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Den Safcz von den Enhaltung der Substanz
(im Ansclilusso an dio voraiigegangenen clicmisolien Tbeorien).

U  as allgemeine Gesetz der Entwieklung, dessen genaue und ganz bestimmte 
£ Feststellung und Pracisierung den espeninentiereudeu Naturwissenschaf- 

ten zu danken ist, lohrt die allmalilige Entstehung, sowold der unorganisehen 
ais auf.li der organisehen Welt. Mit der Genese ais aueli mit den in der Gegen- 
wart gegebeuen iiulleren und inneren Beschaffenheiten der gesaunnten Kor- 
perwelt beschnftigt sieli sowold die erklarende ais aueli die beschreibende 
Naturwissenschaft, die in iliren einzelnen Disciplinen yerschiedene Eigen- 
selutften der Kdi’]ier bchandelt und zu erkliiren versuclit.

Es ist aber die Aufgabe der Naturwissenselnift in letzter Linie den 
Begriff der Materie, welclier ilir Yorwurf ist, so zu bestimmen, dass alle 
Erscheinungstbrmen der Materie, welclie in den einzelnen Disciplinen iliro 
Beliandlung fiuden, widerspruclislos ans diesem Begriffe abgeleitet werden 
konuen. Jede Disciplin aber wieder bat. nacli der Richtung i h r e r  IJnter- 
sucluingen liin eine Begriffsbestinimung der Materie zu bieten, die ilir 
adiiąuat ist, und von der ais Yoraussetzung ausgeliend, sie alle specitiscben 
Erscheinungen des Stottes in ilirem Untersucliungsbereiche einwandlos er- 
ldaren kann. Eine solche begreuzte begriffliche Eigenschaft des Stolles bat 
daun fiir den betrelfenden Zweig der Naturwissenschaft axiomatiscben 
Charakter und dient iinn ais Ausgangspunkt zur Schatfung seiner Hypo- 
thesen und begriindeuden Tbeorien.

Unter alle u Zweigen der erkliirenden Naturwissenschaft zeiebnet sieli 
die Chemie durcli iliren ausscblielilich inductiyen Charakter ans. Alle 
Tbeorien und Lehrslitze dieser Wissenscliaft sind das Product zahlreicher 
Einzeiuntersuelmngen.
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Lange Zeit liat die Chemie ais Dependenz der Fhysik gegolten and 
physikalische Grundwahrheiten wurden zur Deutung- chemischer Phiinomene 
beuutzt, bis endlicli die Cliemie erst seit yerhaltnismaliig kurzer Zeit iu 
dem Satze der Erhaltung der Substanz eine ibr adiiąuate Grundlage vou 
axiomatisclier Bedeutung ge funden bat. Auf dem Wege bistoriscber Unter- 
suchung wird nun der Versuch gem ach t, den entwicklungsgescliiehtlicheii 
Lani' der cliemischen Wissenschaft mit Itiicksicht auf die jederzeit mali- 
gebenden Theorien bis zur Aufstellung des Satzes vou der Erhaltung der 
Substanz zu verfolgen und diesen Satz selbst uud seine Bedeutung fur 
die Chemie, ais audi seinen erkenntnistheoretischen Wert zu uutersudien.

Die Geschichte der Chemie reicht bis in das entfernteste Alterthum 
zuriick. in diesem langen Zeitrauine ilirer Entwicklung bat sieli die Cliemie 
in solclien Extremen bewegt und einen solcli maunigfaltigen Wechsel ilirer 
Schicksale erfahren, dass ihre Gescliiciite mit zu den wiehtigsten Zeugen 
und Denkmaleru menschlicher Culturbestrebungen gehdrt. liire Vertreter 
und Verkiinder wurden baki ais Abgdtter der Menschheit angesehen, bald 
mit der Strenge des Gesetzes und mit der Geiliel des ilolines verfolgt. 
Von den Gro li en ilirer Dienste wegen bescliiitzt, wurden sie von der Kirche 
yerfolgt und geiichtet. Ja, selbst einander entgegengesetzte wisseuschaft- 
liclie Systeme versucliten die Chemie iliren Zwecken dieustbar zu machen. 
Mystische Leliren einseitigsten Idealismus’, wie auch krassester Materia- 
lismus yersuchten es, diese Wissenschaft zur Grundlage ihres Baues zu 
machen. Und alle Wechselfalle liegen in dem inductiyen Charakter der 
chemischen Wissenschaft; deiin bevor sich die Chemie zu einer selbstiin- 
digen Wissenschaft erliob, musste im Laufe der Jahrliunderte eine unge- 
lieuere Summę zahlloser Einzelerfahrungen erworben werden. Diese Er- 
fahrungen erwuclisen aber aus Untersuchungen, dereń Anstellung die 
Yerschiedensten Zwecke yerfolgte. Bald war es Habsucht, die aus wertiosem 
billigen Metalle Gold erzeugen wollte, bald war es die Tendenz, aus den 
Producten der Natur durcli cheinisclie Processe heiiende Stoile zu gewinnen, 
welche eine Reilie vou Erfahrungen zu Tage forderte. Aus diesen schufen 
dann erleuclitete Geister durcli Zusammenfassung und Aufstellung allge- 
meiner Gesichtspunkte die werdende Wissenschaft. Aber selbst von da an 
machte die cheinisclie Wissenschaft die mannigfaltigsten Wandlungen durcli. 
Hypothesen und Theorien wurden gegriindet uud gestiirzt, und im edlen 
Wettkampfe der Geister wurde jenes Lelirgebiiiide errichtet, das heute einer 
der Ausgangspunkte der inodernsten Culturbestrebungen ist.

Schon dem alten Culturyolke Aeg^-ptens, von dessen schwarzer, schlam- 
miger Erde die Wissenschaft den Nameu Chemie erhalten liaben soli, waren 
cheinisclie Vorgange bekannt. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle, 
die Kunst des Fiirbens, die Bereitung mannigfacher Salben, Pflaster, und —
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wie mis Mumienausgrabungen leliren — von Scliminken erreichte einen 
ziemlich liolien Grad von Vollkommenheit. In den gelieimnisvollen Myste- 
rion, wo eifersiichtige Priester ihre Leliren den Unoingeweiliten geheim 
liielten, waren cliemische Processe zum Zwecke der Bereitung von ver- 
schiedenen heilenden Medicinen geiibt mul gepflegt. Von den altosten Vbl- 
kern, welche mit den Aegyptern in Beriihrung kamen, den Phbniciern uud 
Juden, liaben wir sehr spiirliche Nacliricliten iiber ihre chemisclion Kennt- 
nisse. Den ersteren schreibt die Sagę die Erfindung des Glases zu, jedeufalls 
waren bei diesen, ebenso wie bei den Israeliten metaliurgische Processe 
bekannt, wie sclion aus der Darstellung ihres Miinzwesens erhellt.

Die grofien Cultuiwolker des Abendlandes im Alterthum, die Griechen 
und Romer, schlugen im Verlaufe und auf der Hdlie ilirer geistigen Ent- 
wicklung eine Richtung ein, welche von vorneherein einer solch inductiven 
Wissenschaft, wie es die Chemie ist, feindlicli sein rnusste. Die Griechen 
richteten ihren 131 ick auf das Allgemeine. Auf dem Wege speculativen 
Denkeus versuchten sie die sie umgebenden Erscheinungen zu deuten, Welt- 
entstehung und Weltyerlauf zu erklaren. Natiirliche stoffliche Yorgiinge 
wurden oline jedes Experiment dureh abstracte Erkliirungen zu entwirren 
yersucht und so jene Hypothesen geschaffen, welche in einem fast, unbe- 
greiflichen Gegensatze zu der sonst so hochentwickelten Intelligenz dieses 
Yolkes stehen. Ueber die grundlegendsten Eigenschaften der Kdrper herrschte 
Unkenntnis und selbst fiir die aulleren Zustande, unter welchen sieli ein 
Kdrper jedesmal der Beobachtung unterwirft, wurden materielle Triiger hy- 
postasiert. In diesem Sinne erhielt der sclion friihzeitig ,von den iiltesten 
griechischen Pliilosophen aufgestellte naturwissenschaftliche Begritf des Ele- 
mentes seine Ausbildung. Unter Element wurden nieht die einzelnen letzten Re
stami tlieile der Kdrper, durch dereń Zusammenstellung, Gruppierung und Combi- 
nation die Welt der Erscheinungen entsteht, verstandeii,sondernEleinente gal ten 
ais oxtrome Zustande der Kdrper, aus welchen durch melir oderminder innige 
Yermengung oder Trennung die einzelnen Aggregatformen in ihren phy- 
sikalischen Erscheinungen zutage tretem So entstand aus dieser Art 
der begrilfliclien Fassung der Zustande kalt, boiII, feuclit, trocken, scliwer, 
leicłit, etc. die Elementenlehre des Aristoteles, der das Feuer ais Triiger der 
Hitze, das Wasser ais Triiger der Feuchtigkeit, die Erde ais Triiger der 
Kiilte und die Luft ais Triiger der Feuchtigkeit und Leichtigkeit aufstellte. 
lleriicksichtigt man diese Elementenlehre des Aristoteles, welche der Aus- 
druck der naturwissenschaftlichen Kenntnisse der damaligen Zeit war, so 
muss man iiber ihre materielle Wertlosigkeit staunen, und aucli zugleich seine 
Bewunderung dem Yersuche nicht yersagen, der Forderung der Urtheilskraft 
in der Erkliirung der sieli in der Erscheinung darbietenden Kdrper durch 
diese Elementenlehre eben gerecht zu werden. Denn bei genauer Betrachtung
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dieser Lebre kann rnan sieli der Ansicht niclit yerschlieBen, dass sie iliren 
Grund in dem Postulate der Urlheilskraft bat, welches das Ganze ans Tliei- 
len entstelien, und Ganzes durcli Theilung yergeheu lasst. Der bleibende 
Wert dieser Elementenlebre kann also nur fonualer Natur sein, und es 
kann niclit rundweg die Wabrscbeinlichkeit von der Hand gewiesen werden, 
dass diese Elementenlebre yielleieht der erste ungeahnte Versucb ist, qua- 
litative Unterscbiede auf quantitative Weise zu deuten.

Die bildenden Kiinstler bracliten, entsprechend der damaligen geistigen 
Richtung, der Materie, mit der sie sieli besebiiftigten, gar kein Interesse 
entgegeu. Ilu* vorziigliclistes Augenmerk war nur der aesthetischen Seite 
zugowendet. Die Roh-Bearbeitung und Bescbaffung der Rohstotfe war nur 
in Hiiiiden solcber Leute, von weieben ein Versucli einer allgemeinen Be- 
obaclitung und Erklarung niclit zu erwarten war. Die anderen Gewerbe 
lagen in den Hiinden der uugebildeten Volksscliicbten und so waren niclit 
eimnal die Voraussetzungen gegeben, dass von' irgendwelcber Seite 
Yersuclie zur wissenscliaftlicben Deutung chemiscber Vorgiingo geinacht 
werden. In allen diesen aulleren Thatsaehen ist zugleicli der Grund 
gegeben, warum bei einem geistig so liocli stebenden Volke, wie bei 
den Grieclien, die Chemie auf einer so tiefen Stufe stand. Donn die 
Chemie stiitzt sieli auf Einzeltbatsaehen, ibrein Studium und ilirer 
Erkenntnisweise gelit die Einzelbetraehtung voran. llir Wesen yertriigt 
niclit den kułnien Flug der geistigen Abstraction, die yerachtlich auf 
die Tbatsacben beruuterblickt oder ilinen iliren Wert dictieren will. 
Sio yerlangt ausschlielllich den logiseben Entwieklungsgang yom Be- 
sonderen zuni Allgemeinen. Auf der breiten Unterlage eines grolien Tliat- 
sacbenmaterials formuliert die Chemie ilire allgemeinen Gesetze aus 
Kegeln, mii darni im steteu Fortscbritte ilirer wissenscliaftlicben Eutwicklung 
und unter inimerwahrender Controle des Experiinentes zu Wabrbeiten zu 
gelangen, dereń bleibender Wert der spiiteren Entfaltung der Wissenscbaft 
zugute kommt und der allgemeinen Erkenntnis den Dienst der Fdrderung 
der Wahrheit leistet.

Bei den Rdmern beginnen die Anfiinge einer wissenscliaftlicben 
Riclitung erst um jene Zeit, ais Griecbenland unter die Herrseliaft 
Roms kam. Die Besiegten wurden die Lebrineister der Sieger. Den 
Ronieni stand aber infolge der grolien Ausdehnung des romiseben Reiclies 
und durcli den Unistami, dass die Romer auf iliren Eroberungsziigen mit 
yielen Vdlkern in Beriihrung kamen, eine grolie Reilie von Thatsaehen und 
Erfahrungen zur Seite. Aus diesem Grunde linden wir aucli bei den Rd- 
lnern eine viel bedeutendere Kenutnis chemischer Thatsaehen ais bei den 
Grieclien. In seinein Werke Hi s t o r i a  n a t u r a l i s  gibt uns Plinius der 
Altere nut erschdpfender Vollstiindigkeit eine Darstellung der ebemiseben 
Kenntnisse der Romer. Sowolil mich diesem Schriftsleller ais aucli mich
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dem Griechon Dioscorides, der ais Arzt rdmische Heere auf ihren Ziigen 
begleitete, kann man sieli kein genaues Bild. iiber die damaligen Kennt- 
uisse der Romer maclien, weil die genaue Bedeutung der von diesen Au- 
toren gebraucliten Bezeiclinungen niclit mit Sicherlieit zu bestimmen ist, 
und weil die Beschreibungen der Korper, auf die die einzelnen Nainen an- 
gewendet wurden, wegen ihrer Undeutliclikeit und Unvollkommenlieit die 
Korper niclit erkennen lassem Soviel stelit fest, dass von den Me- 
tallen neben den bereits bei den iiltesten Vdlkern bekannten, das Queck- 
si 1 ber und seine Amalgame bekannt warem Von cliemiscłien Processen waren 
die Manipulationen der Legierung, die Bereitung des Stahles und die 
Darstellung mancher Oxyde der Scliwermetalle bekannt. Audi findet man 
zum erstenmale bei diesen Schriftstellern die Manipulation und den Vorgang 
der Uestillation beschrieben. In der Bereitung des Glases machte man in- 
soferne einen Fortscliritt, ais man fiirbige Gliiser durcli Zusatz metallischer 
Substanzen darstellte.

Fasst man alle ijuellenmalligen Naclirichten zusammen, so kann man 
siidi ein Bild der cliemiscłien Kenntnisse der Alten machem Ans praktischeu 
Zwecken wurden deutlich heryortretende chemisclie Eigenschaften der Kor- 
]»er der Beobaclitung unterworfen und in diesem Simie kleine chemisclie 
Handgrille und Vorgiiuge nutzbar gemacht, so dass von einer eigentlichen 
cliemiscłien Wissenschaft in dieser Zeit keine ltede sein kann.

Auf diese Zeit, die beilihitig von den iiltesten Anlangen menscliliclier 
Cultur bis zum ersten Jahrliunderte nacli Christi Geburt dauert, folgt ein 
Zeitraum von dreihundert Jaliren ganzlichen Stillstandes. Das Interesse 
war durcli politische Ereignisse ganz absorbiert. Neue Ideen und Ansichten 
rangen mit altem Verschiebungen ganzer Vdlker fanden statt, und Orient 
und Occident traten mit einander in geistigen Yeikehr. Mit dem Verfalle 
des Heidentlniins ymloren die alten Gotter ilire Maclit und ihren Schreckem 
Was die alten, heiligen Mysterien in Jahrtausende langer Arbeit au Erfali- 
rung und Wissen aufgespeichert hatten, fieng an Gemeingut aller zu werdem 
Der neue Glaube entkleidete die Naturkrafte ihrer lebenden Wesenheit, und 
der Menscli durfte, oline eine Gottheit zu beleidigen, sieli an die Erfor- 
scliung der Naturkrafte wagern Und so beginnt beiliiulig 1 1 1 1 1 das 4. Jalir- 
hundert nacli Christi Geburt ein neues Zeitalter der Chemie. Von da an wini die 
Chemie ais selbstiindige Wissenschaft getrieben; sie wini bewusst geiibt 
und gehandhabt, sie wini gelernt und gelehrt, Regeln und Gesetze werden 
gefunden, niclit aber zum Zwecke der Erforschung der Korper im wissenschaft- 
liclien Sinne, sondernzueineinganz anderen Zwecke: zu dem der Goldgewin- 
nung. Diescs Zeitalter lieilit das der Alchemie. Dieses alchemistischeZeitalter, 
welches beiliiulig vom 4. bis zum Anfange des 1(1. Jahrhunderts dauert, wini 
besonders durcli zwei scharf heryortretende Eigentliiiinlichkeiten cliarakte-
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risiert. Erstens durcli den Zweck, dem die Chemie diensthar gemacht wurde 
und zweitens durcli die theoretischen Anscliauungen, die in dieser Wissen- 
scluift Geltung erhielten und vom erstrebtem Endzwecke dictiert wurden. 
Dieser Zweck war die Gewinnung des Goldes aus unedlem, billigem Metalle, 
um so auf kiiustliche und leichte Weise die Erlangung grofier Reichthiimer zu 
ermiiglichen. Diesem Streben lag der Gedanke zugrunde, dass die Kdrper, be- 
sonders aber die Metalle imstande seien eine Vervvandlung durchzumachen, 
und zwar in dem Simie, dass durcli yerschiedene Manipulationen und che- 
misclie Processe unedle Metalle inedle vehvandelt werdenkonnen. Von diesem 
Glauben an die Metallverwandlung und Yeredlung ausgehend, wurden auf 
deductiyem Wege Hypothesen und Theorien geschaffen, dereń niiliere Be- 
trachtung aus zweierlei Griinden interessant erscheint. Erstens sind es die 
iiltesten ziisammeiihangenden Ansichten iiber die Natur wenigstens einzel- 
ner Korpergruppen, die ausgesprochen wurden, zweitens entstanden im ont- 
wickluugsgeschichtlichen Verlaufe der chemischen • Wissenschaft Ansichten 
iiber die Constitution der Materie wieder, die diesen iiltesten Meinuugon 
iihnlich sind, aber auf inductiyem Wege gewonnen, ein lehrreiches Bei- 
spiel bieten, wie experimentelle Untersuchungen und Forschungen den Flug 
menschiiclier Phantasie lenken und ziigeln.

Die Ansichten und Theorien, die also in diesem Zeitalter ausgesprochen 
wurden, waren von der Absicht bestimmt, unedle Metalle in edle zu ver- 
wandeln und zugleich von dem Glauben geleitet, dass diese Metallyerwaudlung 
und Metallyeredlung moglich sei. Ebenso aber wie der Ursprung der Al
chemie in die iiltesten Zeiten iigyptisclier Yergangenheit zuriickzuyersetzen 
ist, wo in heiligen, geheimnisyollen Mysterien naturwissenschaftliche Beob- 
achtungen und Studien getrieben wurden, ebenso ist die Wurzel der im 
alchemistischen Zeitalter herrschenden Ideen in jenen Mysterien zu suclien. 
In Aegypten erhielt sieli die Alchemie bis ins 4. Jahrhundert n. Chr., 
bis sie auf dem Wege der Selmie von Alexandrien durcli die Griechen nach 
Europa kam, liier eine zeitlang von den Arabem gepflegt, sieli allmiihljg 
entwickelte, um bereits gegen das 8. Jahrhundert ais Product ilirer Arbeit 
bewusst und deutlicli die Theorie der Metallyeredlung und Metallyerwaml- 
lung zu zeitigen.

Experiinentelle Griinde, oder solclie aus der Erfalirung fiir die Auf- 
stellung dieser Theorien gab es niclit und diese wurden audi nicht gesucht. 
Reichste Einbildungskraft mit mystischem Beiwerke waren die Schdpfer 
dieser Ansichten, die sieli durcli mehrere Jalirhunderte in lioliem Ansehen 
erhielten. Nach diesen Ansichten sind alle Metalle aus mindestens zwei 
Stotfen zusammengesetzt, und zwar aus Mercurius (Quecksilber) und Sulfur 
(Schwefel); das gegenseitige Mengenyerhiiltnis dieser Stotfe bestimmte nun 
nach der Art ilirer gegenseitigen Fixierung die Natur der Metalle. Unter
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(leni Mercurius und Snlfur der Alcliemisten sind aber nicht die wirklichen 
Elemente Scliwefel und Quecksilber zu yerstehen, soiidern die Nnmen wur- 
den fiir begrillliclie Bestiami ungen, die mail sieli unter diesen Bezeichnun- 
gen yorstellte, gebraucht, so dass sie gleichsam sytnbolischen Charakter 
liatten. Mercurius bezeiclmete das Unzersetzbare, die Ursaclie des Metall- 
glanzes, das Delinbare, wiihrend der Sehwefel den Begriff der Zersetzbarkeit,, 
Veranderlichkeit und Fliichtigkeit ansmaclite. Wo selir viel Mercurius und 
wenig Scliwefel in reinstein Zustande und in der vortheilhaftesten Fixierung 
vorhanden sei, da resultiere das edelste Metali. Was unter dem Begriffe der 
Fixierungzu verstelien sei, ist nicht aufgekliirt, auli er man denkt sieli vielleicht 
diesen Begrilf ais weitlaufiges Aualogon zuin Begrilfe der Affinitiit. Das 
Ubergewicht des Schwefels maclie dann die unedlen Metalle ans, und es 
sei Aufgabe des Alcliemisten aus diesen unedlen Metallen durch richtige 
und geschickte Combination dieser Grundstotfe die edlen Metalle herzustelleu. 
Der Kdijier aber, der die richtige Combination dieser Stotfe herzustellen 
vermdge, sei der Stein der Weisen, und so ergebe sieli fur den Alcliemisten 
ais Endzweck seiner Bestrebungen den Stein der Weisen zu suchen.

Diese theoretischen Ansichten erhielten sieli wiihrend der ganzen 
Dauer der alcheinistischen Periode bis beiliiufig ins 16. Jahrhundert fast 
unyerandert. Nur wenige abweichende Ansichten sclireiben den Metallen 
aulier Mercur und Scliwefel nocli Wasser oder Salz in ihrer Zusammen- 
setzung zu. Erst gegen das Ende dieses Zeitalters mach te sieli eine Riclitung 
in der Chemie geltend, welche einestheils das Gebiet alchemistischer Leiclit- 
gliiubigkeit erweiterte, anderntheils aber die neue Riclitung der medicini- 
schen Chemie anbalinte. Es entstand niimlich die Ansicht, dass zwischen 
der Veredlung der Metalle und der Heilung kranker Organe eine gewisse 
Analogie bestehe. Wie' das edle Metali den yollkommenon Zustand des un
edlen darstellt, und wie durch die Verwandlunng unedle Metalle in edle 
yerandert werdeu kdniien, ebenso seien die gesunden menscliliclien Organe 
an sieli edel, durch Krankheiten werden sie aber yerunedelt. In richtiger 
Schlussfolgerung dieser sieli geltend maclienden Ansicht wurde dann dem 
Steine der Weisen, dem Kdrper, der unedle Metalle zu yeredeln yermoge, eine 
allgemeine Heilkraft zugeschrieben. So wurde die Wirkungssphiire des Steines 
der Weisen yergrdltert und der Zweck der Alchemie erweitert. Mit diesen 
theoretischen Annahinen wurde die Alchemie auf ein anderes Gebiet, auf 
das Gebiet der medicinischen Chemie, der letzten Epoclie der unwissenschaft- 
lichen Periode der cheinisclien Wissenschaften, heriibergeleitet. Audi in 
diesem Zeitalter, das sieli vom Beginne des 16. bis zur Mitte des 17. Jalir- 
hundertes erstreckte, ist die Chemie ebenfalls durch die Tendenz, der sie 
dienen soli, bestimmt und ihre Riclitung ist genau yorgezeichnet durch den 
Zweck, den sie erfiillen soli.
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Zuerst ais Hilfswissenschaft der Mediciu und in Vcrbindung mit dieser 
betrieben, entwickelte sie sieli im weiteren Verliuife zur Holbstandigkoit 
der medicinischeu Chemie, der sogenannten Jatrochemie, die so weit gedieli, 
dass sie liiclit nur die in der Mediciu herrscłienden galonisclien Ansichten 
ybllig yerdriingte, sondern audi tlieoretisclie, wissenschaftliclie Ansichten 
der Mediciu lieferte. Im Yerlauf dieser Entwickluug aher ualnn die Chemie 
selhst Formen an, die in ihrer Weiterentfaltung aufgrund eines sieli 
imnier melir yergroliernden Tliatsachenmateriales tlieoretisclie Erwiigungeu 
scliufen, in welchen bereits die ersten Anliiufe wissenschaftliclier chemischer 
Theorien zu suchen sind.

Die ersten Anfange der mediciniseben Chemie sind bereits im Zeit- 
alter der Alchemie zu suchen; denn sclion uin diese Zeit wurdeu ais Heil- 
mittel solclie Stoffe yerwendet, zu dereń Darstellung einige Keuntnis in 
chomischen Oporationen erforderlich war, Aher das war a,uch alles, was die 
mcdieinische Chemie bis zmn IG. Jahrhunderte ausmachte, so dass diese 
selbst nur ais Depeudenz der Alchemie angeseheu werdeu muss. Erst um 
die Zeit, ais die herrscłienden Ansichten Galens in der Mediciu immer 
mehr und mehr an Boden verloren, und fiir die Erkliirung der Ursachen 
und Entstehung der Krankheiten tlieoretisclie Erwiigungen Platz grillen, 
die den Organismus ais Chemismus auffassten, begann das Zeitalter der 
eigentlichen medicinischeu Chemie. Es entstand mimlich die von meliro- 
ren wissenschaftlich gebildeten Mśinnern dieser Zeit gleichzeitig aufgestellte 
Ansiclit, dass der Lebensprocess selbst ein chemischer Yorgang sei, dass 
alle Bestandtheile des menschlichen Organismus aut Elemente in clięini- 
sclicni Sinne zuruckzufiihren seien, und dass alle Erscheinungsformen des 
gesunden utul kranken Zustandes in den verschiedensten Combinationen 
dieser Elemente i li ren Gruud haben. Diese allgemeine tlieoretisclie Ansiclit 
liatte z.weierlei im Gefolge. Erstens wurden alle Vorgange des Organismus, 
die in den einzelnen Hauptzweigen der Mediciu ihre Behandlung tinden, 
mit Hilfe der Chemie gedeutet. Die physiologischen Erscheinungen wurdeu 
durcli ein richtiges Yerhaltnis, die patliologischen durch ein uurichtiges 
der einzelnen Bestandtheile erkliirt. Zmn Zwecke der Therapie w unie 
nach einer Iieilie chemischer Mittel und Korper gesucht und geforscht, die 
eben durch ihre Einwirkung aus dem unrichtigen Verhaltnis der einzelnen 
Elemente ein richtiges herstellen, und so die Krankheiten heilen sollten. 
Zu diesem Zwecke und in weiterer Yerfolgung dieser Ansichten wurdeu 
chemisehe Forschungen angestellt; man yersuchte iiberhaupt die Natur che
mischer Vorgiinge zu ergriinden, und es wurde eine Menge neuer Prii- 
parate hergestellt, um ais Heilmittel yerwendet zu werden. Thierische 
Substanzen wurden auf iliren Heilwert und ihre Heiikraft gepriift und die 
wirksamen Bestandtheile darin gesucht. Gelegentlich dieser Arbeiten wurde
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aber die esperimentclle Chemie mit einem groBen Thatsachenmateriale he- 
reichert, und so der erste Grand gelegt, aa der Hand dieser grofien Menge 
von Einzelerfahrungen den Wert oder Unwert theoretisclier Ansichten za 
priifen. Zweitens gelangte die Chemie in die Hiinde von Mannern, wel- 
ehe niclit mehr der Goldmaeherknnst frohnten, sondern wissenscliaftlich 
gebildet, mit dem praktischeu Zwecke der Heilung noch den der reinen 
Forschang verbanden. Diese Miinner fanden im Verlaufe ihrer Arbeiten an 
der Chemie selbst Interesse; an der Hand von Experimenten yersuchten 
sie ihre Ansicliten za controlieren and za yerbessern, and so warde schon 
in dieser Zeit der Grand za dem Starze der Jatrochemie gelegt. Die Chemie 
konnte niclit mehr ais Hilfswissenschaft derMedicin dienen, donn sie ent- 
spracli erstens niclit den praktischeu and einseitigen Hoifnaiigen, die mail 
in sie setzte, zweitens yergrbBerte sieli auch ihr Thatsachengebiet in so 
grollartiger Weise, dass diese Materie eine selbstiindige Bearbeitung in ge- 
bieterischer Weise forderte.

So lieferte die in sieli nad darcli sieli selbst zusammenbrechende Jat
rochemie den fruchtbaren Boden, ans dem sieli die Chemie ais selbstiindige 
Wissenseliaft mit iliren eigeuen, garkeinem auderen fremden Zwecke dienst- 
baren Hypothesen and Theorien erhob.

Es eriibrigt nar noch, vor dem Uhergange zam wissenschaftlicheu 
Zeitalter der Chemie, einige in der medicinischen Chemie lierrscheiule 
Ansichten zn betracliten und zagleich die Arbeiten eiuiger Cliemiker die- 
ses Zeitalters kennen za lernen, weil einestheils diese Ansichten einen 
quantitativ weiteren Fortschritt gegeniiber dem Zeitalter der Alchemie be- 
deateu und weil anderentheils in diesein Zeitalter Arbeiten entstanden, 
welclie von bleibendem Werte aach fiir die spatere Zeit warem

Die leitenden theoretischen Ansichten anterscheiden sieli niclit viel von 
jenen des yorigen Zeitalters. Die Elemente warden ebenso wie friiher nur 
begritilich and hypothetisch gefasst, docli insoferne erweitert, ais zam Mercu r 
and Sulfur noch der Begrilf des Salzes hinzakain. Unter Salz ist aber in 
dieser Zeit nur em gedachter Triiger yerschiedener Eigenschaften zu ver- 
stelien and die Yorstellung, ais habe man sieli nnter Salz etwa eine der 
heutigen Erkliirung nar entfert ahnliche (analoge) za denken, ist eine ganz 
und gar niclit zutreflende. Auch suclite man um jene Zeit bereits mich 
den Frincipien der medicinischen Wirksamkeit der einzelnen Kdrjier, 
und stellte so, von diesem Standpunkte ans, die Begriffe der Siiuren and 
Laugen fest, ohne sieli aber im mindesten iiber die chemische Natur dieser 
Eintheilang klar zu sein, und oline auch nar den Versuch za maclien, diese 
Frage mieli der Eigenschaft der Siiaren und Laugen einer wissenschaftlichen 
Untersuchang und Ldsung zaznfahren. Alle diese theoretischen Ansichten 
waren vom Bestreben dictiert, den therapeutischen Wert oder Unwert der

i
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einzelnen Korper zu bestiinraen and eine Deutung ihrer Wirksamkeit auf 
den Organismus zuni Zwecke ihrer praktischen Anwondung zu geben. 
Dieses Bestrobon war insoferne der Schaffung von Theorien ungiinstig, 
ais es durch den praktisch geforderten Zweck eine rein cliemisclie Be- 
traehtungsweise der Erscheinnngen yereitelte. Indessen wurde aber durch 
bodeuteude Miinner, die in steter Forscliung ein reiehes Thatsachenma
teriał sammelten, gerade der Starz der medicinischen Chemie vorbereitet. 
Van Hehnont, Glauber and Sylyius sahen ein, dass nile physiologischeu 
Vorg;inge nicht durch cliemisclie Proeesse erklart werden konnen, and 
dass Kriifte anderer Art wirksani seien. Der Gedanke, dass die Chemie eine 
selbstiiadige Wissenschaft sei, die weder physiologische Erschoinangen 
allein deuten, nocli ihre Erkliirungssiitze in mystischen Speculatio- 
nen fiuden konne, driingte sieli uaabweislich auf and brach sieli iinmer 
melir Bahn. Man hatte scliou zu viele Enttauschungen sowohl in der Al
chemie, ais aucli in der Jatrochemie erfahren, am sieli der ungetriibten 
Hoffnang hingeben za konnen, dass man die Chemie entweder eiaem prak
tischen Zwecke dienstbar machen, oder aber andere Wisseusgebiete mit 
ihrer Hilfe werde erscliliefieu konnen. Und so beschriinkte man sieli auf 
die teehnische Seite dieser Wissenschaft. So stellte Glauber Natrium- 
salfat, schwefelsaures, salpetersaures Ammoniak ais erster in technischer 
Weise dar. Audi fur die Darstellung vieler Chlornietalle, des Sublimats 
gab er richtige und techuisch yerwertbare Methoden an. Die ersten Anfiinge 
einer zielbewassten and systomatischen Analyse siad bereits bei Glauber 
za sachen. Dieser Chemiker wusste nicht nar eiae genaae Unterscheidang 
der Basen and Sauren festzulialten, sondern er hatte aacli eine klaro Vor- 
stellung von der Wirkangsweise der stitrkeren and schwiicheren Affinitat. 
la der Technologie lelirte Glauber bedeatende Fortschritte. Das Farbęn von 
Glasflussen, die Herstellung von Beizen yerdankten ihm bedeatende Yer- 
besserungen. Die Gewinnang der Erze, die Branntweindestillation and die 
Essigfabrikation wanien durch ilm gefbrdert. Um die Gewinnaag der Me- 
talle ans iliren Erzen maclite sieli Glauber yerdient, ja er beton te sogar den 
yolkswirtschaftlichen Wert einer bedeatenden technischen Industrie. Noch ein- 
mal wurde mit dem krampfhaften Bestreben des Verendenden am Aasgang 
dieser Zeitperiode der Yersuch gemacht, das jatrochemische System zar 
yollen Geltang zu bringen and alle physiologischen and pathologischen 
Erscheinnngen auf cliemisclie Weise za erkliireti. Aber eben durch 
diese Allgemeinheit grab sieli das jatrochemische System selbst sein 
Grab. Ueberdies hatte sieli im steten Versuche der Herstellung and Anwen- 
dang von cliemischen Priiparaten ein so grofies Thatsachenmaterial ange- 
liiiuft, dass es gebieterisch die Forderung nacli einer rein cliemischen 
Denkweise stellte. Der Zasammenhang yieler Korper niiteinander and ihre
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gegenseitige Entstehungsweise :uis eiuander rollten die Frage nacli den 
Elementen immer wieder auf, zuraal diese ira abtretenden Systeme eine 
Beantwortiiiig erfulir, die ilirem eigentlichen Wesen niclit entsprach, und 
iliren Gnmd im Bestreben Jiatte, physiologische und pathologische Vorgange 
zu ei klaren. Die Chomie entschliigt sieli fortan jeder bestimmton prakti- 
sclien Tendenz, sie wird sieli ihrer selbst ais einer Wissenschatt bewusst 
und versuclit in ilirem eigenen Bereiclie mieli Wahrhoiten des Wissens zu 
forschen. Sie wird eine eigene Wissenschatt mit derganz priicisen Aufgabe, 
ei ne vdllig bestimmte Seite der Erfahrungsthatsachen dem deukenden Be- 
wusstseiue niiher zu bringen und zu erkliiren. Und so wird in der Chemie 
der Boden yorbereitet, auf den der neuerwaehende wissenschaftliche Geist des 
17. Jahrhundertes befruchtend einwirkt, weleher die Zeit der keinem Zwecke 
dienenden, reinen, wissenschaftlichen Chemie einleiten soli te. Der innere 
Wert dieser wissenschaftlichen Periode steht aber in gar keinem Verhalt- 
nisse zu ihrer Dauer. Denn, in den letzten 150 Jaliren ihrer Entwieklung, 
hat die Chemie eine sol che Hdlie erreicht, dass sie oft bei der Discussion 
der abstractesten Begrilfe menschlichen Denkens ein eutscheidendes Wort 
liiitzuspreclieu hatte. Und das ist aucli bei dem eminent inductirai Cha
rakter der Chemie gar niclit Wunder zu nelimen. Es musste zuerst eine 
lange Zeit menschlichen Suchens und Irrens yerstreichen, bis eine so grolle 
Summę von Erfahrungen gesammelt war, dass sieli der erwachende stre- 
bende Geist an ihr zum selbstthatigen Denken aufrichten konnte. Es muss- 
ten viele Ulusionen menschlicher Selbstuberschiitzung zu niclite werden, 
und oftmaliger Ansturm ziigelloser Phantasie, die die Erkenntnis bios  
mit der Maclit des Gedankens zu erfassen wiihnte, zerschcllen, bis sieli 
allmiihlig die Uberzeugung Balin brach, dass sieli die Wahrlieit nur 
durch rastloses Bemiihen an der Hand der Erfahruug tinden lasse. Und 
diese Erkenntnis, der Baco von Verulam bewussten Ausdruck gab, leiteto 
die rieue Zeit ein. Die Geistesthat des Kopernikus, die Auflindung einiger 
Naturgesetze durch Keppler und Galilei leiteten den Menschengeist zur 
deukenden Beobachtung der Erscheinungen der Aullenwelt hin. Was friiher 
ein blinder, intoleranter Glaiibe und Aberglaube der Beachtung unwert land, 
wurde Gegenstand eines liebeyollen Interesses, dem die besten Kopfe der 
Zeit ilire Kriifte widineten. Die Naturwissenschaften — wenn sie friiher 
diesen Namen yerdienten — hatteu niclit rnehr den ausschlieOlichen und 
einzigen Zweck, praktischen Bediirfnissen oder gar Leidenschaften zu frdhnen, 
sondern sie wurden ihrer Bezeichnung yollkommen gerecht und hatteu zum 
Vorwurfe ilires Gegenstandes die Natur in iliren Erscheinungen und Ereig- 
nissen. Die wissenschaftliche Naturforschung wurde zum Stempel eines 
Zeitgeistes, der sieli von der unduldsamen Herrschaft eines malilosen In- 
tellectualismus emancipierte und zu seinem obersten Principe die Erforschung
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der A u fi en wolt durch denkende Beobachtung erliob. Zwischen Mensch 
und Natur giihnte niclit mehr die uniiberbriickbare Kluft, die ein tramn- 
liafter, jahrhuudertelanger Mysticismus geschaffen, und aus dem Reicha 
ziigelloser Pliantasie und unumschranktester Gefiihlsduselei kehrten die den- 
keuden Geister auf diese Erde zuriick, in welclier sie der Arbeit genug 
fanden. Herrschende Vorurtheile, iiberlieferte Irrthiimer und Dnrichtigkeiten 
wurden zerstdrt, die Gesetzmiifiigkeit natiirlichen Gescliehens wurde er- 
kannt, die Ursachen der Erscheinungen wurden niclit mehr in das uner- 
forsohłiche Jenseits versetzt und der menschliche Geist traute sieli i liro 
Aufdeckung zu.

Dieses 8elbstvertrauen zeitigte aber ein Selbstbewusstsein, das niclit 
mehr unbedingt auf Autoritiiten sclrwur, sonderu das Kriterium der Wahrheit in 
eigener Erfalirung und Arbeit suchte. Es rief zugleich jene wissenschaftliche 
Controle hervor, welclie im Zweifel ihren Grund und in der eigenen Uber- 
zeugung ilire person liche Beruhigung tindet. Dieser Umscliwung des Zeitgei- 
stes zeitigte in Baco v. Yerulam die Principien seiner Forschung. Die 
Induction und die systematische Dienstbarmachung der Erfalirung wurden 
ais die Methoden angegeben, mit dereń Hilfe man zum Wissen und zur 
Erkenutnis g-elange. Mit diesen Principien war aber zugleich der fruchtbare 
Boden fiir die Entfaltung der empirischen Wissenschafteu gegeben, denn sie 
forderten zur Bestatigung und zur Bekriiftigung der Speculation das zielbe- 
wusste Experiment und die treueste Beobachtung der yerursachenden Na- 
turgesetze und bedingenden Nebeuumstiinde. So war das Zeitalter bescliatlen, 
in der die zweite Epoche der eigentlichen, wissenschaftlichen Chemie begann. 
Kiirzer au Ausdehnung, ais die abgelaufene Zeit, liat diese Periode die 
eigentliche chemische Forschung geschatfen, die sieli Selbstzweck ist und 
die die Chemie zur eigentlichen, selbstiindigen Wissenschaft erliob, der 
ein bedeutender Antheil an der Aufdeckung der Naturgesetze und an der 
Entrathselung des Gescliehens gebiirt. Um diese Zeit begann man die Na
tur chemischer Vorg;tnge genauer zu priicisiereu und ilire theoretische Deu- 
tung zu yersuchen. Auf Grund systematisch geordneter Ersclieimiiigsgruppen, 
deren Zusamniengeliorigkeit man erkannte, wurden wissenschaftliche Tlieo- 
rien aufgebaut, die in ilirer anfanglichen Uuzulanglichkeit imnier wechselten 
und besseren Platz machten, bis in dem Satze der Erhaltung der Substanz 
ein regulatives Princip fiir die Chemie von axiomatischer Bedeutung gefun- 
den wurde. Von da an entwickelte sieli diese Wissenschaft in dem kurzeń 
Zeitraume von 100 Jahren zu einer hohen Bedeutung. Die theoretische 
Chemie ist ein wichtiges, unentbehrliches Hilfsmittel zur philosophischen 
Deutung und Erkenutnis der Geschehnisse in der Natur geworden, wahrend 
die praktische Chemie einen tiefgreifenden Eintluss auf das wirthschaftliche 
Leben der Yolker ausiibt.
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Die wissenschaftliche Chemie Jiatkeine praktisch yerwertbaren Zwecke, 
sie ist sieli Selbstzweck ohne das bis jetzt ausschlaggebende Bestreben, 
Bediirfnissen yerschiedenster Art dienstbar zu sein. Audi entscliliigt sio 
sieli endgiltig der Aufgabe, Erkliirungen fur Erscheinungen zu geben, dio 
niclit in ibr Untersuchungsgebiet gehbren, mul dereń Deutung ihr bislier 
so wenig gelungen war. Und gerade in diesel’ Emancipation von fremdarti- 
gen Eigenthiimlichkeiten wird die Chemie zu einer selbstiindigen Wisseu- 
scliaft, die sieli ihres waliren Zweckes bewusst wird. In Erkenntnis dieses 
einzigen Zweckes, nur Naturwahrheiten selbstsiudig aufzufinden, wiililt 
sieli diese Uisciplin ein ihr adiypiates Untersuchungsgebiet, das sie in ili- 
rem ganzen kiinftigen Verianfe niclit melir yerliisst, und auf dem sie 
grundlegende Wahrheiten und Principien zu Tage fordert. Dieses Untor- 
suchungsgebiet liegt, wie das aller Naturwissenschaften, im Bereiche der 
Erfahrung, ist aber dnieli seine ganz bestimmten und eigenartigen Erscliei- 
nungsformen nur der chemischen Forsehung zuganglich. Mit dieser Er
kenntnis bat mm die Chemie ilire Aufgabe gefunden, die darin besteht, 
die Zerlegung und Zusammensetzung der Kdrger zu erkliiren, die wechselu- 
den aulieren Eigenschaften aus diesen Vorgangen zu deuten, und die Ge- 
setze aufzusuchen, naeli welchen diese Vorg;inge eintreten. Mit diesen ganz 
bestimmten und zielbewussten Forderungen ist aber zugleich die Methode 
dieser Wissenschaft gegeben, die sieli im Verlaufe ilirer steten Weiterent- 
wickluug in iliren Grundziigeu immer gleich bleibt, nur spiiterhin eine 
weitere Ausbildung erfiihrt. Diese Methode ist die Analyse. Sie ist fur die 
Chemie von so charakteristischer und ausschlielllicher Bedeutuug, dass sie 
ais Correctiy ilirer tlieoretischen Ansichten dienen niuss. Sie liefert zugleich 
in ilirer weitesten Anwendung ais qualitative und quantitative Analyse 
das Thatsachenmaterial fiir die chemischen Theorien.

Ziim Zweeke der Aufstellung theoretischer Ansichten wurden dio 
Formen der Erscheiuung, unter welchen sich chemische Vorgiinge zeigten, 
der Beobachtung unterworfen, und es wurden Versuche gemacht, die Tliat- 
saclien hinsichtlich dieser Erscheinungsformen zu deuten. Diese Erkliirungen 
wurden aber durcli Experiniente controliert und eventuell erweitert, berichtigt 
oder endlich ganz beiseite geschoben, uin besseren und einwandfreieren das 
Feld zu riiumen, bis man zu einer Theorie gelaugte, die niclit nur den For- 
derungen des Experimentes voll und ganz genugeleistet, sondern die audi, 
aus einem einzigen axiomatischen Satze sieli aufbauend, eine unerscliut- 
terliche Grundlage fiir die Weiterentwickluug der Wissenschaft bietet.

Von besonderer charakteristischer Eigenthiimlichkeit ist der Beginn 
dieser neuen Epoclie durch die streng systematische und sich allgemein 
immer erweiternde Art der analytischen Untersuehungen. Zuerst wurde nur 
die ausschlieISlich qualitative Uutersuchungsweise in Anwendung gebracht,
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(lenn der Zwec-k war, die die einzelnen Yerbindungen zusammensetzenden 
Elemente zn erfassen und ihre Natur kennen zu lernen. Dieses wissenschaft- 
liclie Bestreben fand seinen concreten Ausdruck in R o b e r t  Boy l e ,  dem 
Vater der analytisclien Chemie, der an der Wende zweier Zeitalter stohend, 
ein merkwiirdiges Bild eines nacli Erkenntnis ringenden Geistes darbietet. 
Żnin Tlieile nocdi in den alten Anschauungen des abtretenden Jahrliundertes 
befangen, erhebt sieli Robert Boyle auf Grand eigener experhnenteller Arbeiten 
zu einer Hbhe, die alle seine Zeitgenossen iiberstralilt, und i Inn unter den 
Begriindern der wissenscluiftlichen Chemie einen der ersten Pliitze einriiumt. 
Seine Thiitigkeit hat zwei Seiten: eine positive und eine negatiye. Merk- 
wiirdiger, aber auch natiirlicher Weise ergiinzen beide einauder niclit, und 
in diesein Umstand ist der Grnnd zu suchen, warum niclit Boyle der Be- 
griinder der ersten chemischen Theorie war, sondern Miiuner, die in ihren 
Anschauungen vom Wesen chemischer Vorgiinge weit unter ilun standen 
und zur Begriindung ihrer Ansichten die pliantastischen Vorstellungen einer 
mystisch-dunklen Zeit heiworholen mussten. Uurcli seine Erkenntnis, dass 
das Experiment in der Chemie allein ausschlaggebend sei und dass jede 
tlieoretische Ansicht der Priifuug und Bestatigung durcli das Experiment 
zu unterwerfen sei, brachte Boyle jene inductive Metliode in die chemische 
Wissenschaft, die der ziigellosen Phantasie einer uncontrolierbaren Specu- 
łation ein Ende machte. Diese Ansicht sprach aber Boyle niclit nur theo- 
retisch aus, sondern er folgte ihr auch auf der Bahn seiner wissenschaft- 
lichen Leistungen. Und so liegt der Schwcrpunkt der Bedeutung und der 
positiye Wert der Arbeiten Boyles in der experimentellen Chemie. Er er- 
keuut, dass die Luft ein zusammengesetzter Korper sei, der in sieli etwas 
enthalte, das bei der Verbrennung der Korper in der Luft yerzehrt wenie. 
Boyle machte sieli bereits iiber das Wesen chemischer Processe riehtige Vor- 
stellungen, besonders iiber die der Synthese, indem er tur diesen Vorgang 
die riehtige bis lieute giltige Erkliirung gibt, und erkannto ebenso das Afti- 
nitatsverhaltnis der einzelnen Korper zu einauder. Boyle ist zugleich der 
erste Chemiker, der eine genauere, unterscheideudere Charakteristik der 
Siiuren und Basen auf Grund ihres Verfialtens zu Pilanzenfarbstoffen bietet. 
Fiir die analytische Chemie ist Boyle niclit nur der Begriinder, sondern 
der qualitative Theil dieser Disciplin verdankt ilun eine bedeuteude Aus- 
bildung. Er war der erste, der die Priifuug auf nassem Wege vorschlug. 
Er fiihrte zugleich die Reagentien und das mit Pilanzenfarbstoffen getrankte 
Reagenspapier ein und fiihrte das Princip allgeinein durcli, Korper aus 
ihren Losungen durcli Herstellung unlbslicher Verbindungen zu fiillen. 
Durcli seine zahlreichen und ausgedehnten experimentellen Arbeiten ist aber 
Boyle zugleich der Entdecker vieler Korper. Die Phosphorsiiure und die 
Chloriire mancher Schwennetalle yerdankeu ilun die Entdeckung. Er tlieilt
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ais der erste die Alcalien iii fliichtige u ml fi xe ein, und gibt ilire Unter- 
schiede an, iii der physiologischen Chemie danken ilun liielirere Kbrper 
eine hestimmtere und schiirfere Priicisierung. Eine bedeutende Erweiterung 
yerdankt aber den A^beiten Boyles die techuologische Chemie. Seine Ver- 
besserungen erstrecken sieli auf alie damals bekannten chemischen Fabri- 
cationszweige. Die Saliniakbereitung, die Metaliurgie, die Darstellung vou 
Beizen und Glastliissen erfahren durcli ihn eine verbesserto Erweiterimg 
und Ausdehnung. Audi ist er der erste, der die Steinkohle ais billigeres 
Heizmaterial empfiehlt. Der positiyen Seite der Arbeiten dieses Chemikers 
steht die negatiye gegeniiber, die ihren Ausdruek in den tlieoretischen An- 
siehten Boyles lindet. Dor Grundzug seiner tlieoretischen Anscliauungen 
ist der Skepticismus. Erwiigt nian die Gesammtrichtung des Geistes 
jener Zeit, die von den Principien llaco v. Verulams bestimmt wurde, so 
niuimt das garnicht Wuuder; demi es ist die Zeit der erwachenden Natur- 
forschung, und der Forschung gelit der Zweifel voraus.

Boyles theoretische Leistungen bestehen lediglich nurdarin, die lierr- 
sclienden Theorien der Controle des Experimentes zu unterwerfen, uin ilire 
BestiiŁigung oder Yerwerfung zu erfahren. So zeigt er, dass die aristoteli- 
schen und alcheinistischen Eleinente fur die Chemie gegenstandslos seien; 
ebeuso venvirft er die Theorien und Hypothesen des Paraeelsus und anderer 
Chemiker und erliebt auf Grund seiner Experimente bei der Verbrennung 
Bedenken gegeu die Theorie des Phlogistons. Dass Wasser zu Erde ver- 
wandelt wertlen konne glaubt Boyle, gibt aber keineswegs zu, dass Luft 
in Wasser yerwandelt werden konne. So steht Boyle hinsichtlich seiner 
Theorien auf dem Standpunkte des Verneiuens, oline irgend welche eigene 
theoretische Anschauung ais erklarende Ursache der chemischen Erschei- 
nungen zu bieleń. Dem iuductiven Forscher geniigte das zur Verfiigung ste- 
hende Thatsachenmaterial niclit, um eine einwandfreie Deutungder Yorgiinge, 
zu bieten, und so begniigte er sieli, die herrschende Ansicht mich seiner 
Methode zu priifen und zu yerificieren oder zu yerwerfen. Endlich dieut 
nocli ein anderes u ud zwar ein ethisches Moment zur Charakterisierung der 
wisseuschaftlichen Personlichkeit Boyles. Er ist der erste Chemiker, der 
niclit in gewinnsiichtiger Absicht, oder um den Stein der Weisen zu suclien 
Naturbeobachtuugen anstellte. Auch niclit der Auffindung von Arzneimitteln 
galten seine Bemiihungen, sondern er war voin Streben geleitet die einzelnen 
Erscheinungen der sinnliehen Aullenwelt zu erforschen und eine Erklarung 
fiir bestimmte Forinen der unter den sinnfalligen Korper stattfindenden 
Vorgauge zu suclien. So leitet Boyle ais nuchterner, inductiyer Forscher die 
Zeit der reineu wissenschaftlichen Chemie ein, in welcher Theorien entste- 
lien, sieli eutwickeln, i u dieser Entwicklung die Chemie ais Wissenschaft 
mit in sich begreifen, um endlich im Streite der Meinungen zu yergehen
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und adaquate Principien dieser Wissenschaft zutage zu fdrdern, welche 
den Begrilf der Materie, iu einer fiir diese Wissenschaft entsprecheuden 
Weise formulieren.

Diese nene, wissenschaft-liclie Zeit hat ihr charakteristisches Merkmal 
in dem Umstande, dass jetzt zmn erstemnale theoretische Ansichten iiber 
chemisehe Vorgange aufgestellt wurden. Wolil wurden sclion in friiheren 
Entwicklungsperioden der Chemie Deutungen und Erkliirungen fur chemi- 
sche Vorgange gesucht und gegeben; aher diese unterschieden sieli in zwei- 
facher Weise von den in diesem Zeitalter aufgestellten und zur allgeineinen 
Geltung gelangten Theorien. Erstens hatten diese Deutungen und Erkliir- 
rungen nicht eine bestimmte Gruppe chemischer Erscheinungsformen zum 
Vonviirfe, sondern die Fragen, dereń Losung durch die damaligen Ansichten 
yersucht wurden, gal ten in letzter Linie den Elementen und jenen hypothe- 
tischeu Stoffen, von denen man sieli uiemals yorstellte, dass sie die Fonnen 
der sinnfalligen Erseheinungen aniieliinen konnten. Zweiteus lag den theo- 
retischen Erklarungsyersuchen des yergangenen Zeitalters kein allgemeines, 
einheitliches Princip zu Grunde, das die Itichtung der die Ansichten bewei- 
senden oder yerwerfenden Experimente bestimmen konnte. Die wissenschaft- 
liclie Theorie des Zeitalters liingegen, das von der Mitte des 17. bis bei- 
liinlig zum Ausgange des 18. Jahrhundertes reiclit, yersucht die chemischen 
Vorgiirige hinsichtlich einer ganz bestimmten Erscheinungsfonn in erklarender 
Weise zu deuten. Das Eigebnis der Veranderungen, die unter diesen Erschei- 
nugsformen, unter den Fonnen der Ve r b r  en nu ng stattlinden, wurdeaber 
nur von einer Seite u. z. yon der q u a l i t a t i v e n  in Betrachtunggezogen, 
und so war fiir die Experimente im Simie dieser Theorie im yornhinein 
bereits eine Untersuchungsmethode gegeben. Es war dies die Methode der 
q u a l i t a t i v e n  Analyse und Synthese. Diese Theorie fiilirt durch den in 
sie eingefiihrten Begrilf des P h l o g i s t o n s  den Nainen der Phlogiston- 
theorie. Diese phlogistische Theorie soli im Folgenden entwicklungsge- 
schichtlich behandelt werden. ,

Den Erseheinungen der Verbrennung wurde sclion seit den iiltesten 
Zeiten von allen Chemikern die yollste Aufmerksamkeit zugewendet, und 
ilire Deutung unternommen. Allen diesen Erklarungsyersuchen lag aber die 
allgemeine Anschauung zu Grunde, dass das Feuer in seiner sinnfalligen 
Erscheinung ais Flamine etwas materielles sei. Mit dieser Anschauung stand 
die Meinung im engsten Zusammenliange, dass durch die Yerbrennung 
der brennbaren Kdrper irgend ein Bęstandtheil ans den Korpern in Form 
der Flamine oder llitze entweiche, so dass in letzter Linie alle Erkliiruugs- 
yersuche der Yerbrennung darauf herausliefen, zu untersuchen, was ei- 
gentlich dasjenige sei, das durch die Verbrennung ans den Korpern ent
weiche. Dieser Bestandtheil wird im allgeineinen ais Feuennaterie bezeichriet
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vincl findet boi den Chemikern verschiedener Zeitalter bis zum 18. Jalir- 
lmnderte im Simie ilirer Anschauungen eine mehr oder minder deutliclie 
Pracisierung. Besonders yerbrennliche Substanzen oder alier Schwefel (sulphur) 
in dem hypothetischen Simie, wie er zur Bezeichnung des einen Bestand- 
theiles der Metalle gebraucht wurde, wurden zur Bezeicliming des brennbaren 
oder verbrennlichen Principes angewendet. Die Yerbrennungsproducte selbst 
werden mit Namen bezeieliuet, die von der hiiufigst yorkomnienden Erschei- 
nung der Veriinderung durcli die Verbrennung z. B. Holz zu Asclie, gebrann- 
tem Kalk, hergenommen sind. So werden in den iiltesten Zeiten die meisten 
Metalloxyde bajjł Asclien, bald Kalkę genannt. In Yerfolgnng des Grundge- 
dankens, dass die Verbrennung der Kbrper eine Zerlegung sei, wurde 
nach etwas gesuclit, das aus den Kćirpern entweiche nnd wodurch darni 
die Kbrper zerlegt wurden. Bald naliin mail an, die Verbrennung der Kbrper 
bestehe in einer Entweichung der Feuchtigkeit, die in jedem Kbrper ent- 
halten sei, oder aber mań suchte den Grund der Verbrennlichkeit in dem 
Sulplmr-Gelialte der Kbrper. Da aber nach der herrsclienden Ansiclit der 
Schwefel kein einfacher Kbrper war, so wurde im Schwefel selbst nach dem 
Principe der Verbrennlichkeit gesuclit und dieses im „Oel“, womit der ver- 
brennliche Bestandtheil des Schwefels beuannt wurde, gefunden.

So bildete sieli die Ansiclit aus, dass niclit der Schwefel die Ursache 
der Veibrennlicbkeit sei, sondern dass im Schwefel ein fettiger Bestandtheil 
der die Verbrennlichkeit bediuge, entbalten sei. Dieser fettige Bestandtlieil, 
an und fur sich niclit darstellbar, komme allen Kbrpern zu und sei die 
Ursache der Verbrennlichkeit, die eigentlich eine Absonderung dieses fet- 
tigen Bestaudtheiles sei. Diese Ansiclit, von Becher und dann von Stalli 
gegen Ende des 17. Jahrhundertes conseąuent durchgefuhrt und systematisch 
ausgearbeitet, bildet die letzte Hypothese im Simie der alten Anschaumig, 
dass die Verbrenuung eine Zerlegung sei, und zugleicli die erste w i s s e n -  
s c h a f t l i c l i e  chemische Theorie, weil ihr Wert fiir die systematische 
Anwendbarkeit zum Zwecke der Erkliiruiig der chemischen Erscheinung 
der Verbrennung experiinentell gepriift wurde.

In der ihr von Stalli gegebeuen Form yersucht diese Theorie durcli 
den aufgestellten Begrilf des Phlogistons alle Verbremiungserscheiuun- 
geu zu erkliiren. Jeder brennbare Kbrper bestehe aus einem niclit breun- 
baren und einem yerbrennlichen Theile, d. i. dem Phlogiston, und nur solange 
ein Kbrper Phlogiston euthalte, konne er brennen. Beim Verbrennen ent
weiche das Phlogiston und der niclit brennbare Kbrper bleibe zuriick. Durcli 
die schnellen Bewegungen und durcli das Schwingen des Phlogistons beim 
Eutweichen withrend der Yerbreunung entstehen Liclit und Feuer. Von 
diesem Standpunkte wurde aucli die Verkalkung und Oxydation der Metalle 
so gedeutet, dass mail anualim, ein Metali bestehe aus dem Metallkalk und
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dem Pldogiston. Entweicht durcli die Verbrennung der Pldogiston, so Ideibo 
der Metallkalk zuriick. Wird wieder Metallkalk mit Kohle, einem Korper, 
der besonders reicli an Pldogiston ist, gegliiht, so gebe die Kobie ihr Plilo- 
giston an den Metallkalk ab und das i;eine Metali entstehe wieder. Yersucht 
man diese Anschaunngen durcli die liente in der Chemie geltenden Begrills- 
bestimmungen wiederzugeben, so lindet man, dass nnter Oxydation nnd Re- 
dnction urn jeno Zeit gemm das entgegengesetzte yerstanden wnrde, ais 
liente. Der Oxydationsprocess, die Verkalkung der Metalle jener Zeit wnrde 
ais Ergebnis der Zerstoruug, der Reductionsprocess ais der der Syntliese 
angesehen.

Das Pldogiston selbst wnrde zuerst von Stalli ais ein rein liypothetisclier 
Korper gelialten, der sieli wegen seiner groden Verwandtseliaft zn den 
breunbaren Korpern nicht rein darstellen lasse. Becliers terra pinguis bil- 
dete aucli bei Stalli den korperliclien Triiger des Phlogistons. Am nachsten 
kommt nacli diesem Chemiker dem Pldogiston eben diese terra pinguis, 
die sieli beira Brennen der entzundlichen Kiirper ais feiner Rnss abscheidet.

Diese Yorstellnng voin Pldogiston fand mit der Entwieklung der 
Pldogistontlieorie und mit dem Fortscliritte der Wissenscliaft nicht nur eine 
Erweiterung sondern aucli yiellache Yeritnderungen. Indem das iinllere 
Aussehen der Metalle, die Gewichtszunahme bei der Verkalknng und die 
vielfachen Erscheinungslbrmen der Verbrennung, solltedie Theorie bestelien 
bleiben, von ilireni Staudpunkte ans gebieterisch eine Deutung yerlangten, 
wnrde der Begrill' des Phlogistons nicht* nur erweitert, sondern aucli 
vielfach mit neuen Eigenschaften ausgestattet. Den Glanz und das iinllere 
Aussehen der Metalle fiihrte man aut den Gehalt aa Pldogiston zuriick und 
maclite dies zum Triiger aller physikalischen Eigenschaften der Metalle. Die 
Walirn eh mu ng, dass Luft, in der eine Yerbrennung stattfand, zum Athmen 
ungeeignet sei, der also mich unserem heutigen Wissen Sauerstolf entzo- 
gen wnrde, legte den Gedanken nalie, dass die bedingenden Ursachen des 
Athmens in der Luft von einem Gehalt der letzteren an Pldogiston abliiin- 
gig seieu. In weiterer Entwieklung und naturphilosophischer Yertiefung dieses 
Gedankens wnrde endlich das Pldogiston zum Triiger aller jener Qualitiiten 
eines Korpers gemacld, die man nacli dem gegebeuen SBfnd der Wissenscliaft 
in der Chemie auf keine arnlere niiher controlierbare Art erkliireu konnte.

Ais Cavendish den Wasserstotf entdeckte und die die chemisclien Pro- 
cesse s t e t s  begleitende Gewichtsveranderung liohere und systematischere 
Aufmorksamkeit auf sieli zog, erfulir die Pldogistontlieorie aucli in dem 
Simie eine Erweiterung, dass die neuen Ergebnisse in den Erklarungsbe- 
reicli der Pldogistontlieorie einbezogen wurden. Durcli diese Erweiterung 
schloss aber die Pldogistontlieorie Widerspriiche in sieli, die sie weder ganz 
einwandlos Ibsen, noch yersohuen konnte und so ling man an, ihr jeno
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Skepsis entgegenzubringen, die iliren Wirkungskreis allmahlig einschriinkte. 
Das Ende der Phlogistontheorie war mit dem Zeitpunkte bestimmt, iu 
dem eine positiye Erklarung der cliemisclien Erscheinungsfonnen der Ver- 
brennung gegeben wurde. Im Wasserstoff glaubte man das Pldogiston ge- 
fitnden zu haben. Seine Brennbarkeit, seine scheinbare Darstellung ans 
don Metallen, wiihrend die reinen Metallkalke zuriickblieben, endlich seine 
eminente Fiihigkeit, die Metallkalke zu reducieren und die reinen Metalle 
wieder zu regenerieren, macliten es hdclist walirscheinlieh, dass der Wasser- 
stolf das Pldogiston sei. Aber schon die ersten Eigenschaften des Wasser- 
stolfes, sein gasfdrmiger Aggregatzugtand und sein leichtes specifisclies 
Gewiclit geboten driagend, die Meinuug ii ber das Pldogiston daliin zu iindern, 
dass es nicht melir die terra pinguis Stalds sei, kein erdiges Princip in 
sieli enthalte, sondom ein gasfdrmiger Kdrper von viel diinnerem Zustande, 
ais die Luft.

War aber das Pldogiston nun gefunden und nicht melir ein hypothe- 
tischer Stoli', so mussten diesem Kdrper Eigenschaften beigelegt werden, mit 
dereń IIiIfe man alle Erscheinungen bei der Yerbrennung, auch die der 
Gewichtszunahme erkliireu konnte. Und so entstand der Begritf der negatiyen 
Schwere. Das leichte specifische Gewiclit des Wasserstolfes, die Eigouthiim- 
lichkeit der Flamme, immer in die Hohe zu steigen und scheinbar allen 
Gesetzen der Schwere entgegen sieli vom Erdboden wegzuhewegcn, end- 
licli der aus der friihereu aristotelischon Anschauung herriihrende Be- 
grilf der negabiven Schwere fiihrten dazu, im Pldogiston d. li. im Wassor- 
stolf einen Kdrper mit der Eigenschaft der negatiyen Schwere zu selien. 
Durcli diese Eigenschaft des Phlogistons wurde aber im Simie der 
Theorie die Gewichtszunahme der Kdrper beim Verbrennen erkliirt; ein 
uiallgehondor Chemiker jener Zeit iiuliert sieli iiber die Gewichtszunahme 
der Kdrper beim Verbrennen: „Alle mit diesem Grundstolfe yerbundonen 
Kdrper verlieren nacli Verlniltnis der Menge desselben einen Theil ilirer 
positiyen Schwere, dagegen werden alle Kdrper schwerer, wenn ilinen die- 
ser Grundstoff entzogen wird.“ So erfulir die Phlogistontheorie, im Bestreben 
den Forderungen des Experiinentes und den Erscheinungen gerecht zu wer
den, eine immer grbilere Erweiterung, bis sie mit dem Begriffe der negatiyen 
Schwere ein Element in sieli aufnahm, das zur Geniige bewies, dass diese 
Theorie inancherlei Erscheinungen und zwar die wichtigsten bei der 
Verbrennung, die Gewichtszunahme aus sieli heraus nicht erkliireu konnte 
und so ihren Sturz yorbereitete. Der Begrilf der Schwere selbst war ja 
mich in tlieser Zeit nicht ais allgemeinb Eigenschaft der Kdrper priicisiert. 
Dean ais Newton im Jahre 1687 das Grayitationsgesetz aufstellte und die 
Schwere ais Attribut der Substanz bezeiclmete, war die Phlogistontheorie 
bereits in ihren Grudziigen ausgebaut.
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DerBegriff der negatiyen Schwere verd;inkte aber der irrigen Meinnng 
seine Einfiilirung, dass man glaubte, die logischen Gesetze, die fiir die 
fo r  ni a len,  inhaltsloseu Siitze massgebend seien, seien ancli bestimmend 
fur den Inhalt und fiir die qualitativ yerschiedentlichen Siitze. Man priici~ 
sierte die Substanz nach einer Seite hi u (Schwere), obgleich man nocli niclit 
sieli bewusst war, ob diese Eigenschaft der Substanz zukonnne. Es wird 
dem Zeitalter der phlogistischen Tlieorie der Yorwurf der Nichtbeachtung 
der quantitativen Verhiiltnisse gemacht. Wird aber in Erwiigung gezogen, 
dass eine Beachtung der quantitativeu Verhaltnisse eine rechnerisehe Ver- 
gleichung der Stoifquantitaten ist und dass eine rechnerisehe Vergleiehung 
nur dort uibglich ist, wo etwas festes, auf das zuriickbezogen werden kann, 
yorhanden ist, so wird man es begreifiich finden, dass die Phlogistontheorie, 
solange sie eines solclien Satzes, der dann axiomatischen Wert verlangte, 
entbehrte, die Quantitativsverhiiltnisse melir nebensachlich behaudeln mnsste. 
Die Einfiihrung des Begritfes der negativen Schwere in die Phlogistontheorie 
ist entschuldbar, denn „beyor man anfangen konnte zu wiigen, niusste 
man wissen, was gewogon werden soJle“ (Liebig).

Dass aber die Phlogistontheorie eines tiefen Gedankenganges niclit 
entbehrt, der mit den heutigen cliemischeu Anschauuugen leiciit wereinigt 
werden kann, wurde von Odliug im Jalire 1871 zu zeigen yersucht. Denkt 
man sieli unter Phlogiston Warnie, so kann man sagen, dass ein brenuba- 
rer Korper die Warnie wśihrend des Verbrennens yerloren habe. Nach 
yollendeter Reductiou ist der Korper nim wieder im Staude zu brennen, 
d. h. wieder Warnie abzugeben, er hat also durcli die Reductiou wieder 
eine Eigenschaft erlangt. Odling sagt: was die Phlogistiker Phlogiston 
genannt, konnten wir Wiirnie nennen. Im weiteren Verlauf seiner Auseiu- 
andersetzung bemerkt Odling, dass Bechers und Stalils Phlogiston das 
gewesen sei, was wir heute unter „potentieller Energie" yersteheu, und 
dass yerbrannte Korper die potentielle Kraft, Wiirine abzugeben, yerloren 
liaben. Unterlegt man unsere neueren Anschauungen der Phlogistontheorie, 
so kann freilich ihre Geltung auch fiir die heutigen Anschauungen in der 
Chemie behauptet werden. Dass aber die heutigen Anschauungen der 
Phlogistontheorie zugrunde gelegt werden konnen, kann eher ais Beweis 
fiir ihre Unbestimmtheit, ais fiir ihre Unwiderleglichkeit augesehen werden.

Durch die sieli immer melir und melir haufenden experimentelleu 
Arbeiten, die im Simie quantitativer Forschungen ausgefiihrt wurden, und 
durcli die neuen Ansichten, die im Berciche der Fundamentalanlschau- 
ungen der Naturwissenschaften platzgrilfen, war die Phlogistontheorie er- 
schiittert. Sie konnte aber nur dann den Schauplatz der chemischen Wis- 
senschaft yerlassen, wann eine neue Theorie entstand, welche den Fordcrun- 
geu des Experimentes im neuen Simie der chemischen Forschung Rechnuug
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trug. Bevor aber dies moglich wurde, musste aus dera Boreiche der neucn 
Ansehauungen iiber die Natur der Substanz jeno gefunden werden, woleli o den 
Wert eiues Axioms fur die cli era i scl ie Erforschung der Materie ausmaclite.

Der phlogistischen Theorie lag die Idee der Gemeinsainkeit des che- 
mischen Vorganges bei den einzelnen Verbrenuungserscheinungen zugrimde. 
lira diesen Yorgang zu erkliiren und das Problem der Verbrennung zu Ibsen, 
wurde eiue Suinrae von Thatsachen und Erfalirungen aufgeliauft und a,Ile 
eliemisclie Experimentirkeimtnis in den Bienst dieser Bestrebungen gestellt. 
Alle analytisehen Untersuchungen, sowohl qualitative ais aucli quantitative 
waren in letzter Linie von den Grundgedankcu beherrscht, eine Stiitze fiir 
die Phlogistontheorie abzugeben, und jede neue Entdeckuug eines Kbrpers 
musste ilire Brauchbarkeit fiir die Phlogistontlieorie erweisen. Insoferne 
aber «]uantitative Untersuchungen, dort wo die Kenntnisse ausreicliten, 
augestellt wurden, wurde ilinen stillschweigoud und selbstverst;'indlic!i der 
Satz von der Erlialtung der Substanz zugruude gelegt. Dass dies tliatsach- 
lich der Fali war, gelit aus Stahls Bemerkung hervor: „Es ist d ie  a l t e  
billige Kegel, woraus etwas zusainmengefuget und darciu es wieder zerlcget 
werden kann, daraus bestelit es“. An eine Zerstbrung oder an eine Erscliaf- 
fuug der Materie aus n i c h t s  glaubten die Chemiker dieses Zoitalters 
ebensowenig wie die der antiphlogistischen Zeit. Aber eine allgeineine Be- 
deutung ais regulatives Princip konnte dieser Satz, solange die eliemisclie 
Wissenschaft von der Phlogistontlieorie beherrscht wurde, aus zwei Griin- 
deu niclit erlangen: ersteus weil die Wiinne ais ein Stoli' von negatiyer 
Pouderabilitat angesehen wurde und zweitens weil die Gewichtsyeraude- 
rungen der Kdrper bei der Verbrennung ais unwesentlich fiir den Chomis- 
mus der Verbrennung betrachtet wurden. Diese Annalnne hatte in der Walir- 
neliiiiung iliren Grund, dass einige Kdrper bei der Yerbrennung leichter,audere 
schwerer werden, und dieses entgegengesetzte Yerhalten hinsichtlicli des Ge- 
wiclites, bei ein und demselben Vorgange der Yerbrennung musste den Gedan- 
ken nalielegen, dass die Beachtung der Yeranderuug der Gewiclitsverlu'iltnisse 
eine niclit notwendige und von diesein Processe selbst niclit geboten sei.

Es musste also, sollte der Satz von der Erlialtung der Substanz ais 
grundlegendes Uegulatiy fiir die eliemisclie Forschung aufgestellt werden, der 
Yorgang der Verbrennung seine richtige Deutung und ErkUirung erfahren. In 
der Aufdeckuug und Klarlegung des cheiniscben Vorganges der Yerbrenmiiig 
liegt ram die epochale Bedeutung Lavoi s i ers ,  des Begriinders der wissen- 
schaftlichen Chemie. Wohl musste eine Reilie von Arbeiten bedeutender Manner, 
wie die Analyse der Luft, die Entdeckuug des SauerstolTes yorangehen, bis 
der Yerbrennungsprocess śeine richtige Losung finden konnte, aber dera 
Genie Layoisiers war es yorbehalten, aus diesen Arbeiten den richtigen 
Scliluss zu ziehen und sie zu Grundsteinen seiner Theorie der Yerbrennung
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zu maclien. Waren aber einmal die Yorgiinge der Oxydation aufgehellt, so 
ergab sieli die allgemeine Anwendung des Satzes von der Erhaltung der 
Substanz von selbst.

Uurch die Arbeiten von Black .mul Cavendish war die Natur der 
Wannę festgestellt worden; der imponderable Wiirmestoff mul die Feuer- 
materie durch dereń Hinzutritt zu brennbaren Korpern nocli Sclieele die 
Gewiclitsziinalnne bei der Yerbrennung zu erldiiren versuchte, wurden aus 
dem Bereiche wissenschaftlieher Uberlegungeu und Deductionen entfernt.

Pristley erliielt bei seinen Versuchen, die Yorgiinge der Respiration 
und Verbremiung zu erkliiren und wenn mbglich in gegenseitige Bezieliung 
zu bringen, durch Erhitzen des rothen Quecksilberkalkes eine Luftart, in 
der eine Kerzenflamme mit stark yergroBerter und erstaunlich helier Flani- 
me brannte, in der ein rothgliihendes Stiick Holz mit stark weilier Flamine 
zerknisterte, wie ein weiligliihendes Eisen. Eine Maus in diese Luftart 
gebraclit, lebt darin eine volle Stunde, wiihrend sie in der gleichen Menge 
gewdłndiclier (gemeiner) Luft kauin eine Viertelstunde gelebt liiitte. Diese 
Luftart nannte Pristley, der in den Anschauungen der alten Plilogiston the- 
orie befangen war, dephlogistisiert^e Luft und schrieb ilir die Fiihigkeit zu, 
das Plilogiston des yerbrennlichen Kdrpers im eminenten Maile aufzunelimen. 
Den anderen Tlieil der Luft, der nach dem Verbrennen zuriickbleibt und 
der das Atmen und Yerbrennen nicht melir unterhalten konne, nannte Pristley 
płdogistisierte Luft, von der Anschauung ausgehend, dass in der Siittigung 
der Luft mit Plilogiston die Ursache der Unfahigkeit, Verbrenuung und 
Atlimuug zu unterhalten liege.

Im Jalire 1772 stellte Lavoisier Versuche iiber die Gewichtszunalune 
bei den Metallyerkalkungeu an und yersuchte diese Erscheinung zu erkliiren. 
Beim Yerbrennen yon Schwefel und Pliosphor constatiert Lavoisier die 
Gewichtszunalune und lindet sofort die Erklarung fiir diese Erscheinung in 
der Absorptiou einer sehr betrachtlichen Menge Luft, die sieli wiihrend der 
Yerbrennung lixiert und mit den Diimpfen yerbindet. Diese Wahrnehmung 
und Erkliirung dehnt er auf alle Kdrper aus und schlieBt, dass bei der 
Yerbrennung- aller Kdrper das Gewielit durch den Hinzutritt lixer Luft er- 
hoht werde; die Grdlie der Gewichtzunahme sei gleich der Menge der ab- 
sorbierten Luft. Zur Erhiirtung dieser Ansicht stellt Layoisier dasselbe 
Experiment an, das Boyle hundert Jalire frulier ausgefiihrt liatte. Eine 
Unze Blei wird in einer luftdicht yerschlossenen Glasretorte solange erhitzt, 
bis ein Tlieil des Metalls yerkalkte. Wurde dann die Retorte erolfnet, 
so strdmte die Luft mit groBer Gewalt hinein, und der Bleikalk wurde 
uin (3 Gran schwerer befunden. Wiihrend aber Boyle diese Gewichtszu- 
naliine auf Kosteu der von aullen durch die Poren in die Retorte eiiidrin- 
genden Feuermaterie setzte, schloll Layoisier gauz auders. Er bemerkte
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scharfsinnig, (lass, wenn die Ansicht Boyles richtig sei, die ganze uner- 
blfnete Retorte scliwerer sein miisste und eine Gewichtszunahme des 
Bleikalkes allein, nur auf Kosten der bei der Verbrennung flxierten Luft 
zu setzen sei. Aber welcher Tbeil der Luft es sei, der fixiert werde, das 
wusste Lavoisier nieht; fiir ihn stand nur das eine fest, dass die Verbren- 
nung eine Verbindung des verbrennliclien Korpers mit einer Luftart und 
dass der Vorbrennungsprocess eine Synthese und keine Zerstdrung sei. 
Lavoisier stand niclit an, die durcli die Arbeiten yon Black und Caven- 
disli bekannte lixe Luft (Kohlensaure), von der es durcli die Arbeiten dieser 
Forscher bekannt war, dass sie die Athinung und das Yerbrennen niclit 
unterhalte, geradezu ais Verbrenner der Korper anzusehen, die Verkalkung 
der Metalle auf die Einwirkung der lixen Luft bei der Verbrennung zuriick- 
zufiihren und der Luuge ais Athmuugsorgan die Functionen eines Blase- 
balges zuzuschreiben.

Da entdeckte im Jahre 1774 Pristley den Sauorstoif mit allen seiuen 
Eigensciiaften und sofort war dem Genie Layoisiers, der auf die Deutung 
der Entdeckung besser yorbereitet war, ais der Entdecker selbst, der ganze 
Yerbrennungsprocess in allen seinen Entsteliungsformen und Endproducten 
yiiilig klar.

Die Calcination sei eine Verbindung der Metalle mit Sauerstolf; 
im Sauerstolf sei das Princip gefunden, das sieli mit den Metallen bei der 
Verbrennung yerbinde. Das Problem der Reductiou durcli Kobie fand eben- 
so durcli Layoisier seine Losung und die Entsteliung der tixen Luft (Koh
lensaure) wurde ebenso riclitig auf eine V8rbindung des Sauerstoifes mit 
Kobie, die dabei ais tester Korper yerschwand, zuriickgefiibrt. Die ltospi- 
ration fand endlich jene Deutung und Aufkliirung durcli die geniale Auf- 
fassung des Athmungsprocesses durcli Layoisier ais Verbrennung, der wir 
nocb lieute liuldigen und von dem Cbemisinus der Atlunung schaffte uus 
Layoisier Vorstellungen, die nocb beute mallgebend sind.

In der Oxydationstheorie Layoisiers, durcli welclie das pblogistiscbe 
System gestiirzt wurde, wurde eine Erklarung fiir die Vorbrennung gege- 
ben, welclie einer allgemeinen Priifung und Controle durcli das Experiment 
zuganglicb war. Mit dem Starze des bypotbetiseben Pblogistons war aber 
aus der theoretisclien Chemie jenes Element entfernt, das der allgemeinen 
Anwendung des Satzes yon der Erbaltung der Substanz in dieser Wissen- 
schaft binderlich entgegenstand. Obwobl Layoisier n ie  m a is  den Satz 
yon der Erbaltung der Substanz in dieser Allgemeinheit ausgesprocben liatte, 
so war er docli bei allen seinen Arbeiten von diesem Grundgedanken geleitet. 
In seiner Abbandlung „Uber die das Wasser zusammensetzenden Gase“ be- 
merkt er ausdrucklicb, dass er von der Voraussetzung ausgieng „in der Pbysik 
(Chemie) gelte niclit weniger ais in der Geometrie der Satz, dass das Ganze
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seinen Theilen gleich ist“. So l>esteht das grolle Verdienst Lavoisiers 
Jiiclit darin, ais der erste den Gebrauch der Wagę und der Maalie in die 
Chemie eingefiihrt zu lmben, denn vor ilnn haben alle Chemiker, \vo es 
nur arigieng, quantitativ gearbeitet, sondern seine Bedeutung ist darin zu 
suchen, dass er ais der erste den Satz von der Erhaltuiig der Substanz ais 
axiomatische Gruudlage aller seiner Arbeiten, wenn auch unbewusst, beniitzte.

Uio Chemie besclhiftigt sieli mit der Uiitersuchung der Eigenschaft- 
Jichkeit der einzelnen, verschiedenen Kor per und versucht die Anderung 
der Eigenschaften aut die gegenseitige Beziehung der Kdrper, aut die lie- 
actionen, zuriickzufuhren. Soli aber diese Zuriickfuhriiug eine allgemeine 
und systematische sein, so muss der diesbeziiglichen gesammten Gedanken- 
arbeit eine eiuzige Idee zugrunde liegen. Diese Idee selbst muss aber, da 
das Untersuchungsgebiet der Chemie im Reiclie der Kdrper liegt, etwas vou 
der Substanz aussagen, das ein Erfordernis unserer Urtheilskraft ist 
und in seiner Anwendung aut die Chemie ais Grundidee folgenden dr e i  Be- 
dingungen geniigen soli.

E r s t e  ns muss dieser Idee eine messbare d. li. in Zahlen ausdruck- 
bare Eigenscliaft des Stolfes zugrunde liegen. Denn die Beschriinktheit der 
directen, sinnlichen Wahrnehmung macht die Forderung mich Einfiihrung 
der Maalie gebieterisch geltend und nur mit Hilfe des lnathematischen Cal- 
ciils ist es nidglich, die einzelnen Beziehungen der Kdrper zu einander in 
yergleicliender Weise aufzudecken.

Z w e i t e n s muss diese messbare Eigenscliaft allen Stoffen ausnahms- 
los zukommen, d. li. sie muss eine Grundeigenschaft sein. Denn wiirde 
diese Eigenscliaft nicht allen Kdrpern oline Ausnahme zukommen, so miisste 
es eine Reilie von Stolfindividueu geben, die in Hinsicht auf diese 
Eigenscliaft nicht untersucht werden kdnnten und die sieli deshalb der Erfor- 
schung durch jene Wissenschaft, welclie sieli auf dieser Grundeigenschaft 
aufbaut, entziehen wiirden. Diese Grundeigenschaft muss aber — und das 
ist die

d r i t t e  Forderung an die Grundidee — eine c o n s t a n t e  d. h. weder 
zerstdrbare, nocli erschalfbare sein. Denn wiire die.se nicht constant, sondern 
Yeriinderlich, so driiugte sieli bei einer eventuellen Yerauderung die Frage 
liach der Ursache dieser Veranderung auf, und es ist wieder das Problem 
gegeben, eine Eigenscliaft des Stolfes, von der diese stattgehabte Veran- 
derung abhangig gemacht werden kann, zu suchen.

Ein Satz, der nun in seiner Anwendung ais Grundidee der Chemie 
den drei vorausgegangenen Bedingungen entspricht und der Ausdruck fiir 
ein b l e i b e n d e s  G e s e t z  im Wechsel der Vorgauge ist, ist der S a t z  
v o n d e r E r h a 11 u ng der  S u b s t a u z.

Zu den gelaufigsteu, unbewusst entstehenden Begriifen gehort der Sub-
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tanzbegriff und (lor Begriff der Unzerstorbarkeit der Materie. Aber fiir eine 
Wissenschaft, die sieli mit der Erkliirung der Eigenschaftlichkeit der Kor- 
per befasste, konnte ein Begriff von solch’ allgemeiner Form ais grundle- 
gendes Axiom niclit angewendet werden, weil er sieli auch einer immerwie 
gearteten Priifung durcli die Eigenschaft der einzelnen Kdrper entzog. Er 
musste dalier dureli eine solclie begrenzende Bestimmung eingeengt werden, 
dass er der Controle durcli die Kbrperwelt, audi bei ilirer Veranderlichkeit 
zugiinglicli wurde. D er S a t z  von der  E r l i a l t u n g  der S u b s t a n z  
musste dalier iibergelien in den S a t z  von  der E r l i a l t u n g  der  wiig-  
b a ren S u b s t a n z.

Dieso Erkenntnis von der Unzerstorbarkeit der wiigbaren Materie ist 
so alt, wie die Gescliicbte des menschlielien Denkens selbst. Schon Lucre- 
tius Carus gibt in seinem Lehrgedichte „de rerum natura" diesem Gedanken 
Ausdruek und der Cartesianer Per Mersenne sagt in seinen Questiones 
physiques mathematiijues: „Die Natur yerliert niclits auf der einen Seite 
oline dass sie auf der anderen Seite etwas gewonne".

Am priignantesten driickt diesen Gedanken Mariotte in den Worten: 
„Die Natur maclit niclits ans niclits und die Materie yerliert sieli niclit" ans.

Die Cliemiker der plilogistisclien Zeit, Stalli yoran, waren von dem 
Gedanken der Unzerstorbarkeit der Materie durclidrungen und legten ihn, 
wo es anging, iliren quantitativen Arbeiten zugrunde. Cayendisli, der im 
Jalire 170(5 zum erston Małe den Begriif der Aequivalenz fallte und spiiter 
darni Bergmann fullten in iliren Arbeiten unbewusst und stillschwei- 
gend auf dem Gedanken von der Erlialtung der wiigbaren Substanz, aber 
zur allgcmeiuen, grundlegenden, axiomatischen Bedeutung konnte sieli dieser 
Satz niclit erlieben, denn die Erlialtung der Substanz wurde niclit fur eine 
w es e ut l i che ,  f e s t s t e l i e n d e  Eigenschaft des Stoffes bei allen miigli- 
chou Veritnderungen gelialten.

Damit sieli der Satz von der Erlialtung der Substanz zu dieser all- 
gemeineu Bedeutung erliebe, musste die Plilogistontheorie mit ilirer Auffas- 
sung der Yerbrennung ais einer Zerstorung stiirzen und einer anderen 
Tlieorie, die die Yeirbennung ais Begleiterscheinung rein kii r per 1 i ch e  r 
lteactionen erkannte, platzmachen. Diese Tlieorie ist die Oxydationstlieorie 
Lavoisiers, dessen Genie mit dieser Grolithat die Chemie zu einer selbst- 
stiindigen Wissenschaft maclite, der dann im Yerlaule ilirer weiteren Entwick- 
lung ilire grollen Miinner eigene Principien und leitende Grundsiitze gabeu.

Z D r . I B .  S e g r a l l e .



Zur Yerdeutsehung lateiniseher Dichter, 
insbesondere Yergils,

In magnis voluisse sat est.

1 )  ie folgenden Erorterungen, ans arbeitfrohen Stunden erwachsen, 
waren Gegenstand eines Vortr«ags, betitelt „Dur cli we  1 che  M i U  e j 
l i i s s t  s i c h  e i n  a n t i k e r  Di c h t e r  de m Ge f i i h l  u i i d d e r  Ein-  
h i 1 d u u g s k r a f t n ii li e r b r i n g- e n ?“ (Oest. Mittelschule, X. Jahrgang., 
S. 367). Zugniude liegt ilmen Aen. II 1—401). (2. Auli. der Schulausgabe 
Kloucek).1 2)

Nachdem das griindlicho Verstandnis des Autors durcli Vorpniparation, 
Ubersetzung und Erkliirung erreicht ist, soli oine fiir die „Wiederholuug“ 
bestimmte „treue und g'eschinackvolIe!£ Verdeutsclmng festgestellt werden, 
welclie „olme jede Verletzung des Clmrakters der Muttersprarlie den Cha
rakter und Ton des iihersetzten Schriftstellers wiederzugeben" sich bemii- 
lien soli.-)

’) Auflerdem ist ofter citiert: Cauer (C.), die K unst des Ubersetzens, 2. Aufi. Berlin, 
W eidmanu, 1896. Dieses vortreffiiehe, auSerst anregende und in schdner Sprache yeriasste 
Buch, weiches ich erst, nachdem meiu Y ortrag gehalten war, kennen lernte, sollte in der 
Biicherei jedes philologischen Lehrers yorhanden sein. — Sehwertassek, Schulercommentar 
zu P. Oyidius Kaso, W ien, Tempsky, 1893 (Schw). Die fleifiige und gruudliche Arbeit ist, 
wie uns scheint, noch immer yerbesserungsfahig. Selbstverstiindlich boten die Oommentare 
von Ludwig-Schaper (L.-Sch.), K appes (K.) und Brosin (Br.) dankenswerte Ausbeute.

2) Instr. S. 63 f.3 — Cauer, p. 5 u. f. — p. 17 : So bleibt der Eiudruck gewahrt, u. 
s. w. Keyzlar, Theorie des Ubersetzens aus dem Lateinischen, Wien, Konegen, 1897 p. 10:
„Beiin Ubersetzen von Dichtern wird dem classischeu Original wieder erst eine (Jopie gereeht, 
welche auch die poetische Seite in allen Btucken gebiirend zu berucksiehtigen imstaude is t“. 
Das brauchbare Buch en tiulit zumeist Regeln fur die Ubersetzung der Prosaiker.
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Die Absicht des Dicliters ist es, durch eine solidne, bilderreiclie, von 
der gowbhnlichen Redeweise abweichende, im Rhythmus dahinfliefiende 
Sprache auf Herz, Gefiihl und Einbildungskraft des Lesers oder Hdrers 
einzuwirken. Von der Forderung, dass die Verdeutschung rhythmisch sei, 
wird man bei Schulubersetzungenł) wolil absehen.2) Aber wenigstens der 
Versucli, allen Absicliten des Dicbthrs auf das sorgfiiltigste gercclit zu 
werden, mass ans zur Anspannung aller Kriifte anspornen, zumal die von 
Autoritiiteu zugegebene „Mdglichkeit, aber aucli Schwierigkeit einer ver- 
standnisvolleu Nachbildung" :l) vorlianden ist. Durch welche Mittel liisst 
sieli eine solche erreichen?

Durch den Gebrauch poetischer,4) altertbiimlicher, ungewohnlicher5) 
oder in gehobener Sprache angewendeter Wdrter, Weuduugen und Fonnen. 
Hioher gehort „ward“ fur „wiirde", die vollere Endung der 2. und 3. Pers. 
Sing. auf -est und -et, das part. pf. pass. auf -et, das nacligestellte AŁtribut, 
das llexionsl«se neutrale Eigenschaftswort, u. s. w. So wird man etwa v. 
2 iitde mit „sodanu", ultus t. (im Anschluss an Schiller) °) durch „erhabnen 
Pfiihl“, orsus durch „hub an“ wiedergeben.

v. 3 du heilSest, 22 dieweil (weil) des Pr. Thron feststand, 24 Gestade, 
25 wahuten (vgl. 43), 29 der grimme A., 30 bie pfl. sie zu ringen, 39 die
schwanke Menge, 41 sturmt von der W arte............ herab, 44 entrietlien
d. Arglist, 4G dies Gebiiu, 56 Priams ragende Yeste, 60 auf dass er eben 
dies stifte, 62 zu spinnen, 63 alliiberall, 65 yernimm nun (od. jetzo v.) 
der D. Trug, 67 sonder Welir, 70 empfalien, 71 super obeneiu, 73 gedamptl 
ward all das Getdse, 81 zu deinen O. gedrungen, 90 ob des Hasses, 93

’) Uber den Yorzug derselben Cauer p. 7, 34.
2) ibid. j>. 5.
:l) ibid. — Selir trdstlich p. 8: „In bescheidenem Madę liisst sieh ein iilinlicher u. s. w.“
4) Schw. p. 46, zu 36 wiire violleicht „liisst hiiufiges K narren (Kreischen) veruehmen“ 

vorzuziehen; ebenso p. 47, zu 147 „eine Thriine weihen". p. 5 zu 13 klange „frei v. Dienst 
(sonder l)ienst)“ weniger prosaiscb, ebenso (zu 15) sonder Zwang, desgleichen „seit“ zu 25. 
p. 6. (v. 38) konnte man promptior mit „behender", v. 50 posce.banttir mit „wurdcn geheischt“ 
libersetzen. Mit iynibus — stellia (Scliw. p. 44, 47) scheint uns fiir eine poetische Ubersetzung 
niclits gethan. iijnes sind hier „Leuchten“ vgl. Aen. I I  154. C. p. 16: D er deutsehe Ausdruck 
soli niclit zum AUtiiglichen u. s. w.

s) Scliw. ]>. 39, zu 80. leli wiirde „Estrich” sagen. — p. 7 (v. 13) yerstattet, [>. 8 (v 
60) sodann. Beispiele geschmackloser Ubersetzung aus der Aeneis C. p. 9. — Aber aucli 
bei Cauer scheint mir die Ubersetzung von V III 89 (8. 29) zu prosaiscb (vielleicht „die 
Gewiisser zu einein P iane gliitten“); V III 160 wiire vielłeiclit „iiiukleidete“ wortlich und 
zugleicli wiirde die Metaplier genauer bewalirt. V I 478 (C. 8. 46) zbge ich es vor, das Wdrt- 
chen „haben“ nacli „gegliinzt“, ebenso V III  192 (C. ibid.) „hat“ auszulassen; Aen. IV  1. 5 
koimte „]Iarm “, V II 3.40 gewiihlter „lieisclie“, I I  12 „ob der E rinnerung“, V III  191 „weit 
zersprengt“, IV  136 (im Stellenregister nieht angefiilirt) „geleitet“ iibersetzt werden. Endlich 
liosse sieli IV  569 die Form „ w e c h s e ln d  D ing“ ver\venden.

») Der Anschluss an Schiller ist uberall mit 8. bezeichnet.
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knirschte insgeheim, 95 gen A., 101 was (wozu) wiihle ich dies Unholdo 
auf?, 105 qitaercrc ergriinden, 111 der Siid, 125 des Rankespinnors, 130
was Jegliclier, 147 itu also, 149 kiinde m ir ............ untruglich, 157 ver-
stattet ists mir, 159 gefesselt ich bin mit nichten, 169 wieli mahlich, 165 
das schicksallvolle (-schwere) Pall., 175 zusamint d. Schild, 176 stracks, 
186 dies Gebild, 195 solclierlei, 196 es wurden bethort, 200 da beut sieli, 
212 wir stieben dayon blutlos (erbleicbend ob der Schau), 222 bebt er grau- 
ses Gescbrei gen H. empor, 224 die schwanke Axt dem Nacken entschiit-
telt, 227 uiiter des Scbildes Rund, 247 dem aut' des Gottes Gebeili............
nimmer geglaubt ward, 250 indes, 251 Lande und Hiinmel, 267 emplaben
sie, 285 welcli’ sebnoder Gruud wars, d e r ............ entstellt dein beitres
Antlitz, 503 erklimme im Aufstieg, 313 Getdne der Drommeten, 317 es 
tritt uns an (vor die Seele), wie berrlieb es s e i ............ , 328 f. bocb ra
gę ml ............ ergeulit, 344 Scbwiilier, 345 d. Ungliiokselige, der uiebt ge-
biirt, 355 gleichwie, 356 f. so (=  welche) ungestume Gier des Magens 
blindwiitbend berausgetrieben, 358 „mit troeknem Gaum“ 8., 360 diistre 
Naclit umwallt uns mit verbiillendem Schatten, 362 oder yenndcbte dnieli
Tbriinen............ erscbopfen. 363 binsinkt die altebrwiiidige Stadt, 373 f.
denn welcberlei spate Saumnis, 388 weiset, 395 wappnet sieli jeglieber, 
396 sonder Gunst der Gottbeit, 399 stieben auseinander, 402 wehe, mit 
nichten darf einer uuwilligen Guttem yertrauen, 409 alle zusamint.

Uenselben Zweck erreiebt man durcli den Gebraueh gewiiblter Com- 
posita, z. 15. ')

v. 15 bergbobes Ross, 156 fiibrt Kappes’ Erklarung aut die Uberse- 
tzung „ilir, gottgeweibete Binden", 241 kriegsberiibmte, 269 Gottergabe, 
301 W a tle ugra. us, 334 mordbereit.

Uberbaupt wird man prosaisebe Wendungen -), die beliebten Aufldsun- 
gen der Participia:i) und Gerundia, die gewbhnlichen Ubersetzungen der 
Finalsatze, des Acc. c. Inf. u. s. w. yermeiden; wo man aber zu wdrtlieber 
tibersetzung gezwungen ist, da suche man etwa durcli Auslassung des * 2 3 * * *

') Schw. p. 5 zu 12 wiire das Compoaitum etwa durch „lel)ten dah iu“ wieder- 
zugeben; ibid. zu 23 „flosseu dahin“, p. 6, v. 08 Riesenbau, ltiesenlast; ebenso p. SI, 
v. !)6. — p. 8, v. (52 gewannen wir durch die Ubersctzung „mich, den Schlafbeschwerten11 
zugieich eine Alliteration und ein ungewohnliches Compositum; anderseits vermieden wir 
die prosaische Auflosung durch „wenu . . . .“

2) Brosins Anmerkung zu I I  20 bietet eine gute Erklarung, ist aber fur eine poet. 
Ubersetzung unbrauchbar; ebenso zu 37, 51 u. s. w. wiihrend er zu 71 vor prosaischer 
Ubersetzung warnt.

3) Schw. (p. 6, v. 66 f.) scheint mir hier das kriiftige Bild zu zerstoren; warum
nicht „einen BI. schlcudenid?“ H ieher gehbrt auch die geradezu in  d e r  „ W i e d e r h o -
l u n g “ storende Erganzung von „die Menschen" (p. 5, 16 u. 6.) st. die Sterblichen. Hieher
gehort auch die Umschreibung durch auimus und mens, z. B. 11 107.
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Hilfsverbums das poetisclie Colorit einigerniaBen zu retten. Z. B. v. G sol- 
clins erzalilend, 2.9 wir wiihnten sie abgezogen und mit giinstigem Wind 
auf Mykene zugesteuert (vgl. 43), 27 man wandelt (wallet) mit Freudem 
liinaus, 47 hiueinzublicken, 52 ob der erschiitterteu Hohlung (wobei die 
dumplen Laute onomatopoetisch wirken), 79 liat das Geschick den Sinon
zum Elend geschaffeu (vgl. 102 f .) '), 114 angsterfiillt senden w ir .........zu
erkunden, 199 beat sieli ein andres Grolleres und weit Grausigeres dar, 
225 f. enteilen, dahin gleiteud, 250 bekami tern Gestade zustrebend, 202 
herabgleitend, 208 die Zeit wars, da die erste Italie den mulibeladnen 
Sterbliclien anliebt, 278 mit jenen Wunden bedeckt, 310 schon ist 1). stol- 
zer Balast in Triimmer gesuuken, 340 sieli darbietend (od. darstellend) T) 
im Mondlicht, 370 geleitet von grofier Schar; 377 wird man den Gracismus 
etwa durcli „er fiildte sieli mitten unter die Feimle gerathen“ wiedergeben ; 
ein andermal ist die AuHdsung angezeigt, wie 381 vor i lir, die zornig sieli 
aiifbiiuint und ani bliiuliclien Halse sehwillt, 403 sieli da, geschleppt ward, 
407 wiitliigen Iierzens. — Uie eingangs erwahnte Auslassung des Hilfs- 
verbiuns in zusaminengesetzten Zeiten wird man etwa nocli in folgenden
Fiillen anwenden kdnneii: v. 4 f. wie Trojas Maclit.......  zerstdrt die 1).,
was ieh selbst.......  geselien und wes ich ein groBer Tlieil gewesen, 18
naclidem sie gelost, 74 von welchein Gebliit er entsprossen, 85 jetzo, da
er des Lichtes beraubt, 156 denen ich entronnen, die ieh ........ getragen,
218 f. naclidem s ie ....... umfasst.. . .  gelegt, 264 und selbst, der das Trug-
geriist gefertigt, Ep., 270 naclidem er Feuerbriinde geschleudert, 278 f. 
dereń (davon) er ringsum der Vaterstadt Mauern so viele em]ifangen, 295 
naclidem du die See durchirrt, so viele jeinals yon der machtigen Mykene
herangestrbmt, 356 f. so ( =  w elche)............ herausgetrieben, 363 nacli-
dem sie geherrselit.

Ebenso diirften sieli ais Mittel, dichterische Stimmung zu erzeugen, 
erweisen: aj die VoraustelIung des Genetivs;!), b) die Naclistellung des 
attributiven Adjectivs und cj die ungewdhnliehe Wortstellung *) iiberhaupt. 
lleispiele hiefiir sind ans den bereits erwiihnten nocli folgende:
a) 15 der Pallas gdttliche Kunst, 31 der jungfraulichen M. unselig Ge- 

sclienk, 34 Trojas Verlningnis, 36 der d. riinkeyolles Gebiiii, 170 der 
Gottin Herz, 257 durcli der Gdtter feindlich Verhangnis, 281 v. Dar- 
danias llort (Stern), o du der T. treueste Hoffnung.

b) 23 ein Port nicht recht verliisslicli, 152 die Hiinde, ledig der Fesseln, 
175 der Lanze, der zitterndeu (wo die Naclistellung vielleieht auch

’) bei Br. fincie ich nachtraglieh dieselbe Ubcrsetzung.
2) vgl. „da stellt sieb . . . .  ein Bote . . . .  d a r“ Ring des Polykrates.
3) vgl. Schw. p.. 39 zu 94, p. 7 zu v. 3.
') Uber <lie W ahrung der W ortstellung, zumal bei Dichtern, vgl. Cauer, p. 84 ff.
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das zeitliche Nacheinander des emiare und trcmere zum Ausdruck 
bringt), 200 ilire Brnst, emporgereckt zwisclien den Fluten, 237 f. es 
ersteijft das schicksalschwere Geriist die Mauern, waffenstrotzend, 
338 Geschrei, gen Himmel erhoben, 339 E., waffengewaltig.

c) v. 1 verstmnint sind alle (od. mit Schiller), 3 iinsagliehen Schmerz, 
27 weit gebffnet stehen die Thore. 52 ist contorsit „malerisch zur Be- 
zeichnung des kriiftigen Wnrfes an den Anfang des Verses mit Ciisur 
nnd Pause gestellt“ K. Das kdnnten wir etwa durch „bobrt er mit 
Macht“ wiedergeben; ebenso 152 gesproclien hatt’ er, 229 den Frevel
liabe L. gebiifit nacli Gebiir, 232 zu fiihren s e i ............ das Bilduis,
266 niedergestossen werden die W., 277 starrend den Bart, 324 ange-
brochen i s t 326 ergrimmt bat J., 351 hinweggewichen sind.........
Audi in der genauen dichterischen Ubertragung der Superlative und 

Pluralia1) haben wir ein Mittel: 5 des tiefsteu Eleiuls, 21 weitliin bekarmt, 
41 von der Zinne (Warte) der Burg (od. mit S.), 279 hochwillkonnnen. 
270 fiihrt L. Soli. leicht auf die Ubersetzung „II., ein Bild tiefster Trauer.“ 

Der Plural, welcher nur an wenigcu Stellen (z. B. v. 118) metrischen 
Grund bat, kann iibersetzt werden v. 4 durch „glanzyollos Reicb“ (vgl. 22), 
9 zu tiefem Schlafe, 34 Yerhiingnis, 62 Arglist (vgl. 252), 103 blutige 
Radie, 113 unendlicher Regen 2) (endlose Stiinne), 114 Pb. geweibte Stiitte, 
121 Todesverbangnis (vgl. 194 jenes Verluingnisses barten die E.), 123 
unumstoClicber Wille, 163 auf der P. miicbtigen Hilfe stand sie stets, 
232 f. zu erflehen der Gottin scbutzende Macht, 256 Flainmenzeicben, 306 
der Binder miihyolle A., 312 S. breiter Sund widerstrablte weitliin, 321 
eilt dem Palaste zu, 347 prodia Kampfgewiibl, 362 die Todesnbtbe (im 
Anschluss an S.), 364 f. Haufen der Leicbname (Leicben auf Loichen), 
379 Dornbuscb, 383 Waffengewubl, 386 im kuhnem Mutbe, 389 der Scbilde 
scluniickende Zeicben.

Unter den bisber angefiibrten Beispielen fuiden sieli aueli apostro- 
pbirte Worter und Formen; wie wirksam dieses unscheinbare Zeicben:|) 
fiir die poetische Diction ist, kann man an folgenden Beispielen erseben: 
v. 28 die verlass’neu Orte, 50 sprach’s, 1.10 O luitten sie’s docli getlian, 
134 gestanden sei’s, 143 erbarm’ dieb, 160 bleib’ du mir getreu, 279. ver-

') Schw. p. 7 (v. 1P) soli wohl urn etwas Erhabenes, Gewaltiges be/.eichnen: Gotter- 
mund. — p. 8, v. 44 bezeiebnet der P lural yielleiebt das „laute Beil'allsgemurmel“ und das 
„tiefe Sehweigen“ (vgl. p. 8, v. 70).

2) man citiere hier die Stelle aus der Burgscbaft.
3) vgl. z. B. Scbwertassek, p. 65 zu 85, 6. Derlei gehbrt eben mit zu der „sorgsamen 

K leiuarbeit“, welclie Cauer S. 8 yerlangt. vgl. auch p. 7: . . . . je  mehr er sieb von Will- 
kfir lern bfilt u. s. w. — Auch Br. hat, wena aueli uubewusst, die apostropbirten Formen 
lieilbg gebrauebt.
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meint’ icli anzusprechen, 331 all’ die tausend, so v ie l ............  355 bule,
drani u. s. w.

Anscliaulichkeit') und Klarheit3) in allen, namentlich in schbnen Vor- 
stellungeu (boi Schilderungen und Vergleichen) ist weiterliin ein Mittel, 
den antiken Dichter dem Leser oder Horer nahe zu bringen. Dabei werden 
wir oft Wćirter hinzufugen. Ais Jleispiele mogen dienen:

v. 9 stiirzt jahliugs herab, 105 wir brennen vor Begier, 124 fordert 
er ungestiim (im Anseliluss an 8.), 2s2 von welclien Gestaden koimnest 
(wallest) du dalier? 303 stelie lauschend da, gespannten Oiires, 311 ist, 
,.von Y. iiberragt" anschauliclier, sinnliclier ais bewiiltigt.

Uberhaupt wird man (oft scheiubar) matte3), vieldeutige Ausdriicke 
dureli kriiftige, eindeutige, ich moclite sagen farbige Ausdriicke ersetzen 
miissen. So z. B. wird man v. 41 ardans etwa dureli zorngliihend wieder- 
geben; 42 welch thorichter Wahn, 87 in jungen Jaliren, 1 IG dureli Opferung, 
119 sowie der Sprucli zu des Volkes Oliren drang, 121 durclds innerste 
Maik, 142 werm Treue waltet (herrscht), 144 so unendlicher Miilien, 155 
ihr, Opferaltiire und du, frevler Mordstalil, 174 rami od. troll', 180 und 
mm, wenn sic auf das heimatliehe M. lossteuern, 190 dann werde gewaltig 
Yeiderben kom men (hereiubrechen), 209 es pliitscliert (rauscht) in der 
schauineuden Salzflut, 239 heilige Lieder, 243 ein Klirren yernehmen las- 
sen, 244 ungewarnt, 255 der Mondnacht, 289 ruft er, 327 wiithen die D., 
330 stroinen lieran, 337 in das Watfengewiilil, 359 wir sclilagen uns dureli, 
304 liegen dahingestreckt in den S trafi en zerstreut, 375 ihr kommet jetzt 
erst dalier............

Anschaulich diirfte ferner die Yerdeutsclmng werden, wenn wir die 
Priipositionen in Zusammensetzungen 4) moglichst genau und dabei poetisch 
wiederzugeben yersuchen; so gewinnt die Darstellung an Kraft und zugleich 
yerleiht eine ungewohnliche Zusaminensetzung der Ubersetzung eine dich- 
terische Fiirbung: v. 53 erdrdhnten, 04 stiirzet rings zusammenstromend 
lierbei, 08 scheuen Blickes musterte rings (mit Anlehnung an S.), 31 liin- 
weggewichen, 123 sclileppt ihn vor, 131 abgelenkt, 153 streckte ompor, 
157 aufzulosen, 192 einporgestiegen ware, 221 iiberstrdmt ■'), 229 ausge- 
biilit, 237 eingebohrt, 233 so ruft man laut(i), 240 steigt allgemach auf

') Ubcr diesen Punkt vgl. Cauer, S. 31 11'. — Zur K larheit der Yorstellungen gehfirt 
auch daa Pewusstsein von der urspriinglichen liedeutung der Werter, welches gerade bei 
Yergil lebendig ist. Cauer S. 29.

2) den „Eindruek gróflerer K larheit" hiitte Cauer, wenn uns ein Urtheil zusteht, p. 79 
auch fur die Ubersetzung der Dichter in Anspruch nehmen sollen.

3) C. 8. 29.
4) In dieser Beziehung wird man von der durchsichtigen Sprache Goethes leruen.
s) vgl. Br.
6) Aus derselben Erkenntnis ist die Yerdeutschung bei Br. erwachsen.
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und rollt drohend in dio Stadt ein, 302 emporgeriittelt wurd’ ich '), 305 
einstiirint.

Audi manche simplicia wird man zur Veranschaulichung besser etwa 
durch entsprechende composita iibersetzen: v. 27 hinauszuwandeln, 87 sen- 
dote mich zu, 113 da rauschte hernieder, 172 entspriiliten, 180 zugesegelt, 
194 wenie heranziehen, 237 steigt liinan ans Gemiiuer, 250 briclit hervor, 
254 sclion nalite lieran, 272 dahingerafft (geschleift) von dem Zwiegespann, 
307 im Starze fortreillt die Wiilder, 355 erhoffen, 401 ersteigcn u. s. w.

Die vom Dicliter angewendeten Tropen und Figuren werden wir mich 
Mdglichkeit nachzuahmen hestrebt sein-)^ von solchen Glanzstellen darf 
der jioetisclie Schrnclz niclit durcli eine niichterne Yerdeutsclmng abge- 
streift werden. So wird mail der Onomatopoesie in 52 f. nach K raf ten ge- 
recht werden miissen. Ebeuso wird inan die Figur v. 84 wenigstens theil- 
weise uachahinen, etwa durcli „unschuldig, durcli unerhorte Anzeige“. 
Ebenso lasse man unangetastet 198 Kielc, 237 die Personilicatiou es er- 
steigt, 313 gebe man die Paronomasie etwa wieder durcli Mannergeschroi 
und Geschmetter der Drommeten. 385 es welit unsrem Kampf ein gliick- 
yerheibender Odom. Dasselbe ist der Fali bei den llyperbeln, die man niclit 
etwa abschwachen soli: 185 (vgl. 204) unermesslich, 198 tausend Kiele; 
feruer miissen Ellipsen genau wiedergegeben werden: hie der Stand fiir 
die Flotten, 42 und von fern, 151 welcli Heiligthum od. welcli Kriegsge- 
riist, 174 o Wunder zu sagen, 287 jener niclits, 309 allenthalbeii grause
Trauer, allenthalbeii Schreck............ Die Anaphern, Wiederholungen be-
deutsamer Begrifle, ja selbst die Tautologien wird man nachahmen miissen 
in folgenden Versen: 51 in die Flankęa) und in den rund geliigten Leib, 
54 ist das doppelte si, 80 die Wiederliolung von fingo nachzubilden; 97 das 
doppelte hinc, 110 und 118 kann die Anapher von sangius leiclit \vieder- 
gegeben werden; dasselbe gilt von miserere 143 f., von der Wiederliolung 
des vos 154 f., welche das erkiinstelte Patlios Sinons trefli ich malt: ihr,
ewige Feuer (Leucliten)............ ihr Gotteraltiire und du verruchter Mord-
stalil, denen ich entronnen, 157 f. kann man leiclit die Anapher „verstattet
ist’s m ir ............ verstattet zu hasseiP wiedergeben, desgleichen die
Wiederliolung des Verbuins 100, indem man etwa iibersetzt „bewalirt be- 
wahre“ '). Hieher gelidrt audi 192, 242 f. (yiermal erklirrten aus derlldh-

’) oder wirksamer m it Br.
2) D aniach wiire z. B. mula auch in der Ubersetzung zu wiederholen und etwa her- 

.anzuziehen „und Welle auf .W. zerrinnet“. (Burgschaft). (Schw. p. 45, zu-79). — p. 5 (v. 20) 
kónnte die Alliteration nachgebildet werden durch „sonder Sam eu“, v. 22 die Sehwere durch 
„sehwere A bren“ wiedergegeben werden. — C. p. 17. \ \ ras p. 38 f. filier den Gebrauch der Me- 
tapbern bei Sophokles gesagt wird, das gilt auch von Yorgil, dem Naelieiferer der Hellenen.

3) Das prosaiscbe „namlicb“ nacb F lankę wird besser ausgelassen.
4) Besser gelallt mir Brosins Ubersetzung.



lung die Waffen), 294 diese niinm............ fiir diese . .-. i . 300 iiberflntet
die Acker, iiberllutet die iippigen Saaten, 318 Pantlius.... Pantlius, Othrys’ 
Spross, 325 gewesen sind wir Troer, gewesen Ilion and der Teucrer go-
waltiger Rulim, 354 nur ein Heil gibt’s ............ mit nichten Hoil zu er-
lioffeu, 378 und riickwiirts driingend stockten Fuli und Stimme; ebenso 
wird mail die bedeutsame Wiederholung des lamina 405 f. niclit ubersehen 
diirfen u. s. w.

Auf die vollst.itndige Wiedergabe der Alliteration in 32 oder auf eine 
wirksame Nachahmung des malerischen Rhytliinus G8 und der Assonanz 
in der Arsis wird mail yielleicht yerzichten miissen. Dennocli wird mail 
nacli Kriiften bestrebt sein, solclie Kunstmittel des Dicliters naclizualimen; 
so werdeu wir v. 173 f. zum mindesten etwa die Assonanz „beizeiuler 
Schweifianwenden (vgl. 210); v. 418 liabe ieli mit theilweiserBeniitzung 
von Voll wiedergegeben durcli „es rauschen die Forste, es rast mit dem 
Dreizack Nereus umscliiiumt", wo die Zisclilaute das Entsetzlielie der Er- 
Bclieiuung ma,len sollen (vgl. 333). Ja, oft wird sieli der Stabreim im 
Deutsclien — iiber den antiken Dichter liinaus verwenden lassen in den 
Versen 170 auf die Fluten zu fliehen, 211 den zischenden Rachen leckten 
sie mit zitternden Ziinglein,1) 374 fiilirt die Bemerkung der Erkliirer auf 
„rallen und raubeu“, 392 des Schildes sclimuckend Bildnis, u. s. w.

* Bie bislier angefiihrten Kunstgrilfe waren alle melir oder weniger 
iiulierliclier Natur; das wirksamste Mittel jedoch, poetische Stimmung zu 
erzeugen, llerz, Gemiith und Einbildungskraft empfiinglicher zu maclien fiir 
das Nacliemplinden all des Schbnen, das in den antiken Dichtern aufge- 
spoicliert ist, diirfte der Hinweis auf Homer und namentlich das Citieren 
von (den Seliiilerii meist bekanuten) Versen aus deutsclien Dichtern sein, 
in welclien aliuliclie Vorstellungen und Yorgiinge vor das Auge gefuhrt 
werden. Durcli das Medium der Muttersprache verinag man auf Gemiith 
und Pliantasie des Schiilers auf das naclihaltigste eiuzuwirken. Es liegt in 
der Natur der Suche, dass hi er der Indiyidualitat des Lehrers der weites- 
te Spielraum sieli erbffnet. Von solclien Stellen kann man oft die Aus- 
driicke herubernelitnen, mu der Ubersetzung dichterische Fiirbung zu ver- 
leilien. So wird man bei v. 14 auf r s iwauioW, bei 39 auf

bei 85 auf ".Wn 7r?oiakv hiiiweisen, zu 198 wird man die iihnlichen Ausdrii- 
cke [jiupt’ a).y:) ZU 284 TzoWz o’ ov' |v jcóvi;u> 7talhv aX-j-£a, bei 324 Glldlicll Sacjeiai 
oxav... .. heranziehen.

Vou deutsclien Dichtern liabe ich auller den in den Commentaren 
angefiihrten herangezogen zu 25 „sind die Scliiffe zugekehrt und zur 
Heimat gelit es wieder“ (Singesfest), zu 56 Priains Veste, 126 bis qui-

i) t-ibnmlibus mochte ich lieber in der urspriinglichen Bedeutung iibersetzen, ais mit 
Br., ebenso 358. 3
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nos auf dreimal dreifiig Stu f e n ............ (Kainpf m. d. Draclien), zu 290
„Troja lag' in Schutt und Staub“ heraugezogeu; bei 92 kann mail etwa 
„sclileppt’ ich,meine langen Tage",') bei 143 f. nnendliche Miilie (Biirgschaft), 
bei 146 „zn Ibsen die Bandę1', erwalmen, zu 198 kbunte „tausendMasten“ (Erwar- 
tung und Erfiillung), 203 durcli die unbewegte See, 244 blindwiitliend mit 
des Donners Krachen (vgl. 357), zu 291 „diese Annę schiitzen Pergamus" 
herangezogen werden. Zu 306 ff. kbunte die Maclit des Gesanges Str. 1, 
zu 331 „das doppelt geoffnete Hans" (Handscliuh) citiert werden; bei 333 „es 
starrt die Schneide des Scliwertes geziickt mit blitzender Spitze" kbunte man zur 
Veranschaulichung der Wirkung der Zischlaute etwa anfiihren „und treiben 
mit Entsetzen Scherz; noch zuckend mit des Panthers Zahnen zerreilien 
sie u. s. w.“, zu Aen. VI 42 ff. kann man die Stelle aus dem Kampf mit 
dem Draclien „Tief in den Fels, auf dem es hangt, ist eine Grotte einge- 
sprengt u. s. w.“ vergleichen. — Aus der Ubersetzung Sehillers kann man 
geradezu herubernehinen II 4 thninenwert (mit der vorangelicuden „glauz- 
yollen Maclit" ein Oxymoron bildend), 9 niedergeliendon, 10 kann man den 
Vers „doch treibt dich so gewaltige Begier" der Ubersetzung einverleiben; 
ebenso liisst sieli verwenden 13 „zuriickgetrieben", 17 geweilit sei es fur 
„begliickte Wiederkelir", 26 „Harm“ 38 „beschaueu", 64 „wetteifernd bbh- 
nen sie“, 87 „der diirffge Vater“, 96 „weckt’ ich scliweren Groll“, 106 
„olnT Aluiung" des gewalfgen Trugs, 109 „langen Kriegesnotli", 126 „des 
Sclialks yerrucbten Plan", 129 „zeichnet mich", 134 „Ja, da eiAriss ich 
mich dem Tod, zerbrach die Bandę", 140 „mein Entrinnen", 143 „Leiden", 
153 „die losgebuhd’ne Hand", 165 „zu reilien sieli erkiiiint", 167 „mit 
mordbefleckter Hand", 176 „zu gewinuen" (tentanda), 189 „yersehrtet ilu* 
mit Freylerbanden", 198 mit tausend Masten, 219 „mit iliren liohen lliil-
sen und Genicken", 264 „E., d e r ............ gefiigt", 290 „die stolze Troja
stiirzt von iliren Jlbhen", 345 „gottbeseelten", 357 „herausgestachelt", 358 
„mit troeknem Gaum", 371 „wirft sieli uns entgegen" u. s. w.

Ob der Unterzeichnete niclit in den von Cauer S. 18 geriigten Fehler 
der Kiiustelei yerfallen ist, dariiber mbgen Kundige entscheiden. Aber eine 
natiirliclie und gefallige Wiedergabe ist oft, wenn man den engen An- 
scliluss an die Eigeuart des Originals sieli ẑ uin Priuciji maclit, unmbglich. 
Vielleicht findet sieli also unter der Spreu des Subjectiyen -) doch ein 
brauchbares Kbrnlein. Selbstredeml kann die Ubersetzung niclit tagliek

*) Nachtraglich finde ich diese Stelle sekon bei Br. kerangezogen.
2) U. p. 7.



un<l nur in kleineren Classen dergestalt ausgefeilt werden. Dazu mangelt 
es dem vielbeschaftigten und einem bestimmten Ziele zusteuernden Lelirer 
an Zeit. Dass aber die Seliiiler „gern und oft mit Geschick, auf solclie 
Bemiihungen, eingehen4',') kann der Unterzeichnete aus Erfahrung bestil- 
tigen; und welchen Lelirer liiitte es niclit mit Befriedigung erfiillt, wenn 
er an den leuclitenden, verkliirten Blicken der Seliiiler erkennt, dass die 
lierrlichen Verse des Dicliters

. . . .  ihr fuhlend Herz erfreut,
Mit stilonem Phantasien es umgeben,
Zn liolieren Gefiihlen es geweilit?

‘) C. S. 46.

F e r d . .  S a s i .



S o l  i  u l  n  a c l  i r i c l  i  t e n .

I .  S t a n d  d e s  Ł e ł n - l c d r p e r s  u n d  J  ^ l e h e r e e r t l i e i h i n g  
a m  S c l i l v i s . s e  d e s  S e l i w l j a l i e e s  1 8 9 8 / 0 0 .

D i r e c t o r.
1. Vincenz Faustmann, lelirte Maili, und Pliys. iii IV, zusammen G 

Std. wdclientlicli.
P r o f e s s o r en und w i rk Ii che  Lel i  r er.*

2. Victor Prelicz, lc. k. Professor der 8. Rangsclasse, Custos der Leh- 
rerbibliothek und der geogr.-histor. Lelirinittelsamiiiliing, Classenvorstand 
der IV. Cl., lelirte Geogr. und Gescli. in II a, II b, Ili a, III b, IV, zus. 18 
Std. wdch., im 2. 8em. auch in I a, zus. 21 8td. wdch.

3. Friedrich Loebl, k. k. Professor, Classenyorstand der III a, lelirte
Lat. in III a, Grieeli. m III a und III b, zus. IG Std. wdch.

4. Josef Bittner, k. k. Professor, Gescliaftsliilirer des Uuterstiitznngs-
yereines am k. k. Stuatsuntergymnasiuin, Ycrwaiter der bibliotlieca pau- 
peruin, Classenyorstand in 1 a, lelirte Lat. in I a, Grieeli in IV, Deutsch 
in I a, zus. IG Std. wdeli.

5. Julian Kobylański, k. k. Professor, Classenvorstand in II b, lelirte
Lat. in II b, Deutsch in II b, III a, Kalligr. in II b, zus. 17 Std. wdch.,
im 2. Sem. auch Deutsch iii I b, zus. 22 Std. wdch.

G. Ferdinand Saxi, k. k. Professor, Verwalter der Scliiilerbibliothek, 
Classenvorstaud in II a, lelirte Lat. i u II a, Deutsch iii II a und IV, Kal
ligr. in I a nnd II a, zus. 17 Std. wdch.

7. Johann Tiron, k. k. wirki. Gymnasiallelker, Classenyorstand in III b, 
lelirte Lat. in III b u. IV, Deutsch iii III b, Kalligr. in I b, zus. 17 Std. wdch.

S up p 1 e n t e n.
8. Nicoiaus Isopenko, Verwalter der physikalischen Leli nnittel sam m- 

ltmg, im 2. Sem. Classenyorstand in I b, lelirte Matli. in I b, II b, III a 
und III b, zus. 12 Std. woch., im 2. Sem. auch Geogr. in 1 b, zus. 15 Std. wdch.

U. Anton Kiem, k. k. proyisorisclier Hauptlehrer der Lehrer- und Leli- 
reriypenbildungsaiistalt, lelirte im 2. Sem. Lat. in I b, 8 Std, wdch.



10. Dr. Rachmiel Segalle, Magister der Ph armacie, Yerwalter der na- 
turgeschiehtliehen Lehrmittelsammlung, lelirte Matli. in la und II a, Naturg. 
in I a, I b, II a, II b, III a und III b, zus. 18 Std. wdcli.

11. Hilarion Tofan, im 1. Sem. Classenvorstand in I b, lelirte im 1. 
Sem. Lat. in I b, Deutsch in Ib, Geogr. in I a u. 1 b, zus. 10 Std. wdcli.

lle r  U uterricht in der R e l ig io n ,  im R u th e n i s c h e n  und R u m a n is c h e u  findet 
fiir die Schiiler beider Staatsgymnasien gemeinsam zum Theile am Staatsobergymnasium, 
zum Theile am Staatsuntergym nasium  statt, und wird von den Lehrkraiten des k. k. Staats- 
obergymnasiums ertheilt. (Min.-Erl. v. 18. Februar 1896, Zl. 25519.)

N e b e n 1 e h r e r.
12. iohann Horner, Musik- und Gesanglehrer der Schulen des Vereinos 

zur Fdrderung der Tonkunst, lelirte allgemeinen Gesang in 2 Abtheilun- 
gen, zus. 3 Std. wdcli.

13. Julian Kobylański, (s. o. Nr. 5) lelirte polnische Sprache in einer 
Abtlieilung, 2 Std. wdcli.

14. Anton Pawłowski, k. k. Profeśsor der Staatsgewerbeschule, lelirte 
Freihandzeiclinen in 2 Abth., zus. 4 Std. wdcli.

15. Dr. Anton Polaschek, k. k. Professor am Staatsobergymnasium, 
lelirte Stenographie in einer Abtlieilung, 2 Std. wdcli.

Ki. Josef Sadowski, Hilfslelirer der Knabenvolksschule in der Sieben- 
biirgerstralle, ertheilte den Tiirnuiiterricht classenweise in allen Classen, 
zus. 14 Std. wdcli.

17. Sergius Szpoynarowski, k. k. Professor am Staatsobergymnasium, 
lelirte ruthenisclie Sprache ais Freifacli fiir die Schiiler beider Staatsgym- 
nasien in einer Abtlieilung, 2 Std. wdcli.

D i e n e r d er  A n s t a 11.
Eduard Kissling, Schuldiener.

X I . L e l i  i* v o i ‘l a s s u  1 1 g .

A) O B L I G A T E  L E H R F A C H E R .
*

(Lehrplan fiir die obligaten Lehrgegenstande auf Grund der h. M inisterial-Verordnungen 
vom 26. Mai 1884 Z. 10128, 2. Mai 1887 Z. 8752, 14. .Tiinner 1890 Z. 370, 30. September 
1891 Z. 1786, 24. Mai 1892 Z. 11372, 19. Mai 1896 Z. 9519, 18. Februar 1896 Z. 2093, 

7. September 1896 Z. 21611, 3. August 1897 Z. 19310, 19. Juni 1898 Z. 14852.)

I. Classe.
Iłditjiomlehre (2 Std.): a) Fiir die rdm.-kath. und b) fiir die gr.-kath. 

Schiiler: Die Glaubens- und Sittenlehre. c) Fiir die gr.-or. Schiiler: ilibli- 
sche Geschichte.
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Latem (8 Std.): Regelmallige Formenlelire, einige wichtige Priiposi- 
tionen unii Conjunctionen. Allwoclientlich eine halbstiiudige Schularbeit 
und spiiter aucli kleinere Hausarbeiten.

bcutsch Abth. A. (4 Std.): Formenlelire in der durcli den lateinischen 
Unterriclit erforderlichen Aufeinanderfolge, Syntax des eiufaclien Satzes, 
Elemente des zusaimnengezogenen und zusammengesetzten Satzes. Lectiire 
mit sachlichen und sprachlichen Erklarungen. Memorieren und Vortrageu 
poetischer und prosaisciier Stiicke. Uebungen in der Orthograpliie im 1. Sem. 
jede Woche, iiy 2. Semester jede zweite Woclie; Aufsiitze (im 2. Sem.) 
monatlicli z we i, abwecliselnd Solnil- und Hausarbeiten.

Abth. li. (5 Std.): Flexion der Nomina und Verba in Verbindung 
mit der Syntaz des einfaclien Satzes. Miindliclie und schriftliche Uebun
gen im Bilden yon Siitzen unter Beachtung der riclitigen Wortfolge. Uie 
Hauptpunkte der Itechtschreibung in Verbinilung mit praktischen Uebungen. 
Lectiire nacli dem Lesebuclie mit Erklarungen. Uebungen in der Wieder- 
gabe kurzer Abschnitte und im Nacherziihleu leichter Lesestiicke. Memorieren 
und Vortragen einfacher poetischer und prosaischer Stiicke. Schriftliche 
Aufsiitze. Jede Woche ein Dictat von mailigem Umfange zu orthogr. Zwecken.

Bathenisch (3 Std.): Ueclination des Nomens, das Nothweudigste vom 
Verbum, einschlagige Lautgesetze, Syutax des einfachen Satzes. Lectiire 
mit sachlichen und sprachlichen Erklarungen, Nacherziihlen, Memorieren. 
Orthographischo Uebungen; im Semester G Dictate.

Bumanisch (2 Std.): Grammatik: Syntax des einfachen Satzes; For- 
menlelne auf Grund der Lautlelire; Declination der Adjectiva und Substan- 
tiva; regelmaliige Conjugation. Orthographische Uebungen, Lesen, Spreclien, 
Memorieren und Vortragen, 6 Dictate im Semester.

Geographie (3 Std.): Anschauliche Vermittlung der geographischen 
Grundvorste!lungen. Die Tagesbahuen der Sonne in verschiedenen Jalires- 
zeiten. Orientierung in der wirklichen Umgebung, auf der Kartę und am 
Globus. Beschreibung und Erkliirung der Beleuchtungs- und Erwiirmungs- 
verhaltnisse innerhalb der Heimat im Verlaufe des Jahres, soweit sie un- 
mittelbar von der Tagesliinge und der Sonuenhohe abhiingen. Hauptformen 
des Festen und Fliissigen in ihrer Verthei!ung auf der Erde. Lagę der 
bedeutendsten Staaten und Stiidte bei steter Uebung und Ausbildung im 
Kartenleseu. Versuche im Zeichnen der einfachsten geograph. Objecte.

Mathematik (3 Std.): 1. Ar i t hme t ik :  Das dekadische Zahlensystem. 
Rdinische Zahlzeiclien. liie vier Rechnungsarten mit unbenannten und eiu- 
namigen Żabien. Die Decimalzahlen. Mail und Gewicht. Das Rechnen mit 
mehrfach benannten Żabien. Theilbarkeit der Zahlen. Zerlegung in Prim- 
factoren. Die einfachsten Voriibungen mit gemeinen Briichen einschlielllich 
des Autsuchens des gemeinschaftlichen Malles und Vielfachen. 2. Geomtr. 
Anschauungslehre:  Die Grundgebilde, Gerade, Kreis, Winkel, Parallele. 
Die einfachsten Eigenschaften des Dreieckes.

Naturgeschichte (2 Std): Thierre ic l i :  Saugethiere und lusecton in 
entsprecliender Auswalił; die 4 letzten Mouate: Pl iauzenreich.

II. Classe.
Beligionslehre (2 Std.): a) Fur die rom.-kath. und b) fur die gr.-kath. 

Schiller: Biblische Geschichte des alten Bundes. o) Fiir die gr.-or. Scliiiler: 
Das Leben und Wirken Jesu Christi.
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Latein (8 Stel.): Ergiinzung der unregelmiifiigen Formenlehre, Prono- 
mina und Numeralia, die wichtigsten Unregelmiiiligkeiten iu Declination, 
Genus und Conjugation; acc. cum inf. uud abl. abs. Monatlich drei Com- 
positionen mit lialb- his dreiviertelstiindiger Arbeitszeit und ein Pensum.

JDeutsch Abth.  A. (4 Std.): Der zusammengezogene u. zusammengesetzte 
Satz. Praktische Uebungen in der Interpunction. Lectiire mieli dem Lese- 
buche mit saeldichen und spracblichen Erklarungen. Memorieren und Vor- 
tragen poetischer und prosaisclier Stticke. Dictate zu ortliograph. Zwecken 
Monatlich drei scbriftliche Arbeiten, abwecliselnd Sclml- und Hausaufgaben.

Abth.  B. (5 Std.): Grammatik: Wiederholung des Lehrstoffes der 1. 
Cl.; Yorwbrter, Umstandsworter, Regelu der Wortfolge Die Eleinente des 
zusammengezogenen und zusammengesetzten Satzes. Praktische Uebungen 
in der Rechtschreibung und in der Anwendung der Satzzeichen. Lectiire 
wie in der l. Cl. Scbriftliche Aufsiitze: Jede Woche 1 Schularbeit; im L 
Sem. Dictate zusammenhiingender Stiicke, im II. Sem. Nacherzahluugen.

Iłnthenisch (3 Std.): Conjugation des Verbums, Partikeln, zusaininen- 
gesetzter Satz. Lectiire mit sacldiclien und spracblichen Erklarungen, Me
morieren und Vortragen poetischer und prosaisclier Musterstiicke. Im Se- 
mester <> scbriftliche Arbeiten, abwecliselnd Hans- und Schularbeiten.

littmflnisch (2 Std.): Grammatik: Fortsetzung der Formenlehre, Com- 
paration der Adjectiva; Numeralia, Pronomina, Adyerbia, Priipositionen, 
Conjunctionen, Interjectionen. Erweiterung der Lehre vom einfaclien Satze, 
elementare Behandlung des zusammengesetzten Satzes. Lectiire wie in der
I. Cl. Scbriftliche Arbeiten: sechs im Semester, adwechselnd Sclml- und 
liausarbeiteu.

Geographie und Geschichte (4 Std.): Geographi e :  Asien und Afrika 
mich Lagę und Utnriss in oro-hydrographischer und topographischer lliick- 
siclit, uuter Rucksichtnahme aut die klimatischen Zustiinde Europas. Ue- 
bersicht nach Umriss, Relief und Gewassern. Die Liinder Siideuropas und 
des britischen Inselreiches. Uebungen im Entwerfen einfaclier Kartenskizzen. 
bj Ge sch i cht e :  Alterthum. Ausfiihrlichere Darstellung der Sagen. Die 
wichtigsten Personen und Begebenheiten, hauptsachlich in der Geschichte 
der Griechen und Romer.

Mathcmatilc (3 Std.): 1. A r i t h me t i k :  Erweiterte Uebungen iiber 
Maile und Vielfache. Zusammenhangende Darstellung und Durchiibung der 
liruchrechnung. Verwandlung von Decimalbriichen in gemeine Briiche und 
umgekehrt. Die Hauptsiitze iiber Verluiltnisse und Proportionen. Die einfache 
ltegeldetri mit Anwendung der Proportionen und der Schlussreclinung. Die 
Procentrechnung und die einfache Zinsenrechnung. 2. Geomtr.  Anschau-  
ungs l ehre :  Strecken- und Winkelsymmetrale, Congruenz der.Dreiecke 
mul Anwendung dersclben. Die wichtigsten Eigenschaften des Kreises, der 
Yierecke und Yielecke.

Naturgeschichte (2 Std.): 1. Semester: Th i er re ich: Vogel, Reptilien, 
Amphibien, Fisclie. 2. Semester: Die wirbellosen Tliiere mit Ausnahme 
der Iusecten und das Pl ianzenreich.

I I I .  Classe.
Jldigiomlehre (2 Std.): a) Fur die rdm.-kath. und b) fiir die gr.-kath. 

Schiiler: Biblische Geschichte des neuen Bundes. c) Fiir die gr.-or. Schiller: 
Glaubens- und Sittenlehre.
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Latem (6 Stel.): Lehre vou der Congruenz, die Casuslehre, Prapositio- 
nen. Lectiire: Cornelius Nepos: Themistocles, Miltiades, Aristides, Cimon, 
Epaminondas, Pelopidas, Alcibiades, Memorabilia: lir. li. III. VIII. IX. X. 
XI. XIII. XXVI. Alle 14 Tage eine Composition, allo drei Woclien ein 
Pensum. Pr i va t lect i ire:  Corn. Nepos: Hannibal.

Griechisch (5 Std.): Die Fonnenlehre im Anschluss an Schenkls Ele- 
mentarbuch §§ 1—186 incl. Von der 2. Hiilfte des I. Semesters angefangen 
alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit, abwechselnd Compositionen u. Pensa.

Deutscli Ab tli. A. (3 Std.): Systematischer Unterricht in der For- 
men- und Casuslehre. Lectiire mit sprachlichen und sachlichen Erklarun- 
gen. Memorieren und Vortragen. Monatlicli zwei Aufsiitze, abweclislend 
Scliul- und Hausarbeiten.

Ab tli. li. (4 Std.): Systematischer Unterricht in der Formen- und 
Casuslehre. Lectiire mit Erkliirungen und Anmerkungen zu stilistisclien 
Zwecken. Freie Reproductionen. Memorieren und Yortragen. Monatlicli zwei 
Aufsiitze, abwechselnd Scliul- und Hausarbeiten, im 1. Sein. vonviegend 
Naclierziihlungen, im 2. Sem. freie Aufsiitze mich Resprechung und Anleituug.

Luthenisch (3 Std.): Wiederholung und Ergiiuzung der Declination des 
Nomens, Congruenz- und Casuslehre. Lectiire mit sachlichen und sprachli
chen Erkliirungen. Memorieren und Vortragen, Im Semester 6 schriftliche 
Arbeiten, abwechselnd Hans- und Schularbeiten.

RumClnisch (2 Std.): Grammatik: Systematischer Unterricht in der 
Formen- und Casuslehre. Lectiire mieli dem Lesebuche mit sachlichen und 
sprachlichen Erkliirungen und Anmerkungen, insbesondere zu stilistisclien 
Zwecken. Memorieren und Vortragen, Nacherziihlen, Uebersetzen ins Deut
sche. Schriftliche Arbeiten: 6 im Semester, abwechselnd Scliul- u. Hausaulg.

Geoc/raphie und Geschichte (3 Std.): a) Geographi e:  Die in der U. 
Classe niclit behandelten Liinder Europas (mit Ausschluss der osterr.-ung. 
Monarchie, Amerika und Australien, mieli deusclben Gesichtspuukten wie 
in der II. Classe, insbesondere auch riicksichtlich der Erkliirung der klinia- 
tischen Zustande. Uebungen im Entwerlen einfacher Kartenskizzen. b) Ge
s ch i c h t e :  Mittelalter. Die wichtigsten Personen und Hegebenheiten mit 
besonderer Riicksicht auf die Geschichte der osterr.-ung. Monarchie.

Mathematik (3 Std.): 1. Ar i t hmet i k :  Die vier Grundoperationen mit 
ganzen und gebrochenen allgemeinen Zalilen. Quadrieren und Ausziehen 
der Quadratwurzel. Im Zusammenhange mit den geometrischen Rechnungen: 
Uiivollstandige Decimalzahlen, abgekiirztes Multipliciereu und Dividieren; 
Anwendung des letzteren beim Ausziehen der Quadratwurzel. 2. Ge o metr.  
A n s c h au u n gs l e h re :  Einfache Fiille der Vergleichung, Verwandluug und 
Theiluug ebener Figuren. Langen- und Flachenmessung. Pythagoriiischer 
Lehrsatz auf Grand der einfachsten Ueweise. Das Wichtigste iiber die 
Aehnlichkeit geometrischer Gebilde.

Nuturwissemchaften (2 Std.): 1. Semester: Phys i k :  Allg. Eigenschaf- 
ten der Korper. Warmelehre. Chemische Grundbegrilfe. 2. Semester: Natur-  
g e s c h i c h t e :  Mi nera lre i ch .

IV. Classe.
Jteligionslehre (2 Std.): a) Fiir die rom.-kath. und b) fiir die gr.-kath. 

Schiiler: Die Erkliirung der Ceremouien. cj fiir die gr.-or. Schiller: Liturgik.
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Lałein (6 Stel.): Grammatik: Eigenthumlichkeiten im Gebrauche der 
Nomiua und Pronomina, Tempus- und Moduslehre, das Wichtisrsto ans der 
Prosodie und Mętlik. Lectiire: Caesar, I). g. lii). I., IV., VI. Ovid (Auswahl). 
Alle 14 Tage eine Composition, alle 3 Wochen ein Pensum. Privatlectiire: 
Caesar, b. g. lib. II. und III.

Gricchisch (4 Std.): Die Verba auf :m, die Verba mit verstiirktem Prii- 
sensstainme und die unregelmiilSigen Flexionen; das Wichtigste ans der 
Syntax. Alle 14 Tage eine schrifbliche Arbeit, abweehselnd Compositioneu 
und Pensa.

Deutsch (3 Std.): Syntax des zusammengesetzten Satzes. Periodenlehre. 
Lectiire mit spraclilichen und saclilichen Erkliirungen. Grundziige der Pro
sodie und Mętlik. Tropen und Figuren. Memorieren und Vortragen. Im 
Monate zwei Aufsiitze, abweehselnd Haus- und Sehularbeiten.

Ilatheuisch (2 Std.): Eingehende Wiederholnng der Coujugation des 
Verbums. Syntax des zusammengesetzten Satzes, Grundziige der Prosodie 
und Mętlik. Lectiire mit saclilichen und spraclilichen Erkliirungen. Memo
rieren und Vortragen. Im Semester (i schriftliche Arbeiten, abweehselnd 
Haus- und Sehularbeiten.

llumanisch (2 Std.): Grammatik: Systematischer Unterricht in der 
Syntax des zusammengesetzten Satzes, die Periode, Grundziige der Prosodie 
und Metrik, Schriftliche Arbeiten wie in III.

Geographie und Geschichte (4 Std.): a) Geographi e:  (wocli. 2 Std.): 
Physischo und politische Geographie der osterr.-ung. Monarchie, mit Aus- 
schluss des statist. Theiles ais solchen, jedocli mit eingehenderer Ileachtung 
der Producte der Lander, der Beschaftigung, des Verkehrslebens und der 
Culturverhaltnisse der Vdlker. Uebungen im Entwerfen einfacher Karten- 
skizzen. b) G e s c h i ch t e  (wiich. 2 Std.): Neuzeit. Die wichtigsten Personen 
und Begebenheiten; Geschichte der dsterr.-ung. Monarchie bildet den llaupt- 
inlialt des Unterrichts.

Mathcmatik (3 Std.): 1. A r i t h me t i k :  Die Lehre von den Gleichungen 
des 1. Grades mit einer oder mehreren Unbekannten und von solchen reinen 
Gleichungen zweiten und dritten Grades, welclie bei den geoinetrischen 
Rechuungen yorkommen. Im Zusammenhange mit den letzteron Cubieren 
und Ausziehen der Cubikwurzel. Zusammengesetzte Regeldetri, Gesellschafts- 
und Zinseszinsrechnung. Stereometr .  A n s c h a u u n g s l e h  re: Gegensei- 
tige Lagę von Geraden und Ebenen. Die kdrperliclie Ecke. Hauptarten der 
Kdrper, Oberflachen- und Volumsberechnung.

Physik (3 Std.): Magnetismus, Elektricitat, Mechanik, Akustik und 
Optik. Astrouomischo Geographie.

B) RELATIV OBLIGATE und FREIE LEHRGEGENSTANDE.

I. Evangelische Religionslehre.
T. Ab tli. I—III. Cl. (2 Std.): Luthers kleiner Katechismus von Er- 

nesti, I.—II. Hauptstiick. Biblisclie Geschichte des alten u. neuen Testamontes.
11. Ab tli. IV. Cl. (2 Std.): Kirchengeschichte von der Reformation 

bis auf die neueste Zeit nacli Palmer.
3*
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2. Mosaische Religionslehre.
D er mosaische Roligionaunterricht wurde nach dem mit h. L.-Sch.-lt.-Erl. vom 13. Februar 

1888, Z. 2343 genelimigten Lehrplane ertheilt.

I. Cl asse  (1 Std.): Urgesehichte der Menschheit, die Patriarchen, 
Moses bis Josua. Hebniisch. Gewalilte Gebetstiicke.

II. Cl as se  (1 Std.): Von Josua bis zur Theilung des Reichcs. Hebr.: 
Fortsetzung der Gebete.

III. *Classe*(l  Std.): Von der Theilung des Reicbes bis zur Geschicbte 
Judiias unter Alexander dem Grollen. Hebr.: 11. Uuch Moses (ausg. Capitel).

IV. Cl asse  (1 Std.): Die nachbiblisclie Geschicbte bis inclus. Aloses 
Mendelssohn. Hebr.: IV. Buch Moses.

3. Ruthenische Sprache. (2 Std.)
Das Wichtigste ans der rutlienischen Fonneulehre, Lcsen, Nacherzhh- 

len und Memorieren der gelesenen Stiicke. Schriftliche lniusliche Ubungen 
und Compositionen (Ubersetzungen). Nach dem „Rutlienischen Sprachbuche“ 
von Emilian Popowicz, I. Theil.

4. Polnische Sprache. (2 Std.)
1. Gruppe:  Die Elemente; Lesen, Betonen, Aussprache, Vocabeln, 

Declination, Coujugation. Orthographische Iiegeln.
II. Gruppe fiir Vorger i i ckt  ere : Lectiire, Inhaltsangaben, Uber- 

setzungen, Memorieren, Dictate und freie Aufgaben. Das Wichtigste aus der 
Formenlehre.

5. Stenographie.
1 Abtheilung (2 Std.): Wortbildung. Wortkiirzung. Schreib- mul Lese- 

iibungen nach Schellers Lehr- und Lesebuch der GabeisbergeFschen Ste
nographie. 6. Aufiage.

6. Zeichnen.
I. Ab tli. (2 Std.): Das geometrische Ornament naclrTafelzeichnungen: 

Die Gerade, die geschlossene Figur, der Kreis, die Ellipse, Spirale und 
Welleulinie. Das freie Ornament: Die freie gebogene Irinie iu ihrer An- 
wendung auf stilisierte Blatt- und Blutenformen.

II. Abtli.  (2 Std.): Das polychrome Ornament: Perspectivisclie Dar- 
stellung der geometrischen Kdrper und der wichtigsten architekt. Formen.

7. Gesang.
I. Abtli .  (2 Std.) Notenlesen mit deutscher u. italienischer Benennung, 

Tonbildung, Skaleń- und Intervalleubungeu, rhythmische Lese- und Sing- 
iibungen. Einstimmige Lieder.

U. A b t h. (1 Std.): Alle Dur- und Molltouleiter, der Dreiklang, Fort
setzung der rhythmischen Singiibungen. Zwei- und dreistiuiniige Lieder.

8. Turnen.
D er Turminterriclit wurde classenweise nach dem mit dem h. Ministerialerlassse vom 12. 

Februar 1807 Z. 17201, ex 1806 vorgeschriekeneu Lehrplane ertheilt. '
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T. Classe. (Jedc Abtheilung 2 Stunden).
a) Ordnungsiibungen: Durchbildung dar Reihe. Geordnete Fortbewe- 

guug im regelrechten 8cliritt. Ólfnen.
b) Freiiibungen: Schrittstellungen. Ann- mul Reinthatigkeiten. lliipfon 

ara Ort. Beugen des Rumpfes in Verbindung mit Armthatigkeiten. Gang- 
arten und Dauerlauf bis 3 Minutcn.

c) Holzstabiibungen in Beziehung auf die yorgenommonen Freiiibungen.
d) Geratlieiibungen: Masseuiibungen aa Leitern, Barren, Kletterstan- 

gen. Langes Schwingseil und Freispringen.
e) Turnspiele: Katze and Maus. Schwarzer Mann. Drei Mann liocli. 

Hexentanz. Massentauzieiien.

II. Classe. (Jede Abtheilung 2 Stniiden).
a) Ordnungsubungen: Stirnmarsch, iteihen. Schwenken, Drehen w;lh- 

rend des Geliens. Reihungen im Gelien und Laufen. Gegen-, Scliriig- und 
Wmkelziige. Reihenkdrper (Lyonisclie Umziige).

b) Freiiibungen: Gehen mit Kuieheben und Kniesclinellen. Ann- und 
Beintluitigkeiten mit Hiipfen. Dauerlauf bis 4 Minnten.

c) llolzstabiibungen und leichte Hantoliibungen.
d) Geratlieiibungen: Wiederlioluug und Erweiterung des Ubungsstolfes 

an den in der I. Cl. vorgenommenen Gerathen; uberdies leiclite Massan- 
ubungen an Rock, Rock und Ringen.

e) Turnspiele: Guten Morgan, Herr Fischer. Plumpsack. Massentau- 
zielien. Ballspiele.

Ii i .  Classe. (2 Stunden).
a) Ordnungsiibungen: Reihungen an Mittlere, Verbindungen von Dre

hen, Iteihen und Schwenken. Reigen unter Absingung des Wanderliedes.
b) Freiiibungen: Fechter- und Ausfallstellungen. Hockstellungen in 

Verbindung mit Annthiitigkeiten. Hiipf- u. Schrittarten. Dauerlauf bis 5 Min.
c) Holzstabiibungen: Spreiziibungen mit oder ohnc Liiften der Hand. 

Durchsteigen. Ausfall links und rechts vor; ebenso seitwiirts links und 
rechts im Wechsel zura Stoli und Hieb.

d) Hauteliibungen: Freiiibungen mit Belastung der Annę durch 1 kg 
schwere Hantel.

e) Geriitheturnen: Meist Masseniibungen an den schon in der I. und 
II. Cl. genannten Gerathen; dazu Rundlauf u. z.: Laufen und Schweben. 
Korb- und Langleiter. Glocke. Hexentanz.

fj Turnspiele: wie friiher; dazu Stabschieben und Korbball.

IV. Classe. (2 Stunden).
a) Ordnungsiibungen: Schwenken in groCeren Reihen, ebenso urn 

gleiclinamige Fiihrer. Gehen in Schriigreihen. Reihenkdrper, Olfnen und 
Schlielien, Rilden und Umbilden von Doppelreihen.

b) Freiiibungen: Reinkreisen. Ausfalle. Rumpfdrehen und -beugen. 
Wiederlioluug.

c) Hauteliibungen: Die fur die II. u III. Cl. bestiinmten Freiiibungen.
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d) Eisenstabiibungen: Die in der I. und TI. Cl. mit Holzstliben durch- 
gefiihrten Ubungeu mit Eisenstiiben von 2 kg. Gewicht.

e) Geriitheiibungen: Fortgeschrittenere Ubungen an den in der I., IE. 
und III. Cl. angefiihrten Geriithen; dazu nocli Stunnspringen.

f) Turnspiele: Deutscher Fullball. Korbball. Tauzieheu und die fru- 
lier genannteu Spiele.

I I I .  U n te r ri.oh.tssp i*;iclie.

Der Religionsunterriclit wird den romisch-katliob, armanisch-kathoL, 
eyang. und mos. Schiilern in deutscher Sprache, den griech.-kath. in rutlie- 
nischer Sprache, den griech.-or. je nach der Muttersprache in" rumanischer 
oder ruthenischer Sprache ertheilt. Fiir den Unterricht in den Landes- 
sprachen gilt die betreflende Sprache zugleicli ais Unterrichtsspraclie.

In den iibrigeu Gegenstiinden ist die Unterrichtsspraclie in den Stainin- 
abtheiłungen die deutsche. In den Parallelabtheilungen werden die griechisclie 
und deutsche Sprache, die Geographie und Geschichte und die Naturwis- 
senscliaften in deutscher, die laleinische Sprache und die Mathematik in 
ruthenischer Sprache gelehrt.

IAX ijb e rs ieh t iiber die im Sclndj.diro l®OH/OI> 
gebrauchten Lelirbuclier.

Ife lif/ionslehre: A) Fiir die ldm.-katli. Sclńiler, I. Classe: Leinkauf, 
Katholisclie Glaubens- und Sittenlehre, 11. Anfl. II. Classe: Fischer, Olten- 
barung des alten Bund., 7. Auli. III. Classe: Fischer, OJtenbarung des neuen 
Bundes. 7. u. 8. Auli. IV. Cl.: L. Hafenrichter, Liturgik, 8. Auli. — B) Fiir die 
gr.kath. Schiller: I. CL: Ajtencifi TopoiiLCidfi, Xj)i[CTiani.cK0 -KaT0 .iiiUlani Kare- 

xncM jsjisl I. kjdicii iuid.i ccpc îiiix, 3. Aufl. II. und 111. Classe: IUycTep’a 
IcTopna óió.iiilna craporo u nonoro 3amra. IV. Classe: A.ieKcifi Topoiitcidfi, 
.duTypniKa rp.-KaT. ucpKim. — C) Fiir die gr.-or. Schiller, a) Ruth. Ahth. 
I. und II. Cl asse: HIycTcp’a IcTopim óńl.uima craporo u nonoro saurra. — 
III. CL: Huszalewicz, KarexnCM xpHCT.-KaTo.iHnecKoft niipM, 2. Auli. IV. CL: 
lwanowicz, Liturgik (lithogr.) — bj Ruin. Abtli. I. und II. CL: Coca C., 
Istoria santa a testaineutului yechiii, bez. non, 1. Auli.; III. CL: Coca C., 
Inyatatura credintei si a moralei, 1. Auli.; IV. CL: Stefanelli J., Liturgica, 
1. Aufl. — D j Fur die eyang. Schiller: 1. Abtli. Ernesti, Katechismus, 
51. Aufl. 2. Abtli.: Pal mer, christl. Glaube und christl. Leben, 9. Aufl. — 
E j Fiir die mos. Schiller: I.—IV. CL: Wolf Dr. G., Geschichte Israels I. 
bis IV. Ilell.



LeteieiscJie S p e e c h e : I. Classe A.: August Scheindler, Latoinische 
Grammatik, 2. Auli.; Haulers Lose- mul Ubungsbuch eingerichtet uacli 
Scheiudlers Grammatik fur die I. Classe, 13. Auli. I. Classe Ji.: OaMoafiiiiun,- 
I{er.iimi>CKiiii, FjiasiaTiiKa .urnniKCKa a-m I. u II. kj., 2. Auli. ('a.Mo.ir.inuu,-
H, er./iiiifi>CKiiii, Bupami .uaTmiLcid, a. I. /yrn I. k.i., 1. Auli. — II. Cl. A.: Gram
matik wie iu der I. Classe A -  Hau lor, Ubungsbuch fiir die II. Cl., 13. A. 
-— II. Cl. B.: Grammatik wie in der 1. Cl. A’., CaMoacuim-KououcKml, Bupami 
.nanim.cKi aa a II. k.i., 1. And. — III. Cl. A.: Grammatik wie iu der I. Cl. 
A., llauler, Aufgaben zur Einiibung der lateiuischen 8yutax, I. Th , 9. Auli., 
Schmidt-Gelileu-Golliug-, Memorabilia Alexaudri Magu i, 7. AufL—III. CL i>.:
('a mój rama i,-0 roiio liCKiiii, rpaniaTiiKa jraxiniLCKoro a.siiea, aacn, II. IIpyxiiini{nft- 
OroiioucKiiu, Bupami .laTinn.cKi aa a III. icracu. (,'a.ii.o, Coruelii Nepotis liber.—
IV. Cl.: Grammatik wie in der I. Cl. A.; Hauler, Aufgaben zur Einiibung 
der lateiuischen Syntax, 11. Th., 6. Auli., Prammer-Kalinka, Caesaris com- 
mentarii de bel lo gallico, 5. Au li.; Grysar-Ziwsa, Ovidii Nasonis carmina 
selecta, 4. Auli.

(i eiech ische Speeche: III. und IV. CL: Curtius Hartel, Griechische 
Grammatik, 22. Auli.; Schenkl, Griecli. Elementarbuch, ld. Auli.

D eutsche Speeche:  I.—IV. Cl.: Tumiirz, Deutsche Grammatik fiir 
Gymnasien, 3. Auli. I. CL: Prosch-Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch fiir 
dsterr. Mittelsclmlen, I. Bd.. 3. Auli. 11. CL: Prosch-Wiedenhofer, Deutsches 
Lesebuch, II. lid., 1. Auli. III. CL: Prosch-Wiedenhofer, Deutsches Lese- 
bucli, III. lid., 1. Auli. IV. CL: Prosch-Wiedenhofer, Deutsches Lesebuch, 
IV. lid., 1. Auli.

J te th eu isch e  Speeche: I.—IV. CL: CTOiunifi-LapTiiep, T y c o  rpania- 
Tinca, 1. Aldl. I. — II. CL: hirramca pycica unit /ipnroi icracu mid.i ccpe îiiix,
I. Auli. III.—IV. CL: HuTainca pycita A-m Tporoi kaucji, 1. Auli.

J iu m d u isc h e  Speeche:  I. und II. CL: Pumnul Isopescul, Rum. Gram
matik, I. llumbacu, Rum. Lesebuch, I. Th. III. CL: Grammatik wie in I.; 
Pumnul, Rum. Lesebuch II. 1. IV. CL: Grammatik wie in 1.; Pumnul, 
Rum. Lesebuch II. 2.

<ieo(jeephie a n d  Cesch ich t e : I. CL: IJmlauft, Geographie, I. Th., 
5. Auli.; Kozenn, Geogr. Atlas fiir Mittelsclmlen, 37. Auli. II. CL: Uinlauft,
Geographie, II. Tlieil, 5. AutL; Kozenn, Atlas wie in der I. Classe; Mayer, 
Geschichte fiir die unteren Classen, I. Tli., 3. Auli.; Putzger, Historisclier 
Schulatlas, 19. Aufi. III. CL: Geographie und Schulatlas wie in der II. CL 
Mayer, Geschichte, 11. Th., 2. Auli.; Historisclier Atlas wie in der JI. Cl. 
IV. CL: Mayer, Geographie der dsterr.-ung. Monarchie, 4. Auli.; Trainpler, 
Mittelschulatlas, 5. Auli.; Mayer, Geschichte, III. Tli., 2. Auli., Jausz, tlis- 
torischor Schulatlas, III. Abtli.



MatJiematiJ,-: T. liis IV. Cl. A.; IIo:ovar, Aritlnnetik fiu* die unteren 
Classen der Gymnasien, 4. Auli.; Hoeevar, Geometrie fiir Untergymnasien, 
4. Auli. I. mid II. Cl. B.: OroiioncKiift, YtciIiihk apimieTiiKii A-ni nncmiix iuho 
iukŁtl cepo îuix, uacri, I., 1. Auli. I. Cl. B.: Oai;nn,iaiii-MouiiiiK, llayica I comc- 
Tpn'i, uacTi. r. 1. Auli. II. Cl. B.: Geometrie wie in der II. Cl. A. III. Cl. B .:  
Oroiioiiciaiii-MoaimK, Ytooiuik apimioTiiiiu, ’iao-n> II., Geometrie wie in der
III. Cl. A.

N iitnrf/eschirhte: T. und II. Cl.: Pokorny, Naturgeschichte des Tliier- 
reiehes fiir die unteren Classen der Mittelsclmlen, 24. Auli.; Pokorny, Na
turgeschichte des Pllanzenreiches, 20. Auli. 111. CL: Pokorny, Naturge- 
schiclite des Mineralreiclies, 18. Auli.

Plnjsi!;: III. und IV. CL: Hdfler-Maiss, Naturlelire fiir die unteren 
Classen, 2. Auli.

A '.  Y e r m e l i r i m g  d o r  I L o l i i M i i i t t e l s a i i i i i i l i i . r i g o i i .

A. BlltLIOTHEK. 
a) L cli r e i k i  Id iot l ick.

I. Burch Kauf.
Neubauer und Divis Dr. J., Jahrbuch des hdheren Unterriclitswesens 

in Oesterreich fiir 1898. Wien und Prag 1898.
Jodl Fr., Lehrbuch der Psychologie. (Stuttgart 1894. — Paulsen Fr., 

System der Ethik. Berlin 1897. 2 llde.
Bamneister A. l)r., Handbucli der Erziehungs- und Unterrichtslehre 

fiir hohero Schulen. 4 Bde. Miinchen 1895. — Hageu L. und lleyer A., Die 
Erziehungder weiblicheu Jugend. Erfurt — Kern 11., Grundriss derPiidagogik. 
Berlin 1893. — Jugendlialle 1898 =  Zeitsclirift zur Geseliiclite u. Stanstik 
des Volksschulwesens im In- und Auslande. Wien 1898. — Verliandlungen 
des 8. allgem. deutschen Neuphilologentages. Hannover 1898. — Woldrabe 
Dr., Der Lelirer in der Literatur. Freiburg i. B. 1898. — Hinterwalduer J. 
M., Zeitsclirift fiir das dsterr. VoIksschui\vesen. 9. Jahrgang. 1898. — Czą
ber E., Zeitsclirift fiir das Realschulwesen. 23. Jahrgang. Wien 1898. —- 
Schenkl K., Huemer J. und Marx F., Zeitsclirift f. d. dsterr. Gymn. Wien 
1898. — Oesterr. Mittelsehule. 12. Jahrgang. Wien 1898.

v. Gdller Fr. A., Ciisars Gallischer Krieg und Tlieile seines Biirger- 
kriegcs. Freiburg i. B. und Tiibingen 1880. — Perthes II., Latein.-deulsche 
yergleichende Wortkunde im Anscliluss an Caesars helium Gallicum. Berlin 
1892. — Weilienborn W., Titus Livius. Berlin 1885. 10 Bde.

Rossinich A. und Westphal B., Grieehische Metrik. Leipzig 1889.
Geerling K. A., Der deutsche Aufsatz. Leipzig. — Grimm J. u. 

W., Deutsches Wdrterbueh, II. Bd.
Herb 14., Meiu Yaterland, mein Oesterreich. Wien 1898. — llerders
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ausgew. Werke von Lautenbacher L. G Bandę. Stuttgart — v. TCleists 
]|. sfimmtl. Werke von Muncker Fr. Stuttgart 4 Bandę. — Klopstoeks 
gesaininelte Werke von Muncker Fr. Stuttgart 4 Riinde. — Lessinga
siimintliche Werke von Gdring H. Stuttgart 20 Riinde. — Mayer A., 
Oesterr. Richter des 19. Jahrhunderts. Wien — Nagi J. W. Dr. und 
Zeidler J., Beutsch-dsterr. Literatur-Gesehichte. 1. Rd. Wien 1899. — Jean 
Pauls ausgew. Werke von Stoiner. Stuttgart. 8 Riinde. — Uacines
siimmtl. Werke von Welti H. Stuttgart 4 Riinde. — Rousseaus ausg. 
Werke von Heusinger. Stuttgart G Biinde. — Schillera siinuntliche
Werke von Godcke K. Stuttgart 15 Riinde. — Shakespeares dramat.
Werke von Koch M. Stuttgart 12 Riinde. — Uhlands gesaininelte Werke 
von Fischer H. Stuttgart (i Riinde. — Wielands gesaininelte Werke von 
Muncker Fr. Stuttgart G Biinde.

Lepki Raniło (.lomdfi /Rumio) llacn.ii.Ko Kwasi., Kojiomch 1898. — Popowicz 
E., Ruthenisches Sprachbuch I. Th. Czernowitz 1898. — Pypin A. N. und 
Spasowicz V. R. Geschichte der slavischen Literaturen. Leipzig 1885. — 
Tiinczenko E., Russisch.-ruthen. Worterbuch. Kiew 1897. — Wicherkiewicz 
Wl. Br., Polnische Conversationsgrammatik żnin Schul- und Selbstuntor- 
riclite. Heidelberg 1892. — Rodnarescul L., Scrierile liii .1. Porumbescu. 
Czernowitz. 1898.

Jlardt J., Geschichte der Weltliteratur und des Tlieaters aller Volker. 
Neudani. 1894. — Haberland, M. Rr., Zeitschrift osterr. Volkskunde. Wien 
und Prag 1898. — Weigelt P., Ans allen Erdtheilen. Cominentar zu A. 
Lehinanus geogr. Charakterbildern. Leipzig 1897. — Kozenn R., Wandkarto 
von Europa. Wien — Molils 11. Rr., Oro-hydrogr. Wandkarte von 
Deutscliland v. Keil W. Cassel — Stiilpnagel, Wandkarte v. Europa, 
polit. Ubersicht. Gotlia

Fiigner F. Rr., Des C. J. Caesar Gallisclier Krieg. Lei]>zig 1896. — 
Gebhardt R., Haudbuch der deutschen Geschichte. Stuttgart. 1892. — Klein- 
paul R., Rilder aus dem Mittelaiter. Leipzig- — Marquardt «L, Ras 
PrWatlebon der Romer. Leipzig 1886. — Meyer Ed., Geschichte des Alter- 
thums. Stuttgart 1884. — Mommseu Th., Romische Geschichte. Berlin. 
1888. — Rohricht K., Geschichte der Kreuzziige. Innsbruck 1898. — Schultz 
A. Rr., Alltagsleben einer deutschen Frań zu Anfang des 18. Jahrhunderts. 
Leipzig 1890. — Rers., Deutsches Lebeu im 14. und 15. Jahrliundert. Wien. 
1892. — Weinhold K., Die deutschen Frauen im Mittelaiter. 1. Rd. Wien 
1897. — Rurckhardt Dr., Tasclienausgabe der osterr. Gesetze. 27. Rd. 
Wien 1895. — Haudbuch der Reichsgesetze und Ministerial-Vordnungen 
ii ber das Volksschulwesen Oesterreichs. Wien 1897. — Haidinger W., Erz- 
herzog Stefan. Wien 1897. — Kaindl R. F. Rr., Geschichte der Bukowina. 
Czernowitz 189G. — ltostok R., Rie Regierungszeit Franz Josef I. Graz 1898.

Raltzer R. l)r., Theorie und Anweuduug der Determinanten. Leijizig 
1884. — Breuer A., Elemontar entwickelte Theorie und Praxis der Fuuc- 
tionen einer complexen Variablen iu organischer Verbindung mit der Geo
metrie. Wien 1898.

Claus C. Rr., Lehrbuch der Zoologie. Marburg 1897. — Esclmer M., 
Ran und Pflege des menschlichen Korpers. Leipzig 1895. — Hinterwaldner
J. M., Wegweiser fiir Naturaliensammler. Wien 1889. — Naumann C. Fr., 
Elemente der Mineralogie. Leipzig 1898. — Tewes II., Rie wichtigsten
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ausliindischen Culturpflanzen. Leipzig 1894. — Wiosner J Dr., Anatomio 
und Physiologie der Pllanzen. Wien 1898.

Kirchhoif G., Vorlesungen iiber Mechanik. Leipzig 1897. — Kohlrausch 
F. Dr., Leitfaden der praktischen Physik. Leipzig 1898. — Mach P. Dr., 
Popullir-wissenschaftliche Vorlesungen. Leipzig 1897.

Erdmann H. Dr., Lelirbuch der anorg. Chemie. Braunschweig. 1898. 
Erzliz. Otto, Oesterreichs Wohlfahrtseinriehtungen. 1. Bd. Wien 1899.

2. Durch Schenkung.
Schetnatismus der Buk. gr.-or. Archiepiscopal-Diocese fur 1898. Czer- 

nowitz 1898. — Wolf H., Hypatia, die Philosopliiu von Alexandrien. Wien
— Ficker A. Dr., Bericht iiber osterr. Unterrichtswesen. Wien 1878.
— Kochanowski J., Sannnlung der fur die Bukowina giltigen Gesetze des 
Yolksschulwesens. Czernowitz 1890. — Schmidt .)., Jahresbericht des Ver- 
oines „Mittelschule" in Wien. Nov. 1874—Mai 1875. Wien 1875. — Ver- 
ordnungsblatt fiir den Dienstbereich d. Minist. f. Cultus und Unterricht. 7 
Bde. Wien 18G9—1875. — Freih. v. Weigolsperg B., Ubersicht der gewerld. 
Unterrichtsanstalten in Preuflen, Sachsen, Bayern und Wiirtteinberg. Wien. 
1872. — Ders, Der gewerbl. Unterricht in Belgiem Wien. 1874. — Zur 
Geschichte der osterr. Schulreform. Wien 1875.

Feliler J. Dr., Geschichte der Kirclie Christi. Wien 1877. — Wappler 
A. Dr., Lelirbuch der katli. Religiom Wien 1892. 1.—3. Th. — Einigkoits- 
ruf an die gr.-or. Provincialkirche der Bukowina in der hierarchischen und 
Organisationsfrage. Czernowitz 18G4.

Sexti Aurelii Victoris Historia Romana, ed. Hildebrand. Wien und 
Triest 1825. — C. J. Caesaris Commentarii etc. II de bello civili. ed. llolf- 
mann E. Wien 1888. — T. Ciceronis, Orationes: a) pro P. Sulla. Wien 
1894. — b) in L. Catilinam. Wien 1895. c) pro Sex. Roscio Amerino. Wien 
1893. — d) Laelius de amicitia. — e) pro P. Sestio. — j )  pro T. Anio 
Milone etc. — g) in C. Verrem. — h) de ofliciis. — i) de Imperio Cu. 
Pompei. — li) in M. Antonium. — l) Cato Maior de senectute ed. Kornitzer. 
Wien 1898. — M. T. Ciceronis opera omnia. Mannheim 1783. — Hauler J. 
Dr., Latein. Ubungsbuch fiir die zwei untersten Classen des Gymm Wien. 
1897. — Q. Horatii FI. carmina sel. ed. Gitlbauer M. Wien 1881. — T. 
Livius ed. Grysar. Wien 1889. — T. Livius ed. Hertz M. Leipzig 18G3. Vol.
IV. p. I. — T. Livius ed. Kreysiug. Leipzig 1829. — T. Livius. Mannheim 
1780. — T. V. VI. XII. — T. Liyius. Leipzig 1848. — Lydus J. ed. Bekker. 
Bonu 1837. — C. Nepotis Vitae ed. Weidner A. Wiem 189G. — Ovidii Na- 
sonis carmina selecta. ed. Gelilen O. und Schmidt E. Wien 1888. — (Widii 
Nasonis carrn. sel. ed. Grysar und Ziwsa. Wien 1897. — Ovidius Naso. ed. 
Sedlmayer H. Wien 1895. — C. Plinii Sec. Historia natur. ed. Miller <1. P. 
Berlin 17GG. — Plinius Caec. Sec. ed. Schiifer A. II. Bd. Wien und Triest 
1825. — Sbiera R , Die prosodischen Functionen inlautender Muta cum li- 
ąuidis bei Yergil. Czernowitz 1898. — Steiner J. und Scheindler, Latei- 
nisches Lese- und Ubungsbuch 1.—4. Th. Wien 1892—9G. — Muller Joli. 
l)r., Beitriige zur Kritik und Erkliirung des C. Tacitus. 1. Heft. Innsbruck 
18G5. —■ Rappold J., Chrestomathie aus lat. Classikern. Wien 1893. — C. 
Sallustii Crispi Bellum Jugurthinuin. ed. Klimsclm Ph. Wien 1894. — Dass. 
von Linkor G. und Klimsclm Ph. Wien 1889. — Schmidt J., Lat. Lesebuch



ans C. Nepos und Curtius li. Wien 1892. — Corn. Tacilus ed. Praimner J. 
Wien 1899. — C. Taciti opera. Mannheim 1781. — Vanicek A., Latein. 
Gramm. fur dsterr. Unt.-Gyinn. Prag 1858. — Hans F., Quaestiones grain- 
matieae in Velleium Paterculum. Halle a. S. 1880. — P. Virgilii Maronis 
Aeneidos epitome. ed. Holfinann E. Wien 1897.

10 Reden des Uemosthenes ed. Pauiy Er. Wien 1893. — Demosthe- 
nis orationes selectae ed. Slameczka F. Wien 1890.—Uionysii Halic. opera 
omnia ab Angelo Maio. Leipzig 1829. — Herodot ed. Palm. Leipzig 1839.— 
Herodoti de bello Persico librorum epitome ed. Wilhelm A. Wien 1897. — 
Christ A. Cli. Homeri ilias. Wien 1893. — Scheindler A., Homeri Iliadis 
epitome. Wien 1897. — Homeri Odysseae epit. ed. Stolz F. Wien 1890.— 
ISohmid P., Luciani Samosatensis opera graece latine cum notis selectis. 
Tom. II., 111., V. Mitasiae O. J. — Jahn E., Platons Laclies. Wien 1888.— 
Hess. Protagoras. ibid. 1888. — Ludwig A., Platos Apologie des Sokrates 
und Kriton. Wien 1885. — Suseinihl Dr., Platons Protagoras iibersetzt. 
Stuttgart 1850. — Rappold J., Chrestoinathie ans griech. Classikern. Wien. 
1893. — Sclienkl C. Dr., Griecli.-deutsches Sclnilwdrterbuch. Wien 1897.— 
Hess. Ubungsbuch z. Ubersetzen ans dem Deutschen ins Griechische. Wien 
1893. — Dess. Chrestoinathie aus Xeuophon. Wien 1890. — Finkh E., Xe- 
nophons Erinnerungen an Sokrates, iibersetzt. Stuttgart 1828.

Ainster M. u. Staufe L. A., Poetisches Gedenlcbuch. Czernowitz 1876. — 
Goethes Iphigenie auf Tauris ed. Neubauer J. Wien O. J. — Herders Werke. 
Stuttgart und liibingen 1830. — Lenau N., Faust. Stuttgart. 1858. — Neu
mana A., Deutsches Lesebuch. 1.—4. Th. Wieu 1892. — Spemans W. Vom 
Fels zuui Meer. Stuttgart 1888—1893. 10 Ude. — Spielliagens F. und 
Westermauns Deutsche Monatshefte. Braunschweig. 1875—1884. 20 Bde.— 
Weber G. Dr., Geschichte der deutschen Literatur. Leipzig 1880. — Wielands 
Werke. Leipzig 1795. 44 Bde.

Unterrichts-Sammler der galiz.-ruth. Matice. Lemberg 1806. — Ders., 
Literarischer Sammler. Lemberg 1809. — Galizki istoriczeski Sbornik. Lem
berg 1854. — Ogonowski P., Uutheu. Physik. Lemberg 1897.

Buliga G. V., Introducerea la scierile lui C. Negruzzi. Czernowitz 1897. 
Sbiera G., Aron Pumnul. Czernowitz 1889.

Fetter J., Lelirgang der franzdsischen Sprache. Wien 1897. — Kalepky 
Th., Die Negation im Proyenęalischen. Berlin 1891. — Maurou A., Nouyelle 
grammaire Anglaise. Paris 1889.

Breitung H., Mathem. Geographie. Braunschweig 1878. — Isopescul
D. , Heimatskunde der Bukowina. Czernowitz 1872. — Klun-Trainpler, Leit- 
faden tur den geogr. Unterrieht. Wien 1897. — Kochanowski A. R. v. Ver- 
waltungsbericht der Landeshauptstadt Czernowitz fur 1887. Ibid. 1889. — 
Kozenn-Jarz, Leitfaden der Geographie f. d. Mittelschulen 1.—3. Th. Wien 
1892. — Payer .1., Nordpol-Expedition 1872—1874. Wien 1870. — Peter- 
inanns geogr. Mittheilungen 1. Heft. Gotha 1860. — Mikulicz A., Cnltur- 
zustaude in der Bukowina 1775—1875. Czernowitz 1875.— Rasch G., Die 
Tiirken in Europa. Prag. 1873. — Mittheilungen des statistischen Landes- 
amtes des Herzogthums Bukowina. Czernowitz 1892—1899. 7 Bde. — Richter
E. Dr., Geographie fiir die I.—III. Cl. Wien 1890. — Sedlaczek II. Dr., 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien fiir 1894. Wien 1890. — Supan A. 
Dr., Geographie. Laibach 1895. — Wild K., Ortschaftsverzeichnis v. Galizien 
u ud der Bukowina. Lemberg 1855. 4



Albinet! J., Manuał de istoria principatului Moldovei. Jasi! 1845. — 
Baur L. Dr., Hessisclie Urkunden. Darmstadt 1800. — Cantemir D., Hodosifi
J. Dr., Istoria imperialu! Ottomanu. Bucuresci 1876. — Heeren-Ukert Her
man E. Dr., Geschichte d. russischen Staates. III.—VI. lid. Getta 1800.— 
Gindelys Lehrbuch der allgem. Geschichte ,von Mayer. 10. Auli. Wien und 
Prag- 1809. Tempsky. — Heyduk J., Christianisierung des Kussenstainmes. 
Wien 1888. — Kopp J. E., Geschichte der eidgenossischen Bundo. IV. Lid. 
Leipzig 1849. — Lavianu A. T., Supplementil la istoria Romanilor. Jasii 
1857. Monumentu Medii Aevi historica res gestas Poloniae. Tom. I. Craco- 
viae 1874. — v. Mullers Joh. Werke. Stuttgart 1851. 20 lide. — Napoleon 
III., Geschichte Julius Ciisars II. Bd. Wien 1806. — Robertons Geschichte 
Karls V. von Reiner. 5 lide. Wien 1819. — Schumann G. F., Griechische 
Alterthiimer. Berlin 1861. — Scriptores rerum Polonicarum. II., 111., VII. 
Bd. Cracoyiae 1874— 81. Roscoes-Sprengel Ii., Lorenz v. Medici. Wien 
1877. — Tafel G. L. J., Komnenen und Nonnannen. Ulm 1854. — Ziuk- 
eisen J. W., Geschichte des osman. lieiches in Europa. II., I.., IV. Bd. 
Gotlia 1840—56.

Aricescu C. D., Corespondinca secreta si acte inedite ale capilor re- 
yolutiunii Romanę dela 1848. Bucuresci 1874. — Bartin’s Majestatsgesuch. 
Wien 1867. — Ósterreichische Geschichte tur das Volk. Wien 1865—67. 
16 Bde. ■— Zur Begriindung der Buk. Laudes-Petitiou. Wien 1848. — Ste- 
nograph. Protokolle des Buk. Landtages der VII. Session der VIII. Wahl- 
periode. Czernowitz 1898. — Furmanek J., Geschichte des 41. L.-I.-R. in 
Gzernowitz 1886—87. — v. Hurter F., Friedensbestrehungen Kaiser Ferdi- 
nands II. Wien 1860. — Kraus G., Siebenb. Chronik. Wien 1802. — Licli- 
nochwski E. M., Fiirst. Geschichte des Hauses Habsburg. 1.—4. Bd. Wien 
1886. — Schlesinger L. Dr., Mittheilungen des Vereins fiir Geschichte der 
Deutschen in Bohinen. Prag 1870. 8. Jahrg. — Tangl R. Dr., Handhuch der 
Geschichte des Herzogthums Karnthen. IV. Band. Klagenfurt 1864. —■ Weil!
K. , Geschichte der Stadt Wien. 1882.

Brockmann F. J., Materialien zu Dreiecksconstructionen. Leipzig 1889. 
Haberl J., Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik und Geometrie. Leipzig 
1897. — Hubert Dr., Leitfaden der ebenen Geometrie. Leipzig 1889. — v. 
Mocnik Fr. Dr. R., Das osterr. neue Mali und Gewicht (ruth.y Wien 1874. 
— Wallentin Fr. Dr., Aufgabensammlung aus der Algebra liir die ober. 
Classen der Mittelschulen. Wien 1895. — Ders., Lelir- und Ubungsbuch der 
Arithm. fiir III. und IV. Cl. Wien 1893. — Ders., fur die 1. und II. Wien 
1893. — Ders., Lehrbuch der Arithm. f. ober. Classen der Gymnasieu und 
Realschulen. Wien 1890.

Bill J. G. Dr., Grundrili der Botanik. Wien 1881. — Freih. v. Busch- 
mann J. O., Das Salz. Wien 1898. — Das k. k. Quecksilberbergwerk in 
Idria. Wien 1881. — Kukula W., Lehrbuch der Zoologie. Wien 1893. — 
Ders., Botanik. 1894. — Lyell Sir Ch., Geologie. Berlin 1857. — Mały J. 
R. Dr., Pflanzengattungen Deutschlands. Wien 1858. — Schmidt O. Dr., 
Zoologie. Wien 1883. — Willkomin M. Dr., Fiihrer ins deutsche Pflanzen- 
reicli. Leipzig 1863.

Kreil K., Jahrbiicher der k. k. Central-Anstalt fiir Meteorologie und 
Erdmagnetismus. III.—VIII., XXXIII. Bd. Wien 1855—1889. — Krist J. 
Dr. und Pscheidl W. Dr., Anfangsgriiude der Naturlehre Wien 1895. —



Mach G. Dr. Naturlehre f. cl. ob. Cl. der Mittelsch. Wicu 1803.—Ders., Grundriss 
der Naturlehre. Wieli 1803. — Wallentiu J. Dr., Lohrbuch der Pliysik f. die ob. 
Classen. Wien 1804. — Ders., Grundziige der Naturlehre. Wien 1805.

Baumscheidt C., der IJaumscheitismus. llonu 1880. — Roluner A. Dr. 
mul Luttinger L. Dr., Jahresberieht des Czernowitzer Stadtphysikates fiir 
1808. Czeruowitz 1808. — Kiilinelt A. P., Lehrbuch der Gabelsberger SLe- 
nographie. Wien — Schiff J., Stenograph. Wdrteibuch. Wien 1802.

Staufe-Simigionowicz L. A., Die Geschichte des Entstehens imd der 
Entwicklung des Musikvereins in Czeruowitz. Czeruowitz 1882.

Die L e h r o r b i b l i o t h e k  erlangte eine Vermehrung von 230 Werken 
in 465 lliinden oder Heften. Hievon gelaugten in den Besitz der Anstalt 
dureli Kauf:  70 Werke in 165 Biiuden und 3 Landkarten; durcli S che li
ku ng': 160 Werke in 275 Biiuden, u. zvv. schenkten die h. k. Unh-crsitdts- 
Bibliothek 66 Werke in 144 Biiuden, der Bukówiner Landessauschnss 2 Werke 
in 6 Biiuden, Herr Bezirksrichter Marceli Turzański ans Zastawna 7 Werke 
in 34 Biiuden, Herr Director V. Faustmann 5 Werke in 5 Biinden, Herr Dr. 
Woldrabe, liector 1 Werk in 1 Bde., Herr Brof. J. Bittner 2 Werke in 2 
Biinden, Herr Biiryermeister A. liitter oun Kochanowski 1 Werk in 1 Bde., 
Herr Siq>pl. Lehrer B. Sbiera 1 Heft, die Verlagsbuchhandlungen F. Tem-psky 
in Bi at) 8 Werke in 11 Bden., W. Braumiillcr in Wien 7 Werke in 0 Bden., 
Gerolds Solin in Wien 45 Werke in 52 Bden., A. Pichlers Witwe in Wien 
1 Werk in 1 Bde., E. Hdlzel in Wien 1 Werk in 3 Bden., Kleinmayer & 
Bambery in Laibach 1 Werk in 1 Bde., Bermana & AUmann in Wien 2 Werke 
in 2 Bden., Carl Graeser in Wien 1 Werk in 1 Bde., die Gymnasialscliiiler 
Goldhammcr Leiser, IV. Cl. 2 Werke in 2 Bden., Kraft Marcus, IV . Cl. 2 
Werke in 2 Bden.

b) P r o g r am m s a m ni 1 n n g .
Durcli Tausch mit den inliindischen Anstalten wurile die Samnilung 

um 170 Stiick yennehrt. Gegenwiirtiger Stand 2536 Stiick.

c) Schiilerhihliothek.

I. Durch Schenkung.
Vom k. k. Ladesschulrath Smolić, Kaiser Franz Josef I. Festschrift 

zur Feier des fiinfzigjiihrigen Begierungsjubiliiums (2 Exemplare); If icap  
4>paHU llocu'1; I. 1848 — 1898. lO niaefiH a liaMjiTita a.ia pycKOi mojô ojkii, naimcaB 
Omojuih lloiiomni. (2 Exemplare); Iinperatul nostru Fraucisc losif I. Scrierea 
festiva compusa de Dan (2 Exemplare). Von dem Schiiler der II. Cl. a 
Kleinwdchter: Burmann, Im Herzen von Afrika; Onkel Totus Hiitte; Hoff
mann, Der rothe Seeriiuber. Von dem Schiiler der II. Cl. a Frank: Schulz, 
Andreas und Peter, die Savoyardenbriider. Von dem Schiiler der II. Cl. b 
Drohomirecki: Pouin30H (tou. inoua IH cnuenK a). Von dem Schiiler der II. Cl. b 
Cisyk: Map ko 3 /Ipópou.iiiii (BicrauininTBo napoAue. Jlta iB ).



2. Durch Kaiif.
Hoffmanna Jugendbibliotliek: Hocker, 's Studentle.— Jordan Wicder- 

gefunden. — Seydl, der Ungerechten Treiben lindet seinen Richter. — Er
mann, der Trotzkopf von Denzin. —- Ortmann, Verrathen und errettet. — 
Maurer, Waldemar der Heideubote. — Eras, Besenfriedl (zweimal). — Sei- 
fart, Schuld und Siihne. — Ermann, der letzte seines Stammes. — Hdcker, 
WeniPs nbthig ist, liilft Gott. — Neicke, die Stiefbriider. — Hdcker, Eiu 
frohes Herz, gesundes Jilul u. s. w. — Wolter, Kaiser Wilhelm I. — Hdcker, 
der rothe Montenegriner. — Jiriczek, Sigmuud, der Wiking (zweimal). — 
Baierlein, Auf der Eiihrte. — Maurer, Der Gefangene von Dlirnstein. — ders., 
Die Rofner Tochter. — Hoffmann, des Herrn Wege sind wunderbar. — Blanek, 
Anno dazumal. — Decken, Gott ist der Weisen Vater. — Ortmann, Willeus- 
kraft Wege schafft. — Buddeus, Jung Harrald. — Wiedemann, Gin Kindes- 
raub. — Hdcker, das Kind des Seiltanzers. — ders., Bei den Dragonem. — 
Decken, Handwerk lmt goldnen Boden. — Hoffmann, Friscli gewagt ist lialb 
gewonnen. — Ermann, der Heidekrieg. — Neicke, Im Bnsch. — Baierlein, 
Jan Kattegat. — Wageuer, das Schlupferl. — Hoffmann, Wen Gott lieb bat, 
den zuchtigt er. — Storck, der tolle Franz. — Hoff, Gottes Wege sind wun
derbar, aber Er fiibret sie herrlicb binaus. — Hdcker, Sehloss und Miible.— 
Hoff, der Findling vom Belchensee. — Baierlein, die Grenzrauber.— Ermann, 
Getreu bis iu den Tod. — Hoff, Ein Mutterberz. — Hoffmann, Segen des 
Wobltbuus. — Hdcker, Aus Goethes Studentenzeit. — Hdcker, Unter frein- 
dem Jocli. — Universalbibliothek fur die Jugend: Murray, Prarienrogel. — 
Fogowitz, Indianer, Freisclnirler und Goldgraber. — Kotli, die Nordpolfah- 
rer. — Bonn, der Weber-Hannes. — Barak, Am Lagerfeuer. — Fogowitz, 
Paul und Virgiuie. — Meillner, Erzśiblungen eines alten Seefahrers. — 
Proschko, der Halbmond vor Wien. — Wildermutb, Mein Bruder und icb.— 
Hdcker, Steuermann Keady, der neue Robinson. — Plieniuger, Hilto iu der 
Notb. — Wolff, David Coppierfield. — Hdcker, Japhet. — Proschko, ein 
Mann von Wort; Jacobs, Die Feierabende in Mainau. — Becker, Erzablun- 
gen aus der alten Welt. — Frey, Geschichten aus der Schweiz. — Braun, 
das Geheimnis des Schreibtisches. — Marryat, Peter Simpel. — Scbwabs 
deutsclie Yolksbiicber II.

Chamisso, Peter Schlehmihl. — Horn, Die Eroberung von Algier. — 
Sclnipp, das yerlorene Kind. — Bonnet, die Cbinesenffotte. — Btein, Unter 
dem Bchinn des Hocbsten. — Oertel, Rudolf von Habsburg. — ders., Jobami 
Gutenberg. — Bonnet, der Reiskonig. — Oertel, Friedrich I., Barbarossa. — 
Scbupp, die beiden Freunde.— Horn, von den zwei Savoyardenbiiblein. — 
Horn, was aus einem armen Hirtenbiiblein werden kann. — Scbupp, im 
Eise. — Horn, der Lobu einer guten Tliat — ders., der Scbiffsjunge. — Oertel, 
Karl der Grofie. — Noeldecben, Peter Hele. — Oliorn, aus Tagen deutscher 
Noth. -— Lienbard, der Raub Straffburgs. — Frisch, im Waldhof. — Czekansky, 
Gliick auf, ibr Knappenall! — ders., Aus Friedens- und Kriegeszeit. — ders., 
Hammer und Amboss. — ders., Markwart, der Kiosterknecht. — Wiedemann, 
Unter deutschen Eicben. — Pichler, Franzosengeneral und deutscher Pro- 
fessor. — Schmiedt, Hermann und Thusnelda. — Stober, Hebels Erzahlungen 
des rbeinlandiscben Heusfreuudes.—Kapp, durch Kreuz zurKrone. — Micbaut, 
Uberwinde das Bose mit Gutem. — Schmidt, Gewalt und List Frank- 
reiclis. — Wildenradt, Geschichte und Dicbtung. — Sclialk, Heldenfabrteu. —



Baron, Kalifornien in der Heimat. — Noe, Fahrt der Sibylle. — Zdhrer, 
lin ter dem Kaiser- Adler; Ósterreichisches Sagen- und Wdrterbuchj der bster- 
reichische Robinsohn; Donauliort; Ósterreichisches Seebuch; Ósterreichi- 
sehes Buch der Arbeit. — Stecki, Drei Wocłien ani Gardasee. — Katscher, 
Hermann Vambery. — Gnotter, allerlei Schwauk, — Sclilegel, ani Wege 
geptliigt — Schmidt, zwei Heldensagen. — Noeldeclien, der Wahrheit die 
Ehre. — Schmidt, Jobami Gottlieb Ficlite; ders., Gudrun; ders., Herder; 
ders., Goldregen; ders., Gottlmld Ephraim Lessing. — Herchenbacli, die 
Prinzessin vom smaragdengriinen See; ders., żelin Jahre im ewigen Eise; 
ders., Primo und Lucy; ders., ein ósterreichisches Kaiserpaar; ders., die 
Pest in Hreslau; ders., Miralda; ders., Soldatenleben; ders., am Meeres- 
strande; ders., Edward Anderson; ders., ein WeiOer unter den Wilden Afri- 
kas; ders., der Besucli von Mississippi; ders, die Emigranten; ders., Ra- 
wensrock und Hardeu; ders., der Miliioniir und der StraBenkehrer; ders., 
Verbrechen und Strafe.

Deutscli-osterr. Nationalbibliotliek: Korajac, die Pfaldbauern. — Kal- 
tenbrunner, der Stellyertreter. — Nestroy, der Unbedeutende. — Rauscher, 
llochwasser. — Raimund, Moisasurs Zauberfluch. — ders., die unheilbrin- 
gende Krone. — Szabo Nogali, die Flachsblume. — Ebert, poet. Erziihlungen. 
— v. ltadics, Kaiser Frauz Josef I. im Liede. — Pichler, Brockmann. — 
Stiftcr, der Hocliwald. — ders., Feldblumen. — Nestroy, Freiheit im Kriih- 
winkei. — Anast. Griin, Scliutt. — Wiehner, im Studierstiidtlein. — ders., 
Aus der Mappe eines Voiksfreundes. — ders., Im Schneekenhause.

OiipaiiAeiiiai repoi, naacpK 3 MHiiymnocrii (OiimoTeKa 10. łtacajLCKoro). Alja 
upiune.ii, oiioui/iane Oresana JlLopoóu, (OidaioTeKa IlacajmcKoro). „IIoKOTiiiiopoiiioKu; 
„JJjiyAtniii cim“ TpoTUKa (diCtji. Ilacaai.eKoro). Ho xou3idtt Aopo3i'; — Ilopaii u 
r.iyOnnax CopoiiamibCKoro (dióji. lIaca.ibCKoro). iloflopoac AOBKOja 3eM.i"i ii 80  a,h.hx, 
Eopiioro, (Ton. i.iieini IHemioiina). Koóaap Tapaca IIIcBaeiiKa, (Tob. ne^arori^iiie). 
ILpiiroAii A011 Kixo’ra, (Tob. iMeim UIoioieiiKa). M aj u ii Podiiiaon, (Tob. iueiui 
l i te  buc ii Kai.

Die Schiilerbibliotek ziililt demnacli im ganzen 712 Nummern.

B. HISTORISCH-GEOGIUPHISCHE LEHItMITTELSAMMLUNG.
Durch Kauf.

Lehmann, Bilder aus der osterreichischen Geschichte, 5 Stiick. — 
Schaufuli in Meillen, 49 Stiick der hauptsachlichsten Erzeugnisse der Erde 
und ilirer Bewoliner. — Lehmann geograph. Charakterbilder, PJ Stiick. — 
Gehring, Ausliindische Culturptlanzen, 7 Tafeln.

C. MUNZEN- und ANTIItENSAMM LUNG. 
Dieselbe wurde niclit yermehrt.

1). MATHEMATISCHE LEI1RMITTEL. 
Durch Kauf.

2 Zirkel.



E. PllYSIKALISCHES GABINET.
Durch Kauf.

Pendeluhr-Modell, 4 Schrauben-Modelle, Schrotwage, Schnellwage, 
Scliraubentlieger, Ballonspritze ans Gminni, Papins-Topf, optsiclie Bank, be- 
stehcud ans einem Gestelle, 4 Liusen, einetu Fensterchen, einer Lampe und 
8 Stativen, Handheliostat mit Sonnemnikroskop, Glaspristna, Dyuamoma- 
scliine saimnt Gestell, Rheostat, Voltaineter bis 1UU Volt mit Fuli, Ampe- 
rometer bis 10 Amper m. Fuli, Funken Inductor, Apparat z. Durchsclilagen 
v. Glasplatten, Wasserzersetzuugsapparat, o Danieli-Elemente,Funkenspriiher, 
Apparat fur Oerstedts-Versuche, Drathspann- und Sclnnelzyórrichtung, Geiss- 
leFsche Róliren, Bogenlicht-Schulregulator und Kelieotor, Haller u. zugleich 
Entlader beim Funken-lnductor, Glaswanne, 2 Leitungsstangon, 25 dkg. 
Nickelanodeu, Davys-Sicherheitslampe, Kipp’scher Gasentwicklungsapparat.

F. NATURIIISTORISGHES GABINET.
Durch Kauf.

3 Mineralien. Eschner anatoinische Wandtafeln, 0 Stiick (darunter 1 
Doppeltafel).

Durch Schenkung,
Von den Schillera: Kasprzycki Karl (IV  a) Mustela toina, v. Drahomi- 

reclci Nikolaus Lubomir ( I I  b) Salamandra maculosa (2 Exempl.), Jung Naeh- 
maun ( I  b)  Testudo Graeca, Seicller Leopold ( l a )  11 81. luseeteu.

STAND der SAMMLUNG am ENDE des SCHULJAHRES 1898/99.
I. Zoologische Sammlung.

Wirbelthiere . 101 Stiicke
Andere Thiere . 07
Sonstige zoologische Gegenstiinde . 7 n
Model le . 3 J?
Abbildungen . . 77 n

II. Botanisclie Sammlung.
Model le . 50 Stiicke
Abbildungen . 106

III. Mineralogisclie Sammlung.
Naturstiicke , , , , , , , , . 406 Stiicke
Krystallmodelle . . 26 n

G. LEIIRMITTEL EUR RAS ZEIGHNEN.
Durch Kauf.

Andel, Polychr. Flacliornamente, Lieferung 1 und 8—12; Stefiitschek, 
ein eisernes Statiy, eine yolle Kugel, eine liołile Halbkugel, oine groilere



quadratische Platte, ein kreisrunder Wulstring', ein prismatisches Doppel- 
kreuz ans Holz; Hauptmann in Teplitz, Gnmdformen der classischcn Gelali- 
bildnerei in Tlion, IG Modelle; Steig'1, neue Zeichenyorlagen I, 11, III, I^.

H. LEHRM1TTEL FUlt DEN 0E8AN6.
Lieder fiir Knabenstimmen, 8 Stiick Partituren.

V^J. U n t e r s t u t z u n g  <l«3i' S c h i l l e r -

A. Stipendien.

u
A
CO
C

Name
des Stipendis ten

o;COco
ci

o

Benennung  
des Stipendium s

Datum und Zahl  
des Ver!e ihungsdecretes

Jalirlicher 
Betrag 

Ii. b. W.

l W ładimir Brendzan I I I  a

Regierungs- 
Jubilaum sstipendium  

des Czernowit/.er 
Spar- und Vorschuss- 
Consortiums des Be- 

auitenyereines

Direction des k. k. Staats- 
untergymnasiums 

6. XI. 1898, Z. 381.
50

2 Peter Dariczuk I I I  b Andreas von Gaffen- 
ko’sche Stiflung

Buk. Landesaussckuss 
4. I. 1898, Z. 4773. 50

3 Philemon Grigori I I I  a desgl. desgl. 50

4 Johann  Soroczan II I  b desgl. desgl. 50

5
Hilarion

Stefiuk-Petriw
I I I  b

Kaiser F ranz Josef 
Regierungs-Jubi- 
laumsstiftung des 

Unterstutzungsvereines 
am k. k. Staatsunter- 

gyinnasium

Ausschuss des 
U n tera tutzungs verei nes 
am k. k. Staatsunter- 

gymnasium 
5. L 1899, Z. 52.

50

6 Demeter W oinowicz II I  b Andreas von Gaffen- 
ko’sche Stiftuug

Buk. Landesausschuss 
4. I. 1898, Z. 4773. 50



B.

Z w e i t e r  J a l i r e s b e r i c l i t  <1. I I i i t e r s t u t z u n ^ s y o r c M iie s  
a m  k .  k .  S t a a t s im t e r g * y i i in .  i i i  C z e r n o w i t z .

I .

Indem der Yereinsausschuss den Bericht iiber seine Tlutligkeit in dem 
Vereinsjahre 1898/9 vor die Óffentlichkeit briugt, fiihlt er sieli vor allein 
gedriingt, allen Corporationen und Personen, die durcłi Subyeutionen, Griinder- 
und Mitgliedsbeitriige oder durch einmalige Spenden den Zweck des Vereines 
„Unterstiitzung diirftiger, brayer Schiller des k. k. Staatsuntergymnasiums 
in Czernowitz oline Riicksicht auf ihr Glaubensbekenutuis und auf ihre 
Nationalitiit“ fordem halfen, den yerbindlichsten Dank auszusprechen.

Dieser Dank gebiirt besonders dein lobl. Directorium der „Huków. 
Sparcasse", dem ldbliehen Gemeinderathe der Landeshauptstadt und dem 
hohen Landtage, die dem Yereine grol! ere Subyentioueu zugewiesen haben, 
und der Czytelnia polska bratniej pomocy w Czerniowcach, welcbe dem 
Vereine mehrere Lehrbiicher fur die bibliotheca pauperum geschenkt bat.

Zum herzlichsten Danke fiihlt sich der Aussehuss der hochwohlgebo- 
renen Frau Alma von Poliakoff, geb. Reiss, und Sr. Exceilenz dem Herrn 
Franz Grafen Bellegarde, Obersthofmeister weiland llirer Majestat der Kai- 
serin und Konigin, fiu* die dem Vereine zugewiesenen Griinderbeitrage und 
den yerehrten Damen und Herren, die durch Werbung von Mitgliedern und 
Wohltluitern das Yereinsinteresse hochherzigst gefdrdert haben, yerpliichtet.

In der am IG. October 1898 abgehalteneu Geueralyersammluug wur- 
den in den Ausschuss die Hofrathsgattin Frau Minnii Kleinwachter, die 
Professorsgattin Frau Marie Mayer, der k. k. Landesregieruugsrath Wilhelm 
Pompo und der Vicebiirgermeister Dr. Eduard Reiss wieder- und derami.- 
kath. IJechant, Domherr Cajetan Kasprowicz neugewiihlt.

Aus dem durch die Mitglieder des Lehrkbrpers: Director Vincenz 
Faustmann, Prof. Friedrich Loebl und Prof. Josef Bittner ergiinzten Aus- 
schusse wurdederk. k. Gymnasialdirector Yinc. Faustmann zum Obmanne 
gewablt.



Der Ausschuss wahlte ans seiner Mitte den k. k. Landesregierungs- 
ratli Wilhelm Pompę zum Obmannstellrertreter, u ml Prof. Josef Bittner 
iibernahm wieder das Anit des Schriftfiihrers, Siickelwartes and Custos 
der bibliotheca pauperum.

Ais Rechnungsrevisoren wurden die Herren Lycealdireotor Dr. Josef 
Frank mul Cultiisvorstand Naftali Tittinger wiedergewiihlt.

Mit holier Befriedigung erfiillt es den Vereinsanssclinss, dass es ilini 
trotz des kurzeń Bestandes des Vereincs gegonnt war, ans Anlass des Ite- 
gierungsjubilaums Sr. k. u. k. apostolischen Majestat ein Stipendinni zu 
griinden, dessen Zinsen zu je 50 K am 2. Deceinber und 24. April eines 
jeden Jahres einem annen braven Schiiler des Staatsuntergymnasiuins 
zugute koirunen werden.

Mit dem holien Erlasse der k. k. Landesregierung vom 30. XI. 1898, 
Z. 24.765 wurde dem Vereine bekauut gegeben, dass Seine k. u. k. apo- 
stolisehe Majestat fiir diese Stiftung den Titel: „Kaiser Franz Josef llegie- 
nmgs Jiibiiiiiiins-Stiftimg ani k. k. Staatsuntergj lnnasiiim in Czernowitz“
allergmidigst gestattet bat.

Der diesbeziigliche Stiftbrief wurde mit dem li. Erlasse der k. k. Lan- 
desregierung vom 27. Jiinner 1899, Z. 584 genehmigt und das Stipendinni 
fiir das laufende ScliuJjahr in der am 5. Jiinner 1899 abgelialtenen Aus- 
scluissitzimg dem Schiiler der III. b Ciasse Hilarion Stehuk-Pelriw yerlichen.

Am 29. September 1898 beschloss der Ausschuss auf Antrag seines 
Siickelwartes zum daueriideu Andenken an unsere am 10. September 1898 
unter so tragischen Verhaltnissen mis entrissene Kaiserin ein Stipendium 
zu griinden, fiir dieses die Erlaubnis zur Fiihrung des Natnens „Kaiserin 
Flisabelh-Stiftmig“ an Allerhdchster Stelle einzuholen und einen Aufruf 
an die verschiedenen Corporationen und Einzelpersonen des Landes und 
der Hauptstadt um Uiiterstiitzung dieses patriotisch-humanitiiren Unterneh- 
mens auszusenden.

Mit Refriedigung kann der Ausschuss constatieren, dass dieser Appell 
an die Miklthiitigkeit und die treue Anhanglichkeit an unser angestammtes 
Kaiserhaus niclit ungehdrt verha!lt ist und dem Veieine fiir den angestreb- 
ten Zweck mich den bis 15. Jani eingelaufenen Sammelbogen ein Betrag 
von 430 K zugeflossen ist.

Am 12. Marz 1899 veranstaltete der Ausschuss zur Vermehrung des 
Stipendieiifondes im groISen Musikyereiussaale, fiir dessen unentgeltliche 
Uberlassung dem Vereine zur Fdrderung der Tonkunst in der Bukowina 
audi an dieser Stelle der innigste Dank ausgesprochen wird, eino Matinee 
mit folgendem Programme:

1. Sangers Gebet. Chor mit Clavierbegleitung von Kosporer. Vorgetragen vom 
Sangerchore der Schii le r.

4'



2. ,T. H aydn: Streichąuartett, Op. 7(5, Xr. i.
Yioline I. H err D ire c to r  A. H r im a ly .  Violine II. H err E. ie r ich .  Viol;»
H err L. Pai lasch. Violincello H err H. Horner.

3. Dichtungen in ósterreich. M undart. Vorgetragen von Frl. Frieda  V. Posch.
a) Das gule K ind“ vou Murgetik.
b) „Uie sieben Apfel“.
c) „A Schulprilfung in die dreiCiger Jah r in L inz“. | Ans Gust. Brau-
d) „Im Eisenbahnwagen dritter (Jlasse“. \  miillcrs ,Nelimt's
e) „A sclilechter R echner11. I mi m it!1

4. Lieder, gesungen von Frau H ofiath  Minna K ie inwachter .
a) „ W iegenlied11 von W. A. Mozart.
b) „Si tu  le voulais“ von Paolo Tosti.
c) „Zickeltanz" von Grieg.
d) „VVrenn“ vou Richard Strauss, op. 31, Nr. 2.

5. J. Grćgoir und H . Ldonard: „Duo B rillant11.
Clavier: Frl. Anna Aberle . Violine: Frl. Helene Aber le .

6. „Friihlm gssang“ (ruth. Text). D ichtung und Oomposition von J . W orubkie-
wicz. Gesungen von dem San yerchore  der Sch il le r.

Das zahlreiche den besteu Gesellsehaftskreiseu der Landesiiauptstadt 
angehćirende Publicutn daukte den Kiinstlern fur das Dargeboteiie mit 
reichem Beifalle, an dem auch der Stingerchor der Schiiler tlieiinelnnen 
konnte. Der Vereinsaussehuss fiihlt sieli nuu yerpflichtet, allen, die durch 
ilire Mitwirkung und durch ihr Erscheinen, durch Uberzahluugen und Spen- 
den die Einnahme von 620 K moglich gemacht liaben, den iunigsten Dank 
auszusprechen.

Schlieiilich erlaubt sich der Vereinsausschuss alle Vereinsmitglieiler, 
wie alle Personen, die an dem Gedeihen der Anstalt, ein Interesse haben, zu 
bitten, auch im folgenden Jahre dem Vereine treu zu bleiben, bez. demselben bei- 
zutreten, in Freundeskreisen Forderer der guten Sache, besonders neue 
Mitglieder (Mitgliedsbeitrag jahrlich 2 K) zu werben, damit der Verein den 
Anforderungen, die bei der grolien Zahl armer Schiiler an ihn gestellt werdeu, 
wenigstens zuin Tlieile entsprechen konne und er in den Stand gesetzt 
werde, die obenerwiihnte „Kaiserin Elisabeth-Stiftung11 noch in diesem 
Herbste ins Leben zu ruten.

Czerno  witz,  aut 15. Juui 18U11.

F ii r den V e r e i u s a u s s c h u s s :
Der SehriftfUhrer:
tJosef l li ttn e r ,

k. k. Pruf.

Der Ohmami:
Y in ren z F u u stm a n n ,

lc. lc. Gymn.-Director.
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I Z .

A u s w e is  d e s  S a c k e lw a n te s  liben  d ic  ( k b a h n u n ń  
m i t  d e m  Y em in see im io o c r).

A. Einnahmen.
1. Verinbgensstand ani Selilusse des Vereinsjahres 1897/8:

Kino Silberrente im Nominalbetrage von 1200 li. inni
2. Subveiilion des lobl. Gemeinderathes der Landesliaupt-

stadt Czernowitz..................................................................
3. Subvention des Iiolien buk. L an d tages..........................
4.
5.
0.
7.
8.
!).

10.

„ der ldbi. buk. Sparcasse
2 Griinderbeitrage..................................................................
Beitriige von 09 Mitgliedern..............................................
Spenden von 99 Wolilthiitern..............................................
Ertriignis der am 12. Miirz 1899 veranstalteten Matinee 
Ergebnis der Sammlungen u u ter den Scliiilern . . .
Erlraguis d. Kaiser Krauz Josef Regienings-Jiibilaumsst.

11. Zinsen der aiigeiegten G apitalien....................................
12. Andere Einnalim en.............................................................
10. Kaiser Regierungsjubilaiims-Stiftung des lobl. Czerno-

witzer Consortiums des 1. allgemeinen Beaintenvcr- 
' eines in W ie u ...................................................................

750 K 20 h

200 11 — 11
150 ii — 11
400 n — 11
150 11

— 11
209 80

11 40 11
020 20
181 11 20 11
101) 80
79 ii 04 n

1 ii 40 ii

100 v> — w
Summę . 73332 K 70 li

B. Ausgaben.
1. a) fiir den Ankauf der Silberrente im Nominalbetrage

von 1200 11 fur die Kaiser Krauz Josef Regierungs- 
JubiliLums-Stiftung auller den im letzten Berichte
ausgewiesenen 2450 K n och .........................................

b) fur den Ankauf von Silberrente im Nominalbetrage 
von 700 H ..................................................

2. Reg i eaus l agen:
a) D ru ck saclien ............................................. 74 K
b) Stempel und P o r t o .........................
c) Remuueration fur den Diener. . .
d) Andere Auslagen...............................

0. Untersti i tzungen:
a) Biicher und Buchbinderarbeiten . .
b) Turnschuhe.................................................. 12
c) Gelduuterstutzung an 5 Schiller. .
d) Kleidung fiir 4 Schiller.............................. 49
e) Speisekarten fur die Yolkskiiche. .

74 K 10
12 72
7 11 —

12 11 44

9 06
12 11 —
48 11 —
49 80
19 ” 92

32 K 24 h

1435 40

106 ,, 26

22 138 „ 78
Ubertrag 1712  K 74  li



Ubertrag . . . 1712 K 74 h
f) Stipondium der Kaiser Franz Jose!

Regierungsjubilaumsstiftuug . . . 100 K — li
g) Kaiser Regierungsjubilaumsstiftungd.

Czeruow. Consortiums des I. aligem.
Beamten vereines in Wien . . . .  100 „ — „ 200 ,, — h

Summę . . . 1012 K 74 h

0. Bilanz.
Halt man diese Summę v o n .........................................1012 K 74 h

der Summę der Einnahmen p e r .................................... ..... . 3332 „ 76 „
gegenuber, so ergibt sieli ein Guthaben von.........................  1420 K 02 li

Dasselbe besteht aus:
1. einer Einlage in der buk. S p a r e a s se ...........................0d8 K 20 li
2. „ „ „ „ Postsparcasse................................ 130 „ 08 „
o. anderweitig angelegten C ap ita lien ................................321 „ 00 „

und 4. einem Gassenreste v o u .............................................. 29 „ 48 „
Aufierdem besitzt der Verein eine yinculierte Silberrente im Nominal- 

betrage vun 1200 fl (Kaiser Franz Josef Regierungs-Jubiliiumsstiftung) u mi 
eine Silberrente im Nominalbetrage von 700 11. (Deponiert gegen Renten- 
biichel im k. k. Postsparcassenamte in Wien.)

D. Tabellarische Ubersicht Liber die
Einnahmen

1800/7 . . 
1807/8 . . 
1898/9 . . 

Summę

. 1724 K 30 li

. 1732 „ 88 „

. 2476 „ 50 „

. 5933 K 74 h

Unterstiitzungen
1890/7 . .
1897/8 . . 
1898/9 . . 

Summę

79 K 04 h 
110 „ 00 „ 
238 ,  78 „ 
428 K 42 li

Uie Rechnung wurde mit den Belegen gepriift, und beide wurden voll- 
kominen iibereinstimmend gefunden.

Czerń o wi t z ,  am 16. Juni 1899.

D ie R e c h n u n g s r e v i s o r e n :
N a f ta li  T ittin tje r . D r .  J o s e /  F rani:.



Y e rz e ic h n is  d e r  ( J ru n d e r , M it& liedcr, W o h l th a te r*  **)) 
u n d  d e r e ń  B e itra ó e :i::i:).

A) U rii n <1 e r des Jahres 1899 7:
1. Der Lehrkdrper der Ansta.it im Sclmljahre 189(5/7,
2. der k. k. Gymnasialdirector Vinc. Faustmann,
3. der Gutsbesitzer Roman Frei tag (Waszkoutz a/Cz.),
4. der Biirgermeister Anton Ritter v. Kochanowski,
5. die Bezirkshauptmannsgattin Olympia v. Tahora (Wiżnitz),
(5.* der Gutsbesitzer Nic. Ritter v. Wassi lko (Lukowetz a/8.),

des Jahres 1898/9:
7. Seine Exceilenz Franz Graf Bellegarde,  Obersthotmoistei

Ihrer Majestat der Kaiseriu und Koni gin Elisabetlt . . .
8. Frań Alma v. Poliakoff,  geb. R e i s s .........................................

weiland 
. KO K 
. 100

B) M i t g 1 i e d e r :
Der Stand der Mitglieder betrug am Sclilusse des Jahres 1897/8 59
Dazu kamen im Laufo des Jahres 1898/9 ....................................30
Ausgeschieden s i n d .............................................................................9
Der gegenwśirtige Stand b e t r i ig t ................................................... 80 u. zw.:

1. Beiner .letty (tóuczawa)
2. Bittner Josef, Professor
3. Bodnarescul Leonidas, Turnlehrer
4. Borowicz Lukas, Lehrer (Kotzman) .
5. Brunstein A. M.
G. Brunstein Josefine
7. "Busoli U. Emil
8. Draczynski Michael, Seminardirector
9. Flinker Arnold Dr., Sanitiitsconeipist

10. Fontiu W., Kaufmann
11. *Frank Josef Dr., Lycealdirector
12. *Gartner Theodor Dr., Universitiitsprofessor
13. Goldenberg Max Dr., Advocat

K | li

10 j —
10 I -

2 j -  
2 | _
2 | —
3 i -  
2
2 ! -
2 —  

2

*) JM in den betreffenden SammeUtoyen nicht iw mer der Charakter der Spender ersieht- 
lieh gemaeht wurde, konnie er in  diesem Yerzeichnisse nicht beijedem N.amen beigefiigt werden.

**) O rU u d e r  sind nach § 2 der Satzungen aj Personen oder Korperschaften, welche 
mindestens HO K  zu Vereinszioecke.il widmen, b) der Lehrkórper der Anstalt im Jdhre 1806/7; 
M itg lie d e r , welche einen Jahresbeitrag eon mindestens 2 K  leisten; W o h lth u te r  sind 
alle anderen Personen, welche die Yercinszwccke fordem.

* Neti emgetreten.
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14. Gu/,m!iiin Kugcn, Forstrath . . . .
15. U audi Alois Dr., Uniyersitiitsprofessor
10. ; lierzberg-Friinkel Biegmund Dr,, Uniyersitiitsprofessor
17. I leuinanu Abraham, Religionslehrer •
18. Hinghofer Friedrich, Yorstand der ósterr.-ung. Bankfilialc 
111. Jakowetz Sabinę . . . . .
20. Kalużuiaeki Emil Dr., Uniyersitiitsprofessor
21. Kamiński Johann, Oberlehrer
22. ‘‘Kasprow icz K ajetan, arm.-kath. D om herr .
20. Kleinwiichter Ludwig Dr., Uniyersitiitsprofessor
24. K obylański Julian, Professor
25. Kuczyński Olga . . . . .
20. Kowsiewicz Marie . . . . .
27. 'K raus Julius, B auadjunct . . . .
28. K utscka Franz, Oberingenieur
211. Loebl Friedrich, Professor . . . .
00. *Ló\vi Ferdinand Dr., Uniyersitiitsprofessor
01. Mayer Marie, Professorsgattin
02. *Merzowicz Zolja . . . . .
03. Michalski Ylauimir, S taatsanw alt
04. *Mitulska K atharina . . . . .
05. jSegrusz, Revisor (Kotzman) . . . .
00. Neuuteufel Eduard . . . . .
07. *Ohrenstein Anton . . . . .
08. *Opolski, Professor . . . . .
09. 'Pietkiew icz Marie . . . . .
40. Pompę Wilhelm, Landesregieruugs-Rath
41. Popescul Orestes Dr. . . . . .
42. *Potschiwanschek Josef . . . .
43. *Pribram Richard Dr., Uniyersitiitsprofessor
44. K u ch ta  Anton Dr., Uniyersitiitsprofessor
45. Recheu Michel . . . . .
40. Reiss Eduard Dr., Vicebiirgermeister
47. Rentschner Felix, Finanzobercommissiir
48. Romstorfer Melanie, Gewerbeschul-Directorsgattin .
49. *Rosengarten Philipp (Żuczka)
50. Rosenzweig Leon, Priyatier . . . .
51. Saxl Ferdinand, Professor . . . .
52. ‘Scharizer R udolf Dr., Uniyersitiitsprofessor
50. Schnirch Iguaz, Bancjuier . . . .
54. Sehunn Friedrich, Ingenieur . . . .
55. *Behweiger P . Leopold, Religionsprofessor .
50. *Segalle Raehmiel Dr., Gymuasial-Supplent
57. Seidenstcin Bernhard . . . . .

K
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58. Steiner Josef . . . .
59. *Steinschneider Friedrich, Ingenieur .
GO. Straucher Benno Dr., Reicksrathsabgeordne 
(51. Strihafka Josef], Kaufmann 
02. Dworakowski Anton, Bezirkshauptmann 
(555. "Szulc Leopold, Revident der k. k. Staatsb 
04. Tabak ar, Briider
G5. "'Taugl Eduard D r-, Univer»itatsprofessor 
(5(5. Tittinger Naftali, Oultusvorstand 
G7. Triutscher I sak, Kaufmann .
(58. Tumlirz K arl Dr., Laudessehulinspector 
09. *Wakle Richard Dr., Uniyersitiitsprofessor
70. Wallstein S., Redacteursgattin
71. *Weieh E., Diigeleiter (Hdcze)
72. Wenders Dbhne Berciu 
755. West Ludwig, Oberingenieur
74. W iglitzky Clotilde
75. *Witztkum Marie
70. *Wrobel Johann Dr., Universitiitsprofessor
77. Zaokar Mieeyslaus, Laudesregierungs-Rath
78. *Zelinkłi Karl Dr., Universitats-Professor
79. ł Zieglauer v. Blumenthal Ferdinand Dr., Regierungs-Rath
80.

Univ. Prof,
"Zingerle v. Summersberg Oswald Dr.. Universitiitsprofesaor

Summę

80

2 
(i
0

1
2 I -  2 —

2 I — 

2 | —

1:209 I 80

C) W o li 11 li ii t e r.
Es spendeten: Universitiitsprofessor Dr. Pribram 20 K.; Kleinwachter 

Ferdinand I K; Prof. Anton Sauer in Linz 6 K und 12 K; Seilermeister, Ed. 
Ulrich 8 K; Buchdruckereibesitzer Bleiberg (Druck) 4 K; Gutsbesitzer Jo- 
liann Jakubowicz 10 K.

Gesammelt durch (len Reyidenteu Leopold Szulc*) 50 K: Dazu 
spendeten: Dr. W. Repta 10 K, Eusebius Popowicz 4 K. Dr. Theodor Tar
nawski 3 K; je 2 K: Elias Dimitnmci, Dr. V. Gaina, Eugon Tescinit, Au- 
relian v. Reus, Franz Buczkowski, Procopovici, E. Maxiinowicz, Dr. E. Wo- 
jucki, Coustantin Popovici, Rakowska, Christian; je 1 i<: E. Wania, Ditt- 
rich. — W. Meyerhoffer 18 8 K.

Gesammelt durch (len arm.-kath. Domherrn Kajetan Kasprowicz 30 K.
Dazu spendeten: je 2 K: Prałat Schmid, Friedrich Morter, Isa Barleon, 
Rohertha Klusik, N. N; Gutsbesitzerin Emilie Bohosiewicz (Russ. Banilla) 4 K.

Gesammelt durcli die Professorsgattiu Kran Marie Mayer 104 K.

*) Die Numen der von den Sammlern bez. Sammlerinnen geworbeuen Mitglieder und 
ikrę Beitriige sind bereits iu das Yoranstehende Mitgliederyerzeichnis aufgeuommen.
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Dazu spondeten: je SO !<: Sabinę Jakowetz, Depta, Bohm; 8 K: Joselino 
v. Zubrzycki; je 6 K: F. Mayer, Uli mann; je 4 K: Minka Gruber, Olga Ku
czyńska, Melanie Roinstorfer, Augusta Rump, Gelhnann (?), Marie Saiter, 
Krattcr, Emilie Beck, K . . ., Tittiuger, Marie Mayer, L. Mautlnier; J82K: 
Z. M . . ., Mayer, Triuks.

Sammlung der k. k. Finanzdirection in Czernowitz 13 K: Es spen- 
deten: Cassier Burski 3 K; Rechnungsrath Baltinester, Oberinspector .Jus 
Koubek, Oberrechnungsrath Leop. Leifer je 2 K; Vervvalter Mich. Buliucki, 
Controlor Emil Jasilkuwski, Reclinungsrath W. Swoboda mul Rechnuugs- 
reyisor C. Wegemann je S K. — Broi'. Friedrich Loebl 20 K.

Sammlung des Schiilers der IV. Classe Tlunnser 8 K. lis  spondeten: 
Gutsverwalter Georg Tlunnser 4 K; Forster Gustav (Jilnik und Siigeleiter 
E. Weich je i !(.

Saniinlmig der k. k. Landesregierung 54 K. Es spendeteii: Landes- 
priisideut Friedrich Bourguignon Freiherr v. Baumherg 20 K; L.-R.-R. Dr. 
Wilhelm Baron Schwind 10 K; die L.-R.-R. Nicolaus Balmosch, Juliann 
Fekete de Belafalya und Miecislaus Zacliar je 4K; L.-it-lt. Joset'Kryspin, 
Ohering, Nic. Negrusz, L.-R.-8ecr. Friedrich Ritschl je 2 K.

Sammlung des Schiilers der 11. Gl. Rosengarten 19'6 K: Es spen- 
deten: je 1 l(: Marcus Schinauz, Rudolf Scliulz, Sieg. Melzer, Israel Kolb, 
Rudich, U. Lam, lsidor Sabatli (siimmtliche in Żuczka), Richard Nitsclie, 
K . . ., Lux. Rudolf Bank . . . (in Sadagóra), J. Rechter, Samuel L. Janki, 
Osias Bretschneider (in Gam. Lenkoutz); je 80 h: Anna Schmidt (Żuczka) 
und Hoffmann (Sadagóra).

Sammlung der Hofrathsgattin Frau Minna Kleinwachtcr 36 K: Es
spendeten: Kleinwiichter 10 K; 1. F, 4 K; je 2 K: A., li., X. V., N. N., N. 
M., A. S., 11., Dr. P., A. B., F. L., N. N.

Gelegentlich der Matinee leisteten Uberzahlungen, bez. spendeten: 
Landespriisident Friedrich Bourguignon Freiherr von Baumherg 20 K; Bi- 
schof Dr. Władimir v. Repta 10 K; Biirgermeister Anton Freiherr v. Kocha
nowski Stawcsan 10 K; Director Vincenz Faustmann 12 K; Dr. Moriz Paschkis 
iO K; lngenieur Fr. Schunn 760 K; Professor Ensebius Popowicz 520 K; 
Lycealdirector Dr. Jos. Frank 4 K.

Durcli L.-R.-R. Wilhelm Pompę: Oberlinanzrath v. Zubrzycki 520 K; 
Dr. Stefan Stefanowicz 7'60 K; Prof. Otto Mayer B20 K.

Durcli den arm.-katli. Domherrn Kasprowicz 7 K.
Drei nicht genannte Personen 2'40 K.
Ferner je 2 K: Finanzobercommissar Felix Rentschner, Falikmann, 

D . . . owslci, Gymnasialdirector Dr. G. Lukas (Weidenau), Dr. W., Dr. T. 
W., Gunther v. Estlinger, Eduard Neuuteufel. Zus. IG K.

Die Sammlungen unter den Schiilern ergaben in der I a I3'6 K, u. z.



spendeten: v. Wessely 6 K; Dworzak, Kapise, Liclitendorf un«l Pagacz 
je I K; TanntM iba.m il 80 h; Halin 60 h; Womela 50 h; Genuami 40 h; 
Domański 30 h; Lunenfeld, Piotrowski, Schwarz, Seidler mul Teitelbaum 
je 20 h.

I . li: 224 K : Hrehorowicz 3 K; Jung, Podlaszecki je 2 K: Mayer, 
Stefanowicz je 15 K; Suchowerski l'3 K; Dragan l'l K; Melenewicz I K; 
Rongusz 90 h; Szuchiewicz 70 h; Droń, Iwaniuk je 60 h; Doszcziwnyk, 
Mazur, Piliuliak, Priadka, Wojuowski und Zaliorodniuk je 50 h; Frundzej, 
łieucki je 40 h; Marianczuk, Suszyński, Żurowski je 30 h; Demitrowski, 
Dutczak, Kudrynski, Mandrek und Moysiuk je 20 h; Cyganiuk, Liutec, 
Moschak, Plaga und Żukowski je !0 h.

II a: 3i 5 K : Schwaininen 3 l<; Kleinwacliter und Schnee je 2 K ; 
Neunteufel 18 K: Soininer und Wokulski je l'2 K; Kriissel I I K; Abranio- 
vici, v. Estlinger, Frankiel, Jakob, Lam, Roller, Schaudy und Swoboda 
je I K ; Ebner Judei 90 h; Schapira 80 h; Brandinann, Frank, Goldenstein, 
Grabowski, Plalf, Sclinml, Szkwarczuk, Szulc je 60 h; Rosengarten 50 h; 
Bohmer, Buchbeig, Chodakowski, Feidschuh, Kosiński, Krauthaininer, Lan- 
dau und Orzą je 40 h; Lesner Israel, Paule und Pietkiewicz je 20 h.

I I  b : 288 l<: Drolioinirecki 4 K; Halip 3 K; Kostecki 18 K; Snie- 
reczański 16 i<: Mayer und Stefanowicz je l’5 K; Hnidey und Rudnicki 
je l'4 K ; Fruudza, Kirstiuk und Sieminowicz je 12 K; Cisyk I K ; Mak, 
Piliuliak je 80 h; Andriewicz, Fedorowicz, Olenczuk u. Statkiewicz je 70 h; 
Orelecki, Strilczuk je 60 h; Budziński, Duszylewicz je 50 h; Kopaczuk, 
Malicki, Morgocz je 40 h; Jaworski 20 h.

I i i  a: 344  K: v. Zadurowicz 5 3 K; Abrainoviciu, Brendzan, Prelicz, 
Scliechtor und Wallstein je 2 K; Birnholz und Singer je 14 K ; Korale- 
wicz und liosenbeig je l-2 K ; Neuberger I1 K ; Biliig, Epsteiu, Fiillenbauin, 
Jaśkiewicz, Kalicki, Thuniser, Werner je l l ( ;  Biiumer und Schwarz je 80 h; 
Teutler 60 h; Bleuweis, Chodakowski, Fischbach, Hamburg, Karbulicki, 
Lultinger, Nanasy, P rei li er und Trief je 40 h.

I I I  b : 222 l(; Podlaszecki 18 K; Okuniewski, Sieminowicz je 12 K; 
llongusz, Sniatynczuk je I I K; Soroczan, Steliuk-Petriw und Woinowicz 
j I K ; Balko, Daricsłuk, Piliuliak je 90 h; Gawriletz, Hrenyk Lipecki, Se- 
meniuk je 80 h; v. Striszka 70 h; Dzulinski, Horodynski Jobami mul 
Theodor Kateryniuk, Kisielewski, Lugadyn, Negricz, Nykuliak, Perecki u. 
Turczynetz je 60 h; Klapouszczak 20 h.

IV : 287 : Womela 3 K; Bezpalko, Fiillenbauin, Gojan, Heck je 2 K; 
Fedorowicz P6 K: Chaskalowicz, v. Estlinger, Goldhammer Leiser, Griinfeld, 
Kasprzycki, Kraft, Lateiuer, Mykityla, Neunteufel, Rosenzweig, Sauer, 
Thumser, Turkiewicz, Zurkanowicz je I K ; Seidmann 60 h; Armbiiister, 
Budurowicz, Gottlieb je 50 h.



A u s w e is  ubcr- d e n  S ta n d  d e r  ..B ib lio th e ca
p a u p e r a m i11.

Am Schlusse des Scliuljahres 1897/8 zabite die Uibliotliek . 320 Biiclier; 
dazu kamen im Laufe des Scliuljahres 1898/9 durch Schenluing 51 „ ;
ausgeschieden wurden..................................................................  8 „ ;
der gegenwiirtige Stand betriig m ith in .........................................3133 Biiclier.

Geschenkt wurden: vom studdur. N i k o l a u s  Pre l i c z  4, vom Szew-  
cz e nk o - Ye r e i ne  in Lemberg 4, von der C z y t e l n i a  po l ska  bratniej  
pomocy  w Czerniowcach IG, von Dir. S c h e l l er  1, von der Gymnasial- 
direction 1, von den lobl. Verlagsbuchhandlungen Kl e i nmayr  und Gam
bę rg in Laibach 1, Ber mann und Alt  mann in Wieu 2 und Sehwo-  
re l la  und Jieick in Wien 1 Exemplar.

Von folgeuden Schiilern (im Jahre 1897/8): IV. CL: S t r o n c z y n s k i  1, 
Braun 2, Os t r o ws k i  1; I. CL: Cal ancea  1. Im Jahre 1898/9: IV. Cl.: 
K a s pr z y c k i  1, B o h o s i e w i e z  1, My ki t y l a  1; III. Cl.: Ehr l i ch  1, 
Laga dyn 1, Wal ls t e i n  1; II. CL: A b r a m o y i c i  l, Dragan 1, 
Kl e i nwi i c ht e r  1; von ungenannten Spendern 7 Lehrbiicher.

Ausgegeben wurden:
an 17 Schiiler der La CL 63 Biiclier
n 24 n I.b 71 68 11
n 9 » II.a 11 30 11
n 13 T) II. b 71 33 11
n 14 n 71 III.a 11 42 11
n 9 71 Ill.b 71 19 11
71 13 V) 71 IV. 11 46 11
11 15 poln. Schiiler 15 11

Zusammen an 114 Schiller 316 Biiclier.
Aulier diesen Unterstiitzungen mit Biichern wurden noch die vom 

Vereine angeschafften und von eiuzelnen Schulern geschenkten Turnschuhe 
an arrne Schiiler yerliehen.

Czernowi tz ,  am 15. Juni 1895.

Josef liittuer,
Sddcełwart und Custus der Bibliothek.



N a c h t r a ^ .
In der am 17. Jani 1899 abgehaltenen Generalversammlmig1 wurde 

der yorstehende llericht yerlesen and auf den Antrag des Lycealdirectors 
Dr. J osef Frank, dem Ansschnsse, besonders aber dem Obmanne desselben, 
Dir. Vi ncenz  Faus tmann,  and dem Prof. J o s e f  Bi t tner ,  der das 
Amt des Schriftfiihrers, Siickelwartes nnd des Custos der Bibliothek ver- 
siebt, fur ilire von Erfolg gekronte Thiitigkeit Dank nnd Anerkennung 
der Vereinsversammlung ausgesprochen.

Audi steli te Director Frank unter Zustimmung der Versammlung, 
den Antrag, dass diese Dankeskundgebung in den z u druckenden Uericlit 
aufgenommen werde.

In den Ausschuss wurden fur das Jahr 1899—1900 die Ausschuss- 
mitgliedor des Vorjalires wiedorgewiihlt, nnd der Ausschuss constituierte 
sieli in gleicłier Weise wie im Jahre 1898/9. Ebenso wurden Dir. .Josef  
Frank mul Cułtusyorstaml N a f ta l i  T i t t i n g e r  wieder z u Rechnungs- 
reyisoren gewiililt.

0. Sonstige Uoterstiitzungen.
Der anlasslich des Allerhochsten Regierungsjubilauins Sr. Majestat 

des Kaisers gegriindete Kaiserin Elisabeth Damenyerein zur Bekostigung 
arnier israel itischer Sehulkinder wendeto dem k. k. Staatsuntergymnasiura 
voin 2. December 1898 an zwei Freitische in der Volkskiiche zu, in dereń 
Genusse Hof fmann Koppel  (II. Cl. a) und Tr i e f  Aron Ber (III. Cl. a) 
stan den.

Die Herren Arzte Dr. Fl inker ,  Dr. P r o c o p o v i c i  und Dr. Phi  l i
po wic  z behandelten kranke unbeinittelte Schiiler unentgeltlich, Herr Apo- 
tlieker Dr. J o s e f  Barber yerabreichte ihnen unentgeltlich die Arzneien.

Allen edlen Spendern und Wolilthiltern wird hiemit der ergebenste 
Dank gesagt.
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M I .  C hi-onilc.
Im Berichtsjahre wurde (las k. k. Staatsuntergymnasium uin «lie 

deutsch-ruthenische P a r a ł l e l a b t h e i  lung der III. (Hassę  erwoitert;da 
im Gebiiude der Anstalt keine weiteren Localitiiten verfiigbar waren, musste 
im Hause des Hemi Jeremias Reichenherg, Reitschulgasse Nr. 6, ein expo- 
niertes Unterriclitsziminer gemietet werden.

Die wiihrend des Sclmljahres 1897/8 uubesetzt gebliebene Lehrstelle 
fiir Naturgescliichte ais Hauptfach, Mathematik und Physik ais Nebenfa- 
cłier mit deutscher und ruthenischer Unterrichtssprache wurde mit dem 
Erlasse des bukowiner Landesschuirathes vom 10. Marz 1898, Z. 874 zur 
Besetzung im Sclmljabre 1898/9 ausgesclirieben; es land sieli jedocli kein 
Bewerber fiir dieselbe. Infolge des Berichtes der Uirection iiber die Notli- 
wendigkeit eines zweiten Lehrers dieser Fiicher mit bloli deutscher Unter- 
riclitssprache wurde mit Ermachtigung des li. Unterrichtsministeriums diese 
Stelle mit Besclirankung auf die deutsche Unterrichtsspraclie ani 14. Juni 
1898, Z. 2488 netierdings, jedocli ebenfalls erfolglos ausgesclirieben.

Mit Beginn des Sclmljahres 1898/9 wurde das stiidtische Madchen- 
lyceum erdiliiet und Prot'. Dr. J o s e !  Frank unter gleichzeitiger Beurlau- 
bung am Obergymnasium mit der Leitung der neuen Anstalt betraut. Hie- 
durcli war dem k. k. Staatsuntergyinn. niclit nur die Mdglickeit benommen, 
die weitere Mitthiitigkeit dieses bewiihrten Lehrers an der Anstalt fiir den 
matliematischen Unterricht in ruthenischer Sprache iu Aussicht zu nelimen, 
sonderu es musste a uch auf die weitere Yerwendung des Prof. Otto Mayer 
und des Supplenten N i k o l a u s  S l u s s a r i u k  yerzichtet werden, da diese 
beiden Kriifte am Obergymnasium aucli fiir einen bloilen Theil ihrer Stun- 
denrerpllichtung niclit melir entbehrt werden konnten.

Bei dem yolligen Mangel an Lehrern mit ruthenischer Unterrichts- 
sprache zur Zeit der Eroffnung der Anstalt war es fiir dieselbe von unschiitz- 
barem Werte, dass Prof. Dr. Josef Frank wiihrend der zwei ersteu Jahre 
ilires Bestaudes mit einein Tlieile seiner Lehrverpflichtung fiir den lnatlie- 
matischen und ziiin Theile aucli fiir den naturgeschichtlicheu Unterricht 
in den ruthenisch-deutschen Abtheilungen verweudet werden konnte. Hie- 
durcli war niclit allein Abhilfe in der Notli geschaffen, sonderu aucli in der 
yortrefflichsten Weise fiir einen sachgeinaflen und erfolgreichen Unterricht 
gesorgt. Die naturgeschichtlicheu Sammlungen der Anstalt, welche sclion 
gegenwiirtig einen erfreulichen Eindruck gewahren, werden 1 lenn Prof. 
Otto Mayer noch auf Jahre hinaus ein Zeugnis ablegen, mit welcher liebe- 
vollen Fiirsorge und welcliem kuudigen Abwageu der vorhandeneu Mittel 
er dieselben angelegt und erweitert bat.

An Stelle der genannten Herreu wurden der bisherige Realscliulsup- 
plent Dr. R a c h m i e l  S e g a l l e  fiir Naturgescliichte und Mathematik mit



deutseher Unterrichtssprache und der Lehramtscandidat N i k o l a u ś  lso-  
penko fiir den mathematisclien Unterrielitmit deutseiier nnd ruthenischer 
Untorrichtssprache ais Supplenteu aufgenommen.

Fiir die mit Beginn dieses Sehuljalires neu erdffnete ruthenisch deut- 
sche Parallclabtheilung der 111. Classe, wurde die yorliiufige Bestellung eines 
Supplenteu der Philologie mit deutseher und ruthenischer Sprache noth- 
wendig. Da ein solcher u i elit aufzufinden war, su miisste die Direction den 
Lehramtscandidaten fiir die Geschichte und Geographie Hi l ar i on  Tofan  
ais Supplenten in Venvendung nehmen. Duch auch dieser yerblieb nicht 
wiihrend des ganzen Sehuljalires an der Anstalt, indem derselhe zur Ver- 
tretung eines beurlaubten Prufessors wiihrend des zweiten Semesters der 
gr. ur. Oberrealschule zur Dienstleistung zugewiesen wurde. Einen Tlieil 
seiner Unterrichtsstuuden iibernalnn sodanu der proyisorische Hauptlehrer 
der k. k. Lehrerbildungsanstalt A n t e n  Kłem,  wiihrend der Rest dersel- 
ben aut' mehrere Mitdlieder des LehrkOrpers aufgetheilt werden mussto.

Auch im Lehrpersunale fiir die Frei f i icher traten im Berichtsjahre 
Anderungen ein.

Prof. Wen ze I Patz,  welcher durch zwei Jahre den Unterrielit im 
Freihandzeichnen ertheilt liatte, wurde zum wirklichen Lehrer an der Lan- 
desrealschule in Guding ernannt. An seine Stelle trat der Pruf. der k. k. 
Staatsgewerbeschule Anten Pa w ł o w s ki .

Der Turnlehrer Le o n i d a s  Bodnar e s c u  1, welcher auch fiir die Be- 
lebung und Einbiirgerung der Jugendspiele erfrig thśitig war und sich wie 
ein eigentliches Mitglied des Lehrkorpers a ller Interessen der Anstalt an- 
genommen liatte, trat zuniichst in gleicher Eigenschaft an die gr.-ur. Ober
realschule iiber, wo er bald darauf zum wirklichen k. k. Turnlehrer ernannt 
wurde. An seinerstatt wurde der stiidtische Hilfslehrer J o s e f  Sa dowski ,  
welcher sich in Lemberg die Lehrbefiihignng fur das Turnen erworben 
liatte, ais Nebenlehrer bestellt. Auch der Volksseliulunterlehrer Johann  
W i l h e l m ,  der im zweiten Semester des Jahres 1897/8 ais uneutgeltli- 
clier Turuassisstent an der Anstalt thiitig war, gieng im laufenden Jahre 
an die gr.-or. Oberrealschule iiber.

Mit dem Ministerialerlasse vom 19. Juni 1898, Z. 14852 wurde die 
Zalil der wochentliclien Lehrstundeu fiir den obligaten Unterrielit in der 
ruthenischen Sprache anallen Classen des Sbnatsuntergymnasiums von zwei 
auf drei erhdht. Diese Stundenyermehrung wurde im laufenden Jahre auf 
die 111. Classe ausgedehnt. Riicksichtlich der Organisation dieses Unter- 
richtes an den beiden Staatsgymnasien in Czernowitz wurde yerfiigt, dass der 
obligate Unterrielit fiir die Schiller der ruthenisch deutschen Parałlelclassen 
des Staatsuntergymnasiums, sowie fiir jene Schiller des Unter- und Ober- 
gymnasiuins, dereń entsprechende Yorbihlung durch den Fachlehrer in An-



wesenheit des betrelfenden Anstaltsdireclors mit Itęgimi eines Schuljahres 
constatiert wird, elassenweise gemeinsam ertheilt werde.

Gleichzeitig wurde genelimigt, dass fur die iibrigen Sehiiler der bei- 
den Anstalten z we i a u f s t o i g e n d e  J a h r e s e u r s e  mit je zwei wochent- 
lielicn Untorriehtsstunden 1'iir den nicht obligaten Unterricht in der rutlie- 
nisehen Sprache unter den in der Ministerialverordnung vom 8. Juni 1871, 
Z. 4275 festgesetzten Bedinguugen ain Staatsuntergymnasium errichtet 
werdeu, von denen der 1. (Anfangscurs) mit Eleginn 1898/9 zu activieren 
sei. Da sieli infolgę dessen zahlreiclie Sehiiler, besonders vom Obergym- 
nasiuni zmn Besuche dieses Freicurses meldeten, wurde derselbe sofort 
nacli Ileginn des Scluiljahres erdfliiet and mit dem Unterriclite in demsel- 
ben der Prof. des Staatsobergymn. S e r g i u s  Szpoy  nar o w sk i betraut.

Infolge motiyierter liitte der Direction fand sieli der Landesschulrath 
mit dem Erlasse vom 11. April 1899, Z. 915 yeranlasst, zu gestatteu, dass 
im 2. Semester in der rutheniscli-deutscheu Parallelabtheilung der 111. Cl. 
zumichst yersuchsweise monatlich z we i statt einer S c h u l a r b e i t  im 
Dentschen gegeben werdeu.

Das Schuljahr liatte kanni begoimen, ais die erschiitternde Kumie von 
dem sclireckensyollen Emie unserer edlen Ka i se r i n  E l i s a b e t b  eintraf. 
Lelrrer und Sehiiler waren dureli die schaueryolle Tragik des Ereignisses 
in innerster Tiefe erschiittert, und ais die Sehiiler die Trauerfahne vor dem 
Gebiiude hangęu saheu, legten sie in riihrendem Mitgefiihl ans eigeuem 
Antriebe Trauerfldre an. Am 17. September, dem Beerdigungstage der Kai
serin, wurden in allen Gotteshuusern vou Czeruowitz Trauerandachteu ah- 
gehalten, an denen mit der gesammten Beydlkerung der Stadt aucli der 
Lehrkdrper und die Sehiiler theilnnhmen.

Aus Anlass der Yollendung des fiiufzigsten Jahres der segensreicheu 
Regierung unseres  Kai sers  waren zu einer festlichen Begehung im 
Kreise der Schnie bereits maucherlei Vorbereitungen getroffeu und Pliine 
yorbereitet, die mit Biieksicht aut die Trauer des Allerhdchsten Kaiserhau- 
ses auf eiu bescheidenes Mail eingesohrankt werdeu mussten. Am Vormit- 
tage des 2. Decembers 1898 wurden sanuntliche Sehiiler i u ihre Gotteshiiuser 
zu einer Festaudacht geleitet, worauf dieselhen sich um 11 Uhr in der mit 
Blumen und Teppichen geschmiickten Turnhalle des Turnyereines zu einer 
Schulfeier yersammelten. Die Lehrer der Anstalt hatten bereits die aus 
diesem Aulasse von Seiner Majestat allergniidigst gestifteten Ciyil- und 
yielfach audi die Militiir-Erinnerungsmedaillen an der Brust, eine festlich 
gehobene Stimmung erfiillte Lehrer und Sehiiler. Miichtig erklang die Volks- 
liymne aus der Brust des wohlgeschulten Sangerchores der Sehiiler, worauf 
der Director an der Seite der blumengeschmuckten Kaiserbiiste in einer 
fiir die Fassungskraft und das kindliche Gemiitli der jugendliehen Sehiiler 
berechneten Anspraehe ein Bild des 50jiihrigen Wirkens unseres Kaisers



entrollte, welclies in <lie Aufforderung ausklang, i u stolzer und trener 
Anhanglichkeit fiir das grofie osterreichische Vaterland und unsere ange- 
stammte Dynastie den Lebensabend unseres geliebten Herrscliers durch 
verdoppelte Liebe yerschouern zu helfen. Mit jugendlichor Begeisterung 
brachen unsere Scliiiler in ein dreiraaliges Hoch auf unseren Kaiser und 
ilerrn ans. Zahlreiclie Festschriften und Flugbliitter in deutscher, ruthoni- 
scher und rumanischer Sprache wurden an die Scliiiler yertheilt. An der 
allgemeinen spoutanen Illumination der Stadt am Abende des 1. und 2. 
Deceinbers nalim aucli die Anstalt, welclie mit einer schwarz-gelben Fest- 
fahue wiihreud dieser Jubeltage gesclimiickt war, freudigen Antheil. Mit 
dem Erlasse des Herrn Ministerprasidenten vom 20. December 1898 ad Z. 
1625 wurde der Direotion fur die Sr. k. und k. ap. Majestat ans Anlass Aller- 
liochst dessen 50-jalirigen Regierungsjubilaums dargebrachte loyale Huldi- 
gung der Allerhochste Dank bekannt gegeben.

Mit der Allerhbchsten Entschlielhing vom 19. September 1898 habeu 
Seine k. und k. ap. Majestat dem von beiden Hausera des Reiclisrathes 
besclilossenen Gesetzentwurfe, betreffend die Regelung der Beziige des Lelir- 
personales au den vom Staate erhaltenen Mittelscliulen die Allerhochste 
Sanction allergnadigst zu ertheilen geruht. Das beziigliche Gesetz wurde 
am 1. October 1898 im Reicbsgesetzblatte kuudgeinacht und trat gemiiC 
§ 19 dieses Gesetzes mit diesem Tage in Wirksamkeit. Tiefgefiihlter Dank 
fur diese huldyolle Guade Sr. Majestat erfiillte die Herzen aller Mitglieder 
des Lehrstaudes und ilire Familien, ais die erste Rundo dieser Nachricht 
sieli yerbreitete. Diesem Gesetze gemiili wurden zuniichst mit dem Landes- 
schulraths-Erlasse voin 6. October 1898, Z. 4088 den Mitgliedern des Lelir- 
korpers die n eu en  Ge bure n  und Rem u ner a t ionen vom 1. October 
an angewiesen. In weiterer Durchfiihruug dieses Gesetzes wurden mit dem 
Ministerial-Erlasse vom 21. Januar 1899, Z. 28710 ex 1898 den Proff. Fried
rich Loebl ,  J o s e f  Bi t tner ,  Fer di nand  Saxl  und dem wirklichen 
Lehrer Jul iann Tiron je drei Jalire, dem Prot'. J u l i a n  Ko b y l a ń s k i  
ein Jahr und neun Monate ais Supplentendienstzeit zum Zwecke der Zuer- 
kenuung von Quin<iuennalzulagen, bezielmngsweise der Stabilisierung an- 
zurechnen gefuuden. Mit dem Ministerial-Erlasse vom 8. April 1899, Z. 
8005 wurde dem Prof. Julian Kobylański noch ein weiteres Supplentenjahr, 
zusammen dalier zwei Jalire und neun Monate zu dem erwiihnten Zwecke 
eingerechnet. Mit dem Ministerial-Erlasse v. 28. Noreinber 1898, Z. 25885 
wurde entschieden, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Juli 1886, 
R.-G.-Bl. Nr. 121 betreffend die Dienstalterszulagen der Supplenten aucli nach 
dem Inslebeutreten des neuen Gehaltsgesetzes weiter in Kraft bleiben.

Mit dem Landesschulraths-Erlasse voin 11. October 1898, Z. 4138 
wurde dem Prof. Kobylański die 1. Quinquennalznlage vom 1. September 
1898 an zuerkannt.



Durcli den Ministerial-Erlass vom 3. Noveml)er 181)8,2. 24288 wurde 
der Prof. der Staatsrealschule in Lemberg Anton S t e f a n o w i c z  zmu 
Fachinspector fiir das Zeiclinen an Mittelschulen in Galizien nnd der Bu
kowina auf weitere drei Jalire, bis zum Schlusse des Schnij. 1900/1 berufen,

Ani 11. Miirz 1889 inspicierte der llerr Landesschul-Inspector Dr. 
Carl Tu miirz ans Anlass der fur Ende Miirz nach Wien einberufenen 
Conferenz der Landesscliul-Inspectoreu fur die Mittelschulen den Deutsch- 
unterricht in der ruthenisch-deutsclien Parallelabtlieilung der 1. Classe. Ani 
9. Mai 1899 besiclitigte Prof. A. S t e f a n o w i c z  die Lelinnittelsainmlungen 
fur den Zeichenuuterricht und die Zeichnungen der Schiller.

Am 2G. Juni 1899 erschien der Herr Landespriisident Fr e i herr  von 
B o u rg i g no n  in Begleitung des Herm Landesschulinspectors Dr. Tum- 
l i rz in der Anstalt und wohnte dem Uuterrichte in zwei Classen bei. Der 
Herr Landeschef gewann hiebei die personliche Uberzeugung von der Un- 
lialtbarkeit der gegenwiirtigen Uuterbringungsyerhaltnisse der Anstalt, be- 
auftragte den Director iiber die dringende Nothwendigkeit der Herstellung 
des Neubaues fiir das Staatsuutergymnasium sofort zu berichten und stelite 
die personliche Unterstiitzung und Forderung dieser Augelegenheit in 
bestinnnteste Aussicht.

Im Eiuvernehmen mit den kath. Cousistorien wurden vom Landesschul- 
ratlm mit dem Erlasse vom 10. December 1898, Z. 0002 fiir den Kirchgang 
der rom.- und griecli.-kath. Schiller wahrend der rauhen Jahreszeit beson- 
dere Normen herausgegeben. Im Simie dieser Vorschriften wird fiir die 
griech.-kath. Schiller der beiden Gymnasien in Czeruowitz wiihreml der 
Wintermonate an Sonii- und Feiertageu eine Hausandaeht urn k. k. 
Staatsobergymnasium abgehalten, wie dies bereits seit Jahren fiir die rdm.- 
kath. Schiller geschielit. Infolge desseu wurde mit der Direction des k. k. 
Staatsobergyinnasiums die Vereinbarung getrolfen, dass aucli die Exliorten 
der griech.-kath. Schiller fortan wahrend des gauzen Jalires nicht mehr am 
Untergymnasium sondern am Obergymnasium abgehalten werden. Hingegen 
wurden die gemeinsamen Exhorten der griech.-or. Schiller mit ruthenischer 
Unterrichtssprache beider Anstalten seither in das Untergymnasium \erlegt, 
dessen Professoren diese Scliiiler aucli zu dem Gottesdienste in die griech.- 
or. Kathedralkirehe begleiten.

In Bezug auf den Beginn und Sehluss des Schnijahreś, die yerschie- 
denen Prufuugen und die Schulferien wurden am k. k. Staatsuntergymna- 
sium die fiir die Bukowina bestehenden Bestimmungeii eingehalten.

\  "X 1 1 . Gr«i>sni ir l lie it> s p II< ‘g o .

Die MafJnahmen zur PU ego der Gesundheit und Forderung der kor- 
perlichen Ausbildung der Scliiiler wurden sofort nach Beginn des Schul-



jalires in einor eigenon Confercnz, welclier aueh der Turnlehrer beigezogen 
wurde, besproclien und ein Program m hiofiir im Uinriss festgestellt. Die 
Durchfulming der Jugendspiele, Ausliiige und Ubungsmiirsche iibernahm 
der T u m l e h r e r  Sadowski ,  welclier nacli Bediirfnis fallweise mit dem 
Director die Einzelheiten yereinbarte.

Vor Beginn des regelmalSigen Turnuiiterrichtes in den ersten yierzelin 
Tageu des Schuljahres wurde tiiglich in den Nachuiittagsstnuden, vom 15. 
Sejttember angefangen bis zum Spiitlierbste und seit dem Begiune des 
Friihjahres jeden Mittwoch und Samstag nacbmittags in dem schattigen 
Schulgarten der Anstalt gespielt. Die Spieler wurden in drei bis seclis 
Gruppen gelheilt und fiir einen angemessenen Weclisel der Spiele inuer- 
halb der einzelnen Gruppen gesorgt. Durchschnittlich erschienen 45 Knaben 
auf dem Spielplatze, docli war die Betheiligung an Samstagen, an welclien 
manchmal ii ber 8U Schiiler sieli einfanden, grdCer ais an Mittwochen. Ins- 
besondere war die Theilnahme der nntersteu beiden Classen an den Spielen 
eine erfreulicli rege. Mit besonderer Vorliebe wurden gespielt: a) Lauf-  
sp i e l e :  Scliwarzer Mann, Jilgerspiel, Drei Mann hoch, Diebschlagen, Scliaut 
Encli nicht um, Guten Morgen Herr Fischer, Kettenreilieu, Komin’ mit, 
Katze und Maus, Biifenschlagen, Wer ist schneller? und andere; b) Ball-  
sp i e l e :  Kdnigsball, Kreisball, Fufiball, Treibball, das deutsclie Ballspiel, 
Faustball, Fangball, Korbball. AuCerdem wurde aucli das Bocciaspiel, Cro 
quet, das Masseutauziehen und der Hexentanz gepflegt. In der Beaufsich- 
sichtigung und Fdrderung der Jugendspiele wurde der Turnlehrer vom Herm 
Prof. Loebl ,  der sehr liaulig aut' dem Spielplatze erscliien, in dankens- 
werter Weise unterstutzt.

Im Laufe des Schuljahres wurden 6 Ausfi i ige yeranstaltet, u. zw.: 
ani 20. Septeinber, 5. November, 18. Miirz, und 15. April nach dem Ho- 
reczer Wiildclien,  am 15. October nach Żuczka,  wobei auf dem Hin- 
wege die Pruthbriicke, auf dem Kiickwege die Fiilire niichst der Schloss- 
mann’schen iMiilile beniitzt wurde, ani 2. Juui nach dem Berge u. Wiildclien 
Cecina.  Es betheiligten sieli an diesen Ausfiiigeu nach der obigen Reihung 
84, 04, 71, 58, 70, 50 Schiiler. Wahrend des Marsches wurde von einzelnen 
Schiilern die Trompete geblasen oder die Tromtnel geschlagen, abwechselnd 
aucli Marschlieder von den Theilnehuiern gesungen. An den Austlugsorten 
wurde meist aucli gespielt, zu welchem Beliufe die Spielgeriithe in Ruck- 
siicken mitgenommen wurden. Die fiir den W i n t e r  geplant gewesenen 
Miirsclie mussten infolge Ungunst der Witterung unterbleiben.

Ne uange sc haf f t  wurden an Sp i e l ge r i i the n  2 Fuliballe, 4 kleine 
Schlagballe und 12 Schlagholzer.

Wie im Vorjahre wurden aucli in diesem Schuljahre zwei grdliere 
Pliitze im Schulgarten zu Eislaufplatzen umgestaltet, welclie aber leider
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infolge der ganz abnorraen Witterungsyerhaltnisse des letzten Winters nur 
durch wenige Tage von der Schuljugend beniitzt werden konnton. Uocli 
war die Betheiligung derselben wahrend dieser wenigen Tage eine beson- 
ders lebhafte, zumal die Anzalil der zur leihweisen Uberlassung an unbe- 
mittelte Schiiler angekauften Schlittschuhe vermelirt wurde.

Die Anstait wurde in der Fbrderung der Gesundheitspllege dadureh 
wesentlicli unterstiitzt, dass samintliclie Schiiler der ersten vier Gymnasial- 
classen aus dem katholischen und dem ruthenisclien Kiiabeninternate, sowie 
einzelne Schiiler des rumanischen Internates das k. lc Staatsuntergymna- 
sium besuchen. Diese Internate sorgen fur regelmiUlige Biider bei ihren 
Zoglingen, in denselben siad iiberhaupt bei steter iirztlicher und sclmlbe- 
hbrdlicher Controle jene Einrichtungen und Vorkehrungen getrolfen, welche 
der physischen Erziehung der Jugend dienen. Die Classeuvorstiinde bekiiin- 
mern sich aucli bei den iibrigen Schiilern; soweit es tlmulich, darum eine 
verstandnisvolle Handhabung der Hygiene imHause anzuregen und insbeson- 
dere fur den Besuch von Biidern zu sorgen.

In den Classerzimmern siud zur Abhaltung des Lichtes, soweit dies 
notwendig ist, in den Fenstern Rouleaux aus mattgrauer Leinwand ange- 
bracht. Fiir die vorgeschriebene Temperatur in denselben wahrend der 
lleizungsperiode wini aufmerksam gesorgt, und es sind aucli die zur Con
trole nothwendigen Thermometer iiberall angebracht. Fiir die Erueuerung 
der Luft in den Schulritumen wird durch Óffnen der Fenster wiihrend der 
Vormittagspause und nacli dem Unterrichte uach Thunlichkeit gesorgt. 
Weil das Schulgebaude infolge seiner baulichen Einrichtung den iiygie- 
nischen Anforderungen so weuig entspricht, wird aut- die Reinlichkeit 
in demselben um so grdliere Sorgfalt aufgewendet. Behufs Yerminderimg 
der Stauberzeugung werden die Schiiler zur Reinigung der Schulie an den 
Scharreisen und Strohmatten conseąuent angehalten, aucli sind in den Clas- 
sen auberden Spuckniipfen noch Papierkbrbe aufgestellt.Der minder zufrieden- 
stellende Zustand der Reitschulgasse, in welcher aufSer der Anstait aucli die 
in einem Privathause exponierte III. Classe b ihren Eingang hat, veranlasste 
die Direction, den Herm Biirgermeister um die erforderlichen Mallnahmen 
zu bitten, welcher aucli in bereitwilligster Weise sofort <1 io geeigneten 
Verfiigungen traf. Den Miingeln des Gehors und der Augen der Schiiler 
wird stete Aufmerksamkeit zugewendet; in einer Reihe von Fiillen wurde 
der fachmiinnische Rath des Augenarztes Dr. P r o c opo v i c i  in Anspruch 
genommen, welchem die Direction fiir sein besonderes Entgegenkommen 
zu Danke yerpllichtet ist. Auf eine zweckmaiiige Vertheiluug der Gegen- 
stiinde auf die einzelnen Wochentage und eine entsprechende Aufeinander- 
folge derselben an den einzelnen Tagen wurde im Stundenplane mbglichste 
Riicksicht genominen und fiir eine gleichmiidige Yertheiiung der schriftli-
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Ausarbeitungen zuhause mul iii der Schnie durclt Einrichtung eines plan- 
v o I1(mi Arbeitskalenders Vorsorge getroffen.

Der Gesuudheitszustand der Schiiler wiihrend des abgelaufenen Jalires 
Jahres war ein durcliaus befriedigender und die Zahl der yoriibergehenden 
Erkrankungen eiiizeiner Schiiler eine yerhaltnismiUlig geringe.

I \ . A ’\ ri e l b i g e  E r l a s . s e  \  < » r g e s o t z t e n  I3 < > lio r< lc» n .

1. L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. VII. 18138, Z. 2691. Minderjiihrige diirfen 
Biicher an Antiquare ohne Zustiininung ihrer gesetzlichen Vertreter nicht 
yerkaufen. Vorkoniinende Falle eines derartigen Missbrauches der Couces- 
sionsberechtigung sind dem 8 tadtmagistratę anzuzeigen.

2. U.-M.-Erl. vom 6. X. 1898, Z. 21U09. Gegeniiber Priyatscliiilern, 
welelie bei Mitgliedern des Lehrkbrpers in Kost und Quartier sind, bezie- 
bungsweise Priyatunterricht geniefien, sind alle Unzukommliehkeiteu liintan- 
znbalten, wenn dieselben um Zulassung z«r Autnabinsprufang oder zur 
Maturitatspriifung ersucben.

3. L.-Scb.-R.-Erl. vom 7. XI. 1898, Z. 4455. Die Notę aller Schiiler im 
Uuthenischen, welcbo den obligaten Classenunterricht besuclien, bat die 
Geltuug einer obligaten Notę, bingegen liaben die Noten, die die Schiller 
in den Specialcursen fur die rutbeniscbe Sprache erwerben, die Geltung 
nicbtobligater Noten.

Schiiler, welelie -in den Freicursen die erforderliche Fertigkeit im 
Rntbeniscben erlangt liaben, kdnnen zu Beginn eines Scbuljabres aufgrund 
der yorgescbriebenen Constatierung ihrer Kenntnisse zu dem obligaten 
Unterrichte zugelassen werden.

Schiiler rutheniscber Muttersprache liaben am rutbenischen Sprach- 
unterricbte jedenfalls tbeilzunebmen, sie sind zunacbst ztun Besucbe des 
obligaten Classenunterrichtes zu yerbalten und erst mieli Constatierung 
der unzureicbenden Kenntnisse im Uuthenischen dem unobligaten Unter- 
richte zuzuweisen.

4. U.-M.-Erl. vom 25. XI. 1898, Z. 16819. Die allgemeinen Bestimmungen 
iiber die Cumulierung von Freipliitzeu mit Stipendien gelten aucli fur den 
gleiclizeitigen Genuss eines Freiplatzes in einem biscboflicbeu Seminare 
mit einem auderweitigen Stiftungsbezuge, es muss jedoch das competente 
Ordinariat zu dieser Cumulierung zustimmen.

5. F.-M.-Erl. vom 29. X. 1898, Z. 54063. Schreibunfahige Personen, wel- 
che fortlaufemle Betriige bis zum Hochstbetrage monallicber 50 fl. oder 
einmalige Zahlungen bis zu dieser Betragssumme erhalten oder erlegen, 
kdnnen ibr Handzeichen bei den Fertigungen von Casseąuittungen oder 
Erlagscbeiuen durch den Namensfertiger und eine zweite Partei beglaubigen.



X .  ; i I  i- il i k  d o r  f S c l i  i i  S<m

a 1 a H G

i. I I . I I I .
IV . men

1. Zahl.
Zu Ende 1897/8 . . .

a b a b a h

60 25 44 30 51 35 245
Z u Antang 1898/9 . . . 74 50 62 27 52 27 43 340
W ahrend des Sehuljahres
e in g e tre te n .......................... — - 1 — 1 2

Im ganzen also aufgenommen 74 50 63 27 53 27 48 342
D aru n te r:

Neu aufgenommen u. zwar:
a u f g e s t ie g e n ..................... 66 49 7 1 8 1 2 134
iie p e te n te u .......................... 2 1 3 — 1 2 \)

Wieder aufgenommen u. zw.:
a u lg e s t i e g e n ..................... — 51 25 41 26 42 185
T tepeteu ten .......................... 0 2 1 3 — 2 14

W ahrend des Sehuljahres
ausgetreten ..................... 14 13 i 6 2 7 — 4 16

Schiilerzakl zu Ende 1898/9 60 37 57 25 40 27 44 296
D arunter:

Offentliche Schiller . . . 59 37 54 25 45 27 42 289
P r iv a t i s te n .......................... 1 — 3 — 1 — 2 7

2. Geburtsort (Vaterland).
G z e rn o w itz ........................... 14 4 | 23 1 12' 3 13 70’
Bukowina aulier Gzernowitz 271 28 21" 19 18 19 18' 150:'
G a l i z i e n ................................ 16 5 1 5 12 5 G> 56'
Osterreich-Ungarn aulier Bu-
kowina und Galizien 2 _ 2 _ 1 _ 1 6

K u m a n i e n ........................... _ _ i i _ 2 _ 4 7
R u s s la n d ................................ _ _ ; _ _ _ _ _ —
Ubriges Ausland . . . . — — — — — — —

Summę . 591 37 54" 25 45' 27 422 2897

3. Muttersprache.
D e u t s c h ................................ 36 392 36' 21 132"
R u th e n i s c h .......................... 4 35 4 25 5 27 12' 112'
R u m a n i s c h .......................... 1 _ 0' — 3 _ 2 6'
P o ln i s c h ................................ 171 2 10 — 1 _ 71 372
A n d e r e ................................ 1 — 1 — — — — 2

Summę . 591 37 543 25 45' 27 422 2897

4 .  Religionsbekenntnis.
Katholisch des lat. R itus . 23 1 19 1 8 _ 11 63

„ des arm. „ 5' — 2 — 1 — 0 ' 8"
„ des griech. Ritus 1 14 ! 9 2 8 3' 38'

Griechisch-orientalisch mit
rulh. Unterrichtssprache . 4 21 4 15 3 19 9 75

Griechisch-orientalisch mit
rum. Uiiteriiclitssprache . 1 — 0* — 2 2 5'

Evangeliscli Augshurger
C o n fess io n .......................... 3 — 1 i — 3 8

I s r a e l i t i s c h .......................... 22 1 27- 28' — 14 <j 23
Summę . 59' 37 54= 25 45' 27 422 289"



(Z i a  s s e Zusam- J
menI . i i . I I I .

IV .

5. Lebensjahr.
a b a b a i>

10 J i ih r e ........................... 1 .‘i — — — •i
11 „ ........................... 14' 9 4 — j — — _ 27'
12 ,.................................. 15 11 8 2 3 39
13 „ ........................... Ki b 20' 4 14' 2 592 i
14 ................................... 8 7 114 8 8 7 i; 55'
15 „ .......................... 4 4 5 1 7 ,i 9 2 12' 432
1(» 1 3 3 f> ó 12 29 I
17 „ .......................... — — ! i 4 4 7' 17' 1
18 „ .......................... — — 1 — 1 — 4 3 8 j

i 11) ................................... — — — 1 2 •'> i
i 20 „ ........................... — — — i! — i

i 22 ” — _ 1 — |j
1 —

12 i

i i  ” • ; ; ; :I, n ...........................
— —

i  i
i
i i

Summo 591 37 51 ; 25 | 45' 27 422 28‘)7 I

6. Nach dem Wohnorte  der
Eltern.

(Ir tsn n g eh o rig e ..................... 20 7 30 5 j! 141 3 19 98'
A u s w iir t ig e ........................... 30 24" 20 31 24 232 19115

Summę . 59' 37 ! 54:l 25 ; 451 27 422 2897

7. C lassif lcat ion.
a) Z ii E n d e  d e s  S e h u l-

j a h r e s  1898/9:
r. Fortgnngschisse mit Vorzug 2 5' 5 ! 8 10 2 40'
r. .. . . . .
/w  einer W iederholungspru-

40' 22 33 18 281 15 211 177"

fun<»; zugelassen . . . . G 5 7 1 3 — 8 30
Tl. Fortgangsclasse . . . 8 i 7 1 3 2 9 ‘ 3.11

III. „ . . .
Zu einer N achtragaprufung

i 2 2 — 2 10

krankheitshnlber zugelassen ~ — 0 ! i — —
AuGerordentliche Schiller . — — — — ~ —

Summę . 59' 37 54:i 25 ;| 45' 27 42" 2 81)7

b) N a e h t r u g  ra m  S e h u l-
t

j a h r e  1897/8:
W iederliolu ngs prufun gen
waren bcwilligt . . . . 8' — 3 1 5' — l 2 18'

[Ontsproclien haben 3' — 1 1 2> — | r1 8'
Niclit entaprochen haben 

(oder nichterachienen sind) 
N nchtragspriifungen waren

5 2 — o■o — 10

2 lb ew illig t................................ — — — i — --  i i 1
Entaprochen haben . . . — — i — li — — | —
Niclit entaprochen haben . _ — — — — 1 o 1 o 1

j Niclit erschienen sind . . i i 1 2
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(£ 1 a  s s e Zusam-
menI . i r . I I I . IV .

Dam ach ist das E n d er- 
g e b n is  fur 1897/8:

I. Fortgaugsclasse mit
V o r z u g ................................
I. Fortgaugsclasse . . . 

II. „ . . .  
III. „ . . .  
Ungepriift blieben . . . .

a i, a I) a b

5 ‘
43'

G
4

"
a

 
i 

i 
i

30
3

10
18

1
1

2 1 
4 11 

6

3
262

21

1

3 12 
1814 

17 ' 
7
2

Summę . 582 25 44 30 492 32:l 2381

8. Geldleistungen d. Schiller.
Das Schulsreld zu zahlen

waren verpflichtet
im 1. Semester . . 45 14 38 2 18 i 20 138
im 2. 20 7 33 5 15 i 33 117

Zur lla lfte  waren befreit
im 1. Semester . . . — — — — 3 i — 4
im 2. . . . — — — — 2 — — 2

Ganz befreit waren
im 1. Semester . . . 19 29 24 21 29 25 27 177
im 2. „ . . . 41 30 25 20 31 26 9 184

Das S c h u lg ę ld  betrug im 
ganzen

im 1. Semester . . . 900 fl. 2800. 700 fl. 400 3900. 30 OJ 400 0. 2800 fl.
im 2. . . . 400 fl. 1400 6600. 1000 3200. 200. 7200. 2360 0.

Zusammen . 

Die A u fn a h m s t a x e n  be-

1300 fi. 420 0. 14200. 140 fl. 7100. 500 |1120 fi. 5160 fl.

t r u g e n ................................ 110 7 fi 1050 25-20 2-1 0 23 1 0 2 1  fl 8 40 306-6 0.
Die L e h r m it t e lb e it r i ig e

betru geu ................................
Die T a x e n  fu r  Z e u g n is -

50 „ 63 „ 27 „ 53 „ 27 CC 341 fl.

d u p l ic a t e  betrugen . . — — — — — 2 II.
Summę 213-70 155 88-2 0 29-1 fl 7 6 1 fl 29 1 0 56-4 0 619 (i fl.

9. Besuch in den re la t -ofciig. 
und nichtobligaten Gegen- 

standen.
Ruthenische Sprache, oblig. 2 37 3 25 5 27 121 111'

„ „ frei . 3 — 2 — 1 — — i;
Rumanische Sprache, oblig. 1 — 0' — 3 — 2 6'

» „ frei . 1 — — 2 --  ! — 3
K a llig ra p h ie ........................... 59 37 54 25 — — __ 175
Freihandzeiehnon I. Curs . 

„ I i .  ., .
13 4 1

6
3
3 7

1
5 (i

25
27

Turnen, classenweise . . . 4!) 32 39 19 37 23 30 221)
Gesang I. Curs . . . . 23 24 — 2 — — — 49

,  II „ . . . . — — 5 10 1) 5 _ 29
Polnische Sprache 25 1 12 6 4 2 2 52
Stenographie I. Curs . . 

10. Stipendien.

24 24

Anzahl der Stipendisten — — _ _ — 2 4 — 6
Gesammtbetrag der St.ipen-

d i e n ..................................... - — - — 1000. 200 0. — 300 0.
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7MI. S<*Ii iiloi*A'©rzeiolinis4.
Schiller, dereń Namen fett gedruckt sind, sind Yoraigsschiiler.

I. Ciasse a.
1. Beri Heinrich, 2. Billi"- Abraham, 3. Biskupski Jaroslaus Ludwig1, 

4. Bleier Moses Leon, 5. Bohosiewicz Johann Andreas, 6. Brendzan Iłila- 
rion, 7. Brodik Franz, 8. Budziszewski Miecislav, 9. Buxbaum Jakoh Ire,
10. Doblinger Nicolaus Peter, 11. Domański Leopold Marceli, 12. Donigie- 
wicz Mielnie], 13. Dworżak Rudolf, 14. Fal lik Jakoh, 15. Fazikas Eduard, 16. 
Fuchs Benjamin Leib, 17. Geller David Samuel, 18. Geller Josef, 19. Gell- 
mann Abraham Isak, 20. Germann Wilhelm, 21. Gretzki Emanuel, 22. 
Guminski Oskar Josef, 23. Haas Eduard Edmund, 24. Hoffmann Alfred 
Hugo, 25. Huhn Moses Ni son, 26. Kapise Wilhelm, 27. Knepper Salomon, 
28. Kostecki Johann Ociel, 29. Kurka Basil, 30. Lang Leo, 31. Lichten- 
dorf Siegfried, 32. Lunenfeld David, 33. Mielnik Theophil, 34. Mojzesowicz 
Bogdan. 35. Nikolaus Johann Ludwig, 36. Oleksiewicz Stefan,. 37. Pacht 
Karl Josef. 38. Pagacz Leo Edmund, 39. Piotrowski Bruno Oskar, 40. Pod- 
lowski Jul i us Anton, 41. Popiel Roman, 42. Ruźylowicz Franz Anton, 43. 
Schcrfstein Chaim David, 44. Schwartz Josef Theophil, 45. Schwarz Da- 
vid, 46. Seidlcr Leopold, 47. Serfass Franz Josef, 48. v. Stehlik Rudolf, 49. 
Stepek Peter, 50. Stetner Philipp, 51. R. von Striszka Michael, 52. Szajna 
Anion, 53. Tannenhaum Leib vei Ludwig, 54. Teitelbaum Abraham, 55. 
Weihrauch Chaim, 56. R. von Wessely Rudolf Hermann, 57. Womela Titus, 
58. Zucker Kalman Hersch, 59. Zurkanowicz Elias. Prwałisłen: 60. Jaku
bowicz Gregor.

!. Ciasse b.
1. Oyganiuk Alexander, 2. Demitrowski Jakoh, 3. Doszcziwnyk Johann, 

4. Dragan Orest, 5. Dragan Władimir, 6. Dron Basil, 7. Dutczak Nicolaus, 
8. Frundzei Johann. 9. Hlibka Georg, 10. Hoschowski Cornel, 11. Hreho- 
rowicz Stefan, 12. Iwaniuk Simeon. 13. Jung Nachman, 14. Kaszewko Ap- 
pollonius, 15. Kudryński Elias, 16. Liutec Demeter, 17. Mandryk Nikolaus, 
18. Marianczuk Nikolaus, 19. Mayer Eugen, 20. Mazur Michael, 21. Mełe- 
newicz Zenon, 22. Moschak Johann, 23. Moysiuk Peter, 24. Pihuliak Gre
gor, 25. Plaga Adolf, 26. Podlaszecki Jaroslaus, 27. Priadka Georg, 28. Reucki 
Gregor, 29. Rongusz Władimir, 30. Stefanowicz Johann, 31. Suchowerski 
Josef, 32. Suszyński Dionys, 33. Szuehiewicz Andreas, 34. Wojnowski Ale- 
xius, 35. Zahorodniuk Georg, 36. Żurowski Cyprian, 37. Żukowski Hilarion.

II. Ciasse a.
1. Bauer Schulem, 2. Bleier Isak, 3. Bohtner Gustav Leo, 4. Brand- 

mann Fabian, 5. Buchberg Moses Leib, 6. Buchholz Beri, 7, Chodakowski



Rudolf, 8. Ebner Judei, 9. v. Estlinger Otto, 10. Feldschuh Schapse, 11. Frank 
Adolf, 12. Friinkiel Moses, 13. Goldenstein Cliaim, 14. Grabowski Albin, 
15. Grabowski Kasi mir, 16. Handler Moses, 17. Hoffmann Koppel, 18. Idzi
kowski Kasimir, 19. Jakob Siegmund, 20. Jędrzyjowski Ludwig, 21. Klein- 
wiicliter Ferdinand, 22. Kosiński Gregor, 23. Kosiński Vietor, 24. Kriissel 
Moses, 25. Krautharnmer Mendel Leiser, 26. Lam Josef Michael, 27. Landau 
Abraham Jakob, 28. Lesner Benjamin, 29. Losner Israel Leib, 30. Matich 
Eugen, 31. Nachgeher Josef, 32. Neunteufel Gustav Jobami, 33. Orzą Wła
dimir, 34. Bank Eduard, 35. Piali' Karl Martin, 36. Pietkiewicz Anton, 37. 
Rakowitza Demeter, 38. Renner Victor, 39. Roler Herscb, 40. Rosengarten 
Adolf, 41. Sclmpira Kalman, 42. Schaudy Heinrich, 43. Schmul Karl, 44. 
Scluiee Jakob, 45. Schwammen Mordclie, 46. Somer Marom Majer, 47. Svo- 
boda Joliann, 48. Szkwarczuk Basil, 49. Szulc Eugen Michael, 50. Walter 
Nucliim, 51. Welisch Emil, 52. v. Wolański Joliann, 53. Zielski Joliann, 
54. Żukowski Ignaz. Prwatistcn: 55. Baumann Gustav, 56. Rotlileder Marcus, 
57. Sandru Stefan.

II. Classe b.
1. Andriewicz Eugen, 2. Budziński Demeter, 3. Cisyk Emilian, 4. Co- 

paciuc Vucol, 5. v. Drohotnirecki Nicolaus Lubomir, 6. Duszylewicz Georg, 
7. Fedorowicz Georg. 8. Frundza Dionys, 9. Hali]) Artetnius, 10. Hnidey 
Emilian, 11. Kirstiuk Cornel, 12. Kostecki Anton, 13. Mak Stephan. 14. 
Malicki Josef, 15. Mayer Dionys, 16. Morgocz Johann, 17. Olenczuk Elias, 
18. Orelecki Nicolaus, 19. Piliuliak Cornel, 20. Rudnicki Władimir, 21. Sie- 
minowicz Roman, 22. Smereczanski iohann, 23. Statkiewicz Clemens, 24. 
Stefanowicz Theodor, 25. Strilczuk Gregor.

III. Classe a.
1. Abramovieiu Sache Jancu, 2. Andracki losef, 3. Antonovici Georg, 

4. Aptelbaum Salomon Leib, 5. Baumer Chaim Esriel, 6. Biliig Salmon Lewi, 
7. Birnholz Mordko, 8. Blassy Josef, 9. Bleuweis Mechil, 10. Braha Titus,
11. Brendzan Władimir, 12. Chodakowski Otto, 13. Diiokstein Pinkas, 14. 
Epstein Rudolf, 15. Fischbacli Jonas, 16. Fiillenbaum Friedrich Martin, 17. 
Grigori Philemon. 18. Hamburg Simon Hersch, 19. Iaskiewicz Edmund Oth- 
mar, 20. Ippen Ado[f, 21. Ippen Max, 22. Karbulitzki Władimir, 23. Kora- 
lewicz Stefan laroslay, 24. Kalicki Eduard. 25. Luttinger Esra, 26. Nanassy 
Nicolaus, 27. Neuberger Mordko, 28. Picker Mordclie vel Marcus, 29. 
Preisser Friedrich, 30. Prelicz Reinhold, 31. Rosenberg Max, 32. Rosenkranz 
Mendel, 33. Rosenstreich Schmiel, 34. Riiber Israel, 35. Schechter Moses,
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36. Schlam p Reinhold, 37. Schwarz Leib, 38. Singer Hernhard, 39. Stein- 
hauch Getzel, 40. Teutler Marcus Mendel, 41. Thumser Alfred, 42. Trif 
Aron ller, 43. Wallstein Stephan, 44. Werner Bernhard, 45. R. v. Zaduro- 
wicz Theodor. Frioatistin: 4(5. Horowitz Natalie.

lii. Ciasse b.

1. Halko Władimir, 2. Dariczuk Peter, 3. Dzulinskij Johann, 4. Gawri- 
letz Constantin, 5. Horodyński Johana, G. Horodyński Theodor, 7. Hrenyk 
Anton, 8. Kateryniuk Peter, 9. Kisielewski Nestor, 10. Klapouszczak Stanis- 
laus, 11. Lagadyn Demeter, 12. Lipocki Constantin, 13. Negricz Joluinn, 
14. Nykuliak Josef, 15. Okuniewski Johann, 16. Perecki Sevorin, 17. Pihu- 
liak Emil, 18. Podlaszecki Emilian Orest, 19. Rongusz Constantin, 20. Se- 
meniuk Nicolaus, 21. Sieminowicz Miroslaus, 22. Sniatynezuk liieoiaus, 23. 
Soroczan Johann, 24. Stsfiuk-Petriw Kiiarian, 25. R. v. Striszka Sergius, 
26. Turczynetz lohann, 27. Woinowicz Demeter.

IV. Ciasse.
1. Armbruster Georg Johann, 2. Bacziuski Johann, 3. Bassaraba Ni

colaus, 4. Beku! Johann, 5. Bezpalko Josef, 6. Budurowicz Alexander, 7. 
Chaskalowicz Chaskel. 8. v. Estlinger Giinther, 9. Fedorowicz Władimir, 
10. Fenner Abraham, 11. Fiillenbaum Arthur Jakob, 12. Gabor iakois Leib, 
13. R. v. Gojan Leon, 14. Goldliainmer Leib, 15. Goldhammer Leiser, 16. 
Gottlieb Herscli, 17. Griinfeld Bernhard, 18. Heck Otto Wilhelm, 19 Janosz 
Theodor, 20. Kasprzycki Karl, 21. Kosikowski Stanislaus, 22. Kraft Mar
cus, 23. Lakusta Andreas, 24. Lateiner Siegfried, 25. Milch Albert Michel, 
26. Mykityla Anton, 27. Neunteufel Alfred, 28. Orźelski Michael Hierony- 
mus, 29. Panowski Rudolf, 30. Pihuliak Władimir, 31. Rentschner Bruno, 
32. Rosenzweig Leiser, 33. Sauer Jakob, 34. Seidmann Chaim Kalman, 
35. Tanasijczuk Victor, 36. Taszczuk Demeter, 37. Thumser Hugo, 38. To- 
tojescul Dionys, 39. Turkiewicz Otto, 40. Wasielkiewicz Julian, 41. Womela 
Leopold, 42. Zurkanowicz Isidor. PrwaUstcn: 43. Jakubowicz Kajetan. 44. 
Wynnyezuk Theodor.

Voranzeige fiir <!;»?-; Selmljfilir 18JM1T900.

Das Scliuljahr 1899/1900 wird am 4. September 1899 urn 8 Uhr friih 
mit dem heiligen Geistamte eroffnet. Der regelmiiliige Unterricht beginnt 
an dem gleichen Tage urn 3 Uhr nachmittags.

Die Aufnahine in die I. Ciasse findet am 15. und 16. Juli und am 1.



eyentuell, wenn noch Platz- vorlmnden sein sollte, ara 2. September statt. 
Die lieu eintretenden Schiller haben sieli an einem dieser Tage iii Beglei- 
tung ihrer Eltern oder dereń Stellvertreter zwischen 8 und 10 Ulir vor 
inittags zu melden und durcli Yorlage des Tauf- oder Geburtsscheiues 
mieliznweiseu, dass sie das 10. Lebensjahr scłion yollendet haben oder bis 
Eiide des Kalenderjahres yollenden werden, und falls sie ans einer dllent- 
liehen Volksscliule konimen, ein vom Leiter dieser Selmie ausgeslelltes 
Freąuentationszeugnis (oder die Schuluachrichten) mindestens iiber das 4. 
Schuljahr mitzubringen, in welchem der Unterrichtserfolg in der Unterrichts- 
sprache mit einer einzigeu Notę classiticiert ersclieint und der beabsichtigte 
Eintritt in eine Mittelschule ersichtlich geinacht ist. Aufnalnnswerber, die 
im laufenden Schuljahre keine Volksschule besuclit haben, miissen sieli 
iiber die Art ilirer Vorbildung genau ausweisen. Vor der Beibriugung eines 
legalen Tauf- oder Geburtsscheiues kann kein Scliiiler zur Aufnahmspriifung 
zugelassen werden. Die Aufnahmspriifung entscheidet iiber die wirkliclie 
Aufnalime und tiudet an den oben geuannten Tageu schriftlich von 10—12 
Ulir yormittags und miindlich von o—-5 Ulir nachmittags statt. Fiir diese 
Aufnaiinisprufung ist keine Taxe zu entrichten.

Beziiglich der Aufnaiinisprufung fiir die 1. Classe a gelten folgende 
JJestimmungen:

1. Die Aufnahmspriifung ans der Religionslehre ist nur miindlich, 
aus der deutschen Sprache und dem Rechnen scliriftlieli und mundlieli 
yorzunehmen.

2. In der Religion werdenjene Kenntnisse yerlangt, die in den ersteu 
vier Classen einer Volkssehule erworben werden kbnnen.

i). In der deutschen Sprache wird yerlangt: Fertigkeit im Lesen und 
Sclireiben (auch der lateinischen Sclirift), Kenntnis der Eleinente der For- 
menlehre und Fertigkeit im Analysieren einfach bekleideter Siitze.

4. Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Gruudrechnungen in ganzeri 
Zahlen nothwendig.

5. Die Aualyse einfach gekleideter Siitze und die Ldsung vou Text- 
aufgahen wird auch bei der schriftlichen Priifung yerlangt.

Ilei der Aufnahmspriifuiig fiir die I. Classe b werden dieselben For 
derungeii mit dem Unterschiede gesteilt, dass an die Stelle der deutschen 
Sprache die ruthenisclie tritt. AuOerdem haben sieli die betreffenden Auf- 
nahmswerber auch einer Priifung aus der deutschen Sprache zu unterzie- 
lien, wobei jedoch nur jenes Mali von Wissen gefordert wird, welches sich 
die Schiiler ruthenischer Volksschulen in dieser Sprache wiilireiid des 3. 
und 4. Scliuljahres lehrplanmaljig aneiguen konnen und zwar: Fertigkeit 
im Lesen und Sclireiben der deutschen Sclirift, JJekanntschaft mit den 
allerwichtigsten ltegeln der Rechtschreibung, Kenntnis der allerwichtigsten



und hautlgsten Forraen der Decliuation und Conjugation, einige Ubung in 
der Analyse eiues einfaeh erweiterteu Satzes, endlich nur der Wortschatz, 
der mis den an den ruthcnischen Volksschulen eingefiihrten Lelirbiiehern 
von Rotli-Hlibowicki erworben werden kann.

Eine Wiederholung der Aufnahmspnifung in die I. Classe an einer 
und derselben oder an einer anderen Mittelsclnile mit der Rechtswirksam- 
keit fur das uninittelbar folgende Schuljahr ist zufolge Min.-Erl. vom 2. 
Janner 1886, Z. 85, unzulassig.

Schiiler, welche ilire Studien unterbrochen liaben, miissen zufolge Mi- 
nisterialerlasses vom (i. October 1878, Z. 12884 aucb, wenn sie durcb 
Wiederholung der Classe ilire Studien fortsetzen wollen, sieli einer Auf- 
nahmspriifung unterziebeu. Fur diese Aufnahmsprufung ist im yorhinein 
eine Taxe von 12 fi. b. W. zu erlegen.

Eine durcb unwabre Angaben ersebliebene Zulassung zu einer Auf- 
iiahmspiiifung ist zufolge L. Seh.-R.-Erl. vom 15. Marz 1899, Z. 635 ungil- 
tig und zielit die Enlfernung des Scbiilers von der Ansta.lt nacli sieli.

Die dieser Anstalt sebon angeboreuden Schiiler liaben sieli ani 1. 
oder 2. Septeniber zwisehen 11 und 12 Ubr yormittags beliufs ibrer Ein- 
sebreibung in der Anstalt einzuiinden, zu diesem Zwecke das Zeugnis ii ber 
das II. Semester des yergangenen Scbuljabres yorzuweisen und 1 H. 50 kr. 
ais Lebrrnittel- und Spieibeitrag zu entriebten.

Die Aufnahmsprufungen in bdhere Classen, sowie die Wiederbolungs- 
und Nacbtragsprufungen finden ani 2. Septeniber statt und beginnen um 
8 Ubr friih.

Schiiler, die bislier an einem anderen Gymnasium studiert liaben und 
in das Staatsuutergymnasium eintreten wollen, liaben sieli ani 1. oder 2. 
Septeniber zwiseben 11 und 12 Ubr yormittags bei der Direction zu mel- 
den, den Tauf- oder Geburtsscbein und die Studienzeugnisse yorzulegen 
und nacbzuweisen, dass sie iliren Abgang von der friiheren Anstalt ord- 
nungsmaliig angemeldet liaben. Die wirkliche Aufnahme kann nach Mali- 
gabe des yorbandenen Rauines erst am 3. Septeniber erfolgen.

Alle neu eiutretendeu Schiller liaben eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 
kr., eineu Lehrmittelbeitrag von 1 11. und einen Jugendspielbeitrag von 
50 kr. zu entriebten.

Aufnabmen von Schiilern aufierbalb der yorgesehriebenen Aufnabms- 
termine komien, Ubersiedlungsfalle ausgeiionnnen, nur mit Bewilligung 
des Ministeriums fur Cultus und Unterricht erfolgen.

Alle aufgenommenen Scbuler liaben sieli vor Beginn des Unterrichtes 
mit den an der Anstalt im Gebrauche stehenden Lehrbuchern zu yersehen. 
Die Schulbiicberyerzeicbnisse werden die zulassigen Auflagen ausdrucklicli 
nennen, andere Auflagen kiinnen niclit geduldet werden. Scbuler und Eltern 
werden daher vor dem yorzeitigen Ankaufe unzulassiger Biicber gewarnt.
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Das Schulgeld betriigt 20 11. per Sen\ester u ml ist im 1. Semester 
von den Schulern der 1. Ciasse im Lanie der ersten drei Monate, von den 
Schulern der 2. bis 4. Ciasse in den ersten zwei Monaten iii Sclmlgeld- 
marken zu eutriehten.

Zahlungspflichtig ist jeder Schiller, der nicht bereits mittels Erlasses 
des k. k. Laudesscliulrathes befreit ist, ebenso jeder, der der Befreiung zu- 
folge der erlialtenen Zeugnisnoteu wieder verlustig gewordeu ist. Sclmlern 
der ersten Ciasse kann unter bestimmten Bedingungen die Zahiung des 
Sclmlgeldes fur das I. Semester bis zuin Schlusse desselben gestnndet 
werden. Schulern, welche der Zahluugspllicht nicht nachkommen, wird der 
weitere Schulbesuclr yerwelirt.

Jene Schiller, welche um die ganze oder halbe Schulgeldbelreiung 
eiureichen wollen, haben das betreltende mit einem Armuts- (oder Mittel- 
losigkeits-) uud dem letzten Seinestralzeugnisse belegte Gesuch iunerhalb 
der ersten 14 Tage eines jeden Semesters einzubringen. Die Armutszeug- 
nisse diirfen nicht iiber ein Jahr alt sein, miisseu auf dem vorgeschriebe- 
nen Formuiare ausgefertigt, in allen Rubriken sorgfaltig ausgefiillt und 
a) vom Czernowitzer Stadtmagistrate, beziehuugsweise vom Gemeindeamte 
und der k. k. Bezirkshauptmaunschaft, bj von der geistlichen Behbrde (d. 
h. dem Pfarramte oder Cultusyorstande), c) vom Steueramte und d) vom 
Grundbuchsamte bestiitigt sein. Armutszeugnisse, denen audi nur eine 
dieser Bestatigungen fehlt, sind ungiltig. Da die Ausstellung solcher Zeug- 
nisse haufig liingere Zeit in Anspruch niinmt, so ist es rathsam, sieli 
dieses schon wiihrend der Sommerferien zu besorgen.

Eine besondere Sorgfalt wird den Eltern und Angehórigen auswiirtiger 
Schiiler in der Wahl des Kost- und Wohnortes ans Herz gelegt. Alljalirlioh 
wird die traurige Erfahrung gemacht, dass Misserfolge in den Studien, 
manchmal sogar dauerude Verderbnis der Schiiler in einem schlecht ge- 
wiihlten Kostorte, in dem die gehorige Aufsicht und richtige Leitung 
fehlt, ihren Grund haben, so dass die Eltern spiiter ihren Missgriff bitter 
zu beklagen haben.

Die Direction wird, wenn die Eltern sich vertrauensvoll an sie wen- 
den werden, deuselben, soweit sie es yermag, berathend zur Seite stehen.


