.328 ex 1905 is t fo r tan  so oft es sich um  die 
K o n s t i t u i e r u n g  n  e u  g e g r i i n d e t e r  S t i f t u n g e n  hande lt auch v o r Yer- 
briefung  der S tiftung  jen e  S tiftungsbehorde  kom peten t, fu r dereń  G ebiet die S tiftung  
bestim m t ist.
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15. M arz 1907, Zl. 4913 in tim iert den Min.-Erl. vom  4. Mai 1907, Zl. 5259 be- 
treffend  die B e d e u t u n g  d e r  N o t e n  a u s  d e m  o b l i g a t e n  F r e i h a n d -  
z e i c h n e n  und  dem  Schonschreiben f  ii r  d i e  Z  u e r  k e n  n  u n  g  d e r  P o r t -  
g a n g s k l a s s e  m it Y orzug insbesondere an  R ealschulen.

2. Klassenabtellungen.

W ie im vorigen  so h a tte  die A n sta lt auch im B erich tsjahre  17 A bteilungen in 
7 K lassen . U berdies w urde in  je  2  U n terg ru p p en  u n te r r ie h te t: m osaische R eligions- 
leh re  in I  und  II , R um anisch fu r N ich trum anen  in I, I I , I I I  und  IV, R uthen isch  fu r 
N ich tru thenen  in  I, F reihandzeichnen  in I. a, I. b, I. c, I. d, II . a, I I . b, II . c, I I I .  a,
II I . b und  IV. a, IV. b und  G esang I. K urs. W egen  M angels an  L okalita ten  gab es 
4 sogenann te  fliegende K lassen  und  19 fliegende A bteilungen.

3. Personainachrichten.

Seine k. und  k. A postolische M ajestat liaben m it A llerhoobster Entschlieihrng 
vom  1. S ep tem ber 1906 die beim L andessobu lrate  fu r  die B ukow ina in V erw endung 
s tehenden  m it den F unk tionen  eines L andessohulinspek tors b e trau ten  L ehrpersonen  
un d  zw ar den P ro fesso r am I. S taa tsgym nasium  in Czernow itz, D r. A lfred P a w l i -  
t  s o h  e k, den P ro fesso r an  der gr.-or. O berrealschule in Czernow itz, D ionys 
S i m i o n o w i c z  und  den P ro fesso r an der L eh rer- und  L eh rerinnenb ildungsansta lt 
in  Czernow itz, Em ilian P o p o w i c z  m it der R echtsw irksam keit vom  1. Septem ber 
1906 zu L andesschulinspek toren  a lle rgnad ig st zu ernennen  geruh t. G leiehzeitig b a t 
d e r  H e rr  M in ister fu r K u ltus und  U n te rr ich t die G enannten  dem L andesschu lra t fili- 
die B ukow ina zu r D ienstle istung  zugew iesen. Die Inspek tion  der gr.-or. O berreal- 
schulo w urde zufolge E rlasses des k. k. L andesprasid ium s vom  18. J a n n e r  1907, 
Z. 6225 ex 1906 dem  k. k. L andesscbu linspek to r H e rrn  D r. A. P a w l i t s c h e k  
u b ertragen .

H e rr  L andesscbu lin spek to r D ionys S i m i o n o w i c z ,  der b e re i ts im J a h re  1901 
zu r D ienstle istung  beim  k. k. L andesschu lra te  einberufen w orden  w ar, schied m it 
der erw iihnten  B eforderung  endg iltig  von dieser A nstalt, an dereń  G edeihen er seit 
seiner E rnennung  zum w irklichen L eb re r durch volle 15 Ja h re  m itgearbe ite t ha tte . 
Seine ehem aligen Scbiiler und  K ollegen sowie die D irektion b rach ten  ihm  die w arm - 
sten  G luckw iinsche fu r den hoberen  B eru f entgegen.

Seine k. und k. A postolische M ajestat haben  m it A llerhdchste r Entschliefiung 
vom  22. D ezember 1906 den Ilirek to r K onstan tin  M andyczew ski in  die VI. R angs- 
klasse allergnad igst zu befordern  geruht.

S«. E xzellenz der H e rr  M inister fu r K ultus un d  U n terrich t b a t m it dem  E rlasse  
vom  27. Ju li 1906, Zl. 30.050 den L andesscbu linspek to r in L em berg A nton  Stefanow icz 
m it den F un k tio n en  eines F ach inspek to rs filr den Z eichenun terrich t an den M ittel- 
schulen, L eh rer- und L ehrerinnenb ildungsansta lten  in der B ukow ina filr das Schuljahr 
1906/7 und 1907/8 betrau t.

Der U niversitiitsp rofessor Se. H ochw iirden H e rr Dr. T heodor Tarnavschi w urde 
zufolge L andesschu lra terlasses yom  4. F eb ruar 1907, Zl. 35 m it den Funk tionen  
eines D iozesaninspektors zur U berw achung des gr.-or. R elig ionsun terrich tes im 
Czernow itzer, Serether, S to rożynetzer und  W ikow er E rzpriesterschaftsbezirke be trau t.

Der O berrabbiner H e rr Dr. J o s e f  R osenfeld w urde zufolge E rlasses des k. k. 
L andesschu lra tes yom  7. Jan u a r 1907, Zl. 12684 m it der Insp izierung  des m osaischen 
R elig ionsun terrich tes an sam tlichen  M ittelschulen in  Czernow itz b e trau t.
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Se. Exzellenz d e r H e rr M inister fu r K u ltu s  und U n te rr ich t lia t m it dem  E rlasse  
vom  28. O ktoker 1906, ad. Zl. 27.721 die P ro fesso ren  K onstantin  M a x i m o w i c z  und  
Dr. Daniel W e r e n k a  in die V II. R angsklasse zu befordern  gefunden.

Nach § 13 des G esetzes vom  19. Septem ber 1898 erh ielten  fu r lie rvo rragende 
L eistungen  au f w issenschaftlichem  bezw. padagogisch-didaktischem  G ebiete einmalige 
IIn te rs tiitzungan  die P ro fesso ren  Dr. D. W e r e n k a  un d  E.  P o p e s c u l ,  M in.-Erl. vom  
25. A ugust 1906, Zl. 32886 u. 1. Dez. 1906, Zl. 46.557.

Der Supplen t A lexander V i t e n c o  w urde zufolge M in.-Erl. vom  13. S eptem ber 
1906, Zl. 35.486 zum  w irkliohen L eh re r an dieser A n sta lt e rnannt.

D er mosaische R elig ionslehrer F iscbel B r  e n  n e r  w urde zufolge E rlasses des 
k. k. L andesscbu lra tes ro m  14. Septem ber 1906, Zl. 6966 zum  Supplen ten  an d ieser 
A n sta lt beste llt.

An Q uinquennalzulagen w urden  angew iesen :
Die I. dem T urn leh rer Jo h an n  R a d o m s k i  (L reg.-Erl. vom  15. S ep tem b e r 1906 

Zl. 31.922) und den P ro fesso ren  D em eter R  . v. Z o p a  und  L udw ig W i n t e r  (L reg.-Erl. 
vom 24. O ktober 1906, Z l 35.926) und  die I I I .  dem  P ro fesso r Dr. Daniel W e r e n k a ,  
(L reg.-Erl. vom  24. O ktober 1906, Zl. 35.926).

4. Die religiosen Ubungen

fanden in der gesetzlich  vorgeschriebenen  W eise s ta t t  und  bestanden  in dem  H och- 
am te  zu B eginn und  am  Schlusse des Sohuljahres, in der E xbo rte  u n d  dem  G ottes- 
dienste  an allen Sonn- und  F eiertagen , den O sterexerzitien , der dreim aligen V t-rrichtung 
der heiligen Beichte und dem E m pfange der heiligen Kom m union.

5. Von einzelnen Tagen des Schuljahres ist noch zu verzeichnen :

1906. 4. S e p te m b e r: w egen der groben A dap tierungsarbeiten  und  R epara tu ren  
am  Schulgebaude konn te  das Sohułjahr n ich t norm alm afiig an  diesem  Tage eroffnet 
w erden. M it G enebm igung des k. k. M inisterium s fu r K ultus und  U n terrich t w urde 
yielm ehr der B eginn des Schuljahres um  einen ganzen M onat h inausgeschoben. Die 
A ufnahm spriifungen in  die e rs te  K lasse fanden e rs t am 24 u n d  25 Septem ber, die 
W iederholungs- und N achtragspriifungen  fu r das vergangene Schuljabr und die 
A ufnahm sprufungen  in hohere K lassen an  den genannten  und den folgenden Tagen, 
der E rd ffnungsgo ttesd ienst am 28. Septem ber s ta t t  und  der regelm afiige U n terrich t 
konn te  e rs t am 6 . O ktober, in den Religionen, L andessprachen  und  Z eichenfachern 
g a r e rs t am  25. O ktober beginnen. Demgemafi m uhte auch das ers te  S em ester sp a te r  
ais sonst geschlossen w erden.

2. bis 14. Septem ber: an  den F o rtb ildungskursen  fu r M ittelschullehrer, die in 
d ieser Z e it an der U n iy e rs ita t in G raz abgehalten  w urden, nahm en seitens dieser 
A n sta lt m it U n te rs tu tzu n g  der B ehorden  der P rofessor D r. D aniel W e r e n k a  und  
der B e rich te rs ta tte r  teil.

1 0 . Septem ber fanden S terbegediich tn isandachten  fu r w eiland Ih re  M ajestat 
die K aiserin  E l i s a b e t h  s ta tt .

Am 29. Septem ber begab sich der L ehrkorper u n te r  F u h ru n g  des D irek to rs 
in  das B ureau des k. k. L andesschulinspek tors H e rrn  Dr. A lfred  P a w l i t s c h a k ,  
um  sich dem selben yorzuste llen  und  ihn zu seiner E rnennung  zu begluckw iinschen.

4. O ktober: F eierlicher G o ttesd ienst aus Anlafi des A llerhochsten  N am ens- 
festes Seiner k. u. k. A postolischen M ajestat.

3. N oyem ber: F eria ltag  im G runde Min.-Erl. vom  30. O ktober 1906, Zl. 4148.
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Am 6 . N oyem ber fanden T rauerandach ten  filr w eiland Seine k. u. k. H oheit 
den  H e rrn  E rzherzog  O t t o  st-att. Nach dem  G ottesd ienste  begaben sich die D irek- 
to ren  der M ittelschulen  u n te r  F iih rung  des H e rm  R eg ierungsra tes H . K l a u s e r  
zum  H errn  k. k. L andesprasiden ten , nm  diesen zu b itten , ans Anlafi dieses grofien 
V erlustes, den das A llerhochste  K aiserhaus zu erleiden hatte , den A usdruck  d erT eil- 
nahm e dieser A nsta lten  an  der allgem einen T rauer um  den D ahingeschiedenen an 
die S tufen des A llerhochsten  T hrones gelangen  lassen  zu wollen, w orau f m it dem 
E rlasse  des k. k. L andesreg ierungsprasid ium s vom  28. N oyem ber 1906, Zl. 5622 der 
D irektion  der Allei-hochste D ank Seiner k. u. k. A postolisolien M ajestat bekann t 
gegeben  w urde.

Am 22. D ezem ber t r a t  die O rtsze it w ieder in ihre Rechte, naehdem  die m ittel- 
europaische Zeit, die in der S tad t seit dem  20. Ju li eingefiilirt w orden w ar, sich 
insbesondere im Schulleben n ich t b ew ah rt ha tte .

1907, 7. bis 9. F e b ru a r : P riya tis tenp ru fungen  Iiber das e rs te  Sem ester.
9. F e b ru a r : Schlufi des ers ten , 11. F e b ru a r : B eginn des zw eiten Sem esters.
Am 25. F eb ru a r erfreu te  sich die A nsta lt des B esuches des P ro fesso rs an  der

A kadem ie der b ildenden K iinste  in W ien H errn  O berbaurates F ried rich  O h m a n n ,  
eines gew esenen  Schiilers und  A b itu rien ten  dieser Realschule, der gegenw artig  zu 
d e n  e rs ten  A rch itek ten  des R eiehes zahlt.

3. bis 10. A p r il : an den F o rtb ild u n g sk u rsen  filr M itte lschullehrer in P rag  nahm  
se iten s dieser A n sta lt m it T Jnterstu tzung der B ehorden der P ro fesso r N ikolaus 
S l u s s a r i u k  teil.

Am 19. A pril s ta rb  der b rave un d  fleifiige Schiller der V. K lasse K arl H  e 1 d ; 
seine L eh re r und  M itschuler gaben  ihm  das le tz te  Geleite. F riede seiner Asche !

Am 16. Mai inspizierte an  der A n sta lt der k. k. L andesschulinspektor H e rr 
D r. A. P  a w  1 i t  s c li e k.

Am 1. Ju n i u n te rn ah m en  die Schiller der sechsten  K lasse u n te r  F tih ru n g  des 
F ach leh lers W. K r o p a t s c h e k  eine E xkursion, zum  Zwecke d e rB esich tigung  der 
e rs ten  B ukow iner A ktienbrauerei. Die Schiller w urden  m it der technischen  E in rich tung  
des au f  diesem  G ebiete hery o rrag en d sten  E tab lissem en ts des K ronlandes, sowie in Um- 
rissen  m it dem  Y erfahren der H ers te llu n g  des B ieres bekann t gem acht. H e rrn  Brau- 
m eiste r R e i n h a r d t  w ird  aus diesem  A nlasse filr das der A n sta lt erw iesene E nt- 
gegenkom m en, der w arm ste  D ank ausgesprochen.

Am 4. Ju n i begannen  die schriftlichen, am 10. die m iindlichen Y ersetzungs- 
priifungen.

Am 22. Ju n i besich tig te  der Fach inspek to r filr den Z eichenunterriclit, H e rr 
L andesschu linspek to r A nton S t e f a n o w i c z ,  die Schiilerzeichnungen dieses Schuljahres.

2. b is 5. J u l i  P riy a tis ten p ru fu n g en  iiber das zw eite Sem ester.
Am 6 . Ju li w urde im Sinne des M inisterialerlasses yom  21. A pril 1907, Z. 16359 

das Schuljahr m it einem  D ankgo ttesd ienste  u n d  der V erteilung  der Zeugnisse 
geschlossen.

8 . und  9. J u l i : A ufnahm sprtifungen in die I. K lasse des kom m enden Schuljahres 1

10. bis 13. J u l i :  M atu rita tspriifungen .

Im  abgelaufenen Schuljahre yerło r die A nsta lt durch den Tod den K ebenlebrer 
filr den gr.-or. K irchengesang  G eorg M a n d y c z e w s k i .  D erselbe w ar am 8 . No-
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vem ber 1870 in M olodia geboren, abso lv ierte  in Czernow itz das G ym nasium  und tą-at 
dase lbst in das gr.-or. K lerikalsem inarium  ein. N achdem  er die theologisohen Uni- 
y e rs ita tss tu d ien  im Ja h re  1895 durch A blegung der zw eiten S taa tsp riifung  beend ig t 
h a tte , w idm ete er sioh, ge fó rd e rt durch das hochw iirdigste K onsisto rium  und  jiihr- 
liche S tipendien  aus dem  gr.-or. R eligionsfonde, in W ien u n te r L e itung  seines 
B ruders E usebius e ingehenden Studien  in der H arm onielehre, im K o n trapunk te  und 
der m usikalischen Form enlehi-e. E r  besuch te  in  W ien  auch den L ehrcrb ildungskurs 
filr G esang des K onseryatorium s der G eseilschaft der M usikfreunde, leg te  dase lbst 
die erfo rderlichen  P riifungen  ab un d  erlang te  schliefilich die L ehrbefah igung  fu r 
G esang fu r M ittelschulen  und  L eh rerb ildungsansta lten  von der k. k. P riifungs- 
kom m ission fiir das M usiklehram t in W ien. Nach dem R iick tritt des P ro fesso rs 
J . W o r o b k i e w i c z  von  der S telle eines L eh rers  fiir den C horalk irchengesang am 
gr.-or. K lerikalsem inarium  und  anderen  L eh ran sta lten  von Czernow itz (niiinlich der 
K irchengesangschule , dem  I. S taa tsgym nasium  und  der gr.-or. O berrealschuJe), w urde 
G eorg M andyczew ski vom  Schuljalire 1900/1901 angefangen m it der Supplierung dieser 
L eh rste lle  betoau t und  schliefilich zufolge E rla sses  des k. k. M inisterium s fiir K u ltu s  
und  U n te rr ich t vom 8 . M arz 1905, Zl. 5241 zum  gr.-or. G esanglehrer fiir die L eh ran sta lten  
in  C zernow itz ernannt. A uf dieser m it den R an g sk lassen u n d  den Beziigen der M ittelschul- 
leh re r yerbundenen  L ehrste lle  w ar ihm  j edoch n u r ku rzer Z eit zu w irken bestim m t, da ihn 
nach einer schw eren E rk rankung  schon am  23. Marz 1907 im 37.L ebensjahre derT od  dahin- 
ratlto . D er Y ersto rbene w ar M itglied der vom  hochw iird igsten  K onsistorium  eingesetzten  
K om m ission zu r P riifung  der litu rg ischen  C horaigesiinge und M itglied des A rbeits- 
ausschusses fiir das rum anische Volkslied. E r  schrieb eine A bhandlung  „Die M usik 
bei den H eb raern  bis zu r A nkunft des H eilandes" (veroffentlicht in der kirchlich- 
lite rarischen  Z eitsch rift „C andela“ 1893) und  b e ta tig te  sich ais K om ponist insbeson- 
dere au f dem  G ebiete des C horalk irchengesanges und der na tionalen  Musik. Von 
w elchem  E rn s t fiir seine Sache er durchdrungen  w ar, m ag aus der nachfolgenden 
L istę  seiner im  M anuskrip t h in te rlassenen  K om positionen entnom m en w erden. 
E r  kom ponierte :

1. G eistliche, insbesondere litu rg ische  G esltnge :
a) fu r gem isch ten  C h o r: P sa lm  133. (rum .) — L itu rg ia  in  D. ded ica ta  J . P . S. S. 

A rchiepiscopului si M itropolitului Dr. V. de R epta , — Preceasna  pen tru  litu rg ia  
p rea  sanctificata, A xionul pastilo r (E-dur). — C antec funebra l „A dusum i-am  am in te .“ 
— A xionul la  bo tezul Dom nului. — Verlafi dich au f den H errn  (dreistim m ig). -  
D rei geistliche L ieder fiir 8 -, bezw. 6 -stim m igen gem isch ten  Chor.

b) fiir M annerchor: P salm  64, 65, 18 und  100 m it rum anischem , 150 m it ru the- 
nischem  T ext. — A xionul pastilo r „ Ingeru l a s trig a t" . — L eichte litu rg ische  G esange 
m it rum anischem  und  ru then ischem  T ex t (approb iert m it K onsisto ria l - Erlafi vom 
16. (29.) Mai 1903.) •— O ratorii p en tru  v inerea m arę. ■— L um inanda pastilor. — 
C an tarea  de sa ra  „L um ina lina“. — C antec funebral „Veni(i fra(ilo r“ . •— C heru- 
vicul p en tru  litu rg ia  p rea  sanctificata. — P salm  funebru  (cu ocasiunea repausarii
I. P . S. S. m itropolitu lu i S ilvestru).

2. W eltliche L ieder und  Gesange.
a) F iir  eine Singstim m e m it K lay ie rb eg le itu n g : A bendw olken von  U hland. — 

V eghiand to t plang.
b) F iir  gem isch ten  oder F rauencho r : C antecul captiyului. C uyinte de L. U hland, 

trąd . de N. Cotlarciuc. — Viorica de G oethe, trąd . de N. C otlarciuc. — Capela de
L. U hland, ti-ad. de N. Cotlar-ciuc. — Im n lestiy . C uyinte de E. E. Vorobchevici, din 
incidentul an iyersarii zilei na ta le  a 70. a M eiesta(ii Sale F rancisc  Jo s if  I. — R uthenische
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F esthym ne, T ext v. E . E. W orobkiew icz. Aus Anlafi des 70. G eburtsfestes Seiner 
M ajestat K aiser F ranz  J o s e f  I. — Im n  festiv  la  sa rbarea  iubileului de 50 de ani 
de preo^ie a I. P . S. S. m itropolitu lu i A rcadie Ciuperoovioi. C uvinte de E. Nesciuc.
— C antece lumesci. C uyinte de F. R iickert, trąd . de N. Cotlaroiuc, com puse in form a 
de canon p en tru  3. 4 si 5 voci fem eesci. 1. Pitulice. 2. C antec de Maiu. 3. N u’n treb a  
de leac, iubite. 4. C antece de toam na (4 piese). 5. O rem ai.

c) fu r M an n erch o r: C oruri barbatesci, dedicate societajii filarm onice „Armonia"
1. D eyisa A rm oniei. 2. Nu m aip lan g e . 3. Sara-i tr is ta . 4. V alul lu iT ra ian . - -  Somno- 
ro ase  pasare le  de Em inescu. — L inistea. C uvinte de G oethe, trąd . de N. D racinschi.
— O sara. C uyinte de U hland. trąd . de N. Cotlaroiuc. — Frum oase  floricele. Cuyinte 
de Paca^ianu. — Visuri, de V. A lecsandri. — H ora  D obrogeana, de V. A lecsandri. — 
R itte rs  Abschied. — Schw eizerlied, von Goethe. — N acbt, von Tieck. — L u st und 
Qual, von G oethe. — Liebe, von Geibel, — Mailied, von H olty .

3. Instrum en ta lkom positionen  :
A cht Yai-iationen tiber S chuberts „H eidenroslein“ fiir K la rin e tte  und  Piano- 

forte. — F iin f V ariationen iiber das angeblich M ozartsche W iegenlied, fiir Oboe oder 
Violine u n d  P ianoforte. — H ora  fiir K layier. — L ieder m it K lay ierbegleitung  zu V. 
A lecsandris L ustsp ie l „P ia tra  din casa“.

4. F rag m en te  b lie b e n : Simbolul credinfei (cor m ixt). — B rancoyeanul Con- 
stan tin , de V. A lecsandri. — Endlich hinterliefi e r m ehrere  Biinde koutrapunk tischer 
S tud ien  m it L iedern  und  C horen geistlichen  und  w eltlichen In h a lts  au f rum iinische, 
ru then isehe , griechische und  deutsche T exte.

E hre  seinem  A ndenken ! F riede seiner A sch e!

B. Betreffend das Innere der Schule.
1. Obligate Lehrgegenstande.

a) Lehrplan.
D er U n te rr ich t in den obligaten  L eh rgegenstanden  w ird  nach dem  fiir alle 

K ealschulen der d iesseitigen R eicbshalfte  g iltigen N orm allehrplan  vom  23. A pril 1898 
e rte ilt. Infolge des G esetzes vom  3. Mai 1898 bat aber das k. k. M inisterium  fiir K ultus 
und  U n te rr ich t m it der Y erordnung vom  3. A ugust 1898 den N orm allehrplan  fiir diese 
A n sta lt dahin modifiziert, dali in denselben a n s ta tt des E nglisehen  in der V. bis VII. 
K lasse die obligate zw eite L andessprache (nach W ahl der E lte rn  R um anisch oder 
R uthenisch) in der I. bis V II. K lasse eingefiig t w urde. E inige infolge dessen not- 
w endig gew ordene A bw eichungen von der den einzelnen L eh rgegenstanden  im N or
m allehrp lan  zugew iesenen w ochentlichen S tundenzahl sind aus der folgenden Tabelle 
ersichtlich. Die zw eite L andessprache w ird  in  zwei A bteilungen  u n te r r ic h te t : Rum a- 
nisćh fiir R um anen und Rum anisch fiir N ichtrum anen, bezw. R uthenisch fiir R uthenen  
und  R uthenisch  fiir N ichtru thenen. B efreiungen von dem IJnten-ichte in der zw eiten 
L andessprache w erden  au f G rund  des § 8  des z itie rten  G esetzes durch das k. k. 
M inisterium  fiir K u ltus und  U n te rr ich t aber n u r  a u s n a h m s w e i s e  z. B. in dem 
F alle  erte ilt, w enn ein Schiller gezw ungen  is t von einer anderen  an diese A nsta lt 
zu iib e rtre ten  und in den bere its  abso ly ierten  K lassen  die zw eite L andessprache zu 
erlernen keine G elegenheit ha tte ,
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E ine andere A nderung  des N orm allehrplanes yerfu g t der M inisterialerlafi vom
11. O ktober 1904, Z. 20089, w onaoh in der ers ten  K lasse A rithm etik  und  G eom etrie 
zu einem  G egenstande ycro in ig t w urden.

D as gegenw artige  R ealschulgesetz  is t im  X X X V III. Jah resb erich te  S. 4 — 10, die 
D urch luh rungsvero rdnung  vom  3. A ugust 1898 im XXXV. Jah re sb e rich te  Scbul- 
nacbrich ten  S. 3 f. und  der gegenw artige  L ehrp lan  im X X X V III. Jah resb e rich te
S. 10—58 ab g ed ru ck t.1)

Die obligaten Lehrgegenstande nach ihrer wochentlichen Stundenzahl.

Obligate Lehrgegenstande

W  ochentliche S tundenzahl in der 5
£

I. II. J II I . J 
K  1

iv .  |
a  s

V. 1
s e

VI- i V II. óo
N

R e l ig io n s le h r e .......................... 2 2 2 2 2 2 2 a) 142)

J  D eutsche S p r a c h e .................... 4 4 4 3 a) 4 a ) 3 4 26

Franzosische Sprache . . . 52) 5 5 4 a) 3 3 3 28

J Z w eite  L andessprache . . , 4 a) 3=1 3") 3! ) 3"-) 3 a) 3J) 2 2 a)

G eograpliie und  G eschichte . 3 4 4 4 3 3 3 24

M athem atik 4 3 3 3 5 4 5 27

N a tu r g e s c h ic h t e ..................... 2 2 —
1 3

2 2 3 1 1

C h e m ie ............................... - - - }  3 3 2 8

P h y s i k .......................... - - 3 2 — 4 4 13

G eom etrisches Zeichnen - 2 2 3 3 3 2 15

F re ih a n d z e ic h n e n ..................... 4 4 4 4 3 2 3 24

Schonschreiben . . . 1 1 — - — 2

T urnen  . . . . 2 2 2 2 2 2 P) 13! )

Zusam m en . . . 31"-) 322) 32D 332) 33R 33 33
!

227°-)

1) D er L ehrp lan  der A n sta lt is t auch in einer S epara tausgabe um  den Preis 
von 36 h beim Schuldiener erhaltlich. Die A nschaffung desselben w ird  den P riya tisten  
und  ex ternen  Schillern anem pfohlen, die sich darin  iiber den fu r ihre P riifungen erfor- 
derlichen L ehrstoff der einzelnen K lassen  in iorm ieren  konnen.

2) A bw eichend vom  N orm aliehrplan.
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Der Lehrstoff.
D er in den einzelnen G egenstanden  und  K lassen  yorgeschriebene L ehrstoff ist. 

in dem oben angegebenen  yeroffentlichten  L ehrp lan  en tha lten . D erselbe is t yor- 
schriftsm afiig abso ly iert w orden, n u r w urde durch den Ausfall des U n te rrich tes  im 
M onate Sep tem ber 1900 m it G enehm ignng des k. k. L andcsschu lra ts die Zalil d er 
schriftlichen A rbeiten , der anznfertigenden  Z eiohnungen, sowie der L ektiiresto ff ent- 
spreohend eingesohriinkt. D er L ehrstoff e rganzt, bezw. m odifiziert sich w as dieses 
S chuljahr an lan g t aucii noch durch  das Foigende :

1. Lehrstoff in der Religionslelire.
a) G r .-o r . :  I. K lasse: A ltes T estam ent. II . K lasse : N eues T estam ent. I I I .  K lasse: 

G laubens- und  S itten leh re. IV. K lasse : L iturgik . V. K lasse: A llgem eine und 
spezielle G laubenslehre. VI. K lasse : S itten lehre. VII. K lasse I. S e m e s te r : 
K irchengesch ich te ; II. S em ester: A pologetik.

b) R o m . - k a t h .  Zufolge Min.-Erl. vom 10. J a n n e r  1900, Zl. 47.887 ex 1905 iiat 
vom  Schuljahre 1900/7 angefangen  sukzessive der foigende teilw eise abgeślnderte 
L ehrp lan  in K ra ft zu tre ten . I. und  II . K lasse: D er K atech ism us m it den Ein- 
schlagigen litu rg ischen  E rk larungen . I I I .  K lasse : 1. S em este r: Zusam m en- 
fassende L itu rg ik  ais besonderer G egenstand ; 2. Sem ester: Die O ffenbarungs- 
gescliiclite des A lten B undes. IV. K lasse : Die O ffenbarungsgeschichte des 
N euen B undes. — D am ach  w urde im abgelaufenen Schuljahre nachstehender 
L eh rs to ff 'ab so ly ie r t: I. K lasse : G laubenslehre nach dem neuen grohen K a te 
chism us sam t litu rg ischen  E rk la rungen . II . K lasse : A ltes und neues T estam ent.
II I . K la s s e : L itu rg ik . IV. K la s s e : A llgem eine G laubenslehre. V. K la s s e : 
B esondere G laubenslehre. VI. K lasse: S ittenlehre. VI!. K lasse: K irchengeschichte.

c) G r . - k a t h , : D er g r.-kath . R elig ionsun terrich t w urde den Schulern  d ieser Kon- 
fession in 5 K lassen  und  zus. 2 woch. S tunden  nach dem  L ehrp lan  fu r den 
rom .-kath. U n terrich t e rte ilt. L ehrb iłcher w aren : 1. K lasse : T oroński K atechism us.
II . K lasse: A ltes und  neues T estam ent. I I I .  K lasse: L iturgik . IV. K lasse : 
A llgem eine G laubenslehre. VI. K lasse : K irchengeschichte.

d ) E  v a n g e l i a o h e :  D er eyangelische R elig ionsun terrich t w urde den Schulern  
der gr.-or. O berrealschule  gem einsam  m it jenen  der drei k. k. G ym nasien in 
4 A bteilungen  m it zusam m en 8  w ochentlichen S tunden  e rte ilt. I. A bteilung: 
(2 S t.): L u th e rs  k leiner K atechism us, e rk la rt von E rnesti, I. u. II . H aup tstiick . 
B iblische G eschichte des a lten  und  neuen T estap ien tes. — II . A bteilung (2 St.). 
K irchengesch ich te  von der S tiftung  der K irche bis zu r Reformat.ion. H einrich  
Palm er, der ehristliche G laube und  das christliche Leben. — II I . A bteilung 
(2 S t.): C hristliche S itten lehre. H einrich  Palm er, die christliche G laubens- und 
S itten lehre. — IV. A bteilung (2 St.): C hristliche G laubenslehre, II., III., und
IV. Teil. H einrich  Palm er, die christliche G laubens- und  S ittenlehre.

D en U n terrich t in der I. A bteilung e rte ilte  V iktor Paul K e r  s t, e n,
2. St. w oęhentlich, — den U n terrich t in der II., I I I .  und  IV. A bteilung e rte ilte  
Senior Jos-ef E r  ci n  i u s, 0. St. w ochentlich. 

c?) M o s a i s c h e :  I. K lasse (2 S t . ) : U rgeschichte der M enschheit, die P atriarchen , 
G eschichte Is rae ls  bis zur G esetzgebung, Z uge der Is rae liten  durch die W iiste. 
H ebrilisch: A usgew ahlte Gebete. II . K lasse (2 S t.): Moses Tod, Jo sua , liichter, 
Sam uel, Saul, David, Salom o, E rbauung  des Tempels. H ebrilisch: 1. Buch 
Moses (ausgew ahlte K apitel). I I I .  K lasse (2 S t.): Von der T eilnng des israe-
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litischen R eiches bis zur G esohichte Ju d aas  u n te r A lexander dem  Grofien. 
H ebra isch : 2. Buch Moses (ausgew ahlte K apitel). IV. K lasse (3 St.): G esohichte 
der Ju d en  bis Moses M endelssohn (inki.). H ebraisch : 5. Buch M oses (ausgew ahlte  
K apitel). V. K lasse (2. S t.): N achbiblische Gesohichte bis zum  Abschlufi des 
Talm uds. H e b ra isch : A usgew ahlte  Psalm en. VI. K lasse (2 St.): N achbiblische 
G eschichte vom  Abschlufi des T alm uds bis zur L agę der Ju d en  am  Ende des 
M ittelalters. H ebraisch: A usgew ahlte Psalm en. VII. K lasse (2 S t.): Religions- 
leh re : Offenbarung. V erehrung  G ottes. B edeutung  der jud ischen  F este . Lebens- 
w andel. V erhaltn is zum S taa t und zur R eligionsgem einde. H eb ra isch : A usge
w ahlte  K ap i'e l aus Je sa ia  und  Jerem ia .

2. Lekttire in den m odernen Sprachen.
a) I m  D e u t s c h e n :  V. K lasse : Reineke Fuchs, Philo tas, Minna von B arnhelm .

VI. K la s s e : Minna ro n  Barnhelm , Gotz, E gm ont, W . Tell. M aria S tuart.
V II. K lasse : Philo tas, Em ilia G alotti, Iphigenie au f Tauris, Gotz, W allenstein , 
M aria S tuart, Ju n g frau  von Orle ans. W . Tell, Die A hnfrau, K onig O ttokar, 
Sappho (privat), Ju liu s  Caesar.

b) I m F r a n z o s i s c h e n :  V. K la sse : Recueil de C ontes e t R ecits pou r la 
jeunesse. IV. und  V. Bd. VI. K lasse : E rckm ann-C hatrian , W aterloo. V II. K lasse : 
M oliere, Les fem m es sayantes.

c) I m  R u m S n i s c h e n :  VI. K lasse : Const. N eg ru zz i: A lecsandru L apusneanu, 
A produl Purice ; V. A lecsan d ri: Jo rg u  dela Sadagura, G etatea Neam^ului; Bal- 
cescu : C antarea R om anie i; Cosbuc : M oartea lui F u lg e r ; A lecsan d ri: l)um brava 
rosa. VII. K lasse : V. A lecsandi-i: D espot V oda; C a rag ia le : Gonu L eonida 
fata  cu reactiunea, N apasta  ; E m inescu : Satira  I I I , Epigonii, Im p a ra t si p ro le ta r, 
S trigoii, L u cea fa ru l; V lah u (a : D in p rag  ; H asdiiu : R azvan si Vidra.

3. Themen
zu den schriffclichen Aufsatzen in den oberen Klassen. 

a) In d-e-va.tscih.er Spiache.
V. K l a s s e  A: 1. Die R ran iche nach  Schillers E rzahlung. S. — 2. V erschieden- 

heiten  zw ischen „E rlkonig 11 u n d  „E rlkonigs T ochter". H. 3. D er K rug  g eh t 
so lange  zum  W asser, bis er b richt. S. — 4. C harak teristik  Rudolfs von H abs
burg. Nach Schillers Romanze. H. — 5. W ie iindet O dysseus den W eg  zur 
S ta d t der P haaken? N ach dem 6 . G esange der Odyssee. H. — 6 . Die Sagę von 
der K assandra. N ach Schillers G edicht. S. — 7. W as m acht mir F reude, w as 
is t m ir unleidlich? H. — 8 . G edankengang des A bendliedes von R iickert. S.
— 9. Geibels M orgenw anderung. D isposition au f dem W ege der A nalyse. H.
— 10. Am S trande. S itu a tionsen tw urf nach G runs gleichnam igen G edichte. H.
— 11. D as M orgenrot is t den Musen hołd. A urora m usis amica. S.

V. K l a s s e  B: 1. Die K raniche nach Schillers E rzahlung. S. — 2. V erschieden- 
heiten  zw ischen „E rlkonig ’ 1 und  „E rlkonigs T och ter11. H. — 3. U nrech t G ut 
gedeihe t nicht. S. — 4. C harak te ris tik  R udolfs von  H absburg . Nach Schillers 
R om anze. H. — 5. M orgenstunde h a t Gold im Munde. H . — 6 . W ie findet 
O dysseus den W eg  zu r S tad t der Phaaken? Nach dem  6 . G esange der Odyssee. 
H. — 7. Die Sagę von der K assandra. Nach Schillers G edicht. S. — 8 . W as 
m acht m ir F reude. w as is t m ir un leid lich? — 9. Geibels M orgenw anderung.
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(G edankengang.) S. — 10. Am S trande. S itu a tio n sen tw u rf nach G riins gleich- 
nam igem  G edichte. H , — 11. U n te rsch e id e ; E hrgefiihl, Ehrliebe, E łirbeg ierde, 
E hrgeiz , E hrsuch t. S.

VI. K l a s s e  A : 1. D er Hei’bst, ein frohlicher Geber, aber auch ein e rn s te r M ahner. 
H . — 2. K u n st b rin g t G unst. S. — 3. Die V e rtre te i der einzelnen S tande in 
G oethes G otz von B erliehingen. H. — 4. K arl der Grofie. E in  C harak terb ild . 
S. — 5. Die Pflege der hofischen Poesie in  O sterreich zu r Z eit der Baben- 
berger. H . — 6 . C harak te r P au le ts in Schillers M aria S tuart. H. — 7. L icht- 
und  S cha tten se iten  des Keisens. S. — 8 . W as h a t R udolf der IV., der S tifter, 
e rs tre b t und  w as h a t e r  e rre ich t ? H . — 9. Tages A rb e it! A bends G a s te ! Saure 
W ochen! F rohe  E este ! S. — 10. V erbunden w erden  auch die Schw achen 
m achtig . H . — 11. G ewohne dich n ich t an  iiberflussige Bediirfnisse. S.

VI. K l a s s e  B : 1. D er H erbst, ein froh licher Geber, aber auch ein e rn s te r M ahner. 
H . — 2. Die V orzuge der gem afiigten Zonę. S. — 3. Die V ertre te r der einzelnen 
S tande in G oethes G otz von  B erliehingen. H. — 4. W ie w urde O sterreich  ein 
H erzog tum ? S. — 5. M ortim ers R eiseerlebnisse nach Schillers M aria S tu a rt. 
H . — 6 . C harak te r Paulets. H . — 7. Die E lem en te hassen  dae Gebild der 
M enschenhand. S. — 8 . W as ha t R udolf IV., der S tifte r, e rs tre b t und  w as h a t 
e r erreich t?  H. — 9. D es M eeres w undersam e Gaben. S. — 10. V erbunden 
w erden auch die Schw achen m achtig . H. — 11. E ine U n terb rechung  unseres 
Gliickes is t zuw eilen rech t heilsam . S.

V II. K l a s s e  A:  1. D es Ph ilo tas Schuld und  Suhne. H . — 2. A rbeit is t des B lu tes 
Balsam , A rbeit is t der T ugend Quell. S. — 3. G liederung des P rologs 
zu Schillers W allenstein . H . — 4. B uttler. E in C harakterbild . H . — 5. R eform en 
M aria T heresias. S. — G. G liederung des IV. G esanges von G oethes H erm ann  
und  D orothea. H . — 7. P rinz  E ugen  von Sayoyen. S. — 8 . Die Segnungen  des 
E riedens. H . — 9. M atu rita tsa rbe it. — 10. L iebe dein V aterland, ab er yerach te  
n ich t die P rem de. H. — 11. An der Sprache e rkenn t m an den M enschen. S.

V II. K l a s s e  B:  1. Des P h ilo tas Schuld und Suhne. H. — 2. K eine R osę ohne 
Dornem S. — 3. D as M otiy des G egensatzes in G oethes G otz von Berli- 
chingen. H . — 4. Beispiele von H eldenm ut aus der osterreichischen Geschichte. S.
— 5. Die politischen V erhaltn isse m  F rank re ich  vor d em A uftre ten  der Ju n g frau  
von O rleans H. — 6 . W arum  w eist Iphigenie den A n trag  des T hoas zuriick ? H.
— 7. Auch d e r K rieg  h a t sein G utes. S. — 8 . Die Segnungen  des F riedens. H.
— 9. M atu rita tsarbeit. — 10. L iebe dein V aterland, aber yerach te  n ich t die 
Frem de. H. — 11. Jed em  das Seine. S.

To) I n  mniS,n.iscłs.er S p ia o h e .
V. K l a s s e :  1. T abloul na tu rii la  sfarsitu l toam nei. H. — 2. I)an C apitan de plaiu 

(iubire de patrie). S. — 3. O fortuna. H . — 4. Iu tem eiarea  Suceyii. S. — 5. 
D escrierea iernii. H. — 6 . O riginea m anastirii P u tna . S. — 7. Cine nu lucreazh 
sa  nu m anance. H. — 8 . L up ta  dela Z enta. S. •— 9. Pastile  (ca m otiy pen tru  
a descrie n a tu ra  si obiceiurile (aranilor.) H. — 10. La Royine (S atira  III . de 
Em inescu). S.

VI. K l a s s e :  1. A gricu ltu ra  e Inceputu l cultu rei om enesti. H. — 2. C aracterizarea 
lui A lecsandru L apusneanu si a doamnei H uxandra. S. — 3. Mergi si stringe  oastea 
pen tru  (ara  mori, Si-(i va fi m orm antul co ronat cu flori. (Bolintinianu). H. — 4. 
Ce u rm ari folositoare au av u t expedi(iile cn iciate ? S. — 5. In  ce consta  adeya- 
ra tu l pa trio tism  al eroiłor canta(i de A lecsandri in  p iesa „C etatea N eam (ului“ ?
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H .  —  6 .  C e  u r m a r i  a  a v u t  d e s c o p e r i r e a  A m e r i c e i  ?  S .  —  7 .  O m u l  n o b i l  t r a e s t e  

s i  d u p a  m o a r t e .  H .  —  8 .  Y i a ^ a  s i  o p e r i l e  l u i  M i r o n  C o s t i n .  S .  —  9 .  F o l o s u l  

t i p a r u l u i .  H .  — 1 0 .  R o l u l  p o l i t i c  s i  l i t e r a r  a l  l u i  D i m i t r i e  C a n t e m i r .  S .

V I I .  K l a s s e :  1 . C h i a r  p r o p r i u l  s i l u  n o r o c  d o b o a r a  a d e s e  o r i  p e  i n y i n g a t o r .  H .  —

2 .  C e  l e a g a  p e  o m  d e n a r a  s a  ? S .  — - 3 .  I n f l u i n ^ a  p o e z i e i  a s u p r a  c u l t u r i i  o . m e n e s t i .  

H .  —  4 .  P u n c t e l e  n e g r e  a l e  i s t o r i e i .  S .  —  5 . P r i n  c a r i  i d e i  s e  c a r a c t e r i z e a z a  

„ D e s p o t  V o d a “  a l  l u i  A l e c s a n d r i  c a  u n  a m b i t p o s  i n d e m n a t  d e  u n  ^ e l  m a r e (  l a  

i n c e p u t ,  s i  p r i n  c a r i  i m p r e j u r a r i  e  n i m i c i t  e r o u l  i n  a s p i r a ^ i u n i l e  s a l e  ?  H .  —

0 .  I n l a t u r a r e a  p r i m e j d i i l o r  a r e  o  i n f l u i n ^ a  b i n e f a c a t o a r e  a s u p r a  p o p o a r e l o r .  S . —  

7 .  M a r e a  m e d i t e r a n a s i  i m p o r t a n ^ a  s a  i s t o r i c a .  H .  —  8 .  T e m a  d e  m a t u r i t a t e .  —

9 .  F o l o s u l  s t i i n ^ e l o r  n a t u r a l e  d i n  p u n c t  d e  v e d e r e  s p i r i t u a l .  H .  —  1 0 .  O  a p r e c i a r e  

a s u p r a  p o e z i i l o r  l u i  E m i n e s c u  c a r e  i n t r u p e a z a  i d e i  p e s i m i s t e .  S .

c) Ir. r-u.tli.eniscli.er Spraclie.
V .  K l a s s e :  1 . H k  p o a y M m i  n p u n o B i ą K y :  „X to  mmcthtk, toh  T,ąe“ ? —  2 .  C n i p  M ira  

A^am eM H OHO M  i A xhułom . —  3 .  „ I I o M o r a n ,  I ł o w e !  P oóh , n e 6 o r a n ! u  —  4 .  C oh H a B S H K a i.

—  5 .  O t M o r a  B i / p m  1 6 8 3 .  p o ic y .  —  6 .  H k k h  n o n o B iic  6 y B  M « k c h m ?  ( I I Ie B H e H K o  : M o -  

(■K a.ieB a K p e n n n a ) .  —  7 .  .T i/p  —  8 .  C e ^ io  a  mi'cto . —  9. B e c m i .  —  1 0 .  C ł h u v i h k . —

1 1 . H ic  ó o p o m i  c i i  n a m i  J ie r iH i  b i T a m u  3 a  n a - i B  P a / p ‘ii,K o ro  ?

V I .  K l a s s e :  1 . M n  o n p a B ^ a H e  6 y , io  n o c r y n o B a H e  A x h .i h  n p o r u B  T e K T o p a ?  —  2  T o M y  

t o  . u o / p i ,  ,ąe  j i h i i i  B i i i^ y T b  c h , a a B o /p iT Ł  ó ecT ,ąy  n p o  n o r o ,ą y  ?  —  3 .  C y ,ą  H a #  n o a ie p m ia i  

y  /\p eB H H x  E r m m i H .  —  4 .  d n a a m e  o ^ io B a  i e r o  y ra H T o ic .  —  5 .  I I p a i^ i a T H H H a  c a H K ip iH .

—  6 .  i> ra  a icTH TB  /I, e  p  6  b  *1 a  h  a m  o i e p n .  I r o p a .  ( I l e p e e i ^  a  c T a p o p y c K o r o ,  e T o p o H a  1 1 1 .

p n /\O K  1 5 .  ^ 0  CTOpOHH 1 1 2 ,  pH ^O K  1 6 )  ---- 7 . B i^H H M . (X ap H K T ep H C T H IC a). —  8  H k

i ip im a B  *I?it h ii uocvub E n e a ?  — 9 .  I Io ^ y ^ n e B O - p y c K i i  c T e im .  — 1 0 .  P e p o i i c K a  6 o p o ó a  

T h  p o l i p a  b  1 8 0 9 .  pou,T. —  1 1- U p o ^ a n  K o r y T  a  d ^ e /p p  M e ^ y ^ u iK . ( M .  y c r u a H O B i m :  

M e cT B  B e p x o B m n p i ) .

VII. K l a s s e :  1 . 9 o a i y  t o  n e  ^ o ó p e ,  h k  H o .io B iic  a a  , ą y r a e  c t o p o h h t b  b ’i^  .i i o ^ h h ?  —  

2 .  l l e p a a  B i^ B a r a  n o ^ a e  b  H y r a /p  o M b in e  e p e ,ą c T B  ^ o  iio m o h h  m r a  p o a y a i .  —  3 .  I l l i c o ^ a  

a  JKH Te —  4 .  M a t u  A . iB im ^ o B a .  ( X a p a K T e p n c T H K a )  —  5 .  H a  H K y io  r a e p T B y  t o t o b  

a B c rp n H C K H H  b o ih  a a  c b o io  B iT H H H y ?  — 6 . K h h j k k h , K O Tpi a n i  p u i  n a m o i  a ao aB M  h i i - 

T a e a i,  a io r y T Ł  c t a t h  c h  H a  i i m a m  n p n B T e ^ iH a in  a ^ ie  i i  H a i im a io  B o p o r a a m .  —  7 .  O c u o a i i a  

m iic . i l  K y . i iu r e R O i  n i c i n  „ L a g o  M a g g i o r e u . —  8 .  B i r m a  n i #  A c n e p H o a i .  —  9 . ^ y a r i a i  

i i p n  n o r .m # 'i  H a p o a B a ^ iH H ii 3 a a i K y . —  1 0 .  M a t u r i t a t s p r i i f u n g s - A u f g a b e .  - -  1 1 .  O a t i ^ e p #  

.•i K e i ic T y T .  ( X a p a K T e p n c T in c a ) .

4 . Lehrbticłier.
D a s  V e r z e i c h n i s  d e r  i m  B e r i c h t s j a l i r e  y e r w e n d e t e n  L e h r b u c h e r  i s t  i m  y o r i g e n  

J a h r e s b e r i c b t e  S .  1 0 2  b i s  1 0 7  y e r o d e n t l i c h t  w o r d e n .

b) Der Erfolg des Unterrichtes
i s t  a n s  d e m  K a p i t e l  I I I  2 :  S t a t i s t i k  d e r  S c h i l l e r  P u n k t  7  ( K l a s s i f i k a f c i o n  a n i  E n d e  

d e s  S e h u l j a h r e s  1 9 0 5 / 6 )  e r s i c h t l i c h .

c) Maturitatspriifungen.
D i e  M a t u r i t a t s p r u f u n g  w i r d  n a c h  d e r  V e r o r d n u n g  d e s  k .  k .  M i n i s t e r i u m s  f u r  K u l t u s  

u n d  U n t e r r i c l i t  v o m  8 .  A p r i l  1 8 9 9 ,  Z l .  9 4 5 2 ,  a b g e h a l t e n .  D i e s e l b e  e r g a n z t  s i e l i  d u r e b  

d e n  M i n . - E r l .  v .  2 8 .  M a i  1 9 0 4 ,  Z l .  1 8 .3 3 7 ,  w o m i t  f u r  d i e s e  A n s t a l t  d i e  F o r d e r u n g e n
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in  der zw eiten obligaten  L andesspraohe no rm iert w erden,*) durch den M in.-Erl. v. 
23. Mai 1903, Zl. 17.541, der die A bhaltung  einer W iederho lungsp ru fung  am Ende 
des I. Sem esters fu r jen e  K and idaten  g e s ta tte t, die im yorangegangenen  H erbst- 
term ine n u r in  einem G egenstande n ich t en tsprochen  haben, durch den M in.-Erl. v. 
22. M arz 1905, Zl. 8437, betreffend die Ern>ittlung der N otę aus der N aturgesch ich te  
und  Chemie und  den M in.-Erl. v. 9. Mai 1905, Zl. 16.187, betreffend die R eprobation  
au f G rand  der schriftlichen L eistungen .

t. Nachtrag zum Schuljahre 1905 6.
Die P ru fu n g  im H erb st 1906 fand schriftlich  vom  10. b is 15. S ep tem ber und 

m iindlich u n te r dem V orsitze des D irek to rs des k. b. I. S taa tsgym nasium s H e rm  
R eg ierungsra tes H . K l a u s  e r  am 18. und  19. S ep tem ber s ta tt .

D er P ru fu n g  im H erbstte rm ine  un terzogen  sich 5 offentliche Schiller und  2 
e s te rn e ; aufierdem  h a tte n  11 offentliche Schiller und  4 ex terne  die P riifung  aus je  
einem  G egenstande zu w iederholen, und  zw ar aus F ranzosisch  1 , G eschichte und 
G eographie 12, M athem atik 1 und P hysik  1. Y on den G egriiften  w urden  13 offentliche 
und  6  ex te rne  filr re if  e rk la rt, 3 offentliche A bitu rien ten  erh ie lten  die B ew illigung, 
die P ru fu n g  aus der G eschichte und  G eographie am Schlusse des I. S em esters 1906/7 
zu w iederholen.

D iese W iederho lungspru fung  w urde u n te r  dem V orsitze des D irek to rs der 
A n sta lt am 14. F eb ru a r 1907 abgehalten . H iebei w urden  die 3 offentlichen A bitu rien ten  
fiir re if  e rk lart.

Yerzeichnis der im Septembertermin 1906 u. Februartermin 1907 fiir reif erklarten Abiturienten.
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i Danilewicz E ugen offtl. C zerepkoutz,
Bukowina lO.Febr. 1887 7 re if Philosophie

2 Glanz K alm an 55 Czernow itz l.N o v . 1884 9 55 B eam ter

3 Isopescu M o d e s t. 55

A rbora,
Bukowina lO.Febr. 1886 8 55 Technik

4 G oldstein J o s e f  . E xt. Braila,
R um anien 15. Dez. 1885 4 55 E xportakad .

*) Die filr diese A n sta lt g iltigen B estim m ungen fiir die M atu rita tsp riifungen  
w u rd en  im  X L. Jah resb erich te  S. 20—36 abgedruck t und sind auch in e iner Separat- 
ausgabe beim Schuldiener der A nsta lt urn 20 h  erhaltlich . Die A nschaffung der Ma- 
tu r ita tsp riifungsyo rsch rif t w ird nam entlich  den P riy a tis ten  und  ex te rnen  A b itu rien ten  
em pfohlen, die sich darin  iiber die F o rm alita ten  bei der Z u lassung  und  iiber die zu r 
P ru fung  no tw endigen  K enntn isse  inform ieren konnen.
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B eru f

5 K n iazk y  P e te r  . offtl. W aszkoutz  a. 
Cz., Bukowina 1. Ju li 1880 8 re if B eam ter

6 K rum holz Sam uel 55
Rufi-Molda- 

w itza, Buków. 1. Marz 1886 7 55 E xportakad .

7 Nufibaum Jak o b  . n W ychw atynce,
Galizien 22. Miirz 1886 7 11 Technik

8 P ohory les Phobus ii
W arna,

Bukowina 9. Jan n . 1888 7 11 55

9 R ieber Sim on . . ii Ozernowitz 11. Marz 1887 9 11 11

1 0 R osenzw eig O tto ’5 11 9. Sept. 18~8 9 11 11

1 1 Sandru Stefan 11
Lużan,

Bukowina
20. Dez. 1884 

a. St. 7 11 B ergakad.

1 2 Schifter S igm und 11
Rom an,

R um anien 23. Jann . 1886 7 11
H andels-
akadem ie

13 Schliefier Scblom a 11
B ajascheskul,

Bukowina 25. Jann . 1888 7 11
Mod.

Philologie

14 Schonfeld N athan 11 Ozernowitz 2. Sept. 1884 9 11
H andels-
akadem ie

15 Schw arz B aruch . 11 11 18. Jan n . 1885
8 55 E xportakad .

k ; Siperstein  Moszko 11
Zw anietz,
Rufiland 8 . Ju n i 1884 5 55

Versich.-
Technik

17 S tark  R ubin . . 11 Ozernowitz 24. Nov. 1886 8 55 E xportakad ,

18 W e lt Salam on 11 55 16. Sept. 1884 1 1 55 Technik

19 M aurer E m erich . E xt. N eustift,
S teierm ark 6 . Nov. 1884 5 55

H andels-
akadem ie

2 0 S charf Chaim . . 51
R adautz,
Bukowina 20. M arz 1878 — 55 55

2 1 Schneider W ilh. . 11
B istritz,

S iebenbiirgen 17. Nov. 1880 — 55 B eam ter

2 2 P lason  V ik to r. . 11
Speising bei 

W ien, N .-Óst. 6 . Sept. 1884 5 55
H ochschule 

f. B odenkult.
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Gesamtergebnis der Maturitatspriifungen betreffend das Schuljahr 1905 06.
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Ólfentliche . . 51 2 —  1 1 — 4 (34 8 3 i 49 — — —

P riy a tis te n . . — I —

!

--  i -- — : - -  —

E x te rn is ten  . 13 6 — i — 3 — 1 5 4 — 9 3 -  3

Sum m ę . . | 64 8 ___ 1 2 1 3 4 39 1 2 3 58 3 -  i 3

J) E inschliefilich der w egen 4 sch lech ter schriftlicher A rbeiten  Z uriiekgew iesenen-

2. Im Sommer 1907.
Die schriftliehe P riifung  fand vom  13. bis 18. Mai, die m iindliche u n te r  dem 

V orsitze des D irek to rs des k. k. I. S taa tsgym nasium s H errn  R eg ie rungsra tes H einrich 
K  1 a  u  s e r  vom  10. bis 14. .Juli s ta tt .

Themen der sohriftliohen Priifung.

1. I m  D e u t s c h e n :
W orin  b a t die U berlegenheit E uropas u b e r die iibrigen E rd teile  ih ren  G rund

2. I m  F r a n z o s i s c h e n .
a) tib e rse tzu n g  aus dem  F ranzosischen  ins D eutsche :

Cli. P loetz, M anuel de litte ra tu re  franęaise I. und  II . G ruppe : S. 740—741; von 
,;Le duc d’E ngh ien“ bis . . . du sang  des B ourbons“ (32 D ruckzeilen). II . und  II I . 
G ruppe: S. 296 von  „De la conduite . . “ bis . . la isser en p a ix“ (33 Druckzeilen).

b) Aus dem D eutschen  ins F ranzosische :
A. B echtel, F ranzosisches Sprach- un d  U bungsbuch, I. und  II . G ru p p e : 

S. 93—94 yon „Fenelon ais L eh re r . bis „. . . Ju g en d  geschrieben h a t.“ I I I . und
IV. G ruppe Soite 95 bis 96 von „Am 22. A ugust . .“ bis „. . F re ju s A nker.“ (25, 
bezw. 21 Druckzeilen).

3. I m  E u m a n i s c h e n :  
a) A bteilung fu r R u m a n e n :

U nde — i unul, nu — i pu te re  
L a nevoi si la  durere,
IJnde — s muRi, p u te rea  creste  
Si dusm anul nu sporeste.
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b) A bteilung fu r N ichtrom anen.
Ce folos ne aduce o ciilatorie p rin  feri stra ine?

4. I m  E u t h e n i s c h e n .  
a) A bteilung fu r B u thenen :

H k ;i  H ajK a /p ia  h» c u p n ę  cn i: npoBi^HHS c u o sa x  H auioro  lffcapa „Viribiis u n itis“ ?

I. G ruppe: 1. Jem an d  leg t zu B eginn des 25. L ebensjahres 10.000 K  bei einer

eine Pram ie von 300 K  ein; diese w ird jedoch  nach 8  J a h re n  auf 350 K  'erhoht. 
W elche R en te  kann er durch 15 Ja h re  beziehen. w enn der e rs te  R en tenbezug  m it 
dem  51. Lebensj. beg inn t (4°/0)?

2 . E in  D reieck auflosen, w enn gegeben  sind die Schwer-linie s2  =  60, 
a =  40° 42 '3“ und h 3  =  45.

3. Die H ohe eines geraden, quądratischen  P yram idenstu tzes is t h =  4 cm, 
die Oberflache 168 cm- und die Differenz der beiden G rundkanten  6  cm. W ie grofi 
is t das Volume.n des S tu tzes und  die H ohe der E rganzungspyram ide V

4. Die G leichung einer E llipse is t 9x 2  -f- 25y2 =  225. Aus dem  rech ten  Scheitel 
w ird  ein K reis beschrieben, der durch den linken B rennpunk t geh t. An diesen K reis 
w erden  vom  linken Scheitel die T angenten  gezogen ; w elchen W inkel schliefien sie 
m it einander ein ?

II . G ruppe: 1 . x s — y 3 =  208; x — y -(- V^x — y  =  6 .
2. Von den E ndpunk ten  einer Standlinie AB =  20 m w ird zu der Spitze S eines 

B aum es y is iert und  w erden  die W inkel S A B  =  82° 35' u n d  S B A =  63° 18' abgelesen.' 
Die Spitze des Baum es erschein t ferner von A aus gesehen  u n te r  <  a =  22» 7' 44" 
gegen  den H orizon t erhoben ; wie hoch is t der Baum ?

3. Von einem  regu laren , dreiseitigen  und  gleichkantigen  P rism a (a =  8  m ) w ird  
durch eine E bene, die durch eine G rundkante  geh t, eine P yram ide so abgeschnitten , 
dafi dereń  O berflache J je n e r  des P rism a ist. W ie groB sind die Oberflache und  das 
Volumen dieser P yram ide und  u n te r w elchem  W inkel is t die erw ahn te  Ebfene gegen  
die Basis geneig t ?

4. Die P arabe l y 2 =  8 x  w ird im P u n k te  x, =  32, y ,  -= -}- ? yon  einer G eraden 
so geschnitten , dafi diese durch den B rennpunk t geh t. W ie grofi is t das von dieser 
G eraden abgeschn ittene P arabelsegm en t ?

I I I .  G ruppe: 1. W elche W erte  von x  geniigen  der G leichung:

2. Die liingste Seitenlinie eines schiefen K egels is t a  =  15, die k iirzeste  b =  8 , 
der W inkel an der Spitze 7  =  60°. M an erm ittle  die D iagonale jen es  W iirfe ls, 
w elcher dem  schiefen K egel inhaltsg leich  ist.

3. Die num erische E xzen triz ita t einer E llipse is t £ = 0 ‘8, der halbe P aram eter 
p  =  5'4. M an berechne die K oord inaten  jener P u n k te  der E llipse, fu r welche sich die 
L e its trah len  wie 35 :11  yerhalten .

b) A bteilung fu r N ich tru thenen  :
j le ig o  npo B yro.ii. kuwhhh i ero a n a a iiic  lm i Ky.ir.Tyjm.

5. I n  d e r  M a t h e m a t i k :

B ank an und  zah lt vom  B eginn des 31. L ebensj. bis zum  50. Lebensj. vorschufiw eise

-  log  x — 1  log x
=  9500.
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4. In oinem K reise vom R adius R  =  27'581 m is t ein D reieck beschrieben, 
dessen Winkol a =  03° 46' und p =  66° 58' sind. W ie grofi is t der R adius des diesem 
Dreiecke eingeschriebenen K reises ? zu e rs t allgem ein zu berechnen  und  dann die 
besonderen W erte  einzusetzen.

IV. G ruppe : 1. W elche W inkel von 0° bis 360° genugen  den G leichungen :
9 sin x  cos y  sin y  cos x  == 4 cos x cos y
2 sin y  cos x  +  4 sin x  cos y = = s in  x  sin y.

2. Ein ge rad e r H ohlkegel b a t den R adius r, der W inkel am Scbeitel des Aclisen- 
schn ittes  is t 2 z. In  den K egel w ird eine K ugel gelegt, w elche den M antel an der 
Peripherie der G rundflacbe be ru h rt. W ie grofi is t die in  dem K egel befindliebe 
K alo tte  ? r  =  40; 2 a  =  G3°28'.

3. Die der G eraden x — 2y -(- 12 =  0 angehorende Schnę der H yperbel
x2 -  2y2 =  144 is t der D urchm esser eines K reises. W ie lau te t seine G leicliung und
u n te r  w elchem  W inkel sebneidet er die H yperbel ?

4. In  w elclier arithm . Roihe is t das 8. Glied das Q uadra t des 4. und  das (5. 
Glied das geom etrischo M ittel zw ischen dem  4. und 11. G liede?

(i. I n  d e r  d a r  s t  e 11 e n-d e n G e o m e t  r  i e.
1. G egeben sind 2 w indsebiefe G eraden (L M) und ein P u n k t (a); durcli (a) ist 

eine E bene zu legen, die m it L  den geg. W inkel (a) b ilde t und  zu (M) para lle l ist.
2. E ine K ugel zu konstr., w elche eine G erade (L) in einem  bestim m ten  P unk te  

(a) und 2 E benen  beriilirt.
3. E ine G erade is t zu suchen, die yon einer zur H . P . E. senkreclit stelienden 

G eraden (L) einen geg. A bstand  / \  hat, in einer E bene (E) lieg t und  m it der H. P. E. 
einen W inkel von 30° bildet.

'4. E in Z y linder is t von einer zylindriseben P la tte  bedeck t; alle Scbatteu .

Ergebnis der Maturitatspriifung im Sopimertermine 1907.
Scbriftlich gep ru ft w urden  48 ollentliche Schuler und  4 externe, alle zum 

e rs ten  Mai. 9 ollentliche Schuler und  2 ex terne  b lieben krankheitsha lber, 7 ofleut- 
liche Schiller w egen ungenugender Sem estra lno ten  zurtick. D aher ge lang ten  32 
o llentliche Schuler und 2 E x te rn is ten  zu r m undliclien P riifung. Von diesen erhiolten 
das Z eugnis der Reife m it A uszeichnung 5, das Z eugnis der Reife 23 und  die Be- 
w illigung, die P riifung  aus einem  G egenstande nach den F erien  zu w iederholen 4 
ollentliche Schiller. 2 E x te rn is ten  w urden  au f 1 J a h r  reprobiert. Von den W ieder- 
ho lungspru lungen  'en tfa llen  je  1 au f D eutsch und  M athem atik und 2 au f G eographie 
und  G eschiclite.

Verzeichnis der im Sommertermin 1907 fiir reif erklarten Ahiturlenten.
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B eruf

B ertisch  M en d e l. olftl. Roznow,
Galizien 7. Ju li 1885 7 reif Handols-

akadem ie

Buclien B oruch . W
Kolomea,
Galizien 8. Mai 1890 7 55 Technik

B uchen Pliilipp . 55 Czernowitz 4. Marz 1890 7 55 55
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2. Nicht obligate Lehrgegenstande.
a) Organisation.

1. G » s a n g.
I. K urs (in 2 A bteilungen  m it woch. je  1 S tunde) : N oten lesen  mit. d eu tscher 

und italienischer B enennung. Tonbildung, Skaleń und In te rva lle , rhy thm ische  Sing- 
iibungen nach der C horgesangsschule  von H. Eiby.

II . K urs (woch. 1 S tu n d e ) : Y ierstim m ige gem isch te  C hore aus E ibys Chor-
liederbuoh, II . Teil. H. H o m e r .

2. G r i e o h . -  o r i e n t .  K i r c h e n g e s a n g .
I. K urs (woch. 1 S tunde): W urde  seit Marz n ich t m ehr abgehalten . Die Schiller 

w urden dem  I. K ursę  des allgem eineu G esanges zugew iesen.
II . K urs (woch. 1. S tunde): E iniibung v ierstim m iger litu rg ischer GesHnge l’iir

gem ischten Chor. K. M a n d y c z e w s k i .

3. E o m . - k a t h .  K i r c h e n g e s a n g .
W och. 1 S tu n d e : Es w urden  yierstim m ige gem ischte Chore (nach P auker und 

L anger, G esangsbuch zum G ebrauche beim  katholischen G ottesd ienste  an  M ittel- 
schulen) e in stud iert und beim S rbu lgo ttesd iens te  zu r A uffuhrung gebracht.

H .  H  o r n e  r .

4. S t e n o g r a p h i e .
(F iir Schiller der IV. bis VII. K lasse.)

I. K urs (woch. 2 S tu n d e n ): W ortb ildungs- und  W ortk iirzungslehre. E inschla- 
gige Lese- und  Schreibiibungen.
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II . K urs (wćich. 2 S tu n d e n ) : V ollstandige T heorie der Satzkiirzung. K am m er- 
schrift. Lese- und Sohreibubungen. K. M a x i m o w i ć  z.

5. E  n  g  1 i. s o h e S p r a c l i e
(in der IV. bis VII. K lasse m it je 2 St. wochenfclich).

IV. K lasse : L au t- und L eselehre. Regelmiifiige Form enlehre. E infache Zuśam - 
nienlningende L esestiicke ais (Irundlage fu r elem entare Spreeh- und Schreibubungen. 
Im  1. S em ester 3 D iktate, im II. Som ester 3 D ik tate  in V erbindung m it 3 Sohul- 
arbeiten . — V. K lasse : E rganzung  der Form enlehre, das W ich tigste  ans der Syntax . 
E rzah leude und besclireibende Prosa, leichte Gedichte. 3 freie D iktate in V erbindung 
m it 3 Schularbeiten  in jedem  Sem ester. — VI. K la s s e : E rganzung  der Syutax . 
Geschiohtliche P rosa, schw ierige Gediclito. 3 Schu larbeiten  im Sem ester. -•  VII. K lasse: 
W iederho lung  der G ram m atik. R ednerische und  reflektierende P rosa, episohe und 
dram atisohe Poesie. 3 Schularbeiten  im Sem ester. A. R  o m a n o v s k y.

6. P o l n i s c h e  S p r  a  c h e.
In  G em afiheit des Min.-Erl. v. 6. F eb ru a r 1907, Zl. 043, w urde im II . Sem ester 

dieses Schuljalires dej1 I. K urs in 2 A bteilungen u n te rrich te t, wobei die Schiller des 
I. und I I I . S taatsgym nasium s der ersten , die des II . S taatsgym nasium s und der 
gr.-or. R ealschule der zw eiten A bteilung  zugew iesen w urden. Die e rs te ren  erhielten  
ibren  U n te rrich t aip I., die le tz te ren  h ingegen  am II. S taatsgym nasiun i. Der II., II I . 
und  IV. K urs verblieb beim I. S taatsgym nasiun i. D er U n terrich t w urde nach dem 
im XI j. Jah resberich te , S. 42 f. yeroffentlichten Lelirplati und an der H and nach- 
s tehender L ehrbucher e rte ilt:

I. K u rs : Małecki, g ram atyka, 9. Aufl. Prochnicki - W ójcik, Lesebuch, 3. Auli.
P. K u m a n o w s k i ,  P rofessor am k. k. II. S taatsgym nasium .

II. K u rs: Małecki, g ram atyka. Czubek - Zawiliński, Lesebuch, II. Auli.
I I I .  K u rs: Tarnow ski, Lesebuch, I. Teil, 2. Aufl.
IV. K u rs: Tarnow ski, L esebuch, II . Teil, 2. Aufl.

O. Ż u k o w s k i ,  P ro fesso r der L ehrerb ildungsansta lt.

7. U b u n g e n  i m c h e m i s c h e n  S c h u l  e r l a b  o r a t  o r i u  m.
(F u r Schiller der V. bis V II. K lasse in 2 K ursen zu 2 S tunden  woclientl.)
Im  I. K urs w urde der U n te rr ich t in der W eise vorgenom m en, dafi an 15 Schiller 

nacli vo rausgegangener genauer E iniibung der Spezialreaktionen 200 Proben, an 
w elchen der system atisclie analy tische G ang eingeiib t w erdeu konnte, ausgete ilt 
w urden. Diese P roben  sclilossen sich nach Tunlichkeit an den theoretischen  V organg 
in den U n terrich tsstunden  der V. K lasse  an. Im  II. K urs, wo 8 Schiller arbeiteten , 
w urden 120 P roben  (jedem  Schiller 15 P roben) yerteilt. Aus d e r organischen A nalyse 
w urden  yo rgenom m en: R eaktionen  m it Cyaniden, Jodoform , Chloroform  und 
Feh ling ’scher L osung, sow ie A ldehyd, O xalsaure und E sterb ildung .

Die T itrierm ethode w urde an den einfachsten B eispielen der A lkalim etrie, 
A cidim etrie, O xydim etrie und  Jodom etrie  erlau tert.

U berdies w urde nach T unlichkeit aucb so priipara tiy  gearbeite t, da.fi im 1. K urs 
anorgauisclie P rap a ra te  (C hrom ate, B ichrom ate, Sulfide, O xyde und C arbonate) w iihrend 
im II . K urs organische P riipara te  (Complexe, Salze des Cyans, A m eisensiiure, N itro- 
lienzol, A nilinchlorhydrat, Oxalsśiure) h e rg es te llt w urden.

M it den besta rbe itenden  Schillera des II. K ur.'es w urden  die U berfillirung 
der Stilrke in T raubenzucker, die Verseii'ung eines E e tte s  und  die A ufspaltung des 
A m igdalins m itte ls  Em ulsion yorgenom m en. W . K r o p a t s c h e k .
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8. P r a k t i s c h - p h y s i k a l i s c h e  S c h i i l e r u b u n g e n .
Mit dem E rlasse  des k. k. M inisterium s fiir K u itu s  und  U n te rr ich t vom  26. No- 

vem ber 1906, Z. 37448, w urden  diese U bungen  probew eise auch fiir das Schuljahr 
1906/7 g e s ta tte t. D ieselben w urden  in g leicher W eise abgehalten  w ie im  Y orjahre. 
D as In te resse  w ar auch diesm al ein sełir reges, nam entlich  in den oberen K lassen.

Aufier dem im yorjabrigen  P rogram m e ausgew iesenen U bungsstoff, w urden  
au f der O berstufe nooh folgende d u rch g efiih rt:

Seifenblasenversuche, U b ersa ttig u n g  von N a2 So4-losung, K ris ta llisa tionsver- 
sncbe, O berfiachenspannung, K on tak tbew egungen , leichtflussige L egierungen , Ver- 
ste llung  und  A nw endung  von Queoksilberjodid, A usdehnung  eines D rah tes duroh 
den el. S trom , H erste llung  zw eier Spiegel'galvanom eter und  einer W h eatsto n e^ch en  
Briieke, K onstruk tion  eines Schaltungssohem a, W iderstandsbem essung  bei E lektro- 
ly ten , V ersuche iiber K on tak te lek triz ita t, P o larisationsstrom , L iohtenberg’sobe 
F iguren , D rah tlose T elegraphie, U bungen  m it dem  S ex tan ten  und  Theodoliten.

• . N. S l u s s a r i u  k.

b) Die Starko des Besuchos
im einzelnen und im ganzen nach dem  S tande am  Scblusse des Schuljabres is t aus 
dem  K apitel I I I  2 S ta tis tik  der Schiller P unk t 9 zu ersehen. H iebei ist. in  B etrach t 
zu ziehen, dafi alle F re ifacher n u r am M ittw och und  S am stag  nachm ittags un te rrio h te t 
w erden und ein Schuler daher n u r zwei, hochstens drei F iicher besuchen kann.
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Kundmacłiung, betreffend das Schuljahr 1907/8.

I. Eróffnung des Schuljahres.
Das Schuijaiir 1907/8 wird am 4. September 1907 um 8 Uhr friih mit 

dem heiligen (ieistamte eroffnet werden. Nach dem Gottesdienste haben sieli 
allc Schiiler in ihren Klassen zu versammeln, wo die Verlesung der Dis- 
ziplinarordnung stattfinden und der Stundenplan bekanntgegeben werden 
wird. Der regelmahige Unterricht wird arn-5. September um 8 Uhr friih beginnen.

ii. Aufnahme in die I. Klasse.
Die Aufnahme in die I. Klasse . findet am 8. und 9. Juli und am 2. und

3. September statt. Die Anmeldungen zur Aufnahme in die I. Klasse im Herbst- 
termine schliefien am 3. September um 10 Uhr vormittags. Die neueintretenden 
Schiiler haben sich an einem der genannten Tage in Begleitung ihrer 
Eltern oder dereń Stellvertreter zwischen 8 und 10 Uhr vormittags in der 
Direktionskanzlei zu melden, durch Vorłage des Tauf- oder Geburtsscheines 
nachzuweisen, daB sie das 10. Lebensjahr schon vollendet oder bis Ende 
des Kalenderjahres vollenden werden, und falls sie aus einer offentlichen 
Volksschule kommen, ein vom Leiter dieser Schule ausgestelltes Freąuen- 
tationszeugnis mitzubringen, in welchem die Noten aus der Religions- 
lehre, aus der deutschen Sprache und aus dem Rechnen enthalten sind. 
Vor der Beibringung eines legalen Tauf- oder Geburtsscheines kann kein 
Schiiler zur Aufnahmspriifung ziigelassen werden. Werden statt des Fre- 
ąuentationszeugnisses die Schulnachrichten vorgelegt, dann miissen in 
diesen die Leistungen in der deutschen Sprache durch e i n e N o t ę  be- 
zeichnet sein und haben dieselben die Bemerkung der betreffenden Schul- 
leitung zu enthalten : „Hat seinen Abgang an eine Mittelschule angemeldet.“ 
Aus der dritten Klasse, d. h. dem 3. Schuljahr einer Volksschule kann 
kein Schiiler in eine Mittelschule tibertreten. Die Eltern haben bei der 
Anmeldung die Mutterprache ihres Sohnes und jene Landessprache (Ru- 
manisch oder Ruthenisch) anzugeben, die derselbe an der Anstalt ais 
obligaten Gegenstand lernen soli. Ober die wirkliche Aufnahme entscheidet 
die Aufnahmspriifung, die n u r  an den oben genannten Tagen, und zwar 
schriftich von 10 bis 12 Uhr vormittags und mundlich von 3 bis 5 Uhr 
nachmittags stattfindet.

Beziigiich der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse gelten folgende 
Bestimmungen:

1. Die Aufnahmspriifung aus der Religionslehre ist nur mundlich, 
aus der deutschen Sprache und dem Rechnen schriftlich und mund
lich Yorzunehmen.
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2. In derReligionslehre werden jene Kenntnisse verlangt, die in 
den ersten vier Kjassen der Volksschule erworben werden konnen.

3. In der deutschen Sprache wird veqangt: Fertigkeit im Lesen und 
Schreiben (auch der lateinischen Schrift), Kenntnis der Elemente der For- 
menlehre und Fertigkeit im Analysieren einfach bekleideter Satze.

4. Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in ganzen 
Zahlen notwendig.

5. Die Analyse einfach bekleideter Satze und die Lósung von Text- 
aufgaben wird auch bei der schriftlichen Priifung verlangt.

Eine Wiederholung der Aufnahmspriifung in die 1. Klasse an einer und 
derselben oder an einer anderen Mitteischule mit der Rechtswirksamkeit fur das 
unniittelbar folgende Schuljahr ist infoige hohen Ministerialerlasses voin 2. Janner 
1886, Zl. 85, unzulassig.

Eine unter falschen Angabcn erschlichene Aufnahme hat die Ent- 
fernung des Schulers von der Anstalt zur Folgę.

III. Aufnahme in die II. bis VII. Klasse.
Schiiler, die der gr. or. Oberrealschtile noch nicbt angehoren und in eine 

hohere ais die 1. Klasse eintreten wollen, haben sich ani 29., 30. und 31. August 
zwischen 10 und 12 Uhr vormittags bei der Direktion zu melden, den Tauf- 
oder Geburtsschein und die Studienzeugnisse vorzulegen und nachzuweisen, daB 
sie ihren Abgang von der friiheren Anstalt ordnungsmallig angemeldet haben.

Am I. September werden Anmeldungen zu Aufnahmspriifungen in hohere 
Klassen nicht mehr entgegengenommen.

Schuler, welche ihre Studien unterbrochen haben, miissen zufolge 
Ministerialerlasses vom 6. Oktober 1878, Zl. 13510, auch wenn sie durch 
Wiederholung der Klasse ihre Studien fortsetzen wollen, sieli einer Auf- 
nahmsprufung unterziehen. Fur jede Aufnahmsprufung in eine hohere ais 
die erste Klasse ist im Vorhinein eine Taxe von 24 K zu erlegen.

Die Aufnahmspriifungen, sowie die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen 
werden am 2., 3. und 4. September abgehalten werden. Daher miissen auch die 
Anmeldungen zu den Nachtragspriifungen schon am 31. August erfolgen. Die 
dieser Anstalt schon angehorenden Schuler haben sich am 2. oder 3." Sep
tember Zwischen 10 und 11 Uhr vormittags behufs ihrer Konskription 
in ihren Klassenlokalen einzufinden. Doch kann ihre Einschreibung nur 
dann wirklich erfolgen, wenn sie das Zeugnis iiber das II. Semester 
des vergangenen Schuljahres vorweisen und 4 K (Lehrmittel und Spiel- 
beitrag, sowie Tintengeld) entrichten. Ferner hat jeder Schuler bei der 
Einschreibung ein auf den vorgedruckten Formularen geschriebenes, in 
allen Rubriken ausgefiilltes und vom Vater oder dem verantwortlichen
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Aufseher unterschriebenes Nationale dem Ordinarius zu tiberreichen. Audi 
gewesene Schuler der Anstalt bediirfen, wenn sie einmal aus was immer 
fur einem Grunde den regelmafiigen Einschreibungstermin versaumt haben, 
zu ihrer Wiederaufnahme der Bewilligung des liolien k. k. Ministeriums 
fiir Kultus und Unterricht. Die Schuler werden auch aufmerksam gemacht, 
daO sie am Unterrichte nur dann werden teilnehmen diirfen, wenn sie mit 
alien Buchern und Atlanten und mit den Reąuisiten fiir das geometrische 
und Freihandzeichnen versehen sein werden. Die Biicher miissen in einem 
noch brauchbaren Zustande sein. Das Schulbiicherverzeichnis nennt die 
zulassigen Auflagen ausdriicklich, andere Auflagen werden nicht geduldet 
werden. Schuler und Eltern werden daher vor dem vorzeitigen und dem 
Ankaufe unzulassiger Biicher gewarnt. Da das Turnen in allen Klassen 
ein obligater Gegenstand ist, hat sich auch jeder Schuler mit einem Paar 
Turnschuhen, und zwar nur solchen aus Leinwand mit Gummisohle 
zu versehen.

IV. Geldleistungen.

Alle neueintretenden Schuler haben eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h, 
einen Lehrmittelbeitrag von 2 K, einen Jugendspielbeitrag von 1 K und 
das Tintengeld mit 1 K, ferner fiir die „Disziplinarordnung“ 6 h, Schuler 
endlich, die in die I. Klasse aufgenommen werden sollen, fiir das Prti- 
fungsheft 8 h zu entrichten, zusatnmen 8 K 26 h, bezw. 8 K 34 h.

Von der Zahlung des Łehrmittelbeitrages und der Aufnahmstaxe 
kann kein Schuler befreit werden.

Das Schulgeld betragt 40 K per Semester und ist im I. Semester 
von den Schtilern der I. Klasse im Laufe der ersten drei Moriate, von 
den Schtilern der II. bis VII. Klasse in den ersten sechs Wochen, im 
II. Semester von den Schtilern aller Klassen in den ersten sechs Wochen 
beiin Landeszahlamte, Hauptstrafie Nr. 24. zu entrichten. Die Direktion und 
die Mitglieder des Lehrkorpers nehmen Schulgeldzahlungen nicht entgegen. Zah- 
lungspflichtig ist jeder Schiller, der nicht bereits mittelst Erlasses des 
holien k. k. Landesschulrates befreit ist, oder der der Befreiung zufolge 
der erhaltenen Zeugnisnoten wieder verlustig geworden ist. Schtilern der 
ersten Klasse kann unter bestimmten Bedingungen die Zahlung des Schul- 
geldes fiir das I. Semester bis zum Schlusse desselben gestundet werden. 
Schtilern, welche der Zahlungspflicht nicht nachkommen, wird der weitere 
Schulbesuch verwchrt.

Jene Schuler, welche um die gatize oder halbe Schulgeldbefreiung 
einreichen wollen, haben das bereffende mit einem Armuts- (Mittellosig- 
keits-) und dem letzten Semestralzeugnisse belegte Gesuch innerhalb der 
ersten drei Wochen eines jeden Semesters einzubringen. Die Armutszeug-
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nisse diirfen nicht uber ein Jahr alt sein, mtissen auf dcm vorgeschrie- 
benen Formulare ausgefertigt, in allen Rubriken sorgfaltig ausgeftillt und 
a) vom Czernowitzer Stadtmagistrate, beziehungsweise vom Gemfeinde- 
amte und der k. k. Bezirkshauptmannschaft, b) von der geistlichen Behorde 
(d. h. dem Pfarramte oder Kultusvorstand), ć) vom Steueramte und d) vom 
Grundbuchsamte bestatigt sein. Armutszeugnisse, denen auch nur eitie 
dieser Bestatigungen fehlt, sind ungiltig. Da nun die Ausstellung solcher 
Zeugnisse haufig langere Zeit in Anspruch niinmt, so ist es ratsam, sich 
dieses wahrend der Sommerferien zu besorgen. Uberhaupt solien aile Schiller, 
die irgend welche Benefizien erwarten, jederzeit nachstehende Dokumente bereit 
und in Ordnung halten : 1. den Tauf- oder Geburtsschcin, 2. die Studienzeugnisse,
3. das Armuts- oder Mittellosi keitszeugnis und 4. den Heimatsschein.

V. Hauslicho Auffsicht.
Da eine sorgfaltige hausliche Aufsicht zu einem guten Erfolg in 

Sitteu und Fortgang unbedingt notwendig ist, so werden die Eltern und 
Vormiinder hiermit aufmerksam gemacht, bei der Wahl des Kost- und 
Wolmortes vorsichtig zu sein. Jedenfalls muli der Schiller im Schulorte so 
unterbracht werden, dafi er weder physisch noch moralisch Schaden leide. 
Er soli eine wenn auch einfache, so doch gesunde Wohnung und 
Kost erhalten.

Der verantwortliche Aufseher ist aufierdem verpflichtet, den Pfleg- 
ling zur Reinlichkeit anzuhalten und dessen moralisches Verhalten aufier- 
halb der Schule zu iiberwachen. Er wird daher gewissenhaft darauf achten, 
mit was fur Personen er den Schuler in einem Zimmer wohnen und uber
haupt verkehren lafit und strenge darauf sehen, dafi sein Pflegling sich 
nicht dem Kartenspiele oder Spirituosengenusse hingebe, keine frivolen 
Theater- oder sonstigen Vorstellungen; keine Kaffee- und Wirtshauser be- 
suche, abends nicht zu spat nachhause komme und nicht gar die Nacht 
hindurch ausbleibe. Der Pflegebefohlene ist auch zu regelmafiiger haus- 
licher Arbeit anzuhalten. Die Lektionen werden so bemessen, dafi ein 
Schuler mittlerer Begabung in den unteren Klassen 2 bis 3 Stunden, in 
den oberen 3 bis 4 Stunden taglich zu ihrer Bewaltigung bedarf. Die 
freie Zeit, die der Schuler nicht zu seiner kórperlichen Erholung braucht, 
soli er mit niitzlicher Lekture verbringen. Auch die Pflege der Musik in 
freien Stunden mufi zur Erziehung und Bildung der Jugend sehr em- 
pfohlen werden. Gewarnt wird aber vor der Lekture schlechter Biicher. 
Den Schulbesuch hat der verantwortliche Aufseher sorgfaltig zu regeln. 
Er mufi die Uhr in gutem Gange erhalten und darauf sehen, dafi der 
Schuler weder zu frtih noch zu spat in die Schule gehe. Jede Erkrankung 
oder sonstige unvorhergesehene Yerhinderung ist dem Direktor oder
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Klassenvorstande binnen 48 Stunden anzuzeigen. Erkrankt ein Schiller 
oder einer seiner Wohnungsgenossen an einer ansteckenden Krankheit, so 
ist die Anzeige hievon von dem verantwortlichen Aufseher stets sclirift- 
lich zu erstatten. Das Zeugnis zur Rechtfertigung der versaumten Lehr- 
stunden ist dem Schiller sogleich fiir das erste Wiedererscheinen in der 
Schule mitzugeben. Bleibt ein Schiller ohne Grund aus, dann wird ihm 
der verantwortliche Aufseher nicht nur kein Zeugnis ausstellen, sondern 
auch den Klassenvorstand davon verstandigen. Verla8t der verantwortliche 
Aufseher den Schulort, dann mu8 er fiir eine angemessene Vertretung 
Sorge tragen.

Uberhaupt hat der verantwort!iche Aufseher dic Befolgung der Dis- 
ziplinarvorschriften zu iiberwachen. Er gilt ais Stellvertreter der Eltern. 
Mitteilungen der Schule, die an ihn ergehen, werden so angesehen, ais 
ob sie den Eltern selbst gemacht worden warem

Der § 30 der Disziplinarordnung besagt:
„Lassen wohlbegrilndete Tatsachen die hauslichen Verhaltnisse, in 

welchen sich ein Pflegebefohlener befindet, ais verderblich' fiir dessen 
Sittlichkeit oder Fortgang erscheinen, so steht dem Lehrkorper das Recht 
zu, von den Eltern eine Anderung. des Kost- und Wohnortes zu ver- 
langeu und die Ausschliefiung des Schtilers zu veranlassen, wenn diesem 
Verlangen nicht entsprochen wird.“

Sehr wichtig ist die bestandige Fiihlungnahme des verantwortlichen 
Aufsehers mit dem Lehrkorper. _ Namentlich muB der Erstgenannte eine 
mindere Schulleistung seines Pfleglings rechizeitig erfahren. Es werden 
daher taglich wahrend der grofien Ruhepausen nach der zweiten und 
vierten Unterrichtsstunde von den Fachlehrern, den Klassenvorstanden 
oder dem Direktor Auskiinfte erteilt und es ist der Schule nur sehr er- 
wtinscht, wenn von dieser Einrichtung moglichst oft Gebrauch gemacht wird. 
Dreimal im Semester und zwar nach jeder Monatskonferenz werden die 
Eltern, beziehungsweise dereń Stellvertreter von einzelnen Mifierfolgen 
der Schiller amtlich in Kenntnis gesetzt. Wenn im Einvernehmen mit der 
Schule rechtzeitig auch geeignete Mafiregeln zur Besserung getroffen 
werden, bleibt ein gunstiges Endergebnis gewohnlich nicht aus.

Jene Haushaltungsvorstande, welche geneigt siud, unter den Vor- 
aussetzungen der Schule Schiller in Kost und Quartier zu ubernehmcn, 
konnen ihre Adresse der Direktion schriftlich bekannt geben. Die Direk- 
tion ist auch bereit, Eltern und Vorrnundern bei der Unterbringung 
ihrer Kinder ratend zur Seite zu stehen.



Lehrbiicher pro 1907 08.
Reiigionsiehre gr.-or.: a) rum. !. Klassc. Coca Calistrat, Geschiehte des alten Testamentes. 

2. Aufl.. broch. 2, geb. 2-10 K.
II. Klasse. Coca Calistrat, Geschiehte des neuen Testamentes. 1. Auflage, broch. 170 K.
III. Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Glaubens- und Sittcnlehre. 1. Auflage, broch.
1- 94; 2. Auflage, I ‘92, geb. 2 K.
IV. Klasse. Coca Calistrat, Liturgik der orthodoxen Kirche. broch. 2'92, geb. 3 K.
V. Klasse. Coca Calistrat, Allgemeine und speziellc Dogmaiik. 1. Auflage, broch.
2- 60, geb. 270 K.
VI. Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Sittcnlehre, 1. Auflage, broch. L40, geb. L50K.
VII. Klasse (1. Sem ). Coca Calistrat, Geschiehte der gr.-ort. Kirche ftir Realschulen.
I. Aufl. broch. L90, geb. 2 K.
VII. Klasse (II. Sem.). Coca Calistrat, Apologctik broch. 2 K, geb. 2-20 K.
b) ruth. I. Klasse. Semaka Eugen, Gesch. des alten Testamentes, broch. L20, geb. L30 K.
II. Klasse. Semaka Eugen, Biblische Geschiehte des neuen Testamentes. gch. 0 94. 
geb. L05 K.
III. Klasse. Semaka Eugen, Orthodoxe Glaubens-und Sittcnlehre. broch. 175, geb. 185 K.
IV. Klasse. Semaka Eugen, Liturgik der orthodoxen Kirche, geb. L90 K.
V. Klasse. Semaka Eugen, Allgemeine und speziellc Dogmatik, broch. 2'80, geb. 3 K.
VI. Klasse. Semaka Eugen, Allgemeine und speziclle Morallchre, 1. Auflage, broch. 
2-02, geb. 243 K.
VII. Klasse (1. Sem.). Semaka Eugen. Kirchengeschichte fiir Realschulen.
VII. Klasse (II. Sem.). Apologetik, (im Druck).
r o m . - k a t h . : I. und II. Klassc. Grofier Katechismus der katholischcn Religiom 
Salzburg 1896, 1. Auflage, broch. 80 h.
III. Klasse. Zetter Karl, Kalli. Liturgik, Religionslehrlnich fiir Mittelschuleu, nur 
5. Auflage zuliissig, geb. 2'30 K.
IV. Klasse. Kilnig Arthur Dr., Lehrhucli fiir den kafli. Religionsunterrlcht in den 
oberen Klassen der Realschulen. I. Kurs : Allgcm. Glaubenslelirc. 12. Aufl., 10. und 
11. Aufl. noch zuliissig, broch. LOS, geb. 246 K.
V. Klasse. Konig Arthur Dr., III. Kurs - Besondere Glaubenslelirc. 12. und II. Aufl.,
10. Auflage noch zuliissig, broch. L68, geb. 2-16 K.
VI. Klasse. Konig Arthur Dr., IV. Kurs: Sittcnlehre. 12. und 11. Aufl., 8. und 10, 
Aufl. noch zuliissig, broch. L20, geb. 168 K.
VII. Klasse. Bader Meinrad, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 4. Aufl., broch. L60. 
geb. 1 -90 K.
i n o s a i s c h :  1. Klasse. Wolf G., Geschiehte Israels. 1. Heff, 15. Aufl., 14. Auflage 
noch zuliissig, geb. 96 li.
11. Klasse. Wolf G., Geschiehte Israels 2. Heft, 15. Aufl., 13. u. 14. Aufl. noch zu- 
liissig, geb. 1 '04 K.
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III. Klasse. Wolf G., Geschichte Isracls, hgg. v. PoIIak H. 3. Heft, 11. Aufl., 9. und
10. Aufl. nocli zulassig, geb. 76 b.
IV. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels. 4. und 5. Heft, 10. Aufl., 9. Auflagc nocli 
zulassig, nicht dic 11. Aufl. broch. 84 h.
V. Klasse. Braun M. Dr., Lehrbuch der jtidischen Geschichte. I. Teil, 2. Aufl., 1. Aufl. 
nocli zulassig, geb. 180 K und II. Teil, 1. Aufl., geb. 160 K.
VI. Klasse. Brarm M. Dr., Lehrbuch der judischen Geschichte, 11. und III. Teil,
1. Aufl., geb. 1-60 K.
VII. Klasse. Philippsohn Ludwig, Die israelitischc Religionslehre. 1. Aufl., geb. 3‘20K. 

Deutsche Sprache. I. u. II. Klasse. Dr. Tumlirz Karl, Deutsche Sprachlehre fiir Mittel-
schulen, geb. L50 K.
111. u. IV. Klasse. Willomitzer Fr. Dr., Deutsche Grammatik. 11. Aufl., 10., 9. und 8.' 
Aufl. nocli zulassig, broch. 2, geb. 2'40 K.
I.—VII. Klasse. Regeln fiir die deutsche Rechtschreibung nebst Worterverzeichnis. 
Kleine Ausgabe, broch. 20 h.
I. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, I. Teil, 12. Aufl., 9. 11. Auli. nocli
zulassig, broch. L68, geb. 248 K.
11. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, II. Teil, 10. Aufl., 5 .-9 . Aufl. nocli 
zulassig, broch. 1'92, geb. 2'40 K.
III. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, III. Teil, 9. Auli. 5. -8. Aufl. nocli 
zulassig, broch. 1'80, geb. 2 30 K.
IV. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, IV. Teil, 9. Aufl., 5.—8. Aufl. nocli 
zulassig, broch. L60, geb. 240 K.
V. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fiir Osterreich. Realschulen, V. Teil
6. Aufl., 4. und 5. Aufl. noch zulassig, broch. 2’20, geb. 270 K.
VI. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreich. Realschulen, VI. Teil,
4. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, broch. 242, geb. 2'50 K.
VII. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fiir Osterreich. Realschulen, VII. 
Teil, nur 5. Aufl., broch. 2'30, geb. 270 K.

Franzosische Sprache. I. und II. Klasse. Fetter-Alscher, Lehrgang der franzOsischen Sprache,
1. und II. Teil, 11. Aufl., 10. Aufl. noch zulassig, geb. 2 50 K.
111.—VII. Klasse, Fetter-Alscher, Grammaire francaise, 3. Aufl., 1. und 2. Aufl. noch 
zulassig, broch. 2-60, geb. 3 K.
III. Klasse, Fetter Johann, Lehrgang der franzOsischen Sprache, III. Teil, 6. Aufl.,
5., 4. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. 124, geb. L64 K.
IV. Klasse. Fetter Johann, Lehrgang der franzOsischen Sprache, IV. Teil, 6. Aufl.,
5., 4. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. 240, geb. 2'50 K.
V. —VII. Klasse. Fetter-Alscher, Lehrgang der franzOsischen Sprache, V. Teil, 5. Aufl.,
2. - 4 .  Aufl. noch zulassig, broch. 1'60, geb. 2 K.
V. und VI. Klasse. Fetter-Ulrich, Franzosisches Lesebuch, 1. und II. Teil, beide Teilc 
geb. 5 60 K.
VII. Klasse. Bechtel, FranzOsische Chrestomathie. 5. Aufl., 4. Aufl. nocli zulassig, 
broch. 4, geb. 4-48 K.

Englische Sprache (ais Freifach). IV. Klasse. Ellinger-Butler, Lehrbuch der cnglischen 
Sprache I. Teil. (Elcmentarlehrc). broch. 175, geb. 2'25 K.
V. u. VI. Klasse. Ellinger-Butler, Lehrbuch der cnglischen Sprache 11. Teil, broch. 
4, geb. 4’50 K. — III. Teil, Syntax, broch. L40, geb. L90 K
VII. Klasse. Ellinger-Butler, Lehrbuch der cnglischen Sprache, II. Teil, broch. 4, 
geb. 4-50 K- — Swoboda, Englische Schulgrammatik, broch. L60, geb. 2-20 K.
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Rumanische Sprache. Abteilung fur R u m a n e n. I.—IV. Klasse. Popovici Eusebius, Ru
manische Gramrnatik. 1. Aufl., broch. 260, gcb. 3 K.
I. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire. 2. Aufl. von Popovici, broch. 170, gcb. 210 K.
II. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire, II. Teil, 1. Aufl., broch. 2'10, geb. 2'50 K.
III. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire, III. Teil, 1. Aufl., broch. 230, geb. 2 70 K.
IV. Klasse. Stefureac-Buliga, Carte de cetire, IV. Teil, broch. 250, geb. 270 K.
V. Klasse. Siminovici, Carte de cetire, 1. Aufl., broch. 3'30, geb. 3’50 K.
VI. Klasse. Adamescu-Dragomirescu-Radulescu-Pogoneanu, Literatura veclie, broch.
3-50 K.
VI. u. VII. Klasse. §aineanu B., Autori romani nioderni. 2. Aufl., geb. 3'20 K.
VII. Klasse. Hodo§, Manuał de istoria literaturei romane. 2. Aufl., broch. 2 K. 
Abteilung fiir N i c h t r u m a n e n .  1. und II. Klasse. Nastasi .1., Rumanischcs Spracli- 
und Lesebuch, 1. Aufl., geb. 2'24 K.
II. Klasse. Jeremievici, Carte de cetire, anui II §i III, geb. 70 h.
III. u. IV. Klasse. Bodnarescul, Rumanischcs Sprach- und Lesebuch, 1. Aufl., gcb. 2'60 K.
III. —V. Klasse. Tiktin, Manuał de etimologia romana. 3. Aufl., broch. 2 K.
IV. Klasse. Stefureac, Carte de cetire, II. Teil, 1. Aufl., broch. 210, geb. 2-50 K.
V. Klasse. Stefureac, Carte de cetire, III. Teil, 1. Aufl,  broch. 2-30, geb. 270 K.
VI. Klasse. Stefureac-Buliga, Carte de cetire, IV. Teil, 1. Aufl., broch. 2'50, gcb. 2 70 K.
VI. und VII. Klasse. Popea, Caractere morale. 1. Aufl., broch. 2'60 K.
VII. Klasse. Simionovici, Carte de cetire. 1. Aufl., broch. 3'30, gcb. 350 K.
VI. u. VII. Klasse. Manliu J., Gramatica romana, I. Teil (Etimologia), broch, 240 K.
V.—'VII. Klasse. Manliu J„ II. Teil. Sintaxa, broch. 240 K.

Ruthsnisehe Sprache. Abteilung fiir R u t h e n e n .  1. IV. Klasse. Smal-Stocki-Gartncr, 
Ruthenische Gramrnatik. 1. Aufl., geb. 2 K.
I. Klasse. Szpojnanowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die I. Klasse. 1. Auflagc, 
geb. 2-60 K.
II. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die II. Klasse der Mittcl- 
schulen. 1. Aufl., geb. 2'80 K.
III. und IV. Klasse. Ungcnannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. Klasse der 
Mittelschulen. 1. Aufl., geb. 240 K.
V. Klasse. Luczakowski C., Musterstiicke fiir Pocsie und Prosa, 1. Aufl., geb. 3'60 K.
VI. Klasse. Barwinski A., Auszug aus der nationalen ukrainisch-ruthenischen Lite
ratur des XIX. Jahrhunderts, I. Teil, 4. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, geb. 3 K.
VI. Klasse. !. Sem. Ogonowski O., Altruthenische Chrestomathie, l.Aufl., broch. 4 K.
VII. Klasse. Barwinski A., Auszug aus der ukrainisch-ruthenischen Litereratur, II. 
Teil, nur 3. Aufl., broch. 440 K.
Abteilung fiir N i c h t r u t h e n e n .  I. und II. Klasse: Popowicz Em., Ruthenisches 
Sprachbuch, 1. Teil, nur 2. Aufl., broch. 1'20 geb. L40 K.
II. und III. Klasse. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. und IV. VoIksschulklassc, geb. 1 K.
III. und IV. Klasse. Popowicz. Em., Ruthenisches Sprachbuch, II. Teil, 1. Aufl., geb. 2'50 K.
IV. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die II. Klasse der Real- 
schulen, 1. Aufl., geb. 2'80 K.
V. -VII. Klasse. Popowicz-Szpojnarowski, Ruthenisches Sprachbuch, III. Teil (Satz- 
lchre), 1. Aufl., broch. 1, gcb. 110 K.
V. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. Klasse der Mittelschulen, 
1. Auli., gcb. 2 40 K.
VI. und VII. Klasse. Barwinski A., Auswahl aus der ukrainisch-ruthenischen Lite-, 
ratur fur Lehrerbildungsanstalten, geb. 3 K.
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Geographie und Geschiehte. I., II. und III. Klasse. Richter, Geographie, 8. Aufl., 6. und 7. 
Aufl. noch zulassig. brocli. 2'85, geb. 3 35 K.
IV. Klasse. Hannak., Ósterreichische Vaterlandskunde fur die unteren Klassen, nur 
13. Aufl., broch. 1'44, geb. P94 K.
II. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschiehte fiir die unteren Klassen der
Mittelschulen, I. Teil, 5. verbesserte Aufl., 2. bis 4. Aufl. noch zulassig, broch. 
1-50, geb. 2 K.
III. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschiehte fiir die unteren Klassen der
Mittelschulen, II. Teil, 5. durchgesehene Anfl., 2. bis 4. Aufl. noch zulassig, broch. 
1-20, geb. 1-70 K.
IV. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschiehte fiir die unteren Klassen der
Mittelschulen. III. Teil, 5. verbesscrte Aufl., 1 bis 4. Aufl. noch zulassig, broch.
1-50, geb. 2 K.

V. Klasse. Zeehe-Rebhann, Altertum fur Realschulen 2. Aufl., 1. Aufl. noch zulassig, 
broch. 2. geb. 2’40 K.
VI. Klasse. Zeehe-Rebhann, Lehrbuch der allgem. Geschiehte fiir die oberen Klassen 
der Realschulen. II. Teil, 2. Aufl., 1. Aufl. noch zulassig. broch. 2 20, geb. 2'60 K.
VII. Klasse. Zeehe-Rebhann, Lehrbuch der allgemeinen Geschiehte fiir die oberen 
Klassen der Realschulen. III. T., geh. 1.60, geb. 2 K.
VII. Klasse, Lang Fr., Vatcrlandskunde fiir die VII. Klasse. 1. Aufl. broch. 1.60, 
geb. 210 K.
A 11 a n t e n. 1. bis IV. Klasse. Richter E., Schulatlas, 2. Aufl., I. Aufl. noch zu
lassig, geb. 7-50 K.
V. bis VII. Klasse. Kozenn B., Geogr. Atlas fiir Mittelschulen, herausg. von Hardt- 
Schniidt. 39. Aufl., 37. und 38. Aufl. noch zulassig, broch. 7’4, geb. 8 K.
II. Klasse. Hannak-Umlauft, Historischer Schulatlas, I. Teil, 6. Aufl., 4. und 5. Aufl. 
noch zulassig, broch. 120, geb. 1.60 K.
III. und IV. Klasse. Hannak-Umlauft, Historischer Schulatlas, II. Teil, 6. Aufl., 4. und
5. Aufl. noch zulassig, geb. 2’32 K.
V., VI. und VII. Klasse. Putzger F. W., Historischer Schulatlas zur alten, mittleren 
und neuen Geschiehte, 28. Aufl., 25.-27. Kufi. noch zulassig, geb. 360 K.

M athem atik. I. und II. Klasse. GlOser M., Lehrbuch der Arithmetik fiir die I. und II. KI. 
der Realschulen, 5 Auf.. 4. Auflage noch zulassig, geb. L80 K.
III. Klasse. Glóser M., Lehrbuch der Arithmetik fur die III. Klasse der Realschulen,
5. Aufl., 4. Aufl. noch zulassig, geb. 130 K.
IV. —VII. Klasse v. Moiśnik Fr., Arithmetik und Algebra fiir obere Klassen, 29. Aufl, 
26.—28. Aufl. noch zulassig, broch. 330 K, geb. 3-80 K.
V. —VII. Klasse. v. Moenik Fr., Geometrie fiir die oberen Klassen der Realschulen, 
24. Aufl., 23. Auflage noch zulassig, broch. 3'30, geb. 3 80 K-
V.—VII. Klasse. Jelinek, Logarithmische Tafeln fiir Gymnasien und Realschulen, 
broch. P20, geb. 1'50 K.

Naturgeschichte. I. und II. Klasse. I. Semester. Latzel-Mick, Pokornys Tierreieh, nu r 25. Aufl., 
broch. 2'20, geb. 270 K.
1. und II. Klasse, 2. Semester, Pokornys Pfanzenreich (von Fritsch). Ausg. B. 24. Aufl., 
22. und 23. Aufl. noch zulassig, geb. 3 20 K.
V. Klasse. Schmeil-Scholz, Leitfaden der Botanik, 1. Aufl., geb. 3 25 K.
VI. Klasse. Woldrich J., Zoologie, 9. Auflage, 8. Aufl. noch zulassig, broch. 2 70. 
geb. 3 20 K.
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VII. Klasse. Hochstetter-Bisching, Mineralogie und Geologie, 19. Aufl., 15. und 17. 
Aufl. noch zulassig, broch. 2'30, geb. 2’80 K.

Chemie. IV. Klasse. Rippel, Grundziige der Chemie und Mineralogie, 2. Aufl., 1. Aufl. noch 
zulassig, geh. 2-10, geb. 2'50 K.
V. Klasse. Rippel, Grundlinien der Chemie fur Oberrealschulen, I. Anorganische 
Chemie, geh. 3'—, geb. 3'50 K.
VI. Klasse. Mitteregger J., Lehrbuch der Chemie fiir obere Klassen, 2. Teil, Orga- 
nisclie Chemie 8. Aufl., 7. Aufl. noch zulassig, broch. 172, geb. 2'22 K.

Physik. III. und IV. Klasse. Rosenberg, Lehrbuch der Physik fiir die untercn Klassen der 
Mittelschulcn. Ausgabe fiir Realschulen, 1. Aufl., geh. 2 50, geb. 3-— K.
VI. und VII. Klasse. Wallentin J., Lehrbuch der Physik fiir die oberen Klassen 
Ausgaben fiir Realschulen n u r  11. Aufl., geb. 330 K.

Geometrie. I. Klasse. Rossmanith-Schober, Geometrische Formenlehre fiir die I. Klasse, 
6. und 8. Aufl. broch. 70 h, geb. 110 K.
11. —IV. KI. Rossmanith-Schober, Grundziige der Geometrie. II.—IV. Klasse, 8. Aufl. 
6. und 7. Auflage noch zulassig, broch. 1'90, geb. 2'30 K.
Darstellende: V.—'VII. Klasse. Smolik, Darstellende Geometrie, n u r 2. Aufl., broch.
3-50, geb. 4 K.

Stenographle. IV.—VII. Klasse. Scheller Fr., Lehrbuch der Gabelsberger’schen Stenograp hie
12. Aufl., 9.—11. Aufl. noch zulassig, geb. 3-60 K.

H i l f s b i i c h e r .
Rumanisch. Abteilung fiir Nichtrumanen. II.—VII. Klasse. Alexi, Worterbuch, deutsch-rum, 

rum.-deutsch.
Ruthenisch. Abteilung fiir Nichtruthenen. V.—VII. Klasse. Popowicz E., Ruthenisch- 

deutsches Worterbuch.

A u t o r e n  fi i r  d i e  S c h u l -  u n d  o b l i g a t c  P r i v a t l e k t i i r e :
Deutsch. In den Graeserschen oder Feytag (Tempskyschen) Schulausgaben : V. Klasse: 

Reineke Fuchs. Philotas. Emilia Galotti. Minna von Barnhelm. — VI. Klasse: Minna 
von Barnhelm. Maria S tuart.'D ie Jungfrau von Orleans. Kabale unb Liebe. Don 
Carlos. — VII. Klasse: Laokoon (nur Graesersche Ausgabe). Hermann und Dorothea. 
Iphigenie aufTauris. Egmont. Wallenstein. Wilhelm Tell. KOnig Ottokars Gliick nnd 
Ende. Die Alinfrau. Sappho. Julius Caesar. Der Prinz von Homburg.

Franzosisch in der Ausgabe von Velhagen und Klasing. V. Klasse: Erckmann-Chatrian 
Contes populaires und Contes des bords du Rhin. — VI. Klasse: Augier et Sandeau, 
Le Gendre de Monsieur Poirier; Scribe, Łe Verre d’Eau. —) VII. Klasse: Moliere, 
Les femmes savantes.

Rumanisch fiir Rumanen. VI. Klasse: Alexandri: Cetatea Neam(ului. (Ausgabe von L. 
Bodnarescul Czernowitz). Dumbrava ro§a (Alcalay, Bucure§ti Biblioteca pentru to(i 
Nr. 192). lorgu de la Sadagura (Teatru, VoI. III. Editura Minerva, Bucure§ti Str. 
regala, 6). D. Bolintinianu: Traiauida (Editura Minerva Bucureęti). C. Negruzzi: 
Alexandru Lapuęneanu, Aprodul Purice (Editura Socec, Bucureęti). Odobescu : Doamna 
Chiajna (Editura Socec Bucure§ti), Pseudokynegheticos (Editura Minerva, Bucureęti). 
Russo: Cantarea Romaniei (Editura Minerva Bucuresti). VII. Klasse: V. Alexandri 
Despot Voda (Socec). Eminescu (Biblioteca pentru to(i, Alcalay Bucureęti Nr. 195. 
196.) Hasdau: Razvan §i Vidra (Socec). Caragiale: Napasła, Conul Leonida (Editura 
§araga, Ia§i). Alexandri: Fantana Blanduziei (Socec).


