
VIII. Jahresbericht

k. k. zweiten Staatsgymnasiums
i n  C z e r n o w i t z ,

veroffentlicht

am Schlusse des Schuljahres 19041905
von

K ornel Kozak,
k. k. Gymnasialdirekt.or.

I N H A L T :
1. (irammat-isch-st.ilist.ische Ubungon fur ilie siebente Gymnasialklasse, nach Cicero (Rutli.). 

Vron Prof. Julian Kobylański.
2. Soliillers sittliche Weltanschauung. Von Prof. Dr. M. Si gali.
3. Schiihiachriobten. Vom  Di rek tor.

Czernowitz, 1905,
Im Selbstverlage der Anstalt. — R. Eckhardfsche k. k. Universitats-Buchdruckerei (J. Mucha).



•SSiSPśSS*"V 7 SfT . 5 /



npo WMT6 i nMCbwia M. T. l^ ep o H a .

I. Mapa Tyjiiii  I^ipepon, HaiicJiaBHitinniii 6eci',HHHK i micaTe.Hb 
piiMcicwn, iioxojtHB is crapiniiioro 6oapcicoro pojiy, a po^HB ca b 
A piiiayM; [AptiinyM, Micromco b JIhhhiom, hic onoBmatOTb iioflopoacni, 
e npcrapiia oicpecHieTb.]4) Tam uoCaaHB BiH ebBrr 3 . cihhh 106  p. 
;io XpMcra. ,]J,BopoK Am a, Ha CTapocbBirciCHH jia;j, .■ ióy^OBamifi,2) 
po3iunpnB8) AoiiepBa óaTbico Mapica, iu,o npoaeHBaB Ha xyro p i i ia 
BaMHJiOBaHa 6.iaropo^HHX HiTyic 6paB ^jih BHX0BaHa cuniB mo 
HaiijjyimiHX yiineJiiH. IIpu cboih aaMoacnocTM,4) Ta ^SajiocTH npo 
Te,5) iii,o6 MapicoBH i ero MOJioAHioMy 6paT0Bii KBirrroBH .aarn ^o6pe 
BnxoBane, iiepeceJiHB ca BiH, hk icaacyTb, b P hm, HaGyB co6i 
b naHiapHiHmin Hacrw ctojihiu KaMeHnu;io, icoipa nisHinme npn- 
liaaa b cnajn,i K b»]tobh.6) Baacane SaTbica, no6aqimi chhib na 
iiaHBncumx cTaHOBHCKax jtepacaBHoi cayacSii,7) bjuhchhjio ca hic 
cjiiA; posiipoiipiB ca bIh ai CBBiroM He ^oBro nepe^ thm, saicn 
Mapie e r a b icon3yjieM. l ip o  KBiHTa BiiaeMO, mo BiH aic Jie^ar IJ,e3apa 
b l a j i i  BmanauHB ca b 6opoTbf)i, mo BBejia ca poicy 5 4  ,ao X p. 
a EóypoHaMH. A xothH Bin i He .nopienaB CpaTOBH MapKOBH mo 
;io BHaaiHa, oópaao liana i uHCBMeHbCTBa, to Bce Ta ich jihcth, mo 
no HiM cbBiAnaTb o TiM,8) mo BiH 6 yB Myw nejibMH npocbBigeHHH.

II, U,iuepoH onoBi^ae npo ce6 e, mo, saKHM hbAib  Myacecicy 
xoiJy ,9) aa cnonyicoio JI. JIIiuhih K p a cca  yanB ca nnasHo rpaMa- 
thkh i rpepicoi mobh ; n o m i isijmaB ca bIh nayiu  <j>i;ib030«>ii' i 
apaB03HaBcTBa. B tmx ra a y 3ax 3HaHa Synu ero yaiiTejiHMH roJioBa Taić 
3bhhnx Aica^eMniciB fI>ijibOH i 3HaMeHHTHii rpepiCHB aABOicaT M ojiboh 
3 1’ ojiy. OHMaJio iipaui' nocbBHTHB10) BiH Ha HayKy HHBi.ubHoro opasa 
i BiipaBJiaB ca b iiporojiomeHio 6 ecm y  crapeHbicoro aBfypa K b. 
MyHHH CueBOJii, icoTporo BiH .nyace no^HBJiaB, i aic icaacyTb, iiiicojih 
nm Hero He BmcTynaB, Bi# kojih 6axbico ero eMy B i«aB b Hayicy.11) 
Maiiace mo .uhmhh npHXo,a,HB Bin Ha a>opyM, mo6 npHCJiyxyBaTH ca 
6 eci#aM i aic cjii# ni3HaTH iipoMOBHCTicrb mojio#hx 6 eci#HHKiB, Miac 
jikhmh naiiCiabiue npHTaraB12) ero #o ceóe K. ABpeaiH K o rra .

Hic mrb 18. poiciB (87. p. #o XpHCTa), cayacHB II,iu,epoH hobo- 
6 paHH,eM13) b Map3H0 CKiii Bifim y  Bificicy K0H3yaa IIoMnea ĆTpa6 oHa,
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GaTbica Marcia. Miac tum jik Cynna noiouais 3 MHpinaTOM, a rpo- 
Many yTHCicajio14) CTopoiiHHU,TBO Mapia i HIiihh, aaiiMaB ca nin 
bchkmmm iipeAueTaMH nayaiiHMH, a to tum panine, mo Menntan y 
nero BejibMM y nenii ii na -roli nac croiic ^ior;  ojuiait ne Gy.uo npw 
Hm hhhhh Ges peTopn'innx BnpaB. Ha to ii nac 11 p 1111 a JI a 10 ti >1B) bb^ko 
ero peiopim u nncbMa, 3 hkhx 3axoBa.unci.16) .amne ;un icnarn, mo 
MaiOTb 3aro:iOBOit: „npo BHHaxonaceHe“. 13 25 . po 11,1 skhth mbb iiin 
Geciny 3a KBiHiieM, a pin imninine (80 . p. no Xp.), nepenaB 
oGopony Ce nera Pocnia 3 AMepii', KOTporo jiyitani jiiohh17) aani- 
3BajiH o GaTŁitoyGiiicTBO, in,o6 sarapGaTii coGi gio GaTbicinmHiiy. 
0 ;uiait cjbibok), aicy lipiinGars coGi b cim uponecY, ne sGyTiiiB18) 
mojio^hh nonoiiiic, a xicnyK>nii ca noGpoio naronoio, mo Anonboniii 
Mojiboh 3iiOBa nepeGyBaB b P iimi', BiipaBJiaB Ta BMiimojiionaB ca19) 
nanbnie b Gecî HHUTBi.

III. njuofrapx nonae, mo Il,iiiepoH 110 nponeci CeKcra Pocnia 
cxab iiejno6nfi20) Cyjun ii ero iipHKJioHHMicaM j naaToro i nonaB aa 
iipanuny, mo 3 omany na en o o xnpne snopoBJie MycHTb na aicHHeb 
nac Bi^TarnyTM ca21) ni;i, aacTynnimiBa b npon,ecax. ToMy to 
BiiixaB nin p. 7 0 . 3 PiiMy ;io A tch, ne nepeGyBaionn 30 luicn-. 
Micau,iB naBaaaB nyacti tYciu shochhh22) 3 IIoMiionieM A thkom Taił 
3HOBa noGnpaB nayicy23) <i>i.iiboco<i>ii y arcorocb AnTniioxa 3 Acica.ubon. 
PiBiionacHO biipabjihb ca Bin b peiopnui y Cnpnilna ,Jl,MMHTpiH i 
cayxaB Eniicypefma Senomi, KOTpi to Myaci CTamunci, na nY.iy 
Ppenmo CB06K) BuenocTHio. Amina panu24) nao ca nin nocbBaniTn 
b EjieB3nniiicKi MicTepni',25) Go xotYb HaBniiTiicb cnoitinno aci-mi ii 
BMupaTH 3 nanieio: a cero icpony26) Bin hc aataynai! niico.nn. 3 bh- 
n'iBUin onic.ua Maiiace n'i.iy Many Aon 10, noixaB oiihtb no Mojibona 
na Pon, x ora ii Bace nuina cnyxaB ero b P iimi. Ceii perop Biinmiy b28) 
na nero Taić. mo nenane aaraiuB mnpoico nnuByny crpyro29) ero 
Gecinw ii noraMyBaB30) MO.Toncniii ero nopub. npo M 0.11,0 na icaacyn., 
mo nin, ico.iiM H,iu,epon Man pa3 nepen hhm Geciny, aac cnnaicaB,31) 
GyniM to nepea nero CTpaTHTb Ppemia cboio CJiaBy icpacoMoncTBa. 
CicpiiiHBUiH CBOi rpynm noBepHyB Bin 110 nsox poicax no P hmy , 
ne nonpyacnB ca 3 Tepenrmeio, mo 11pHHec.ua eMy Beninie Bino ii 
Gy.ua acimca nyacc neMiia li 3anonannHBa. 3 anna CBoei neirroMnoi 
nia.TbuocTTi nepen TpHGynajiaMH (opera forensis) CTano i.\m Mapica 
Taić anicne, mo 7 6 . p. onHoronocHO BnGpanH ero icisecTopoM ran 
nepenajiH 6My tv nacn, Gimiuiii. icoTpoi CTonunne Micro Gyao 
JlmGeyM. llpmiarinno aniinacyaniB Bin nacTO Cnpaicyan, ne isin- 
naiimoB rpiG cJiaBHoro Mai eMaTHica ApxiMena; rpoGiniiniuo sapocny 
acHBonnoTOM i TepHHiioK) BinHaiiiHOB Bin tum jieiiuue, mo Ha Bepuncy
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ei 6y.ua icyjui 3 UHJiinjipoM npiiuinjiena.31) Cnoi ypajiHHm oGobhbkh 
cn o Bil a b Bili jiyjne coBicno, MimunM hic iim.mi iiBecTopn .minie bh- 
ciica.ua32) iipouiiiumo. ^onipaiomi ero cnpaBejiJiHBoem nepe.zia.uii ewy 
CmtH.ui'iiu,i piic onic.ua, ai: ctrb c;ih.ucm, cyjione cjii^ctbo cynpom 
npercpa Bepeca, mo to rpaóiiB npoBinmiio b Ge3.UHmiMH cnociG33) 
i upucBOiB co6i ycaid citapGH inryiiH. A cnpaiiy CnKii.ui'iin'iB nepc- 
OpaB IJ,iu;epoH jiyjKe pano, 60 bhjiIb, mo óyjie shobb Mauw jioGpy 
narody, BHsnamiTii ca cbogio npoMOiuiCTOCTiiio a tum caMHM i niji- 
ro to but 11 ca34] jio bbciiihx ypajiin. I juiicho nijinic hi ii naji Pop- 
TcmiieM, 111,0 iiacryiiaB Bepeca, cjiaBiiy noGijiy, a 3acynoM tofosic 
Bepcca jiinnaB CTaHomicKa i;ypy.ui.noro ejni.ua, a tiim bhhom mbb 
Bili oGonaaon, yjicpjKyBam iiyńmimii cbmrnini b jioOpiM CTan'135) 
i JiGarn npo Geaneny b MicTi ;36) toto caMoro pony CopoiiHB ciii 
ę&oirrea, aaniaisanoro o xa6api37) i aicoroci. U,eiuHy b cnajiKOBiii 
cnpani; ojinai: ci Gecijin ero ne mbiotl Be.uni;oi cTiiinocTH. IIo 
jibox 3ai;oiiiinx poi:ax. ceGuo b 40. poili jkhth, cuapaB ca bin o 
upcTypy. Korni ewy yna.uo ca CTauii apempoM, iipnuajio eMy JKe- 
peGoM38) cuijicTBO b cnpaiii rpaGejKH.

IV. T otojk pony noGijiiiB IIoMiieii posGHinaiuB na Mopio i 
auoGyn coGi nonp 11 neuiineany jioGnny rany cjiaiiy, ai; ni'XT0 3 ero 
cynaciinidB, A.ue kojih anpaa Tojii Miiupnjiar pasoM i BipMeiibCKHM 
ltopojieM TWpaiiOM naaaji iiijiGnB39) IIoht i cnycTouiHB 3 innaraMn 
ciioiMii crpamiio Kanajioitiiio, to nocraBHB D,in,epon Hapojionn jio ojio- 
Gpcua aaizoii Mani.uinciuin b Gecijii „de imperio Cn. Poinpei“ , 11ic.ua 
aitoro iiepenaaii IIoMiiceBii npoBiji y  ni ii ni 3 MmpiijiaTOM, noupy Bin 
c Kop o i macaiiBo aaidnmiB. Ho cki inieniii iipeuypi H,in,epon Mir 6 u 
GyTii Jierno niiópamiii naMicTHnitOM Gyjii. aitoi iipoinniiHi; ojitiaico 
iiin bojiIb ocTam  ca 11 P nMi, 1110G11 aaneirjiH 6 y m  Ha omix napojiy.40) 
To.My to no yiiaiiBi jibox 3ai;oHnnx poidB yGiraB ca b 43 . jkhth o 
KoiiayabCTBO. BoapcrBO jiyjne pajio Gyao-G ne jionycTiiao ero jio cero 
muiBiicinoro miny, 110 nepme TOMy. ino iiin Gyii Tai: 3Bannft HOBaic,41) 
njo BJiacniiMii cn.uamh bhGhb ca42) na Bepx, 110 jipyre, mo Goapa 
Goa.un ca, aGn Bin ne cran opyjjieM IloMiiea, Taił noGotoisa.uii ca, ipoG 
aaji.ua liponecy lipom  Bepeca i hiiluihx cnpai? He craB iiajiio 
BC.uHiiHM .moGuMUCM iiapojiy.43) Ojinane 3 oraajiy na rre, iu,o ero naii- 
3 a b 3 a tu ii ni u ii cynepHim Kam.uiiia, npo Kouporo mii bjkc ny.un, miMa.no 
roaociB nijii:ynnB jijih ceGe, ne ocra.uo ca b Tan neGe3iiemiHX oGcra- 
BHiiax Ji.ua jiepjKaBn ninoro iiiu.nioro, ai: ninimpam Ipuepona BCiMa 
cn.uaMH upn KanjuiTarypi.44) I Tai: nepenep.un46) upnaTCJii, mo bii- 
Gpano iconayjiaMH Ipiiepona i K. Airronia p. 63 . TaitHM hhiiom 
jlinnaB ccii napojiomoGciii.40) HanBucmoro cTanoBMCKa b PnMi. Kyjiu
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neCynt posrjiHiieMO ch, roni hum cyMniinmi oh, uh pnMcita jiep- 
jKćiBłi óyna- 6  ocrojwa oh,47) kojih-6  Il,iu,epoH ne Cyn ei cnao nin 
KHTHJiinapcKoro aaroBopy, mo ero iioTaHitow ciioMaraB icpisi hiibiiimx 
Moryniu x nenapiB48) i caM Ahtohih. 111,06 nosCym ca cero i caMOMy 
uyBaTH nan49) noCpoM bitumhm, BincTyiiHB I],mepoH eiiy iipoBiimiiio 
Maitenoniio. BinapneuiH icaTHniiiapcKHft aaronip i ocbBiTHuimi ero 
b uothpox Ceci'nax, ynocToiB ch50) Il,iuepoH toi necni, mo na Biiecene 
noueTHoro ceHaTopa Kb. Karynsi onep?Kais imh Oarbita umiiimi, 
a cenarop JI. IeniS, Cymami itonaynb, BncitnaaB ca,51) mo ewy 
najiejKHTb ca ropoataubCKMii BiHem>. F ojiobiio-jk panyBa.no ero Te, 
mo ceaaT pimHB b ero uecTb, onmioice b cboim poni nonmine 
TopasecTBO52) ii Binuii n hb e\iv cbbhthhi 6 eacMepTHHX óoriii.

V. CajiaBiiiH53) noH3yjibCTBo aanyMaB I],iuepoH mbth 6eci'ny 
no napona, b kot pili Ch mhb bh.uojkmth bci cboi nonnniH, hkhx iuh 
noBepniHB aa CBoro ypanoBana. Onnait naponnmi rpn6yii K b. Me-renb 
Heaoc ne naB GMy roBopuTH ; nosBonunn e\iy Jimue, moón no annuaio 
upncar, mo niuoro ne nin an upo ru saitoniB. Toni iij»ncsirnyit J l,inepon 
OTBepTO ri 1’ojiocno, mo nin cau noCopoB óyHriBHHiuB. Hapin npn- 
TaitHyB54) ero cjiobom i BinapoBanwu ero no&iiB, na 3naK, mo cMy 
cnpHae i ero iioiienene b ypanoBanio onoGpae. A.ie ii na npyinii 
pin nananaB xpn6yn Merenin Heiiiii na IJ,in,epona 3a Te, mo Bin 
iseniB Ces cyny ii npana crpaTHTH phmckhx ropoatan. T ojk i ne 
nnBO, mo I^iaepon BinaoniB eMy cepnnTO,65) 6a iianim b onni\i 
nuć Ti no IIoMiiea 3BeanuHB ero neMOii npyroro Cniniona, a ce6e 
Hit npyroro .lenia. Ane caMc Tanę noBeneHe56) BinuyatMjio H omiich 
iiin nero, b nacninon noro renep 3Ba.TH.no ca57) na nero bcc nnxo, 
sute nin coCi is-aa nponecy KaTUJiimi naitoi'B. Tait Myciu nin 
óopoHHTH II. Kopne.lia Cynio, itoTporo oGbhiihjih aa yninr,sJ b 
KaTHjnnapciuM saroBopi; piimojK mhb biii Ceciny aa iioctom JliiiinieM 
ApxieM, ltOTpoMy oenopioiian ropoataiibCTuo siku ii ci, nenap f  pariii. 
A ito.TH po3BaatHMO, mo Kjioniii, itoTpnii no cbBinon,Tiiy ]J,in,epona 
BitpaB ch59) na cbbhto Becxanoit no noMy Toniunioro nperopa i 
nepBOCbBHmenHita K. lO.iisi H,eaapa, bhhuiob BinbnnB 3 nponecy, 
a no toto na pin Gy b miCpaniiii juonoBHM rpnuy iiom, -ront i nc 
nnBO, mo ch neuecna .monnua ypa3 ia JJysapcM Biiecnn aaiton, 
noitapaiH sacnaneM Toro, mo 603 aacyny bc.iib  yóimi pnMcitoro 
ropoatannna. Besnepeuno ceii aaiton OyB aiiepneHuii60) caMe iijioth 
IJ,iuepona, mo 6yi! Ch ynnitnyB61) bchkhx Hesronmi, ecjin-6 Gyii 
aapas iioitniiyB P hm. Onnait Bin i na na ni octhb ch b Pinii i ne 
nepecTaB BHCbMiBarH Knbonia i npouHTH62) ero npn ltoatniii naroni. 
Ane b itirnin tbkh BHixaB BiH cnepuiy no JlroitaHii', nomi no
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BpyHjii3HK)M, a 3Bî TaM Bijiaajim? ao ,3,ipaxiK)M. A.ae i TyT ne 6yB BiH 
Gesnenmin iiiA KaTimnapiuo. /(aaToro y;iaB ca bIh ao TecaabOHiKn 
b ManeAonTi, ac e\iy TaMoniHHH KBecrop Ka. I łanimi ii arb ni,npnił 
iipmOT.83) HaAapMO ncTananan ca 3a uhm y KabOAia bci ceHaTopw 
i bccb iiapiA; HaAapMO iiokaohhb ca64) TpaGyHOBH i caM IIoMneii. 
He cicopine a® no 16 Micanax yAaao ca T. AimieBH MiabOHOBH 
pa30M 3 noMiienoM na iiiACTaBi poiJamni TOropiannx rpnGyniB ima- 
iuinuaTH H,in,epoHa 3 lipomami (57. p.). Hepes BpyHAi3iyM cynpo- 
BRAJKaan ero nane b TpnyMod HasaA ao PwMy, a 3a hkhhcb nac 
nocTanoBHan naBiib bIahobuth ero aB i, cnycToiueHHH E jioaiom, 
xa BiAAaTH eMy nonaaeni xyTopn b TycicyaiOM i <PopMie. IIoAaay- 
BaBiun cenaTOBH i H omiiogbh 3a ce aoópoAincTBO, CoponriB H,iuepon 
p. 56. Tpnóyna II. CecTia, 111,0 3ani3BaB 6yi$ KjiBOAia 3a po36nuiaiHBO. 
CaMe to a"i nacTajin b PnMi 3 baji a Bopoacneni Miac IljesapoM a 
HoMiieeM HeniApaAHi o6cTaBHHH, TOMy BiATamyn ca IBnepon niA 
iipnaiOAnoro acn th ,65) , a ocib na cejii-, Ae BiAASiB ca nayitaM. TyT 
nanncaB nin itpiM iciaBKOX 3acTynHimbKHX 6eci'A frpn kii nacie ii o 
„6eeiAHHKy“, ani aoiiobhhb abomb hhbuihmh KHiiacKaMn „BpyTw 
i „o cJiaBHHx 6eci-AHHKax“.

VI. Miac tum noSopiOBajiH ca1) KabOAin i Miabon 6e3HacTaHiio, 
Biiiimn y6nB MiaBOH KabOAia, aae npnicaoHHnicji o6ox CTopoHHHiyrB 
ne nepecTaBaan khahth na ce6e KaMineM, Ta nanacTyBaTH2) ce6e 
orneM Ta MeaeM; na kohchb nocTaBnan yÓiiinio b ciaH oGacaaonana. 
IIl,o6 noitaacTii pas iconenb t)ił BopoacHeni b ctoahiih, pintiiB ca 
ceHRT 3aiMeHyBaTH IIoMiiea KOHsyaeM 0e3 TOBapnma; D,in,epon 
aacTynan 11 cyA‘i MiatOHa, a IIoMiieii BeaiB nepeA HanacHHMH3) 
KabOAHHUaMH 3aCTaBHTB4) BCI BXOAH CTOpOJKHK). MhMO BC flK O l 
oOepeacnocTH i AiGpaHoi 3aaom, ca mina u Kaboahhiu Taicy MCTynimo,5) 
ipo Bin SMimaii ca,6) a Miabona 3acyAaceHo fi 3acaano ao MacnaiT. 
II,iu,epoHOBa CeciAa 3a MiabonoM cimcana nisniitiue i to Taić 3iia- 
MeHHTO, mo Kcimiaian yBaacae ei' 3a iiaflrapHinmy Miac bci Ma 
Il̂ iij,epoHOBHMH 6 e c'i a a m n.

OAepacaBiun7) npoiconsyaaT b K haikui iioanniHB Bin mhmo Boai' 
P um i yAaB ca b cynpoBOAi' Cpara KiiiiiTa, BiiuiKoaenoro8) niA 
Il,e3apoM, ao CBoei' iipoBinn,n'i. TyT noGopon po36mnanicHX9) H apm  
b oxpecnocTii iua Iccoc i 3anais BiA KiiaiKiiiniB TBepAHHio IliiiAe- 
niccoc. 3a ci Boenni noABiirn ri03Boanan eMy b Pinii CBBHTKyBaTH 
n o Aa nu e cbBaTO,10) aae hraih na TpmOM<i> ne SAincimaa ca 3 npmninii 
neBiApaAHHX noaiTiinnnx oGctrbhh.11) HeGaBKOM 3 ero noBopoTOM 
posacapiaa AOMamna Biiina Miac IJ,e3apoM a HoMiieeM; b thx Mcacn- 
ycoCmiax pimnB ca Bin ctbtm no CToponi' noMiiea i yAaB ca ao
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,HipaxiyM. IIo CnTRi nin <I>ap3aaoM 48., jie IJesap noicoHaB cnay 
UoMiiea, 6 yB bhtmscm noMnayBannii12) i noBepnyB no P umy, ne bjkg 
4V2 poitin ne Cyn. Bin ainramya ca13) Bij; npnaionHoro jkhtm, xnoa 
ipo neicoan Coponna cboix iipHHTe.iiiB aic np. 46. p. M. Mappejia 
b cenaTi, a Kji. JliTapia nepen U,e3apoM. CaMe tojii 45. p. 3a- 
Cpaaa14) SMy CMepTB sro yaioCaeny nonbity Tyairo; jih iii sami tg 
<i>ijiB0 3 0 <j>isł0 nojianajio gmv nearcy pospały.15) Ha tom na o iipnna- 
flatOTB1'’’) ero a-ijibosoHani nucBMa o nepmaai, o 3 aKOiiax, o ecTBi17) 
CoriB, Cato raaior a6 o o crapocTH, Laelius aCo o iipnaBim, Acade- 
tnica i TycKyanubeiu poaroBopn. Tanom Coponna ain b tom >iac 
upymHoro coói nopojia /(eiioTapa, KOTporo aocy/imyBajiH o 3 aMax18) 
na jkhtg Heaapa. Ccii Cvb gmy Conaii npo oko19) npnxnjibHnn i 
Bi;tBijiaB ero pas nainTb b ero Bi.ni b Iły t co.i i'. Bce-m thkm iic 
6 yB Bin npHOOHHMKOM caMonepmaBia20) i Cya pan 3 toto, ii;o 
H,esap noniG 15. \iapTa 44. p. ; uiti uanTaa ca naBi ri, iipinTrn 
3 H0 Ba no 3 Haaina; onnau cania ca b TOMy, Co na Micne U,c3apa 
BHpHHyB21) M. AlITOHitl.

VII. Tenep BncTymhb H,inepon lipom AnTonia y cjiaBiiBX 
4>ijiiniHCKHX Ceci'nax, 3Maraiona ;i<> toto,1) ipoC npnGnnaTn MOJionoro 
OiCTaBiaaa II,e.3apa ;uia cenaTy. ^'ificno nepenep Bin. ipo an. pan 
GMy pa30M 3 Kon3yjiaMH A. PipniGM i K. Bi6eM llan30K) nepenasn 
nponin niiicKa nporn Amonia (43 p.) Bicrn npo nooinn npn 
Forum Gallorum i nin Myrnnoio npnnajin b P m Mi 3 Be.inKHM ony- 
meBaeHGM.3) U,in,epona cjiauMjiM b npyre Chtbkom i cnacnTCJieM 
Birannn i BinBean 3 iioaecTaMn na Kaniroab; onnan ipacrG ayna- 
bh.ho4) 3 uhm! Bhtmsb A. Omaniai! SBaaas ca 3 Au tom i gm i M. 
JIcninoM b ran 3 na unii npyrnii TpiyMBipar, a iMa Hpnepona, iccrpoMy 
ne noaipaa, BeaiB BtincaTH b Jincry npocKpi6oBannx! Bpas ai cboim 
CparoM KniiiTOM piiitmt ca I(inepon BnixaTH no MaKenonii no M. 
BpyTa. Onnan Kaima apannan iiCBiabunKn ii nocinaitn5) TpiiOMiiipia 
Ta yCnan Gro Bpaa 3 Gro chuom. A Mapita HinepoHa cnnaB nc- 
Bipnnii BnaBoanneiib BincitOBOMy TpnCynoBH K. IIoMniaeBH Jleni, 
Korporo ain pas CyB CopoHHB, a ccii Baacnopya iipoaoaoB GMy 
rpyna Ta me isaaaa GMy roaoay BiniaTH ii nepecaam AnToniGBH 
na nonaa.6) Ceii nncTannB ei' na mobhhhh, aBinan tuk aacrro Hipepon 
npoMOBaaB na rapasn nepmann ra npnaTeaiB b oCoponi7) npaBnn 
Ta boju. Ce ciaiao ca 43. pony no Xp. Cnna ero M. Tyaia, ynenoro 
Moaonna noMnayBaB OKTaaiaH i no3BoanB GMy, BncTaBHTH niemy 
npo CMepr. Airronia, nauaaBaaTiiinioro Bopora c.Boro CaTbita, na 
ci>Mix i napyry8) cbmc na TiM Micnn, ne Cyaa BHCTaBaena CaTb- 
KiBcua roaoBa.



IX

VIII. XapaitTep II,iuepoHa Haiininme nacTb ch ouihhth1) ia 
BejiHKOi ch.uh jihctib, iikumii uepeiiHcyBaB C5I 3 T. IIoMlIGnieM 
A thicom, (b 1(5 itiiHrax), si cboim GpanoM K bIhtom (b 3 KHHrax) i 3 
JloOpHMH 3HHIC0MHMH (b 16 KHHI'Hx). 3 THX JIHCliB M03KCM0 IlisHaTH, 
mo liin aajijia iiepcuiiiioiiauii2) ceGe caMoro hic nepncaBUHica, lie 
ma b nochtl ÓHcrporo Iiorjmny3) i iioctiS hoctii, moG nepacaTH ca 
oniioro noJiiTHHiioro HaiipiiMicy.*) 3a npeicMCTii yBaacaeMO tc, mo 
iiiii mnpuM cepneM jiioGhb .monnii coGi 6jih3khx i mumii JnoGoiiiio 
cnoGonn, Ta imniri. ii u cy;;oBHX cnpaBax, kojih po3Xonnno ch no 
ero ;i,ymiu o noGpo BiniHHH, BHCrynaB 3 BjiacHoi bojii b oćopoifi 
iieBHHHMX. /J,onaTii Tpeoa, lu,o iiiii Hcejii3HOK)6) BOJieio, GeaiiacTaimoK) 
II11JILH OCTHM) i BejILMH ilCHBOIO BnaHClO BIcillUH BlinBHl'HyB CH Ha
nenccTajib ne.inicoro GecinHHKa, b KOTpi&i hic Kaace K bIhtujiihh, 
c.iinna ii cn.na ^CMocTCHa i rapna MOBa IcoicpaTa.

K ojih-hc 3BaacMM0 ero nojii'THUHi xh6 h 3 iipnicMeraMn Ta aa- 
c.nyraMH hic iiHcaTenn i Gecinumca, to ni aacjiyru nepeBaHcyTL6) 
xhGh ; no itii.n BBaacaTH mvti. Ilóiepoiia houbmikiihicom juithhlckoi 
iipoHii, Hicy aajLJiH ei' npoaopocTH, icpyrjiocTH7) i icpacoin xbhjihjih 
11 e .1111111 Bci ero poniiMui, ajie ii reiiep uj,e yiiancaiOTb ero MOBy 3a 
iiopMy i;.HHCH'inoro BticjioBy. C e  o,hhhokhh wync c/rapniiH, iuo ripaic- 
THHiiicTb8) icpacoMOBCTBa cnojiyHHB 3 Teopieio9), i cero noicaaaB 
Malince b 100  Geei'nax, 3 icoTpnx Ha. manę noxoBanHCb10) no nac 
iieero hkhx 57  ; TOMy ii icance EBimnainH, ipo ll,iuepoii BOJionapiiB11) 
b cynax iienaHc icopo.ib i mo jihiii t o ii b GeeinuHUTBi nocrynae 
muiepen, icoMy nih no BiionoGn.12)

Bili bbib no pHMCicoi arrepaTypH rpeutcy <i>i.nbonowi 10, xothh 
11 a hm iiojih PpeicaM ne nopinnaB; Bili BiiGpaB 13 hhx tc, mo 
iiaH.Hiiiuie 11in110Bina.no13) ne .hhiu ero GjiaroponnoMy cepmo ii oeo- 
6hc i iii14) ueenoTi, ane ii iinam i upaiCTHHHHM15) iiornanaM ero aeMamciB. 
X to i3 eei tohkh16) saGnpae ch no JieicrypH a>i.Hb030<j>i'iHHX ;u’Ji 
U,iuepona, Toft nepeicoHae ch, hic icaace a>i;iboco‘i> PepGapr, mo 
ciioeiG 'i>ijibo30H>uBaiiH na Il,iuepoHOBHH Jian17) TinbiCH 11 punie xicna 
noTOMCTBy, mc ce iie 110macTH.no ch hi onuowy ia oójibosonÓB, thm 
Gijibnie, mo 3 6ro H>ijib030<i>imiHX iihcbm TpHcicae18) HCBHCHxaKme19) 
Hcepe.no nayic i iipHiinciii, mc chobhhth oGobh31ch, imeicaTH ripHsi3Hb
i hchth jkhtgm upanenHoro ii uecnoro nonoiiiica. IlJoG ronomio 
Mo.noniHC, GaHcaioaa ó.niioiiic iioohrkomhth ch 3 thm CJiaBHHM MyncoM, 
nianaiia ero xapaicTep, to naBenewo Gonaii nemci upoBinni nyMicn30)
ii ycryiin i3 ero Gecin i <i>inb030«>iHHHX uncbM.

Pro Roseio Amerino. I. Ciiomuk Geci'n H,iuepona, mci uacTiiiinc 
HirraiOTb ch, e Geci'na sa C. PoeuieM 3 Amcjihi HaiinaBHiiima.1)



X

MaB ei Il înepon p. 80. a o Xp., caMe kojih cKiinmis 26 poitiu. Cc 
iio pars iiepuinii BHcryiiiiB b! ii b causa publica. Becika bboahti,2) 
nac b aac ABicraiypu Cyjii. U,iu,epon iiajiemaB BiipaiiAi ao Gosip- 
ciioro CTopomiHUTBa.3) OAiiaue noóiAa sarnajia Goapiii nona licimi 
MCJKi ciipaiiCAJUiBOi ywiipeiiuocTH, a norpoM u po rhbhnui u abbbb 
anMa.no cnpoMOiH BcioAii oieiimi1) inni iijiacnnii xoceu. A kojih 
liacc pas BKpaaa ca naBiniKa iipocKpunuui, to Bnpo6H.na ca oiipeMa 
iuiacaó) Taiaix jiioahh, mo npw Kon<i>icKaTic} MaeriuB moiiii iiaGyTii7) 
sa Gesnin MHoroiumii xyropis) thm jieianc. mo bci KyniuiKii9) upn- 
MajiH pasoM10) i ac jihiu moim u, ae cnycKain Bjiacnoro xicua s 
okh.11) 111,0 ca BcpcTBa jiioaiub12) ue Ma.ua bcjimkoi iionra u u, ce pia 
oaeBiiAaa; a JieAapcTBa,13) ani ohii iiohobiihah, ooioot-tioioti, naw 
acno TOAiiuai oGcnaBHiiH, ro.uomio-iK i ca GeciOm, susy Maeuo rencp 
airraTa. Xoxaii H,iu,epon Gya m,e toai aochtb mojioahh i aoth ue 
safiMaB niaitoro ACpmawioro aniiy, licem raiai saaBiiB ni u b o6o]>oni 
CcKCTa Pomija, uoiporo oGiuiiiyiiaaeno sa yoiucTBo Gamma, 
BeJiHity BiABary; a iuaohmhb ca iiin bcabmii TpyAHoi capami ue issa 
uecTOJiioóia, a jihuic b mi liepecŁBiAucmo,14) ipo moikc homohii 
nisBaiioMy. A ait pas TOMy, ipo Gyu ipc mojioahh, jiaii niu ry 
naAUO, mo ewy iipocTara, hrkoaii iijiomobhtb ca15) achiium cbo- 
GiAHifiuiMM cjiobom, Ta mo ero pin yiiinAe b iii ii pmi icpyni cy cni.ni.-
H0CTH.13) T oMV TO (AyMRB liiII) MOJKO Iiill 1'OBopHTH Ges IiaHMeilBlIIOl 
ne6e3iieiHOCTM as a ceóe. Iio y oi ii ca' ni cboi'o Gamma eipaTHii 
mo.uoahii Pocniii ue jihiii bci o boi mugtkh, a.ue Mycia me ii ciaiumi 
na cyA-17) Koah-6 Pocuja sacyAiuia i TainiM uhiiom bhiic]):ih1s) is 
ero Manna, to naAiaa ca pimoPoii noxicnyBaTnci. tiim, mo sa- 
rapóaa sjiohhiihhm ciiocoGom. Aac iio acmiu Umepoiia JieiKa.no b 
iirrepeci19) cycuijiBHOcTH craBHTu oni p Tai; i ii sax.nanii octu20) oaaii- 
AymiiHK jiioauab i sanoGiran21) neGesiieiu, ima cnpaisoio Pomija 
rposH.na ii saraJioim.

II. § 1— 20. Pin Ma.ua ca ocb iik : 0 . Pocniii, Gammo sani- 
SBainoro, Gvb Mimannii 3 Mie/ronita1) AMepii, skhb hic saciGimii2) i 
uosaiuaunii aiahr,3) KOTpiiii AcpataB si CTopoiiHiinnioM Cy.ui' i aacno 
liaiUTB iiiAaac nariimm) sa MapiaimaMii Ges cnpaxy iiepeGyaaB 
b P hju, Ae rocnomiB5) y i$e.unKHX aomrx. Ilapas kojih iiepTau s 
napy, lianami ua nero i yGiuin iiOTaimoM. Ce jiiikoaihctbo crajio 
ca crmc no rpisnoMy iiaiiOBamo6) Cy.ui', kojih to yGiiiiajiii jiioahh 
Gcsitapno ; Go kojuiG na i; i iioaii ue Gy.nn na ahcbium iiopaAKy,7) to 
MyciJioG liacrn niAospiiie na oGox KpennaidB saGnnoro, a ue c/iaii 
Gn ero oahiiokhh chii nepeA cyAOM. Iio boju Gamma bi'aabb ca 
mojioahh Pocpiii u,i.ikom ci.iLCKOMy rocnoAapcTiiyy) ac iiocmiiiio
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uepeGyisaB; neGyjio ero ranom ninuac Toro :»io<mny n Piiwi, upo- 
thbho Gyis tum hk paa roni ero itpcBiiHK T ht Pocpiii Madiiyc, 
kot))liii aapaa uo yGiiiciBi aepea napa M. LiHisniio j\a,is anarn
0 cripaisi no Awepii, a.ne ne no nowy eona, a mu cisowy cbohkobh

1 noinieonukobh T htobh Pocpieim KaiUTOiioim, mo tok cawo isin- 
panna bikc isoporyisais9) :s C c k ctom  hk Marzyc.

II. § 21— 35. P otu p u nim oni cna msicT h m  oGa Pocpii ranom 
JI. Kopinuiiii Xpnaor‘ona, bii.mbobovo  BmiBOJieiimi Cynii, mo Toni 
ctohb1) u raGopi nin BonaTepawii b i/rpypiii. Ceny Xpn:)0iJ0H0Bii 
naTiiKiiy.im2) ohm, ipo y outu ii iiomiiihb isejmimii Maeron ra mo 
womna cirna ero, onniioiioro ciiannoeMpa, jierKHM cnocoGow noaGyiH 
en.3) Ccii BiiruiiA4) Ha poGmiy cnonycHB5) Xpn3ofoHa, ii bci rpii 
ripncrajm no cnijnm.1') X o tu ii ropi Bme ii Geci'nn') hc Gy.uo o npo- 
CKpnimmix, to XpmsoiJoH rran iioxoahb8) kojio eei cnpaBH, mo iwa 
CeKCTa noimcaiio iiianiiime no jiiicth9) iipocKpnGoisaimx, a a toto 
bhxoahjio, mo ltecŁ ero Maeroi; .wyciu npmiacTH10) pepmaBi. Kom 
iipiiiimoB waRTOK, mo lsapTyitaB ukiix 6,000.000, Ha npopam,11) to 
aanyiiiiis ero Xpmior'oH aa Ge:sn,iii, cc-G-to aa 2000 cecreppiB; ;s 
roi' noGimi nioTan KaniTOii rpii mo naiiniiimi xyropn b orane 
liocipaiie ;12) nponi 10 xyrropn i bccb iionBamimii13) Maeroic iipncBoiB 
coGi XpnaoiJon, a Maidiyea uocTaiioBiiB b 'ih cboim cnopypimKow.14) 
Ccii npiixoAHTB no Awepii', iiporonue Cencra ia iiocijiocth, narne 
<iiiMa.no piunii pin kom ubiio aanecTii no ccGe no nowy, a uacTimy 
i'x poisnapoBye Mim cnoi'x iionnemmidis; ocraiiKH nonBumiioro wafma 
iiponano ii a jiiuiiTauni.15) Cc naciumcTBO, 111,0 orano cu Ges isinoMa10) 
Cyni, BMiumKano17) b Awepii pyme npmtpe ispamine. B AMepii' 
ran cawo hk1s) i 110 iinr>miix iioisiTOBHx wicTO<ii;ax i ocanax, icTHyiiais 
—  hk lsinowo — cenaT, mo aBimaiino hucjihb 100 a.icniR. Ceii 
ni'JiiiB ca na nonypni i ais ais ca ordo decurionum; na'ia:n,iini;awn 
cmx decuriones e decemprimi, KOTpi waioib iiaiiGinmny noBary i 
rowy nepeiiwaiOTi, na ccGe bci iianBammiiiiii ciipaisn, orme ii 
iiocoJiBCTBO.19) Ci nocTaiioBHJiii aa diii ynarii ca no Cyjii i Bniarn,
m, oG BiiaepKiieiiew20) imeh 11 Pocnia ia cirncy20) npocKpiiGoBaimx aGe- 
pirrii iwa lioninmiKa isin awaan21) t a ii iiacTaiiOBiiTii cmia naaan b 
ero upaBiiiiii cnanoi;. Onuaae nawip cero iiocojiBCTisa ne aniiiciiiiB 
ca, Go Kauiroii na ;i;a;n, nanemais ranom no thx necHTUHKin i 
cboim 11 3nxonawn22) iioucyBaB23) piny ciipaBy. 1IH,oG ne nonycTimr'4) 
no Toro, aGn Cyna pCium ca lipaispH, ciiobictub isin Xpnaodona 
o nawipax nocjiiis, upencraBiiB25) ewy Bcnimy crpaiy i iieGeaneny
n. ia ccGe, a nocjiiis anois 3aiiCBHHB,2r') 111,0 Bme caw liociapae ca, 
lpoGii Bce Bniimjio nJia Pocpia na rapaan- Tai; 11 w oGipaHKaM noisi-
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pHjin noGponyunii27) MiuiaHH Taii iiOBepny;iH jiosiiii ne cnoBiiHBinii 
jihbiio 3r.ia.noM28) Cyjii CBoro nopyueHH. Mhmo thx 3axo;uB ne 'iyjm 
ch rpaCcacHHKH hijikom Ge3iie»nii, TOMy iiocTaHOBWiii oiih nano- 
ciCTHCb29) na skhtg Kb. CcKcrin; a.m kojih eeii suipnynaB, ipo 
jkhtg ero b ne6e3iieu,i‘, to yriii Biri 3a nopajioio icpeBiiHx ho P h m y , 
He ero, 6e3iiOMńiHoro Taii uo36aBjieiioro CBoro Mafina, iipmiH.ua 
CjraropoHiia HeBicia JJ,enuii'H y cuiił niw, i no 3M03i'30) Geperjia
i crepirjia ero. Bo Bliny31) tmx oGcTamiH saranajiM npoTMBiiHKH ccii 
3JI0HHH, hkhm ycynyjiH GaTbita, BHxicHyBaTH na Te, 111,0611 ii en na 
I103GaBHTH 3KHTM. OhH IIOCTaHOBHJIH, HOCTaBHTH PoCllill 3aHJIH 
GaTbKoyGiiicTBa32) nepen cyn, npmiiM onepajm ch na liii norojiociu, 
mobGh to Mi® GaibKOM a chhom ecTBy15a.uo nitecb iienoposyMine.83)
IU,oG BHeCTH I103OB, HaMOBHJIH OHH HKOlOCb Epyilisi, BHUIItOJieHOl'034)
no3HBaTeHH, HOHOBiiia ne Ge3 oGpasoBaini, ajie hhskoto noxoH/Keiui
ii HHXoi BHaai; iiinnyiuieHi cmbhkm, Minc hhmh ii Pocniii Mariiyc, 
mhjih GyTH cTOBiiaMH35) oGbiihh, a rojioBHi cbBinitH, HRa paOn. mo 
BiniipoBanacaiiH yCnroro ho PnMy i mo, nepefliuoBiiiH36) ispaa 3 
MaiinoM b nociH^ne H03HBaTejuB, Gy.ni Genneum37) sin minani na 
MyKM. CitJiajio ch Taitoac mac.iiMBO, mo eeii cyn, hkhh mhb ycraiio- 
bhth ch, 110 HOBriii cynobiii 3acToi,38) GyB liepiimii, mo mhb cyhbth 
CKpHTOyGHHHHKiB ; CKOpO OTHCe 1’OJIOC SaKOllili TaK hobi o mobhhb, 
MOaciia 6y.no 110 cynHHX naniHTH ch,39) mo GynyTb erporo nocry- 
11 arii. Ane me Giabiny iianiio noitJianaJiH hosobhhkh na Mory-niini 
B11JIHB XpH30IJ0Ha. 3 60H3HH IiepeH HHKTaTOpOM, THK GOHaii UHC.HHJIH40) 
ohh, ocrane ch saiiiaBanHii 6e3 3acTyiiHiii;a; Gojuiii hixto ne 110- 
BaJKHTb ch, ciiiMHyTM upo copoMHy iipoHaitty niGp a ramiM hhhom 
ne BHHBHTb ch n'ijia noraria bmobkh.41) A.ne iiemacnoro ne iioitiinyjin 
iipiiinejii GaTbita, i i'x 3axonaMH, hk 3HaeM0, BHCTyiiHB U,inepon 
oGopoHHHicoM HeycTpamiiMO ii Gonpo, Taii nepen OHHMa caworo 
npeiopa Mapica (I>ainuH po3icjiaB iijihh u,ijioi oGopoimoi Gecinii na 
OTCl TpH rOJIOBHl HaCTH.

III. § 3 5 — 8 3 . ToMy mo Pocniii crpaTiiB ne .thiu GaTbita i 
Ma6T0K, ajie totob me ii nocrpanaTii1) jkhth, to My my —  itaatc 
l^iiiepoH —  ero CopoiiHTH i upora oGbhhh Epynisi i uporu Ges- 
JIllUHOCTH ero CBOHItlB, B IiinHH TaiCOHC lipOTH MOTyTHOCTH XpH301J0Iia.
111,0 ho oGbhiih Epynin, mobGh to Pocniii yGirn GaTbita, TpeGa-G 
nepme BHKasaTH, m ° GyB ce hojiobIk iianaciinii2) i sjienamijmii,3) 
Ta mo npoBanHB jkhtg jienapcite i iipocTyiine.4) Onuait o mi bcim 
oGBHHHTejib i He sranye, a ce TOMy, Go ne Moate eMy b cim 30HH1 
nńioro 3aitHHyTH. A GyB Pocniii Ges iipHCTpacTHii, Go jkhb 3aBci'i’HH 
na ceni, ne ero GaTbico ne to mo :sac;iaB, a hpothbho, caM eMy
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iipnnopymiB rocnonapcTBO.5) Baiuin, GynbTO-Gn Gammo 3 chiiom ne 
iiiiuiH li uroni, MojKiia sGhth tum , mu cmi t iiiih b  cji°) iiaiiGimmioio 
iiomaHOio y cBoix seMJiaiiin. IIotim nanonim, IJ,iu,epon nijibita npii- 
Mipin. iu,u ii naiicJiaBniiiiui nepmaBiirinit saiiMamt ca xmGopo6cTBOM 
Ta mu upriMipoM Ku. HyimimiHaTa sni eman npu eru nuGip na 
HiiKTaTupa caMC Toni, ni; xonnn aa ajiyroM. Hocmi sacrami Atu ma 
Cepaiia, aa niii luiacnopya gihb sepno, a Mamcia Kyjiia My cmi 
napaś to npHBOHHTH 3 ero c'im>ci;oro syropy na nacinana.7) Onnaae 
th mobhhhi na tc itce, a tum caMHM iipimnaem, m,o jimiii rjiysyein7) 
cuui 3 saKOiiiB i 3 cynni‘B. Ile .unxa to pin, Karne na.ni IJinepon, 
mu e ii oGiiiinnTc.ii, Go nc onnoro neiinnnoro mojk yBiabiiHTH, a 
ne onnoro nnniioro sacynHTH. Aac ai; Gn ono ii Gynu, no moiTi 
nyMni MOJKna oGminnTejiin ropnaniii8) nopimiaTii 3 ryci.Mii i ncaMii 
na Kannom. Onni nam PePaiOTL,9) aac ne niKonarb, npyri mioni 
i raBKaiUTK na monnii10) i MOinyn, yiiycmra. Aac aionn ne scnipaTa, 
MaiOTK poay.M, TUMy naii mim tmx nocynacyiOTi,,11) iipoTHB i;oTpnx 
Maiorb nocami, 11 upoTiinniM pasi ipeGa Gn im  ii i cna lex Remmia 
Biiiiamnn Gyiuiy K. na nom. Onpone t ii ii ne nywaii, mu hk pas 
a BHCTynmo12) n uGupuni cero nemacnoro, TUMy th saGaiuan ca 
nniiiHMH piaaMii, ait a ronopHB; ant ko.th a cniMiiyn iwa Xpii30iJona, 
to th 3BepnyB Ha wene Gianmy yiiary, a mona Girami to cionn, 
to rynn, aGn ApimoPoHUBH narrn snam, m,o upo nero ine Gecina. 
CiiycKaKmn ca na eru bhjihb, th cmian uijiy oGnmiy 11enGa.no, 
BHXonnTB. mo th uepcs Tani crpainni ii GesnincTaiiiii13) oGbhhii 
liepeiimuB mo no moTocrn ii naiimoTiiiiiiy sbBipiOKy! Aae moG corocb 
Ges nuKasin ne cynirm, naiionHTb IJ,iiiepon me mabica upiniipiii. 
Tai; yBimmeFio kojihcb CHiiin T. Tesla Bin GaTbKoyGiiicTBa, Go 
nouasano, m° ohh to i cawoi mmi enoiunno cnaan. Hanirb OpecT 
ne Mir issa rpnaci coiiicrH Gyru ciioKinunii, xothh Bin iiohobhhb 
cniii crpamiimi snonmi Ha iipnnas Bimdn.14) A Cosbon, ninoMa pin, 
naBiib i ne nocranoBHB na GarbicoGiiiiuB iuhko i itapn, Go ne npn- 
nycitaB,16) moG nojioniit, mo ne iiejieKHHyn ca16) moTUio snipioicoio, 
wir G11 mocb iionióiioro hohobhhth . B iniiun Pocuiii ne yGhb Gana;a 
ani' caM, Go ne Gyii b PiiMi; ani (ne yGim) nepes npyrnx ; a m; 
e aidcb npyri, to nasmi i'x ; xn6a ipo ce to ii nr. a paGn, ani Gymi 
3 noKiiimiKOM b Pinii. Ho, aae homy ne nonymeno ix no ci.ninaena. 
/[ ToOi cnajKy orce, Miii Epynie: Ha cero nane ninospine, xto 
sarapGan i paGin i Macica noidiiiioro; na c h x , issa KOTpnx siiimoB 
Pocuiii na nyacnapa,17) na cnx i;aa;y, mo unraiorb na ero mirrę.

IV. § 84— 124. Bomami sarnina Epynia iiporm i oGiameHoro 
MyciB U,inepon ah iii na oGox Pocu,ii'B ncasaTH1) aa na cnopymnicin
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yóiwcTBa. Ko.nim piw raić Mae ca — icarnc nin na.ni — to poany- 
msimtc co6i, o cyjiui', mii toh ouaSnyniHuS2) oiipamoi;, Korpiiii napaś 
ia iiysKnapa poaGorariii ca,3) mu npaBCJUian cmi. ltorpoMy raMToii 
ne jiaii4) iicpeiiHTaTH na Mynax paóin, HonycniB ca anoMiiny ? Hkhccjk 
mojkjihbc,5) moC Toro, na Korporo ne nane ni'ai;e ninoapiiie, no- 
pimiyBaTH a t a u n m ii , norpi ani cno 6y.un ii ropjiopiaaMa i iimbo- 
piaa&iH.6) H i;vi;cvk HYMaere cK.ia.io ca,7) mo TOBapiim Kauiro aapaa 
Tana no yGaucrni nepenaB cio bcjibmh nojKanany niemy TOBapmucmi 
iioiuicaiiiiKOBH ? Grano ca cc raiuiM bmhom, mo .ri, itoipi cnoinn 
yóiiicTCTBO, Gea cy miii By e i yGiiiiiaKaMa, thm iieBHiiime, mo bikc 
Bi.niiec.HH ne o;uiy Mepaeimy noGiny. Bi# noro, nnraio ca, HOinnaB 
ca Xpii30iJon TaM citopo npo jioópa uiJiKOM ayacoro Monoiiina, aa 
nc iii;; Kanirona, toto caMoro, noTporo Gammo aacnimienoroy) cbocio 
:iax.iiamiocTmo. Koanai iGhomo, mo rri an;i pa 6 a liinaac nonoimeiia 
iijioamiy 6y.ua upacymi, aowyac BinneKyiOTB ca'1) 06Bi1111iTe.11 nin 
icnoBiHH10) aa Myi;ax? Mira; ne iioÓoioiotb ca ona, aóa ne mianujie 
ca ipoci. a.aa nax n cm na o r o V Oiase ciim nanaininc iioacmoe ca, 
xto HiaKOi nc Gpan yaacTii b y 6 i ii c t ni, a xto ero nepcópan 
na cc6e. A aa nneio to aopyuoK) nepexHTpeno11) ;j,oópo;iyiiinax 
nocjiiii aiiuy xin V Ba Miieio nonyitoio12) noBepnyaa o mi homiii nią hm V 
A rpeGa iinaTii, mo xtc iiccouiciio 30’pyHyBaii13) aaycr. upanopyity, 
roił roTOB aarpoBaTa 3araaMiin GeaacMiiocTu. ^yate 6010 ca, 111,0 
tom. KOTpnii cajina Mepaennoro aiicny kojiotutb14) cyciiijibiiicn., 
nc 6yis 611 Haaeiaiii15) isia 6yH,i> aitoro anonimy.

V. § 124— 153. Teiiep-me ii])axo;ivi;y1j na Xpa:30iJona (roiiopnra), 
aa aorporo to bohothm iMencM npae ca u,l.na aMoana ! lim npaxoHHTi>, 
nnraio ca, celi MOHOBin ho t o t o , m,oó noGpa Pocuia, omioro ia 
nan])CBiiiiiniax“) iipiiooiininuB Goapcma, aaityniiTii? II nc anaio, 
mii na nepcninaHa ca, aa au Many n,iny b tmx uacax neaid Biiaiso- 
.t cii ni nocKynoByiia.iii coGi naiiHopoaani xyropn‘? Ilpaipui, mo aanon 
ran anynnTb :2) /I,o6pa t h x , mo Gy;iyn, yóari b aaHorax3) npo- 
THiuiHiUB, Ma 10tb im na nponaat. A jic Carrato Pocuia Hepman4) a 
innnxTOio, t o -jk i ero iwa ne mobho óyni aanncane b cnncax npo- 
ciq)iiGoBanax, xnóa mo ApaaoPon niupoGini5) Hepsitanni luinra. 'ln-at 
nc iiiian, naraio buc, JI. Cyna, nancupaBennHimimiifi xiya; iiamoi 
H.0G11, nino o rin b c i m  V Ta-SK ce Hiii-io ca aa ero lineniiMa.6) 3a- 
mrniii rijimui cnpaiiaMa, nc Mir ni 11 npo b cc  amiTii. IIoriM ;j.nni 1 l. 
ca, aic poimiinno coGi inne Xpiaoiion, kuiłko to rpoma r.in Mapnye, 
iii; ropno ni 11 noxomae!7) K oGii-m noMan bcc  npo nero poanocinaTii, 
nc crajio-6 na n a ni' Macy, i nyMan-Gn x t o , mo u a mojkc iic Hepmy 
a namiiM cToponnunTBOM. Ane naiuc cTopounauTBo no moim ;i,ym 11,'i
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:imir 3HCi;aes) na tim, kojiii noaGyflC ch t;ikoro aejrapa. He oópa- 
JKaHTC cji, Koji u inni ciiaaty eio npaiijry, aae pin juiiciio Tai; Mae 
ca. TuMy idiniy a moio Gecijry npocuGoio, moO uh oenoCo^HJiii cero 
neiiiiHHoro aoJiouina uiji minii ii i;apn ; iiin ojinaito”) ninoro ne Mae, 
Jimu cboio jiymy. He Tepiiiru Tanoro pojra ,nk) i ic ri> uporu jioGporo 
1'opojKannna, moó iic UKpan ca arojroM ai;niici> mumii iiepecrpin 
a jiepnumi, Go ii na to Tpeóa naii aiiepnyru ynary, 111,0 ui;t rapaajry 
OAHiiMUu10) aa.ueauitb ii ;i,oópo 11,1.1101 jicpmamiA B iiacjiijtoi; toto 
Myacnoro aacryiicTiia yniamieno Poania; Gijmme iii 11 .uejum 111,0 
miGopoii, Go nepeji Cyaeio rpacaii ca11) nc'i, MaGyn. tomy ii H,in,epon, 
ai; jrorajiye ca lIjiK»Tapx, noianiyu Pum na lsiatisa poian; caM-sKC 
Il,in,epoii i;aa;e na ojiniM Mionu, 111,0 exiy pajinan jiiiaipi, najmimnn 
na jikhhcb aae cToamuo, m,o6 niji, 1 cmiii] 111 iim nijiconeM cupiiikth12) 
nanenane ajiopoB.ua. ToMy-TO mii padnie noiiipcMO upanjioaioGiiOMy13) 
U,in,eponoiiH, m; lIaiOTapxoBH, a ccii noruaji, cTnepjiHMo m,e ccio 
oGcraBHiioio, 111,0 GeciAniiKoim aaóarao ca ii TOMy noGamiTH ninji,eniii 
npa'i, moó TaM bhiiikojihth ca14) ii GecijuniiiTiii.

lipo Bepeca i „BepiniP1. I. Iliami GecijuniuKa iirryita ne 
mic/rapanjia-G npejicTammi iiominn oGpaa ucix tmx luionnniu i hijioI 
ornjui, iikhmh 1. a ii Bepee, ccii .111x0:5 iiicn liii u piiMcniii icropni nperop, 
oc.uamin1) ca.

T omy to aarajryeMo 11 3;tra.iiniiii;ax') uojiaii ji,em,o a ero aurra 
naaieprai u.3) P ojiom ia mciii.me BBicnoi poAimn rran Bepee, 111,0 
c/roan no c/ropoHi Mapia, KuccropoM p. 82. ji,o Xp., aoiainyii nijrmie 
ycoGnut cnoro Boenojry Ta nepeiiuiort jihiii ii r i ii njjin jm» GoapcTiia, 
m,oG cnponeiiipnTnn noeiiny i;acy. IIoriM Toiiapninyiiai? nin npo- 
lipeTopouH In. ^ojiaóe.iY ji,o Bpciu-ii' i Aani, j(e npn Koyr;;i,iir narobi 
i;pa;iTiiano i rpaóiaaiio rai; aGn-rnyuaii4) ca naji. iieinac.uniiiiMn mciii- 
KanuaMH Axai' i Kiuiiiai, ipo naji ocopyjKHo6) iiaisojuiTH nce tc 
11 iio;apoGhhhx.b) Tai; Biipannninn ca y ncaKoro pojra npocTyni;ax 
noncpnyii nin ;lo PuMy. Aae moG y 11 nlynyrn hobby aajraa rpaGimnii, 
ne c/rpaxaB ca nin nanium upoi iib cnoro npnxnai»inii;a /I,ojinGe.ui 
cr.Biji.miTH, Koapiiii o bojioc ne Gyn ainninti.7) Baisjiuim ero narap- 
GannM MaeTHOM unGpano ero nperopoM; Tenep aa; floirraiP) nin ncaice 
npano thm, 111,0 y nero Gyao nce npojmanie. Aae aa; b C 1111,1.1111 
noKaaan iiin. mo nin Moare. T yr jioiiyeKaii ca nin Bcai;nx naciiahcTB 
sibiio i nijrcTynaMH. Bccmy tomy roju Gyao aanoóimi, Go no aaiiony 
ne iii.111,110 Gyao pnMCicoro ypajuinmi nocTaiunii nijuiac ero ypajro- 
uansi nepejt cyju A hkoii no Tpox poi;ax ne Gyan evy naisaaa.1111 
lioncpnyTH jro PnMy. to Gyii-Gii nin Geancpemio enycToninn jrocn 
iianunnininmy iipoiiinuiiio iujikom, Go nopaGyBaii nin tom ne
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JIHIU BC1 ÔporOUlHHOCTH, fUIC It BC1 CbBflTOHU, IiepCJl KOTpHMII U(U
jUiii m\nóyBajiii ca oGpjiflu. He mitozykom9) hi .nepaiaBiioro ni 
lipiiBanioro Marina, icnaai? iiin naisiri. phmckhx ropojKaH KHjiaiM 
a itaMinojioMH,10) Ga iianirt i naparu cucpniio.

II. IIpii TaKHX o6cTaBiinax iiocTanoBHJiu Om kuj] im iii iiicaa ero 
iii;ixo;iy nii[)a;unii u o cmiii ;io ctojimiu, moG na Gynyae aaiioGiaii 
raitiii JiHxiii ynpaiu iipoiłinii,ni, a uoriM ipoG iiocthbhth1) Bepa u 
eran oGłKa.ionaii)i.2) 111/>G menuie a iii tu ;io uijih, yaaaii ca ohh a o 
llpueporia, Korpnii cisoeK) ciipaBejiarlBOCTHio i eoBiciioio ynpaiioio9) 
KBecrypn p. 75. ao Xp. ii])neanaB coGi aaraaimy npHXHJibnicTb, 
a iipoerGoio. aaiumi e:i4) i'xm>oio ciipaBoio ra Gopóiunu i'x atme 
Ta aoGpo. Ilpuepoii iipuciaii nar>) i'x upocbGy i iipw cboim iiponop- 
iioctm,*’) ciipaBeaJiMBoeTH ii iipaBeanocrn ne raan ch7) iii xbhjiiihh 
IM BflOBOJIHTH. A.IC TOMy, UIO Gj B aoGpiIM 3aK0IT03»aBHeM, IlianaB 
iii u i rpyaHicTii, iiepeapoBaanTH Tomie cai'acTBo8j ne poaBiaaBiun 
ca upo iiooaHHOui aaoainiH, i yaaB ca Tony ocoGhcto ao C hiujiu. 
3iGpamiiH UHMa.uo aoKaaiB i rpaMOT, noacpnyn nia a<> Pniiy ; tvt  
iiaMHOłKHJio ca9) npoTHB Hero Goraro TpyniiocTMii, Go na CTopoiii 
Bcpeca croa.ua lieamta aaciB Goapin i iiimnyiiaeiiHX ci.BiaitiB, a 
Hop renaiii, clbitob b itpacHOMOBcnsi, iiepeGpaB oGopoay 0G2Ka.no- 
itaHoro. Kpin toto anaiiinoB ca ii hobhh oGBMiiMreab CuKiunaiieiii. 
K b . Heni.niii IliBep, Gyiiimiii kbcctop Bcpeca, i;orporo iipoTHBHHKH 
iiiacyiiy.nn na to, hGh cnpaiiy BUTaniym10) i iu,oG tbichm 'im ii om 
oaniBBaHHU wir BHitpyTHTH ca11) 3 iu'no'i cnpaBH. A Gyis Toa'i b 
P11 mi' BBiiaaii, 111,0 kojih iiacraB caij), nony liepcaaTH (oGbhhchg), cc 
iiajio piuiaTM ca nepea cbmoio po3iipaBoio. IIpn i i ii naroai' lian 
HjuepoH iiepmy :i cboix Bcpein>CKHx Geci'a, 1 a 1: aminy divinatio 
iii Q. Caecilium, cnajrdM aiiniie12) actio prima, na niacTaui noTpoi 
cny iiepcaaao oGmiiiy. Aae i renep aa raraaM cyjiHi' cni ii ocya- 
IIpn BeamiiM MHcai aoKaaiii aanoB:; i Popreiisiii, a Bepec iiepeiio- 
iiaimii o iicmojk.ihboct 111H) cboto ocBoGoaareaa nia bhbh i Kapri, 
bhhiiiob BjiacrioxiTb na aacaane. HJoG H0TepniBiiiMX (iuitoay) Goaaii 
110 aacTH BiaiiiKoayBaTii, noc/rapac ca II,inepoii o t c , ii;oG b u o - 
GparH14) MasToit Bepcca naa jiepjKaBn i m,oG ni 11 saiuianiB 40.000  
cecTcpniB Bi;uuiionoBaHa.15)

III. X othh D,iucpoii raiSHM chocoGom burpab1) hk naiicaaB- 
iiiiftiic cio cnpaBy, to aaOajKaao ca eiiy oiiarr, iiarpoMajOKCiiHiiyi 
MaTcpia.T lurymo nepepoGirni, moG octbiimth i GynyaiiM noKoainaii 
naiiaTii 11 k ciioei iihjibhocth i oGaanocTM.3) To e ihitk thx ncjia- 
B,JieriHX Geci;i, ccó-to actio altera, b Korpnx to H,iu,epoii iipimycKae, 
mob-Gm to Bepec mc lic uoitmiyE cbogi cnpaBH i iu,e naai xtib
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npsiByBfiTH cn. Tai; otikc biuikomhti^) Bin nac b nepinili i; hm31 
:s jkhtgm ooBHiiciioro i itapTae 6e3iiomannoB) ero KBecrypy, ero 
nsiaTopciculi bhh i ero Miiicny upeiypy. lipom aoTiipu iuiuru, m,o 
sficTHTt ca nin sarojiOBKOM de praetura Siciliensd, isinHOCUTb cji 
nepeBaatHO no saBinaTeubCTBa6) Cmii, unii i no noiiacia, 111,0 thubtł 
cii caMoi' cnapi'0. li npyrili khm3i noita3ye nin, uKuli neciipa- 
iicnaiiBHii cynuu 6yB Bepec, nin, 111,0 toi caMoi' nnimu, kojih jihiii 
BCTyiiHB na celi ocrpoB, 3axonnB nitoMycb îouoHOBii n'ijiy ero cnan- 
in,u u y. B TpcTiii Kim31 de frumento iiouasye 6ccT;uihk, si k Bepec 
rpoManaM iiaKaaaB o nsiTcpo 6iju.ine aoiacsi coanaTH b raMoapnx,7) 
111; 6yuo iipHua3ano. Tony to cero iieiiaci-rriiocTiiio i xanunBOCTnio 
imceaiii xiii'6opo6ii sanuiuanu ulikom cboi iaanincTca i nonami 
nepeceaiOBaru cu. B ueTisepTiii khh3i uirraeMO, uit nin rpauiiu 
craTyi i no po ronin noc tu, a b iuhuh nńmaeMO cu 3 imtoT Kiuirn, 
u kii mu CTpanuiHMH My KaMii, mob napnap a 6 o xapu,H3,8) ncpecjiinynaB 
idu HalineBnniiiliinnx .nonuli- B iuhuh mojihtb i npocnTb 6 eci"nnnK 
naJiKHMu9) ca on a mii cynniB. in;o6 ne na a u cu sbccth 3 noporii cnpa- 
BenanBOCTH, Ta 111,06 60111 ripocTHJin, 111,0 pinie Kuli ypunnmt ix  
tuk oCpasHB.

De imperio Cn. Pompei. 1. Bcsiipiniipua1) cicoplcTŁ, 3 ukoki 
JIoMiieli 110 cboim iMenoBamo caMocTiuHHM BoeBonoio 3ano6ir b nilini 
(nin p. no X. 78— 76) uporu Mopcitux xapuu3iB ne6e3ueui na 11 
muiiiicKoro Mopu ii nepacaBii, upunununa cn [no toto],2) ipo ero 
npnxHjiKnicTb3) y napony uiiMajio 3pocna; TOMy 6aacan co6i 3 ar aa,4) 
111,06 ero Tn,o lino nocbisinueniii xopo6pocTu uepenaTu tukojk i uponin 
b ni lilii lipoTHB MiTpunaia, Kopoan Ilonry, itorpa nin npononoM 
JL Jliuiniu JIioKyuu mumo ci.BiTanx no6in Buinuu nepes 6yirr Mm 
jKOBiiipaMH BSiiaa Heiuacammu o6opor, 60 Murpunar Bi’n6nB5) cni ii 
upali Ta 1’otob 6vu m,e pasoM i3 cboim TecTeM TuipanoM, KopoaeM 
HipMCiiii, saropnyTH piny npoBinunio Asuio. Boporn JIiOKyau no- 
crapnau cu b Pinii o tc, 111,06 euy Binoóparu uponin, a uepenaTti 
KousyaeBii AuiaiouoBu Iun6pioHOBH. Onnai; celi ne BasKiiB cu na 
niuKuli nanan na itopoain, 60 ne 6yB no Toro ninroTOBanuli -ra 
ne MaB noBoni 3anacnnx biuck. B ci BuuiityBaau nin Ijiu6piona 
noopnx liicTiili; onuai; uac miiiuib, a pnMcid iuunxTnui, 111,0 Banan 
CTuranu nonaTuiB nepe6yBaau b Ashi, JKanaau .uhctobiio, ipo6 aum 
IIoMiieeBu nepenam upoiiin, 60 nin i tuk, suMyiouu na niBnenniM 
no6epełKy6) Maaoi' Ar;ni, Mae 3 C06010 cyxonyTiie bHIcko li <i>nbory 
i CTOiTB TaóopoM ncnaacKO 3arpojKcnnx o6nmpiu. Kpiu toto po- 
6n.1 n i;opa6ai', HaBainasKcni buIikcm, iii,o uocnuan IIoMiieli, napin 
nau nero Tai; npuxuabnnM, mo nin yiiaiKan ero HaiióiabuiHM no-
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Cpo;u'GM i TOMy me Gini.nie ni; nepeaniM nep na t c ,7) moG ero aaiMe- 
HOBano npoBijiHHKOM, do anm Bin oann ;x,opic aarpamiuiiHM unonoTaM, 
3 ii a 10 a ii , mo i iiin caM eoGi 6aacae cero upoitojiy. ipoG aoGyru me 
Giatmoi cjiaBH.

II. II pn TaKnx oGcTaBnnax BHCTyiniB p. 66. ii Jiio;iOBnii 'rpiiGyii 
t .  Maiiiaiii, liiaiiynaeimii HoMiieeM, uepea uapoaon a mieceiiGM,1) 
moG GMy nepeaarn iieoGMea;eimii2j nponia uporu Mirpn;iaTa ii 
Tm" pa u a, a npanoM nawicu m;a ue aum b ii poisi ii un ii x A:mi, BirmiiT 
ii Kiaiitii, aae raitoac i y Beix npoanx i;panx Aaiii a a; ao BipMenii'. 
Taica iioiiiioBaaenicri.,;1) na n c o G m e e ii ii ii4) uac uiiiiiii oaniCKOMy 
uoaoBiKOBii iiOBipena. rpoauaa aepmaBi Heóeanewoio iioBCumiaenoi 
^HKTarypH, itorpa Bia reuep MaaaG’ en oiuiparn ue na manxTy 
aae na npocTonioa. HeaoBipmoun aa i; i ii GeaMeauiiii5) cuai' oauoro 
AepaKaBiiniia, ue roauaa ea ona na ceii Bnecoi;; a ^pyroro-at Gony 
a eman o ei;ope i maeaiiBe aaiaiiaeiie cei' iieGeaiicmoi' iniiiui bcim 
na cepun. Ta xoraii innnxTa Gyaa nepeitonaiia, mo JLioityaeBn 
craaa en Kpnnaa, Go eny ue Biieaaiio hihkhx aaiiacnnx Bilion,(i) to 
nce rami ni'xro ne Barnu b en, Goauu en cna u i Biianny lloMiien, 
jibho BHCTynam uporu Biiecuy, amn mmmmii Goapnan oaun oauoro, 
ocnopiOBaTU ero na nionouin paa'i. Min; neMiiornMH liinimrmiaMB, 
ipo ne oanpaan en7) na upimiabiiicTb napoaa aan IIomiicii, bh- 
CTyiman anui Kb. Karyab i Kb. Toprenain uporu Buecity. Ceii 
nianie, mo nako.tmG rpeGa uepeaani oauoMy Bce, to Gyii Gn 
Biipaisai rioMiieii naiiaocTOHuiiiuinn, aae ro;i,T o;uiomv nce iipnuo- 
pyuHTH ; Karyab anon ocrepiraB,8) Biacryiiam Bia upiwipiis i ycTanoi! 
npeaniB. Koaii-n; Gamm, ipo ero 6eci'aa Ge3ycniuina,9j aaiumiiiB isiu 
oripueunii cboio Geeiay10) 3 oKamtOM ao eenaropiB: „To Briitaiirc-iK, 
hi; nami upeami, y ropn ii ei;aan, moG aGepirm CBoGoay!“ 3a  
3ai;onoM roBopuao i; i a b n a Bn:iua'iniix Mymiu, a Min; iihmii r- Ueaap
i U,in,epon, m,o roa'i aaniayBaB11) uperypoio. U,eaap ue Bianoenis 
en mnpo12) ao lloMiien, anui mhb CBiii aoGpe oGayMaimii naMip. 
Bin xori'B a oanoro Gony IIomiich, norpnii aa enoro Konayanry 
uepca eiioe napoaonioGiie13) lioerynoBaHe Bia'iyn;iiB coGi ccnar, me 
Giabine poaGpararn14) a o on per bom, a a apyroro Gony (x o t i b  nin)
ii aa u eeGe aaerepirrn na Gyayue rani uanniuniarini ycryuun.15)

III. Koan unraeMO, a ni;nx upnunn BcryriaB en IJpuepon aa 
lex Manilia, ro ananacMO orei aoBoan. lI,in,epon Gyn isn;e nia p. 81. 
b ocoGhcthx upou,ecax a’i >1̂ 1, unii,1) aae me ne roisopiiB uepea 
napoaoM; aae mo ero napia uepea tum rpiiUH BnGpaB oauoroaoeno 
uperopoM, x o t i b  nin a nanunocru gmy upiieayn;nrn en ;2) iiin auaii 
Tai;oac, idabKO to uapoaoBii saaemano na BiiGopi IIomiich BoeBoaoio;
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iipu tam xotYb iiiri coGi npHenHaTM Jiacny ii npHxn.xbHicTb uace 
TO Al BIIJIHBOBOrO3) IIO MII Cii. TaitMM 'IHHOM IiaHlilB CJI Bill, 111,0 i 
iiapi# i IIoMiieii GyAym ero npu yCiraiuo4) o K0H3yjibCTB0 niniiH- 
paTH, xa 111,0 Bin, xoTiiii HOBaK, nooe ch ao Malinie neocaauioro5) 
'inny. OnnaK npn ócBiiopcanin Aioóni Dynepoua ao ni tu u nu ii ao 
penyfijiHKaiiECKoro ycrpoio Moaaia iipunycTUTu, mo kojiiiG Bin y 
aaitoni Mahijiih Gaunn ai;y Bany6) aah nepataBHoro jroópa, to óyr.ón 
nin aa u hm iukojih iic bctyiuib ca. Bce jk foai ero yni.AbiiHTH isiA 
saituAy hojiithuhoi KopoTitoaopocTH,7) óo npiiMipu noicaaajiH, o ciujii.ko 
npn3Bi.T iian3BHiiaiiHHX noBHOBjiacTnii8) ii naji/ro uacri upoAOBiKerin'') 
nanajiBCTB iic a a iotl ca iioeAHaTH a ycTpoe&i Bijibiioi' ;j,cpacaBii xa 
mo, npaai-u IIoMiieii ii ne Hâ ,’yjEHB npiiuopyueuoi euy chah, oyii-Gn 
na Gynyie Aa unii ahxhh npiiMip, a Goupowy boihobh, mo-Auni 
cxotib Gn pirnyuo Oparu ca 3a htjio, Gyjia-Gu apoMomena10) topora 
A o caMOACpaiaiiia. Tai; aaacko ne caran nojiiTiiannii oGpiii I [iucpuiia, 
aa a to r o Bin roisoprm aa sukohom b ócciA', m,o a a aa a cbogi rapno 
yAoaccnoi' AMCiio3nu.nl yAOCTOina ca 3ara.nr>Horo noAHBy.

X to jihiu yBaaaiiiimc upouuTae cio GeciAy, rroii ne ahui 
nianacTŁ, 3 ltijibito u a crn ii noBimna coaAaTH ca Aoópe y.AOKCHa 
piii, a.ie ii nayuirm ca, aimx nin wae yauniaTii ncpexoAiu11) 3 
oahoi to u i; ii ao Apyroi. 3 toto bhxoahtb, ipo „noMiieana" bu- 
CTaueni iuaoio cnacmio12) óeeiAunimoi nrryiai; Teuep upiirAaiiLMO 
ca npoBiAUHM avmnam13) ca.Moi-a; OeciAU.

IV. § 1—-6. 3 AoGpe oÓAyManoio CMiipcmiocTHio1) 3aaB.iiae 
U,iuepon na caumi BCTyni (§ 1— 5), mo Bin aac no AeitiALKa iua- 
anauenax2) BaaarrB ca upnaiOAno BHCTyiiaTH b iroaViiniiinx cnpaBax. 
T omy Bupaacae Bin cboio iioTixy, mo ewy Teuep naAae ca naroAa, 
BiABAiiunin ca HapoAOBii. IIoium HacTyuae onoBiAane iiOAiii, npo 
ani nin Adrian ca ia ahciab m.]inxTuuiB, K0Tpnx to Gaacana uiA- 
iiochtb ca3) toaobho ao toto, mo ohh AOMaraiOTB ca4) aa a Biiiiin 
ahui Tanoro iioakoboahh, icorporo Ma a ii-o o out ii ca noporn. Poaiio- 
Biiuun upcAMeT cnpaBH, po3A'iAioe nin uiJinii MaiepiaA na i-pn u a cm. 
3 Korrpnx riepuia saiiMae ca poaom ni ii h ii (§ 6 — 19). Ca Biiina Mae 
oGopouuy hijib i tum KOHeuuiiiuia, mo TyT po3xoahtb ca o AOCToii- 
iiicm puMcnoro napoAy, o ero Boemiy cAiusy, o itapTane5) noporin 
3a oopacy BejiumiocTii puMcitoi' AepJKaBH; ne Meiiauie noBunna 
piiMCKa acpa;aisa a Gam ii upo Aoopo coioanuidB, a mo BajKniiiiiie, 
Aoxoau noAamoBi ne eLMiiorb b k o p o uy b a t u ca,6) Go tum cum hm 
BKopouye ca ii aacoGnicm phmckhx ropoacan. B Apyriii uacTu 
(§ 20—26), ooroBopioe nin iseAHUiniy7) niiiiiu. JIioicyAb cupaBAi 
bcaubub ca BeJiHKHMH noABuraMu, OAuai; Biiina me uepiuieua ii hc
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saicimieHa. Towy ronopim. iiin b apciin nacni o miGopi ho.hico- 
boauh, mo Mai! Gh ciiobiihtm ci aca,naHH. BnacTHBe napo8) u,i'Jioi' 
Gecijui TiiatHTb9) na floicasi (§ 27—50), mo iiojiuoBo^eub, KOTporo 
Ma.1116 imóiipaiTi, Mycim. Mai'11 aaraibiio nio,a,cici i BiiicKOBi upii- 
kmgth< 3a âjieKO-6 nac aaBeno, mc Gh mh aa llynepoHOM iiobto- 
piOBa.un bci iipeiaiCTii, mci ni 11 npHiiHcye IIoMneeBH, in;o6 ero npe;i- 
CTaBHTH10) b aa naii.in ii u i m cbB roi; Bce-ac o 11 ji a t h t r> cii uiaiiaTii ii 
CBiiicTBa, mci I îuepoH Bsarani acajme Bi,n icoac^oro iiojikobojuui. JIo 
ero jiyMiu, hic icohĉ hh ąoGpnii iiohicobohchi., Taić ronoBHO ii IIoMiieii 
BHBHauye ch bogiiiiiim jtocŁBi ôM, hcchotjio, iipaBejmocrHio, yMi- 
pCHHOCTHIO, COBicHOCTHIO, .HIÔ HHOCTHK) H rtlliHHbHOCTHK).11) HlXT0 
Taicoac iie saiiepeaHTb, ipo Taić caMO ripoBOpnicTb12) hic i oGopoinicTb13) 
TpeCa aauiicjiHTii ho iipiiicMCT iiohicobohuh ; #0 Toro ipeGa ipe 
nona™ ocoÓHCTy xopo6picTb i ooepeaciiicTb13), moG BmcoHaTH bci 
cboi uaMipn, 111,06 Bpaai iieGeaiieicH 3acKOHHTH14) iiaMipaM aopora, 
60-iic iiiiojii bi'h o;inoi‘ xbhhhhh aaBiicim, hohh iunoi nepacaBii. li 
iciiiu,H 3BepHeH0 yBary ii Ha ocoGhcthh bii.hhb iiojikobohhh Ta lia 
macie, mcc IIoMneeBH aaiscirnii cbiiiiHio15) ; thm to iie ;iiibo, iu,o 
t a kii ii iiaiaibiiiiic liiiicic hic HoMneii iaic cicopo ynopaB ch16) a Mop- 
ckhmh poaCnuiaicaMB, ia  111,0 TOMy aapaa ciiano ii aoiace na 11,1111; 
6a mo 6ijn.me,17) kojih Miipinai Gamm, 111,0 IIoMiieii :uiaxo;iiiTL ch 
iienaneico ero icpain, naimcaB ch i unie no IIomuch iiocjiIb, icoipi-6 
mh.tii a 11 hm bcctm liepcroBopH18) o nepacaBHHx cnpaBax. Taić 3iie- 
.hmhhbiuh IIoMiieii, nepexoAHTb Gccihhhk no BinnpaBH19) (§ 51— 68) 
ripoTHBHHiciB TopTCHsin i Kaiy.iH, a Koipnx laMioii, hic bhaijihcbmo, 
6a«iHTb ;i,jih nepacaBii ne6e3iieicy, iiaicoJiiiG ohhomy nepenauo bcc, 
a ceii pajiHTB iie bbohhth HOBOiapciBa b nepacaisi. B icimui iipocirn. 
(§ 60— 71) GccIhiihic Manilin, 111.00 ne BiflciynaB nin cbobo iniecicy, 
60 IIoMiieii Mym óo^piiii, icoiporo ii Hapin co6i acanae aa iioiko- 
bohiui i KOipnii Bace jihb noicaaH20) cboix a^ióiiocniii. 11ok.imcyiomi 
ch21) na 6oriii, n;o niii Bce tc iiaBiB hhui hhh noGpa ne paca mi, 
iciHinrrb H,iu,epon cboio Geciny, a ipiGycM iipiimuni aaicon Maniiia 
ojiiiorojiociio.

V. Ch 6eci.ua H,mepoHa iiaicacHib no iaic sBanoro jiopajmoro1) 
pony, aie aapa30M e ona, iojiobho b ipeiiii aa ci 11, BaipucM noxBa.ni>- 
iioro c.HOBa.2) CaM-ace Gecî HHic njmanae, mo XBa.ua U omiich e 
BJiacTHBOio Bananem ero pcai. LlJ,o Biiiiia, 3HaaHib ch cneprimie3) 
ei iipo^oBacciie i aaicimieiie icoiiemia pin, Hi ojiiiii ia oGox iipoiHB- 
11 n 1;ib GMy hc aaucpcayBaii. A.hc TBopnacciie Gecmiiinca, mobGh to 
Biiiiia Gy.ua ^yacc iieóesnciHa, ne nacib ch b uommi 3 iiaaiHio cero 
c.HOBa4) oiipaB^am, Go cmy Mii-piinna ninTOHHB5) Bace Jlioicyib.
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A kojim ccii iiocjjT;uihmh nacaMH ne bctmt UHnaaaTii ca iikhmhcf. 
ano.óyTitaMM,6) to iie 6y.ua cc mina iiojikoboauh, ajie npminny 
iieynaai Tpeóa my Karu b oymi i posnycTi niicKa rra aaTias, susi 
Kumo 3 Pnxiy CTopoiinnii,TBO IIoMiiea iiponiB nero. Beanepemio 
6yb6n ii Mmmmii nojiKOBOAeub 3 Aeaitoio eneptieio7) BaisimiuB no- 
6i,nonocno cio Biiiny, sik6 ii ;i,ajin gmV 6y.nn cpencTBa ao poanopa- 
Ammoctm.8) III,o lIoMiieri óyn npoaipjiHBnii9) i AocrBijniennii iipoisi;unn;, 
ne aancpenyiiajin ii npoTumiiii;n miecity, ane onn a iiobhhm npanoM 
yitasyBajin na Te, mo roju rypTynaTM10) najuiipny ciuiy b pynji 
ojuioro Ta naaraJii bboahtb ne6eanemii noisaTopcTBa. He r» ciuii 
ocnoparn11) 3aKH.nn npoTHBHHisiB, ni a6hnac ca12) H,iuepon ui;i caxioi 
tcjim Ta po3BOAHTi> ca18) iimpoito o neóe3iieitax, b ani 6yjin-6 
Mopciti xapu,H3H sarnajin pnucity jiepiKany, ko.ah-6 IToMiieii ne óya 
po:i6iiB ix ciuiy. C:ia6a. ciopona cci' aacTii 6cci';j,n, citasaB 6mm 
iiepenpyaeHe14) BncnoBitiB EaTy.ua ii BopTenaia, oacBiiAna, 6o ait 
pas nona aa ji n iio;u'i m ii i i y ji n x acchtok poitiB, itijimto to noBaTopc/iBa 
noniKOjuiJin AepmaBi, a nijjtKO to nin cum HaTepniB ca caxie aepea 
IIoMiiea. Mhmo thx c;ia6nx ooitia po6im> 6eci‘Aa in,o ao 3XiicTy 
na nac ce Bpaatina,15) iu,o ii mhb paAine iijiomobhcthh aacTyniinit 
aK o 6 aa nu ii ACjiataiaim;. HJ,o ao noAiny, mojkiui ii saancjiirni a° 
naiiuiTyaniiiuie 3JiaAatennx, citasaB 6hm, B3ipn.emixli;) 6eci'A, aiti 
BsaraJii Jiiiiinan ao nac 3 aobhhhii. Taitom ii caiua mobb, bhiuii- 
aena ii iipiutpainena nią mm 3aco6oxi17) nperapnnx anopoTin, aaoea- 
nean.na e&iy neMHnyay c.naisy i XBa.ny b KJiacnano oopaaonaniM 
noTOMCTBi i ona riAna, ipoó MOJiOAim, ipo CTpeMMTb ao KJiacnanoro 
oópaaoBaHa,18) aacTHiiaMH BnyaH.na ca ii na naMaib.

Pro Archia poeta. I. A. JLininiii Apxiac hoxoahb 3 AnTHiioxH'i 
n Cnpni i BCJiamin ca ipc 3aM0H0Ay noeTiinnuM TajianoM. Hokh- 
iiyBHin cboio óaTbitiBin,HHy noAopoHcyBaB Bin no Majiiii A3ni i 
Ppeiini Ta iipneAnaB co6i cboLmii noeTHaiiHMH iiporoJionienaMH,1) 
rOJIOBH0-JK THM, 111,0 XIiB BK Clili 3 1’O.HOBH npona3yBaTU2) BCpiIli, 
aiiMa.HO 11 p ii k ji o h n h it i b . IIo'iixi yAan ca nin ao nojiyAneBoi Brajiii, 
Ae ero n])hiijijih tak npHXH.Hbiio, ipo b Tapemi, PeiJiyxi i b Heanpjii 
yAOCToiB ca3) nin bchkhx niAmianenb Ta mo exiy liaAano npaBO 
ropoataiibCTiia. IIoTiM npnixaB nin i ao Pnxiy, ac xian npHCTyiP) 
AO naH3iiaTniiimHX poahn ; 3 JIioityjiaMH shocmb ca nin ai; naii- 
miipiiimc,6) nepe6yBaB b ix Aoxii i TOBapnuiyBaii i m b ix noxoAax. 
1 loAopomyioan ni Ani Aa n nin repaiurcio b Jlioisanii, ac ero aa. noannoM 
JIyity.ua Tanom naAiJieno ropomaiibCTBOM cero Miera. A kojih )i. 89. 
aaiionoM Iljiayiia i Ilanipia bctm thm, i po óyan aaimcaiii b coH)3iinx 
rpoxiaAax ropoataiiajin, iipnanano11) Tanom i pnucite ropoataiibCTBo,
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mnconiiG oiim n nponiry 60 jihib 3ro.nocM.iiH ca7) y npeTopa, to ii 
Apxiac eh Kopii crra 15 cui ii noGyn' 15 Iraaii i aa iiocepenHHUTBOM ipiiporo 
iipmrrcaa K b. MeTe.ua 11ij 1 san-arncuo8) ero b chuch9) ropomaii.

II. Ko.th p. 86. BinóyBajia ca b P u mi npoBipica,10) to aa p 11 - 
myBaB Apxiac JI. JlionynbOBii, mo Gyu icBecnopoM y Cyai. Taicom
i ninaac jipyroi upoiiipiCM p. 70. ue mojk uy.no ero saTiimyTH b 
.nencopeici ciihcm, 60 casie to;u ariaxo;iHB csi nią b npyaaiin JI. 
Jhoicyna, in;o BOioBab 3 MirpinaTOM. A TOMy, mo ero nocu mc ne 
aaimcano, aaiiisBaa ero p. 62. aicmicb ipaniii na ocuoni ,,lex Papia“ 
3 p. 65. nepen iipcropoM K b. U)iu,epoiiOM, GpaTOM Mapica, mob-Gh 
to aiii npHCBoiB11) co6i iiccaiconno piiMcice ropojKantCTBo. Ca citapra 
BBepnena12) óyna minico Ginbine u po ru 3iiaTiio'i ponMHii JIioityjiiB 
aa apoTH caMoro iioeaa; lipoTiimimai najiiaaii ca, ipo yhmyTi>i:i) 
aecTii JlioityaiB, hic ApxieBH noicaacyTb14) ar.ycb HenpaBHJibiiicTb.15) 
Oóopoiiy saiiumanoro nepeusiB I^inepon nyme pano, naniamncb, 
mo Apxiac BcaaBHTB b eiioci' ero ca cnym hic 1,'Glicyna; aac cero 
TBopy lioeT Maóyn, iic^oiciininB. ^oicac na roposkahbctbo lic Gyn 
TpyAiiHii, 60 Tisepnacene iipoTUBiunca bGiito10) cbBinicaMH 3 Pepaicjiei'
ii ropoacaiibCKHMH cimcaMii; iasa Toro aanepmye ca17)- Upnepon 
a 11111 icopoTico upn BnacTHBiił oGopotii i aaiioBHioe18) apyry, oGmup- 
niiimy aacTb ueciAn XBaabóoio iioeswi, nayiCH i nrryitH b ca rani' 
11 a tc, moG nepeicoiiaTH cyn 11 in. ipo Apxiac, hkGh ii iie Gyao 511,01 
npaBHoi' iii^rraBH19) ;ina ero roposicaiibCTBa, ynocTOiB ca iiic noer 
cci iioaecTM. TaunM <ihi-iom Apxiaca yBinbiieiio, a cnpmimiM.ua ca 
no loro iie jmui ero neimiiiiicTb, aac ranom biihhb i noisara Upnepona, 
icorpnii iijiomobhb b ero oGoponi20) ran Tenao ii rapno.

III. 3siicT niaoi GecYjui poananae na npii cyiuamii1) ii iiitymo 
yaoacciii mieni, na bctyii,2) oGroBopene3) ciipami ra na aaiiiimeiie.4) 
B ncpiuiił uacTniii (§ 1— 4) nanae Gccijiiinic iipimmiy, icorpa ero 
ciionyicaJia nepemmi sacTynnniiTBo,5) ii upocirn, cyaiiiB, aón csiy 
iipoc/niaH, mo aiii cboio pin iipriHopoBaioe6) no nancBiimiiiiioro mi- 
nanicy ii oKpcsiiTiioro7) miny nponecy. Cawc Taić cnaiie oGroBopeHe8) 
ciipami pomcaanae ca na oiioninane (§ 4 — 7), na nonasyBare') 
( § 8  — 11) i na nacTHiiy iie npmia.nemny1") no npouccy (§ 12— 24). 
I Taić roBopwTb ni u niiipmc npo ocoGy ii noxonmcne noeaa aa 
npo ero siianine; naai, mc ero naiianaTiiiiimi Mymi rocTM.nn,11) iciamco 
to micr iianaao esiy roponcaHbcabo, a iiotIm bcim nepexonnTb aiii 
no aiTcpaTypiinx oócTamiH12) b ii i b;i,c h ni ii Pranii, b icoTpiii to 
icpaini 11anyBa.no pyxanne yMCTBeniie mirrę,13) aaii idmiHTb tum, ipo 
ononinae npo iipiironn Apxia am no Toro micy, icoan nin crais 
ropomaHMHOM. B npyriii mieni, b Taić cisaniM onpoiciini' (BinnpaBi)11)
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Honaaye sin, mu Apxiac e ropomainiH no aaicony, Go xicnynaB 01 
HoGponiiicTBOM aarcony Hannuia i Hanipia hic cjiih.15) IIpii m i  
noomtye ca10) Biii na npaBocnjitne17) ci.bihoutbo Jlioisyjis, na no- 
nary noiuToiiOi'18) rpoMann i na chuch Merera. CaMHił-jKc hobU 
aaiioniioro ropomaiibCTBa na a;a.ir> jiiiiii KopoTKidł, a tomv miimox in. 
iipnxonMTŁ ii a m na nyMity, mu IJinepon cio 'iacniny Gecinn, ito.nn 
ii nucąc, nc snitimiHB, jiiiiii nancpran b 3araJibHHKax.19)

IV. IIotIm ncpcxonHTB CecijuiHK ho Tpcroi fi to iiaiirapniiiuioi 
nacTii Ge emu, b Korpiii uin mixna.Hioe hity i; y ii iiayicy. Bin no- 
ltaaye, aiaiii npaitnniniin xocen1) iipunocuTb aaiiare nayitoio nc 
jiiiiii ;ma ounnnn,'!2) ;uie ii ;i.ia aara.iy jiepmaimoro cycnijiBCTiia. 
iMenno-jK, narne na.ni U,inepon, iiinnociiTb en roii, 111,0 acepmye 
esiii nijibiudi >iac iiayu,i'; ne jihui yMCTBenno a.ie i Mopajibiio3) ; 
nponajio Gn Garaio rapnnx upaBiui mirra ii hotciiiihx4) BiicitaaiB 
b reMpani, gcjih-6 nc BimBiimyjm ix JiireparH na asy ;5) Ga ii mo 
m e! naiurb i ciipanmna upoMOBncricTb aarpaTiuiaci.-Gh11) H-ia no- 
TOMCTBa, kojiii-G Gccinniiitii ei ne imeuajiH ciicreMaTimnuM i nayaiinM 
jianoM.7) IlI,o biiob ho caMnx noeriB, to buioho iiaM aaaniiTn, mo 
ohh naBin. MMJii ii neyicaM,8) ne to mo jiiohbm iipocbninenim, a ro 
tom y, rno o ii ii CBOiMH TBopaMii naae BincBisimy ion,:,j i yGjiaropon- 
naiOTi. BCi'x, k ot pi im nocbimayiOTb en i ii Tpyr, ii cni ii si.ii i»nnii aae. 
]Jorim yiiaaye lljuepon na tg, huto nonntyibi.i n Bejimtnx hitynapis 
i iiHCbMemiHidB napoHii Bci'x naeis, aeiiorpi nasin, Bipars, mo ohh 
naHxneni11) hkhmcb GomecTBeniiHM ;iyxom. I\o.hm-5k Eunimin, itorpoMy 
aaiconno ne iia.ieaia.no ca ropomanbCTBO, Banan iipocjiaiuiena Cn,n- 
iiioiiis, a tum caMHM i pnMcnoro napony, ne saraaiieb nami ii petitu 
iiohthth ropomaiibCTBOM, nesmeat12) nan ne nonnrni ii Apxiaea, 
uorporo cjiaseTHHii nojiitOBoneub bohhb b noxoHax na re, moG sin 
oimcaB ero iiohbhth. Brn-m JJioriyjibOBii aaBiinyBaTM Mewo toto, mo 
Gro Apxiac BCJiaisiiB V Ana;e neBiie K(>v[;;i,iin a nać Moate coGi jiiiiii 
Ga a: a tu, moG ero iMa TpeBa.ro a pona b pin.13) B iiocniniiin uacTii, 
aiiaaiiTb ca b 3auilniemo, (§ 25— 32) nanoMiinae i npoenrb Gecinnuit 
eynniB, moG ohh, po3iGpaBinn nc'i oócTaBiinn, cyninin noera ran, 
aa cynarb i iuiiaib ero iipiiareai ii BHCoKonoeTaBjieid14) npnxiijn»- 
nniiH, to G-to no ero aac.ryraM na impiirii13) noean'i, Go sin bec- 
jniaye jhimckc iMa ii iiohbhih piiMciiiix iiotkobo;uub. „A mo ne 
GyHC're“, KiiiniiTb IJpuepoii, „ApxiaeoBH ihkohhth, ce miaio naneBiio“. 
ToMy, mo ca Gecinn Maiinte nijia aaiuiae ca xsa.Ti.GaMn nrryitii ii 
jiirepaTypn, to aac.iyrye na re, m,oG mojiohui, mo npnMyion. no 
BHcnioro oGpa30Bana,lfi) neio iiepenajin ca17) i nenorpi a iiaiira]>- 
ninninx ycTynis Biiyaii.in ca na uaMaib.
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Cato maior de senectute. I. Hayita <i>ijir>030«i>ii n boji a ca y 
Phmjihii, kojih p. 155. po Xp. ciiamii iojiobh rpewuix iiiiuji 4>inb0* 
ao<i>inniix: auanesinK Kapneapec, ctoYk ^iotenec i iiepiuaremK 
Kpironaoc npri6y.iin h<> Pmiy, m,o6 Bnennarn1) y pnMcitoro cciurry, 
aów Atciihi, ipo aCypiinn MicTomco Oponoc u IjCotiu, iic i i ji u r 11 ;i u 
neni 500 'rajiainiii. Ciioeio yaenocTHio i upacnopiaHBOcriiio 3ana.nn2) 
ona Biipanni Topiiiiny pi-iMCity MOjiopiJK, a.ne cboim uocojibctbom iie 
B,nia.in iiiaoro, Co aa capaiioio M. Ilopnia Kaiomi cnx yaennx 
myacib nnHaneno8) a Miera; iiin óoai? ca, moG pinicni mojiohuY, mo 
11,1 ji mm a hiihmm c.Hyxa.nn ix Gecip, nc aripnirinn ca4) ra ne Bipiiep- 
iiyjiri ca ni a CTapoHam-iHx piiMCi;nx 3Biiaai'B, Miimo tobo cipororo 
poaiiopanuy u c 3rac.n0 cmiiino nayiai, ince ci' rpii Myjni 3 a 11 a ji ii ji ii , 
a 1;n 11 e 11 e paa aepno iipimecjio5) HeCaBOM naiiraptiYiiini mionu ; uci 
rpii iiaiipHMKii') <i«ijiLoao'i'i'ini, aacryiiHeni7) chmh MyjuaMn nayioi, 
poanBMHii b Pinii, a b p<>Max aiiaTiinx P hmjihii, ait up. MOJioninoro 
Cpiniona A <i> p n 1; a u ł c k < > r o, luicitanw 110 aaoai ii cio ranyab hiohckoio 
aiiana. 3aran pnMCi;nx ropojRan yiiajKau o>i.11,o3o«i>i 10 aa uayiiy, m« 
xoa caMa 110 coGi raptia, ane ;i;ia u pa ki ii h noro rpoManaiibCKoro 
jkhth ne Konne iiOTpiona. .̂HiiToro ii Il,in,epo 11, ipo cboim apoay- 
m i ji n m , aai’niaiO'inM8j i jiOTeimiiM chocoGom linearni b. ji a ot ii bo iicpimiii 
oCpoCjimt9) 'i>ijiboao<i>iniii mirami u pijuiiii molu, ctohb nip biijiiibom10) 
iipaiiTHMiioro pyMana cbobo napopy i poaCiipaB nepeBajiuio Tani 
<i>ijib030<i>i’iiii 11 irrana, ani BininBaJin-Gn na yGnaroponnetie ;iio;iciaix 
ceppenb, rair na npairnriny nopncTi. b jkhtio. TaiaiM 'ihiiom ouiiniae 
isiii Maiia;c Bci <idjiboao<i>inni chctcmh i bbohmtb Yxhhx npencTaBii- 
tcjiYb, aón 01111 ca\ii BiieicaayBann cboi iioniiipn.11) Hi; niii nać 
noanakomhiog a ocHOiumaMii nayiai Eninypa i CToittiii, ran o0’y>iae 
a «i>ijihoao<i>isio anancMmiub, icorpa ejiy naiiGijibiiie npwianae ;:o 
cepna.12) ( Omami nexaii iiixro iic raj;ae, 111,0 isin ne itapTae noKni 
KpyrapcTBa i Bipyiuum cToiitiii aGo noBepxoBiiicTb13) Eniicypa: 
npotub 11 o, bciohii Mae Bin c boi rapitn, an pojiOBiit iipaBponioGiiBHn, 
k o ipnii bcc, noro HOCbBipaiiB b upais/mmuM kutio , iipiinopyaac ii 
papim. ho iiacniHyBann. A 111,06 jihiii Tani pyMitn yniiiin.iii 11 pnMCity 
cycnijiMiicTb, riiii mobjui-ó iionpaBimi inne M0pajn.n0 aanenanaHMiy14) 
MOJlOHiK i iianyTHTii15) ei, to aaBHae r.in coOi naiiói.ii.moro Tpyny, 
ii|oó Bci ero iiayiui óyjin neni, npiicrymii i apo3yMijii. lInMano 
narn imane nin na Te.1'5) 111,06 Mami many HM Goriis, hioGob pjia 
poHiinin i nonyie oGoBiiaicy arnapoM aaitomB i niiniinn. Iiaara.ii 
ero niicBMa <i> i ji non o * i u 11 i MicTHTB b coGi musy BCJiiiny cii:i y bcYji5iuiix 
nayis i iipaiSTn<iiiHX CKaaiBOK,17) ipo onn roToni ne jimui cepna 
MOJiOHPiB aanaHHTii no Bcero ipo rapne i GnaropoHne, ane i (apiniiM) 
MyjKaM nopaiOTb onn an opny noCpy nopany i poapapy.18)
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II. KiiHjKOinca „KaTOHw, aGo upo CTapicTb, iianucaHa Il,ipeponoM 
poay 44. ao Xp,, a b 63 pou,'i SKHTa, kojiii to biii niaTiae caMOBaaan1) 
IJesapa, BHKJHOaeuHM Bia aepjaaBHOi aisi-it-HOCTH i iipiirHiMeiiHii 
CMepTHio cBoei aoiibau Tyaii, uiyaaB p osp aa u b <i>iab030<i>iY. Biu 
BBOflHTb nac y jum M. llopnia KaioHa, piit nepea ero CMepTHio, 
cc-G-to 150 p. £0 Xp., ae to CTapnii aepjKaBiiHa posiipaBaae o 
CTapocTH 3 JteaioM MyapneM i II. KopnenicM CninionoM; cio po3- 
Biaay iiocBBiiaye II,iu,epoH cBOMy naiiiu;npinmoMy apyroBH Athbobh, 
Ta xoae neio i coGi miaeG s.ieaiiiimi Tsirap HaGnHHcaKmoi ca era- 
POcth; aae npn tJm xoae Brn i mhbuihx HayaHTH, aaoro to TpeGa 
npii^epacyBaTH cji cnocoGy, moG aoauiTH rpacjiMBOi i BaoBoaeHoi 
CTapocTH. 111,0 Il,mepoH 3aCapae ca2) oxo<io i paao ao cero iie 
Taa aeraoro npeaiueTy, Gauniuo i3 aojaaoi CTopinan*) cei posBiaan, 
Go Biu aajae ii caM, mo iiHcanG cei khhjkobkh Gyjio eMy ran iipHGMue, 
mo Biu iie JiHui nosGyB ca bchkhx npHitpocTHH CTapocTH, aae me 
ii 3a3iiaB, aK iipHSMHO ii rapHO Mosaiia iipoBoanTH CTapi jut a. Kpin 
iipHCLBauena Athkobh i aeaanx norjia îB na Ge3CMepTnicTB Jtymi, 
posnaaae ca4) -ce aiao Ha ani roxoBHi 'łacin, na saraamiy i na 
BJiacrHBy. B nepuiiii aacrn (§ 1— 15) aaace bIh, mo Touy, KOTpnii 
myicae b coGi cawiM bci aoGpa, He Mosce ni a o imaaBaTH ca jihxom, 
aae caMHfi saicon npHpoan 3 coGoio iiphhochtb; TOMy iie TpeGa
i CTapocTH yBaacaTH sa aaecb HeumcTe. Hapiaana, mobGh to CTapicTb 
CKopme uaaxoanTfc, hhm Gh xto naaiaB ca, rioxoaaTb 3 HeupaBHJib- 
noro mywana; TpeGa ii  jihui apinao 3hochth, Go GoacecTBO aGae 
apo crapicTb ne Memie, aa upo nimi aoGn Biua. Towy iipHamiy 
HapiitaHb na CTapcmii Bia naaesum> myaaTH ne b cawiii crapocTM, 
a jihiu cawe b xapearepi aioaHii. Haitaiiime cpeacTBO5) na cTapicTb 
g Hayaa ii mipaiia b aecHorax. IIoTiM uaBoaHTb uin uciJiaai upn- 
MipH MyjKiB, m,o TepneJiHBO6) SHOcnan cen Bia i ayjin ca macJiHBi 
aae ao CMepTH. B apyriii aacrii (§ 15— 85) noaaG IJ,iu;epoH hothph 
npHHHHH, sajuia hkhx crapicTb BH^aecb aanMCb nem,acTGM. BiaTaa 
3(jHBae niii 3’oapeMa7) ń  npmiHHW, aai 3BHaaiiH0 naBoaaTb; crapicTb 
— aaaeyTb — Biaiarae Bia moaenHMX 3aHHTb: OHa ocaaGasiG tijio ; 
nosGaBjuiG nac Maao mo He bci'x posaomiB; ona Bicasye naM Ha 
neaaaeay CMepib. ao nepmoi tohkh (§ 15—26), to U,iu,epon 
ne nepeaHTb, mo ona BiarraraG nac Bia 3aHarb; Taneub, Gir, GopGa 
na Meai i BepraHG ciiHcaMH aiiicHO ne ajm CTapnx jnoanii; oauaae
ii CTapui 3HaiiayTb a.ni ceGe ne Maao poGorn, BianoBianoi' i'XHiM 
caaGnM CH.uaM, i 'ro Taaoi (poGorn), mo sioaee me BaatHiiima aa 
TaMTi. Aame-ae8) npn bcix noaBHrax boghhhx norpiGna iie Taa 
CHJia i jKBaBicTb, aa paame BTopoiniicTb i po3Bara, a aa pas ci
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iipiiKMCTH i to me i? 3tianiio 6i.iu.miii iiipi9) 6aniiMO y ctapoctu. 
HaiiOiM-6 otio Tait ne Gyao, to ne 3naia-6 icTopna ninoro upo 
Taiaix My ni i u his 4>a6iii, hic Aimiii KnnBiiii, ‘1'aópinun i mumii. 
H1.0 3 ii Ob no ipyroi' to aa u (§ 27— 28), moe-Gh Ha CTapi iTra tijio 
aiieMaraio,10) to naBOjurn, UjnepoH nporrn toto 3a npHMip iconaio- 
noro Kapa, upo icoTporo Kcefio«i>oiiT onoBiiae, m,o nin raić cbmo 
na crapi i'fra nyi>. cii moioiucm, jik nie t o i i , koih 6yii cnpaBii 
moi o ii-iii. ^Iioc npiuiipoM Maccaiiica b iCBaTKiecirriM pon.1 atrmi 
iic BiiGyBai? niiuuH iiaiiiaai.ini noporn? xIiiac o'rapu ii Kanon npii 
C BO IM CKOlli He 'IBailHB Cli TIIM, IlfO He TyjKHTB 3a M0101HMH pOKBMH. 
A Bce Te aaieżKMTB Bii toto, hic xto nponiB Moioii lira . X to 
BMapnyiiaB11) cboi chih  nopoitaMn,12) TOMy, iipania, saGpaicne na 
CTapicTŁ chi ; a xto ix  aGepirau ra majuiB, Toił yn:ne i'x mob 
fiicoi CKpaoHHiii. X othh ciapnic Mae Menne chji hk Moioiiiii, to 
iiixto ne MOjKe TBepaimi, ipo MyatBHiia piBimii ayacniiin, a Moioienr. 
MoiomciiH, iiio ccii CHiT.HumiHH, a Toii c.iaoiniiii. IIpu t im iic 
Tpeóa BaCyiiaiTi, m,o e ii Tani m o io iu i , ipo b po3n,BBirii:i) aurm 
xnpniiimiu) i Ciir.m SHeMoaceni bum ii niicoBiiii ciapnic, 6o yiOM- 
iiocth, md B3ara.ii iioxo;uiti, bJi  yraoi15) Biani tijicciioi, ro;0' npn- 
nopoBHTH io bcix CTapniciB. ^aii' e rri HapiitaHii, Gyir/ro Ch crapicn. 
iioaGaBiaia Hac nci'x poaiioimiii (§ 3 4 —66) TOMy Ge30ciioisiii, Go 
GaBHMO moiemio, sik i liitapi nosGaBiaiOTB nac hc oiiihx iipnGM- 
HOCTHii, ipo BaiHTL 3iopoBiio. A Koln ApxiTac nannan, ni,o 'HCMa niaicoi 
po3Komi, KOTpa-6 ne saneia nac y  nponacn., to cc iic nepecaia,10) 
a iiiicna ii oncBiiina iipania. Ile i;avny Bace o Ti'ieciiHX npn- 
crpacT5iXB, hkhmh noioniic crioramoe cbog ocoGhctc iiohchtg, aie o 
THX. KOTpi CnpHBHHHlH CH 1 0  BCIIKOI'0 pOiy 3paiH i lC])a;aBIIHX 
nepeBopoTiB.17) Henace-ac na tg oGiapiiio Gońce er iso noinii poayMOM, 
aGn oiiii ne raMynaiH18) bci iioxotii, iicuace-ac na tc naiiieiio ’ix poa- 
Baroio, ipoG iioiiuctb  He Maia Mipn y  bcix cboix iyMitax i i'iiax ? 
Oiipone c i u,i'!KOM hcbhiiiu iiphgmhocth. Go Gararo naicpm-Hii crii 
i HOBiia napita ne iconne TpHBita poaitim, hkhmii ocoioiatye19) ciapnic 
ciiiii niit: a e ce sannie nayitaMH ii miyitaMH. Hicace-ac to npneMiio, 
itojiii xto , nepeGyBiuH poitn Tsiaticoi' ciyatGii, ctoiti, b iioiiiani y 
3araiy20) i tiuihtb ch iipniHibiiocTHio uiioi cycniitHOCTn. n P«- 
raiyio uhm Toro nace 3iieMoiu,iioro21) crapnica, koih  Bi ii b A'reiiax 
cnisHHB ca22) 10 Tcarpy, a bci Micn,n 6y.ui saiiari. to bci cnap- 
TaiiBCiti iiociH; ipo ch 11.1 ii na nonecHiix Micn.nx, nOBcraBaiH ii npo- 
chjih ero yciCTH nopyn hhx. IIl,oat —  ripomy Bac — Giir.iuoi Baru, 
bh ca onasaiia eay iiouiana, bh niicneMiii po3itomi b mojioiocth, 
111,0 JIH iii liiipHBaiOTŁ23) cm  ii alt Tiicciii Tait i lymeBiii.
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III. 3ai;iin, mo b ciapiM Biity CMcpTb 3a mienHMa,1) jik to 
KałKyTb. iu,o mh na# rpoóoM (§ 66— 85), nc Tarnin na a; kii ii, Go na nać 
Bei'x, jik yiHTi, uac nocbBin, unrae2) CMOjm, Ta kohchb. Ciujibko 
to MOJionnx .uionnn, mo TO rana.un cbbit aa BoiOBaTH, cKocn.ua3) 
iieuanno iicciiojuBana CMcpub. llianoro Biny nojKHBae unm ropcTKa 
uionnii. a iiaiiGijibiiia nacie y&mpas aa Mouony. Hh-jk — iurracMO 
ca —  cMepTb ipocb Tai; o i o c/rpauiHoro ? 'In-a; ne iicpenpaujiiie4) 
ona uac no uorocb ainmoro? ^apwa mo nouoBii; MycHTB npamaiu 
cjir>) a cum CBBiiOM, Bili (aaie) ciciinae a ccGc okobh Ti.ua, a uonoGa 
GojKa uioncitoi iipuponn a as Teiiep BHXonnTt Giubine na Bcpx, ko.uh 
nyiua o u inne h a Bin bcjikoi Tiuecnoi cyMiimcH.6) Bcc rapne rra uecne, 
aa bum mh na cim cmiiii tyjKMMO, Gammo acniiiiiie, Go aa jkhtji 
bcc nianaHe iianc aacjiouciie oGuaitoio, a CMcpub Bincuomoe7) iuim 
Ty XMapy ii mh noxonHMO no toi mctm, no jikoi mm aaBCirnn npn- 
MyBajiH, no liiaiiami GojKCCTBa, no ułanami upaimn. A kojih oroiib, 
mo iiajiaB, iiOTOMy racHe, kojih obou, mo nocuiB, Bin'raK onanae, 
ko.uh ubiiiiKa, mo BinuBiuia,8) coxne ii mnie,9) kojih bcc tc uac 
no uynyc,10) Go Bvi;e 'i a miii 3aK0ii npuponn, tom; i hc jiiikuhmo cii 
cmcpth, Go ona upuponua, Goh;cctbom iipnaiiaucua i TOMy noGpa; 
cuapicTb to nino imuoro hk jiiiiii nocjiinna HBa11) jikoicb npaMa- 
Tiiuuoi nil.12)



8  a  m i t  k  ił

I . 4) loca, quae circumiacent, 2) prisco morę aedifieata villa, 3) latiorem 
facere, 4) uepe3 pen, 3 quod ; locuples, opibus abundare, B) curare, ut, 6) aedes 
alei hereditate obvenit, 7) rei publicae munus, 8) (ipo) no him (ocTa.ru) 
cLBiguaTt . . ,  testimonio esse 3 acc. c. inf.

II. 9) togam virilem sumere, 10) multum operae eonsumere in discendo 
iure civili, 41) eum deducere ad illum, 12) causarum actoris ingenti admira- 
tione teneor â BOKaT npiiTurae MeHe, 13) tironem militare, 14) opprimere, 
16) cadere in c. acc., 16) conservari, 17) fallax homo, 18) magnos spiritus sibi 
sumere; insolentius se efferre, 19) pergo (4a.n1) me exercere et confonnare 
in dicendo.

III. 20) post causam publicam pro Roscio displicere alei, 21) causam 
interpónens, sibi ob valetudinis imbecillitatem causas agere desistendum 
esse, 22) familiaritatem cum alqo contrahere, 23) alqo uti doctore philosophiae, 
24) gratia 3 gen, 2B) passus est (sivit) se initiari, institui re, 26) ea res, 
27) 28) tantum valere apud alqm, 29) flumen coercere, 30) iuvenilem impetum 
reprimere, 31) a) collacrimare, 31) b) aciiBon.roTOM i TepHimoio 3apoc^mii 
vepribus et dumetis vestitus : Kŷ ia 3 p. npmun.mna: sphaera cum cylindro 
copulata, 32) expilare, improbissime vexare, 33) procaciter, 3i) se ad ampliores 
bonores petendos accingere, 35) sacras aedes procurare, 36) urbem tueri, 
37) alcis nomem de largitione deferre, 38) alqd alei sorte obvenit.

IV. 30) (armis) recuperare, 40) in publico versari, 41) homo novus, 
42) enltor, 43) nimis popularem fieri, 44) alqm. adiuvare in petendo, 4B) per- 
ficere ut, 46) homo popularis, 47) superesse, 48) homo nequissimus, 49) vigilare 
pro alqa re, alqo, 50) alqm. dignum iudicare, qui, c. coni, 51) proliteri, 
52) singularis (generis) supplicatio.

V. 63) se eonsulatu abdicare, B4) alei acclamare, BB) indignabundus, 
B6) ucpe3 se gerere, B7) conferri in alqm., B8) contagio coniurationis, B9) se 
irrepere, 60) vertere, 61) evitare, 62) lacessere, 63) alqm. benigue recipere, 
64) ad genua alcis accedere, 6B) a negotiis publ. se removere.

VI. 4) se impugnare, 2) petere, 3) uepe3 vehemens, inimicus, 4) munire, 
B) tumultum exeitare, 6) commoveri, 7) munus proconsulis assequi, 8) iibiuko- 
aeHiiii (cedio b BoeHHiń niTyi;i) a Caesare magistro omnes belli artes
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edoctus, 9) praedatorius, 1()) gratulatio, 41) asperitas temporum, 12) ab alqo. 
veniam impetrare, 13) se removere a publicis negotiis, 14) alqm. morte 
amittere, 15) maerorem mollire, 10) incidere in tempus, 17) natura, 18) uepe3 
peuene 3 quod c. coni, insidias in caput alcds parare, 19) simulare, 
20) principatus, 21) (se) emergere.

VII. 4) id contendere, ut, 3) alqd. alei laetitiam affert, 4) spes me 
frustratur, B) satelles, minister, fi) uepe3 : oeulis compertum babere, 7) bu- 
CTaBHTH na mobhhhh pro rostris proponere ; n oboponi =  111,06 óopomiTir.
8) ludibrio et horrendo spectaculo alqd exponere.

V III.  4) aestimare mores atqne ingenium, 2) nimia sui aestimatio in 
re publiea, 3) alei non satis sagacitatis est; iiocTiiiiiicTL constantia, 4) id, 
quod mibi proposni, teneo, B) constantissima, industria et animi acumine 
optimam dicendi speeiem adsequi, 6) si compensaverimus vitia eius in rebus 
publicis gerendis virtutibus, merita praepoderabunt, 7) nogB. npo3ii auetor 
orationis ; npo3opioTb : perspicuitas ; Kpyr.ricTL : eoncinnitas; KpaeOTa : ele- 
gantia; nopiia ku. BiicnoBy: norma bene loquendi, 8) usus, 9) ratio, 10) con- 
servari, n) pidncijiem esse in re, 42) deleclari re, 13) convenire alei rei, 
14) uepe3 ipse (gen.), 1B) vitae usus (sing), 16) si quis baec non respiciens . .  . 
ad alr;d adgreditur, l7) Ciceronis rationem seeutus, 18) scatere, 19) nunquam 
arescens, 20) prima sententia.

Pro Iloscio Amerino. I. 4) aetate priorem esse, 2) repraesentare alei 
tempora, 3) privato suo commodo servire, 4) speeies bominum indueitur, 
B) k. MaeTiciB publieatio, fi) acquirere, 7) vilissimó, 8) praedium, °) emptor, 
10) commereio coniunctum esse, 41) commodis suis consulei’e, 12) isti homines,
13) nequitia; iinprobitas, u ) milii persuasum est 3 acc. e. in f . ; piane non 
dnbito, quin; haud dubius, quin, 1B) alqd liberius dicere, 16) in volgus 
emanare, 17) causam dicere, 18) eicere, ln) haud alienum esse a publieo 
commodo, 20) avaritia confidentium bominum, 21) pericula praecavere.

II . x) municipium, 2) locuples, 3) agrorum possessor, 4) uepe3 penene 3 
consectari a6o vexare, B) hospitib nobilium uti, 6) dominatus a6o 3 pen. 
crudeliter imperare, 7) vigere, 8) res rustica, 9) non minus quam . . . . ;  
BoporyB. simultat.es cum alquo exercere.

II. 4) castra babere, 2) alei indicare 3 aee. e. inf., 3) alqm e medio 
tollere, 4) spes aleis rei, B) pellicere, 6) omnium una fit causa, 7) rmlla 
mentio est aleis rei, 8) rem eo pej'ducere, u t . : aóo id curare, ut, 9) nomen 
in tabulam proscriptionis postea referre, 10) igo npnn. cedere alei, 41) bona 
sub hasta veneunt, 12) b3ub 3a cbo!  tulit propria praedia, 13) res moventes,
14) negotiorum curator; proeurator, 1B) constituta auctione vendere, 16) im- 
prudente Sulla, 17) Quae vis et iniuria acerbissime animos eorum offendit,
18) non aliter atque, 19) legationern suscipere, 20) nomen aleis de tabulis 
eximere, 21) tueri ab ignominia ; naeTaHOBirm b, restituere alpm in alqd.
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22) fallaciae, arum, 23) perimere, peryertere, 24) proliibere, 2B) ostendere alei 
altjd, 2C) affirmare, -7) benignus, 2S) neque mandata ipsi ad Sullam retu- 
lerunt, 29) insidiari alei, 30) ab ca, quodfieripotr.it, aceipitur et protegitur, 
31) quae cum ita essent. . 32) parricidium, 33) discordia intercedit inter, 
34) yersatus, 35) tamąuam firmamenta testes grayissimi, 3C) fieri alcis mań- 
cipium, 37) in ąuaestionem dari non posse, 38l tamdiu iudieia non fiunt, aGo 
diuturnum iustitium, 3'J) severam actionem exspectare, 40) reri, ratiocinari, 
41) istud sodalicium.

III. >) animam amittere, 2) audax, 3) perditus, 4) vitam v i t i i s flagitiis- 
que deditam agere, D) rem rusticam alei demandare, l!) ab municipibus 
aestimari, 7) alqm in curiam arcessere, 7) r.iyeynaTii iiu,̂ , a , alqm, alqd 
ludibrio habere, Iudifieari, 8) ealumniator et latrator, <J) elamorem tollere, 
10) ad homines conyersi latrant, u) alqm criminari; BiiiianionaTii: litteram 
in caput inurere, I2) patrocinium causae alcis suseipere, l3) commenticius, 
fictus, 44) rpiiasa conicTii 'iope3: eonscientiis animi agitatus; BiigGa oraculum, 
1B) ponere, lc) mutari in bestiam, *’) ad siimmam egestatem redigi.

IV. 3) auiinaTii refutare; jiymy yica3aTii na imx: facere non possum 
quin eos . . apparitores . . dicam, 2) adacissimus sicarius, 3) qui subito e:: 
liomine tenui ditissimus factus est, 4) iipan. chh pius filius ; ne ą. : prolii- 
bere alqm, quaestionem habere de servis, B) qul fieri potest, ut, li) collorum 
et bonorum seetor, 7) qua ratione factum esse putatis, u t . . . ,  s) cupiditate 
eaeeus factus, IJ) reeusare, 10) in quaestionem dari, n) Q,uid ? quo inter- 
cessore legati decepti sunt? ,2) Quo hortatore? 13) mandatum małe exsequi, 
14) turpis quaestus causa vitae soeietatem disturbare, 45) liaud alienum 
esse a re.

V. 4) iam de eo verba faciam, ") studiosus fautor, 3) praesidia, orumn., 
') ab alqo stare; qui facit cum alqó, 5) corrumpere, “) imprudente alqo, 
7) altum incedere, 8) res superior est, ,J) sic quoque, 10) non. nepecTpiii niepa
lne en irropit rei p. permutatio ; op,itinm,;i singuli, 1]) alqm contremiseere, 
,2) yeritatis diligens, 13) conformare artem dieendi.

In Verrem. I. 4) Gec. nrryica facultas dieendi; micTapuaTii sufficere, 
suppetere ad ; npe^craBiiTii persequi ; ccii .-mx. iipcrop iste pr. ; oe.iamrm 
diffamare, 2) paucis, leyiter (strietim), 3) percurvere, attingere, 4) mchuic 
3H. paene obscurus, ignobilis; nepcxo,ąiiTii 40 ab alquo debcere ad aliquem; 
,̂ e upił. ił Hanowi' ubi quacunque occasione oblata (seil. potnit); ::uiitkjnaTii 
cii Ha/i vexare alquem, 5) uepe3 taedet, c) unumquidque expromere: sin- 
gulas res referre, 7) nibilo (ne piło quidem) meliorem esse, 8) ]iervertere, 
,J) pareere alei, 10) lautumiae, arum.

11. 4) i 2) alqm reum facere (agere), 3) gerere, 4) 3an. cupanoio (n cy '̂i) 
alei adesse: causam alcis tueri, &) preoibus alcis (petenti alei) ccdere, 
“) iiKiiii óyn iipoBopunii . . . qualis quidem sa g a x . . . ,  7) cunctari : eessare,
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s) in alqd accmatissime inqnirere, °) multae difficultates afferuntur, 
10) 3iiaimioi3 ca inventus est; GyBinnii K b. qni ąuondam quaestor ab aecu- 
satoribus supponitnr, u t . . .  detineat, n) sc expedire ex re; 12) vel potius 
dicam, ,:l) uepe3 fieri non potest, quin . . 14) idgoGpaTii ĉpac. publi-
care, lr') ,ąo 1000 ccct. =  quadraginta sestertii =  HS. X L  ; nona/; 1000: 
qnadraginta (quadragena) sestertia HS. X L  ; nona/i 100.000 ctoitl sester- 
tinm: quadragies sestertinm HS. X L ; samiaTimi ni n̂i. compensare.

111 . 7) summa lando causam obtinere ; litem siiam facere, 2) tanfam 
rerum eopiam artificiose litteris retractare, litterisąne mandare, 3) cautio, 
*) vitam alcis cognoscendam nobis proponere, 5) voc*is 1: bertate perstringere, 
°) ^TiMOBiio (gerund) administrare, 7) quinquies tanto plus in cel lis recon- 
dcre quam alei imperatum est, 8) BiiceaHi: confeuti exhaustique ; xapn,ii3 . 
praedo, °) fiammens.

He imperio Cn. Pompei. I. *) ur.icus, singularis, 2) iuenoBnne cumoct 
Boeaô oro bello ad suum piane arbitrium gerendo praefectus; iipiiuiimrni’ 
cu ,p> toto, n;o effieere, ut, 3) gratia popnlaris ; pocTii angeri, accrescere, 
4) omnes ; ,̂ ocb. xopo6picTŁ probata (spectata) virtus ; GaiicaTii coói, m,o6 
ncpe/iaTU alei committi volo, a miimo clb. iioui  ̂ =  xou nonie clb. liobi^n : 
nobilissimas parare victorias, 5) armis reenperare; BuóupaTii nponi  ̂ alei 
imperium adimere; sanaeiie buicko : subsidia, orium ; cTiirane no^aTwiB: 
veet.igalium exaetio, c) ora, ae ; oumup flnes, ium ; HaBaiiTaiKemiu sGisueM 
oneriitus frumento ; poGirm npimiubiiiiM . . .  voluntatem alcis movere 
in alqm ; ôdpo îii auctor beneliciorum ; optime de alqo meritus, 7) niti, ut...', 
Bi u flopic par est; 3arpaminni k .ioiiotii, soliicitudo rerum externarum; 
GasKaTii coui exoptare.

II. *) legom ferro, ut, 2) neoG. npoBig summum imperium, 3) infinlta 
potestas, 4) infinltus, r’) ivi. 4), B) a ^pyroro-jrc Gony nee tamen minus; cKope 
ii ig. 3 aKinuene nepes celeriter ae bene confici; /icpjKaBHiiK vir <:ivllis; rei 
p. rector; c,Tae eu icoMy icpnn^a ininria alei lit, °) subsidia, orum u.; 6 o,v 
piiTii (ad-, co-, ex-) hortari alqm ad alcjd, ut; impellere, ut, 7) respicere 
alrpn, alqd ; micTynaTii upoTii bit. dissuadere legom; nignocimi praedicare 3 

aee. o. inf., 8) praemonere, ne, 9) irritus; oripueiinu exacerbatus; exaspe- 
ratus, 10) linem dicendi facere; 3 okuiikom: inclamitare alqm; roBopirrii 3 a 
suadere alqd, 1 ‘) fangi praetura, 12) aleis non studiosum esse, ’ 3) popnlaris, 
|4) abalienare alqm ab alqo, 10) 3 aeTepiraTii munire; napsu. ycTynicu iusto 
maiora mandata.

III. ’) versari in causis privatis; o/pioro.ioeiio cunctis eenturiis, 
-) offieiosum esse in alicjuem; gratum alei facere, 3) potens; magnae aueto- 
ritatis 3 pe.i. pen.; auctoritate gravis, 4) in petemlo eonsulatu, 5) quod 
vix assefjui potest; npii Gesn. aiouoni Upneporra Cicero, qno erat vero amore . . . 
°) detrimentum, 7) uepes minus videre in re p., 8) uepea decernere summas
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potestates, 9) prorogationes imperii, 10) viam (pate) facere, aperire ad 
dominatum, principatum; ,̂ oópe yji. peu. bene eommentata oratio, n) arma- 
mentura, *2) summa orationis; 3aB. nirrane.

IV. 4) bene meditata modestia, 2) piuribus honoribus augeri; uupawcaTii 
cboio noTi'xy laetandum mibi, esse dico, quod ; niicTynaTii b n. cnpaBax de 
re p. contionari; Bi^Bgawm ca beneficia reddere, 3) eo maxime spectare, 
4) expetere ad bellum; óoutji ca Koro uepe3: ab alquo metui, 5) m,oó noEcapaTH, 
°) imminui, 7) magnitudo, 8) ipsa summa tractationis, ,J) continetur argu- 
mentis, quibus demonstrator; Mycnxb naxn . . .  . alqd esse debet in alqo, 
10) depingere alqm. elarissimum virum ; wca âru Bi/; iionn. requirere ab alqo, 
n) ingenium, 12) riavitas, 1S) facilitas, 14) providentia, qua oecurrendem est 
alei rei, lr,j favere, 10) debellarc alqm ; abiace cna^ae na nini == HacTae 
^emeBa pina : vilitas annonae consequitur, 17) quid plura? 18) per inter- 
nuntios cum alqo colloqui de re, 19) refutatio; bbo^hth HOBaTopcTBa insti- 
tuere, introducere, facere, novas res, 20) speeimina ingenii ostendere, 21) deos 
testari; o^uoronoeno cunctis sulfragiis.

V. ’) genus orationis deliberatlvum, -) praeclarum exemplum lauda- 
tlvae orationis, 3) fortiter in bello perseverare bellandique finem facere, 
4) i 1 lud (scil. adversarii) omnibus ex partibus affirmare, •') potentiam aleis 
infringere, 6/ -ne wir noicasaru, igo ero ciipaBa cTon.ia .tiume (res alcis saepius 
superior est); koith 3ax'n eomponere fallacias, 7) fort.itudo, industria (abl• 
qual.), 8) subsidia alei suppeditare, 9) perspicax, l0) cumulare alqdinalqm, 
41) revincere ; refellere et redarguere, 12) degredi ab ipso proposito, 13)copi. 
osius enarrare, I4) depravatio, 15) argumenta nobis videntur, I0) maxime 
conclusus et perfectus; singularis, 17) armamentum; 3BopoT locutio, 18j ltane. 
obpaa. litteratus; mo cTpeMUTt : qui praecipuae eonformationi studet.

Pro Archia poeta. 1. 4) poiitica oratio, 2) ex tempore versus fundere 
dicere, 3) dignum iudieari re (bonoribus); na,ą;rni np. rop. ciyitate ornare, 
donare alqtn, 4) alcis domus mihi patet, 5) cum alqo coniunctum esse summa 
familiaritate, saimcamiM 6yxn b coios. rpoM. ropowe, foederatis civitatibus 
adscrlbi, 6) probare, 7) nomen dare, profitlri, 8) referre alqm in abpi,
9) civium tabulae.

II. ">) cives in censum referuntur censeri; TOBapmnyBaTii =  3Haxo 
Ahtii ca b p̂ywcHHr sequi, n) alqd sibi adsuraere, arrogare, 12) petere alqin, 
,ł) detrectare de existimatione vulgi, omnium, I4) convincere alqm alcis 
rei, 15j fraudatio; dolus, 1C) refellere et redarguere, 17) versari in re, 
18) explere, ł9) fides alcis rei dubitationein liabet; dubitari potest, 20) defen- 
dere alqm cum animi fervore et dicendi elegantia.

I I I .  ') constans, 2) exordium, 3) tractatio, 4) conclusio, 5) alqa re ad- 
ducor, ut patrocinium causae alcis suseipiam; ut alqm defenrendum sus- 
cipiam, c) accomodare ad alqd, 7) hû 3b. i OKpeuimHiiu bij/; novitas et
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proprietas causae, 8) tractatio propositae orationis, 9) argumentatio, 10) pars, 
quae est exti'a en u sam, n ) exeipi hosjjitio ab a!qo, 12j  pen. nirr. 3 status 
hterarum, 13J Italia  liberalissimis studiis tum adfiuebat, l l ) refutatio, 
lr') aequissimo iure, 16) afferre, 17J iustus et legitimus, 18) auetoritas muni- 
eipii, I9) surumas res adumbrare.

V. 1) usum capere ex re, 2) singnli, 3) non solum animo sed lionestate 
etiam ornari et augeri, 4) eximie dicta, 5) BiigmirayTii na jmy promere; a 
litteratis hominibus rnemoriae prodi, 6) perfecta eloquentra amittitur, 
7) ratio conformatioque doetrinae ab iis colitur, 8) rudis; no to mo nedum, 
9J refici et recreari, 10) yóuaropogHHTii excolere, ll) qnasi divino spiritu 
inllatus, 12) ronne, 13j ad nltimam memoriam manere, ,4) mnxime colendi, 
lr>) res, quibus ars poetica continentur; 3naTii Ha nemio pro eerto seio,
19) doetrinam bumanitatemque persequi, 17) imbui.

Cato maior. I. 4) efficere ut imposita multa remittatur, 2) alei pro- 
bari, 3) alcis impulsu alqm removere, 4) corrumpi, B) oriri, c) ratio, 7) con- 
sequi, 8) 3poaywianu perspieuns; 3anM;uo'inn iueundus; gOTcnmin ingeniosus,
9) tractare, 10) duci et regi alqa re, n ) singulos singularum seetarum prin- 
cipes loqnentes indueere, 12) indulgere rei, 13) depravationes, superstitiones 
et ieinnitatem alcis perstringere, 14) uepe3 depravari, 1B) mores alcis corri- 
gere, lli) non minus eurare q»am ut, 17) admonitum, 1S) solatium.

I i .  4) dominatio, 2) adgredi alqd, 3) pagina, 4) divisum esse, B) arma, 
01'um n, p') cum patientia. 7) singillatim, 8) atqui, 9) nepe3 augeri (part.),
10) mfringi, 11) effnudere, 12) libido, 13) yigente aetate, 14) intirmns, 1B) debilis, 
vy) Hepe3 rem verbis augere, n ) rerum p. mutatio, ls) coercere, 19) sublevare,
20) omnes, 21) aetate adfectus, 22) serius venire in c. acc., 23) frangere.

III. r) band procul al)esse m u  nap rpoóoM: iam morituri, 2) insidiari, 
3) auferre, 4) tradueere, B) de vita decedere, 6) materia, 7) aperire, 8) de- 
florescere, 9) arescit et mircescit, 10) ucpe3 mirari, 41) actus, 12) fabuła.





Schillers sittliche Weltanschauung.
(Festrede, gehalten am 9. Mai 1905.)

Schillers Andenken feiert heute, an seinem hundertsten Todestage, 
die ganze gebildete W e lt ; denn sein Geist und seine Geistesarbeit sind 
allgemeines Gut der Mensehheit geworden. Seine Gestalt steht vor mis 
wie ein iiberirdisches, ewig unerreichbares Ideał da, dem je  menschlich 
naher kommen zu konnen aueh dem Mutigsten die Hoffuung schwinden. 
muli. Gleiohwohl gibt, es keine dem Geiste Schillers entsprochendere 
Feier, ais in dieser Stunde der Weihe wieder einmal seinen grolien 
Geist an uns yoriiberziehen zu lassen, nochmals uns mit seinem herr- 
lichen Weseli zu erfiillen und wieder uns zu geloben, fortan seiner 
wiirdig zu leben. Ja , unwlirdig seiner leben wir, wenn wir in unserem 
Tun und Lassen so yorgehen, ais wenn der Eiese von Marbach nie 
gelebt, nie seine Seherstimme gegen alles Niedrige erhoben, nie mit 
seinem Leben voll bewundernswerter Keinheit uns yorangeleuchtet hatte. 
Denn die Mensehheit ihrer hoheren Bestimmung immer naher zu bringeu, 
das war das bestandige Ziel aller Geistesarbeit Schillers, die sieli in 
seinem eigenen Leben mit wunderbarer Klarheit abspiegelte. Der 
inuerste Kern seines Wesens aber ist strenge und erhabene Sittlichkeit 
und immer yollkommener zu werden das Ziel seines Lebens. Daraus 
nur erklart sieli der herrliehe Zauber seiner Dichtungen, die edle Er- 
habenheit seiner Gedanken, der hehre Glanz seiner Ausdruoksweise, 
der ideale Schimmer, in dem uns sein ganzes Wesen erscheint. Was 
er selbst (in seinem „Wallenstein11) s a g t :

„Des Mensehen Taten und Gedanken, wifit.
Sind nioht wie Meeres blind bewegte Wellen,
Die innero Welt, sein Mikrokosmus ist- 
Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen,

Hab’ ich des Mensehen Kern erst untersueht,
So weifi ich aueh sein Wollen und sein Handeln1'
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das wollen wir an ihm solbst vorsuchen und, indem wir darn.n 
gehen, im Folgeuden S c h ille r a  s i t t l i c h e  W e lta n sc lia u u n g  zu 
skizzieren, diirften wir. so schwer aueh diese Aufgabe sein mag. dani i t 
am ehesten das wahre Wesen dieses Riesengeistes łrelfen, jonen „kloinst.en 
Punkt, in welchem er seine lidcliste Kraft gesammelt“.

Schon aut der Karlsschulc begann Schiller mir unverkonnl)arer 
Neignng pliilosophiseho Stadion zu betreiben. Diesel bon luitten vor- 
ziiglieh die Fragen naeh dem Wesen der Tugend, naoli der Willons- 
freihoit und naeh dem Zusammenhange des Leibos mit der Secie zmn 
Gegenstande.

Sein Lehrer der Philosophie aut der Akademie war Jakub Friedrich 
von Abel, cin Eklektiker, der die Leibnitz-WolfFsclie Doktrin yorlrug. 
Schiller sclirieb schon aut der Karlsschulc einige ethische Abhandlnngon. 
so die am 10. Janner 1779 gehaltcne ltode „Gchort allzu viel Giitc, 
Loufcsoligkeit und grolie Freigobigkeit im ongsten Yerstaudo zur 
Tugend ?l; und ebenso 1780 die Rede „.Die Tugend, in ihrcn Fol gon 
betrachtet“. Dazu kommen die zwei Dissertationen, die eine (1779) 
ein Fragmont: „Philosophie der Physiologie“ und die zweite, voll- 
stiindig erhaltene, 1780 abgefal.ite: „Uber den Zusammenliang der 
t i er i schon Natur des Menscheu mit seiner geistigen11. Es kami hier der 
Ort nicht sein, diese mis — mit Ausnalnne der letztereu — nur frag
ment ariscli erhaltenen Arbeitcn eingehend zu beurteilcn. Soviel aber 
lii Lit sich ans iliiien erschen, dali Schillers ethische Prinzipien diesor 
Periode durchaus „materiale" waren, woim sic auch ein entscliieden edlercs 
und hbheres Geprago trugen, wie dies vom liohen Simie des jugend- 
liclien Dichters nicht anders erwartet werden kann. So deliniert or in 
der zwoiten Dissertation (§ Id) die Tugend in folgender W cise: „Wer 
begreift nun nicht, dali diejenige Yerlassung der Seele, die ans jedor 
Begebenheit Ycrgmigen zu sehbpfen und jeden Sehmerz in die Yoll- 
kommenheit des Universmns aufzulosen weili, auch den Yerrichtnngen 
der Maschine am zutriiglichsten sein muli? Und diese Vcri'assnng ist 
die Tngend". Offenbar sind es also die beiden „materialen“ Prinzipien 
der (iliickseligkeit und Yollkommenheit, welche diesen ethischen Anf- 
siltzcn zngrundo liegen. Man kann in diesen Jugendscliriften eiuon Einlluli 
von Seite der schottischen Popnlarphilosopheu erkennen, wie Fergnsons 
in Bczug auf das Glnckseligkeitsprinzip, ferner einen solchen von 
Mendelssohn in Bezug auf das Yollkommeuheitsprinzip und ciuli ich 
auch einen von Shaftesbury in Bezug aut die vorlierrsehendo Tdec der 
Harmonie des Universums; das etliisclie Vollkommeuheitsprinzip konnie
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audi auf Leibnitzens Einfiul.i zuriiokgefuhrt werdeu. Wie ab er. und 
wolier audi dieser KiuHuli kam. soviol ist go wili, dali Schillera friihosto 
Etliik in einer Vereinigung des Gliickscl igkeits- und Vollkommenheits- 
prinzipes besteht.

Wiire also wirki i eh Schiller niohts woiter ais einer vou den yielcn, 
die dem ethischen Gliieksoligkoit.s- und Vollkon:monheitsprinzipe ge- 
Imldigt. und bat to nichts seinen originellen Gcisr selion in der Philosophie 
seiner jugendzeit yorraten? X ein ! Selbst; die wenigon Fragmonto, die 
mis von ihnon erlialteu sind. zcigen uns den selion friihzeitig selbstiin- 
dlgen (icist des philosophieronden Diehters. Er hat das eudainionistiselie 
Prinzip in einer eben nur i hm oigontiimliehen Woise poetisoh verkliirt 
und z war durcli Aufnalimo oines zweiten Prinzipes, welehes die ethischen 
Systcnie seiner Jugendporiodo iiberall durchdringt, des Prinzipes der 
Li e be. ist es namlieh anerkannt, dali Gliickseligkeit die Lcstimmung 
des Mensehcn soi. so fragt es sieli weiter, worin diese bestehe. LTnser 
Dichter iindet nu u die Gliickseligkeit in der Leiriedigung der eigenen 
und der V()llkoimnenhcit aller andern Mensehen. Doeli aueli dabei bleibt 
er nielit stelien, sondern friigt weiter, ob nicht etwa der Monsoh eino 
nattirliehe Neiguiig habe, das zu tun, was zur Gliickseligkeit', d. i. zur 
Hegriindung der eigenen und tremden Yollkommenheit, betriigt. Diese 
Frage glaubt er bejaheu zu diirfen und diese Noigung nennt er L ie b e . 
Die Yeriiunft muli ais obersto Itichterin jedesmal entschoidcn, ob die 
yerschiedenen INeigungen wirklicli zur Bogrundung der Yollkommenheit 
tuliren od er nielit, und in dieser Hinsicht nennt er die Vernunft 
W e ish e it. Und so findet er naturgemii.6 in der liarmonisehen Yer- 
einigung von Liebe und Weisheit die T u gend .

Den Hbhepunkt aber der Weltansehauung in der Jugcndperiode 
Schillera bozeiehncn die „philosophischcn Lriefe“ (1781), welolie er mieli 
dem Austritte ans der Akademie schrieb. Hi er herrscht das Prinzip 
der Liebe lici weitem vor und wie dieses Prinzip in der pootischen 
Anlage und Gemiifcstiete seines Urhebors seinen Grand hat, so fiihrt es 
aueli den Yorfasser in der Tat oft dazu, in pootischen Ergiissen seine 
warnie Emptindung fur tfomdes Gliiek und Wohl zuin Ausdruoke zu 
bringen. Ja , er identiliziert iormlioh beide Prinzipc, wemi er sagt: „Soid 
Yollkommon, wie euer Vator im llinnnel Yollkommen ist, sagt der 
Stiitor unseres Glaubens. Die selnvaehejMonschhe.it erblal.ite boi diosein 
Gobuto: darnin erkllirto er sieli deutlieher: liobot eucli uutor oinanderu. 
Die Liebe erhalt selbst vor der Weisheit don Vorzug:
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„Weisheit mit dem Sonnenbliok, 
Grofie Gottin, tritt zuriick, 
Weiche vor der Liebe!

Liebe, Liebe leitet nur 
Zn dem Vater der Natur.
Liebe nur die Geister.11

Ja , das Prinzip der Liebe ist von Schiller in dieser Theosophie 
mit einer Entschiedenheit und einem Enthusiasmus vorgetragen worden, 
wie es bei ihm nie mehr wiederkehrt. Es war das letzte jugendliche 
Aufbrausen seiner Begeisterung fur Menschengliick und Meusehenwohl, 
die in edlerer Form, mehr wohltatig ercjuiekcnd und erfreuend ais be- 
rausehend, in den folgenden philosophischen Sohriften die Humanitat 
und den Hochsinn des Lichters verewigte.

Las Prinzip der Liebe hat aber bei Schiller auch eine allgemein 
kosmologische Bedeutung. „Lie Anziehung der Elemente,“ sagt er, 
„brachte die korperlichen Formen der Natur zustande. L ie Anziehung 
der Geister, ins Unendliche vervielfaltigt und fortgesezt, muhte endlich 
zur Aufhebung jener Trennung fiihren. Eine solche Anziehung ist die 
Liebe.“ Liese K raft ist es, die er auch in seinen Jugendgedichten ver- 
herrlicht; so, wenn er in der „Phantasie an Laura“ singt:

„ ................nemie mir den Wirbel,
Ber an K o r  p e r  K o r  p e r  machtig reifit!
N em ie,............... , mir den Zauber,
Ber zum Ge i s t  g e w a l t i g  z w i n g t  den Ge i s t !
Sieli! er lehrt die schwebenden Planeten 
Ewigen ftinggangs lim die Sonne flielm 
Und, gleioli Kindern urn die Mutter hiipfend,
Bunte Zirkel urn die Fiirstin ziehn.

Spharen in einander lenkt die Liebe,
Weltsysteme dauern nur durcii sie.
Tilge sie vom Uhrwerk der Naturen 
Trummernd auseinander springt das Ali.
In das Chaos donnern eure Welten,
Weint Newtone ihren Riesenfall! 
rl'ilg die Gottin ans der Geister Orden,
Sie erstarren in der Korper Tod;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U

In dor „Theosophie des Ju lius“ hat Schiller seine ethischen Prin- 
zipe zuerst systematisch yorgetragen uud dieses ethische System seiner 
Jugend hat er in der Folgezeit zwar modifiziert und seinem hohen 
Geiste und der unyergleichlich hohen philosophischen Ausbildung, die 
wir bei ihm spiiter fiuden, gemafi erweitert — aufgegeben aber hat er
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es n i e. Die „Theosophie des Ju lius11 ist Schillera erste und originellste 
ethische Schopfung, eine pantheistiscli gefarbte eudaimonistische Morał der 
Liebe. Auf diesem Standpunkte steht Schiller im allgemeinen auch noch 
in den im Jahre 1788 abgofai.iten „Briefen iiber Don Karlosu und eben- 
so nocli im philosophischen Gesprach des Prinzen im „Geisterseher11, 
welches in das Jahr 1789 fallfc.

Erst in seinen seit 1791 erschienenen Schriftwerken finden wir, wenn- 
gleich selten, mehrere Stellen, die bereits den vollen Ansclilul.i an das 
Kantiselie Moralprinzip bezeugen. Su, wenn er in der Abhandlung iiber 
Solon (S. 11) die Freiheit des Willens betont: „Zur moralischen Sch5n- 
lieit der Handlungen ist Freiheit des Willens die erste Bedingung und 
diese Freiheit ist dahin, sobald mail moralische Tugend durch gesetzliche 
Strafen erzwingen will. Das edelste Yorrecht der menschlichen Natur ist, 
sieli selbst zu bestimmen und das (lute um des Guten willon zu tun.“ 
Noch mehr in dem Aufsatze „Uber den Grand des Vergnugens an tra- 
gischen Gegenstilnden11: „Die moralische Zweckmafiigkeit ist uns die 
nachste, die wichtigste und zugleioh auch die erkennbarste, weil sie 
durch nichts von aufien, sondern durch ein inneres Prinzip unserer 
Vernunft bestimmt wird. Sie ist das Palladium unserer Freiheit11 und 
in der Abhandlung (desselben Jalires) „Uber die tragische Kunst11: „Daher 
der hohe Wert einer Lebensphilosophie, welclie durch stete Hinweisung 
auf allgemeine Gesetze das Gefuhl fiir unsere l’ndividualitat entkraftet, 
im Zusammenhange des gro (i en Ganzen unser kleines Selbst uns verlieren 
lehrt und uns daduroh in den Stand setzt, mit uns selbst wie mit 
Fremdlingen umzugehen. Diese erhabene Geistesstimmung ist das Los 
starker und philosophischer Gemuter, die durch fortgesetzte Arbeit an 
sieli selbst den eigennutzigen Trieb unterjochen gelernt haben.11 Ebenso 
horen wir ihn in der „Vorrede zu der Geschiohte des Malteserordens 
naoh Yortot11 (1792) den Ausspruch tun: „Suehte docli der Mensch schon seit 
Jahrtausenden den Gesetzgeber uber den Sternen, der in seinem eigenen 
Busen wohnt.“ Am deutliehsten aber spricht er seine Billigung des 
Kantischen Prinzips in einem Briefe an Kornel' (Briefwechsel mit 
Korner III , 30) aus: „Es ist gewih von einem sterblichen Mensehen 
kein grolieres W ort noch gesprochen worden ais dieses Kantiselie, was 
zugleioh der Inhalt seiner ganzen Philosophie i s t : bestimme dich aus 
dir selbst.11 Endlicli zeigt auch die (im Jahre 1793) abgefalite Abhand
lung „Uber Aninut und Wtirde11 das Festhalten Schillers ani Kantischen 
Moralprinzipe.

Es entsteht nun die Frage, wie Schiller zur Annahme des Kanti
schen Prinzipes gelangte. Sie erfolgte wahrscheinlich durch Komers 
Eiiiliub und so ist unser Dichter in den letzten anderthalb Dezennien
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seines kurzeń Lebens Kants Anlmnger gewesen. Man wiirde jcdoch ge- 
waltig irren, wollte man vom Schillerselien Genius eine seluilerhafte 
Subordination unter eineni fremdeu Geiste, und wiire dieser auch der 
des imsfcerblichen Weisen von Konigsberg, erwarten. Was Schiller zur 
Beschaftigung mit der Philosopliie veranlal.ite, war ja  niclit su selir ein 
Drang naeh theoretiseher Erkeuntnis im metaphysischen Gebiete, ais 
vie]mehr ein praktisches Interesse. Schiller ist niimlicli trotz soi nor 
niclit gcrade geringea Leistungen in der Philosopliie in orster Linie 
duch Dichter. Fiir ihn war die Beschaftigung mit der Philosopliie ein 
Klartnigsprozeli, woraus er neue, fruohtbare Keime Jur seine herrliclnm 
poetischcn Pfianzuugen holte. Er wollte durch seine philosophisehea 
Studiem eine tiefere Einsicht in Saehon der Asthetik, spezioll der Tra
gedie, gewinnen. Dies bezougt auch der Umstand. dali er mit dem St u
dium der Tragedie seine kunstphilosophischen Schriiten eroltiiete. Dies 
bezougt schliofilich auch die Tatsachc, dali er sein Kantstudium mit der 
„Kritik der [Jrteilskraft“ begann.

Wena nun im allgemeinen die Kunstphilosophie es war, die sclbst- 
Yerstiindlich den grolien Dramatiker ant philosophischem Gebiete am 
meisten interessierte, so war die Ethik sein zweites Lieblingslach in 
der Philosopliie. Ais Schiller das Kantische Moralprinzi]) kennon lernto, 
konute er sieli z u dosson Annahme urn so chor entschliel.ion, ais er solion 
selbst friiher fiir das sittlieho Haudeln ein im Menschen sclbst liegendos 
Prinzip empiohlen hatte. Marto er doeli im Prinzipe der Liche eine Riolit- 
schnur fiir das sittliche Handeln gofundea ! Nun trat naeh seiner Bc- 
kanntschaft mit dem Kantischen Prinzipe d i e s e s  statt der obca 
erwahntca Prinzipien ein. Das Kantische Prinzip ist ein Gesetz der 
Freiheit. Schiller faad in demselben den ric-htigen Kom pali fur das sit.t- 
lichc Handeln des Menschen. Wenn er im „Geistersoher" die Moralitet 
in der Betatigung der Kriifte im Dienste der Natur erblickt hatte, so 
war der Schritt zum Kantischen Moralprinzip „Handle so, ais oh die 
Macanie dcincr Handlung durch deinen W illen zttm allgemeinen Natur- 
gusetze werden sollte" (Metaphysik der Sittea, S. 11) niclit sprungliaft. 
Schiller hatte voa jeher den Willen dem allgemeinen Wolile der Wolt 
nu uaterwerfea empfohlen. So schreibt er (am lii. Dezember 17H7) an 
<iottfried Ktiraer: „leli halle nur e i n  en  Mafistab fiir Morał itiit und 
ich glaube den strengsten : Ist die Tat, die ich begehe, voa guter odc-r 
schlechter Folgo fiir die Wolt — wenn sio allgemein ist?” Ans diesem 
Ausspruche lieli sieli die Ahnlichkeit mit dem Kantischen Grundsatze 
der Morał unschwer erkeanea. Schiller sali eh en im Kantischen Moral
prinzi pe diesel bo Unterordnuug unter die Natur fur den Menschen ais 
Pili elit Yorgezeichnet.
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Doch dio allgemeine Anerkennung, die Schiller dem Kantischen 
Moralprinzipe zollt, hindert i lin nicht, im einzelnen von demselben ab- 
zuweiehen, ja  sieli selbst in einen teilweisen Gegensatz dazu zn stellen. 
Znnaehst anerkennt er Kants grofies Yerdienst nm die strenge Untcr- 
scheidung vnn Lust und Tngend. Er auiiert sieli hieriiber in der Abhandlnng 
„UberAnmut und Wiirdeu: „Dali die Morał selbst endlich aufgehorfc hat, 
diese Sprache zu reden, bat man dem unsterbliehen Yerfasser der „K ritika 
zu yerdanken. dem der liulnn gebiibrt, die gesunde Vernunft ans der 
philosophierenden wieder hergestellt zu haben.u Aber nicht lange darauf 
fiihrt er eine entschicdene, doch seiner selbst sowohl ais auch Kants 
wiirdige Polemik gegen jene Lehre vom Radikalbóseu. E rs a g t: „Indor 
Kantischen Moralphilosophie ist die Idee der P f l i c h t  mit einer Hartę 
rorgetragen, dio allo Grazien davor zuriickschreckt und einen schwachen 
Verstand leiebt versucben kdnnte, auf dcm Wege einer linsteren und 
monchiseben Asketik die moralische Yollkommenheit zu suclien. Wie 
sohr sieli auch der grolie Weltweise gegen diese MiUdentung zu vcr- 
wahren suclite, die seinem heiteren und freien Geisto unter allon gerade 
die emporenclste sein muli. so bat er. deueht mir, doch selbst durcli die 
strenge und grelle Entgegensetzung beider aul'den W illen des Menschen 
wirkenden Prinzipien einen starken — obgleich bei seiner Absieht 
vielleiobt kanni zu vermeidenden — Anlaii dazu gegeben.“ Und weiter
ii.ul.iert er sieli: „Kant ward der D r a k o  seiner Zeit, weil sio ihm oines 
S o l o n a  nocb nicht wert und empfiinglicb scbien.“

Wie wir schon ans diesen W ortcn entnehmen kiiimen. ist es die 
„strenge und grelle Entgegensetzung beider aut den Willen des 
Menschen wirkenden Prinzipien,“ was Schillera Mififallen, ja  Entriistung 
hervnrrief. Seino hohe Seele empfand es ais schmerzliehe Beleidignng, dali 
Kant von der Menschheit eine so pessimistische Anachauung hatto. lis 
liort sieli wahrhaft wie ein Ausruf der Entriistung an, wenn er aag t: 
„Womit aber luitten es die K i n d e r  d e s  H a n s e  s verschuldet, dali 
Kant nur fiir di K n e c h t e  sorgte ? W eil oft aelir unreine Neigungen 
den Kamen der Tugend usurpieren, mulito darnin auch der uueigeu- 
niitzigsto Alfekt in der edelsten Bruat yerdaclitig goniaeht werden Ja  
sebst dio I m p e r a t i v f  o r m des moralischen Gesetzes scliien ihm die 
Wiirde der Menschheit zu Ycrletzen, so dali er klagt : „Mulite schon 
durcli dio imperative Form des Moralgesetzes die Menschheit angeklagt 
und erniedrigt werden und das erhabenste Dokument ilirer Grolie zugleich 
die Urkunde ilirer Gebrechlichkeit sein ?“

Ich liabo mich geflissentlich bei diesen Ausspriichen Schillera lii/nger 
yerwoilt und dieselbon wdrtlich anzufiihren koili Hedenken getragen, 
nm den Eindruck des tiofen Milibehagens nicht abzuschwachen, welchcn
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Schiller an der „Rigiditat“ des Kantischen Tugendideals empfand. Jene 
beiden anf den W illen des Mensehen wirkenden Prinzipien sind offen- 
bar keine anderen ais das Moralitats- nnd das Gluckseligkeitsprinzip. 
Und wegen der strengen, grellen Gegeniiberstellung dieser beiden Prin- 
zipe erfafite nnseren Dichter gewissermafien der Zorn des Gerechten. 
W ir erinnern uns aber daran, dab die natnralistisehe Weltanschanung 
bei Schiller auch n a c h der Annahme des Kantischen Moralprinzipes 
nicht a uf hor te. Eine Konsequenz dieses Naturalismus ist die uns jetzt 
beschaftigende Polemik Schillers. W ie er in seinen Jugendaufsatzen jede 
Unterdriickung der sinnlichen Neigungen und Anspriiche mifibilligte, so 
vermochte selbst die hohe Achtung, die er vor dem Kantischen Moral- 
prinzipe hatte, ihn nicht davon abzuhalten, die sinnliche Naturseite des 
Mensehen gegen eine driickende Herrschaft der moralisch-geistigen Seite 
desselben in Schutz zu nehmen. Wenn ein Uberweg („Schiller ais Histo- 
riker und Philosoph,u Seite 270) sagt, dali von Schillers Dichtungen 
ausnahmslos das Goethesche W ort gelte, die Idee der Freiheit gehe 
durch alle seine Werke hindurch, so trat Schiller hier ais Freiheits- 
kampfer fiir die Rechte der zweiten Halfte der menschlichen Natur in 
die Schranken.

Schillers ethisches Ideał geht namlicb nicht wie das Kantisclie von 
der Oberhoheit der vernunftigen, moralischen Seite des Mensehen, son- 
dern von der Gleiohberechtigung der beiden den menschlichen W illen 
bestimmenden Prinzipien, der sinnlichen und geistigen Seite, aus. Sein 
Ideał bezieht sich nicht auf die eine Seite der menschlichen Natur, und 
ware es auch die edlere, sondern a u f  d e n  g a n z e n  M e n s e h e n ,  in 
welchem beide Seiten v e r e i n i g t  sind. Seine alte Lieblingsidee von 
der Harmonie des Universums, fur die wir ihn in der Theosophie gliihen 
gesehen, sie kehrt wieder in der Konstruktion seines ethischen Ideals. 
Seine ocht kunstlerische Natur suchte nur das Harmonische und wollte 
von einer Uberlegenheit eines T e i l e s  iiber den andern nichts wissen. 
Er bemerkt einmal treffend: „Was man beim Philosophieren notwendig 
von einander trennen muli, ist darum nicht im mer auch in der W irk- 
lichkeit getrennt“ und, diesem Grundsatze treu, will er zwar in der 
Ethik die Herrschaft der Yernunft zugeben, aber beim Handeln des 
Mensehen in der Kealistlk b e i d e  Halften der menschlichen Natur in 
gleicher Weise beriicksichtigt sehen.

In dei' Tat beruft sich Schiller auf die Natur selbst, um die An
spriiche der sinnlichen Natur des Mensehen gegen die der geistigen zu 
schiitzen. Er sa g t: „Dadurch schon, dali sie ihn zum verniinftig sinn
lichen Wesen, d. i. zum Mensehen, machte, kiindigte ihm die Natur die 
Yerpfiichtung an. nicht zu trennen, was sie yerbunden hat, auch in den
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reinsten Aulierungen seines gottlichen Teiles den sinnlichen nicht hinter 
sieli zu lassen imd den Triumph des einen nicht auf Unterdruekung des 
anderon zu grilnden. Ersfc alsdann, wenn sie ans a e i n e r  g esam tcn  
M e n s o h h e i t ais die vereinigte Wirkung beider Prinzipien hervor- 
< juillt, w e n n s i e  i li m z u r N a t. u r g e w o r d e n  i s t , ist seine sitt— 
liche Denkart goborgen.“ Er unterscheidet drei Verhaltnisse, in denen 
der Mensoli zu sieli selbst, d. i. sein sinnlieher Teil zu seinem yerniinf- 
tigen, stelien kann. Entweder unterdruekt der vernunftige Teil den 
sinnlichen oder umgekehrt oder endlieh beide sind miteinander harmo- 
nisch verbunden nnd „der Mensch ist einig mit sieli selbst,1’. Wenn 
nun das ethische I d e a ł  soli konstrniert werden, so ist es von vorn- 
herein klar, dali nur der letztgenannte Zustand liir ein Ideał passen 
kann. Und dies tut denn auch Schiller. „Der Mensoli ist", sagt er „nioht 
dazu bestimmt, einzelne sittliche Handlnngen zu verriehten, sondern 
ein sittliehesW esen zu sein. Nioht T u g e n d e n ,  sondern die T u g e n d  
ist seine Yorschrift und Tugend ist niehts anderes ais eine Neigung zur 
PtlichtA

Und hierin eben besteht das ethische Ideał: dali die Seele so ge- 
stimmt sei, dali beide Prinzipien in ihr, der sinnliohe und der verntint‘tigo 
Teil, mit einander in Harmonie stelien, dali ihre Neigungon der Pfiicht 
nicht widersprechen. Eine solche Seele nennt Schiller eine solidne und 
das sittliche liandeln mit Einverstandnis der Neigungon nennt er sitt— 
lich sclidn. Docli horen wir ihn selbst! „Eine solidne Seele", sagt er, 
„nennt mail es, wenn sieli das sittliche Geflthl aller Empfinduugen des 
Mensehen endlieh bis zu d e m Grade yersichert hat, dali es dem Atfekt 
die Leitung des Willens ohne Scheu iiberlassen darf und nie Gefahr 
liiiift, mit den Entscheidungen desselben in Widersprucli zu stelien.“ 
Eine so harmonisch gestimmte Seele erfullt selbst die schwierigsten 
Pllichten mit wunderbarer Ungezwiingenheit, weil keine widersprechcn- 
den Neigungen in ihr erwachen. „Mit einer Leichtigkeit. ais wenn bloli 
der Instinkt ans ihr handelte, iibt sie der Menscliheit peinlichste Pfłichton 
ans und das heldenmutigste Opfer, das sie dem Naturtriebe abgewinnt, 
fiillt wie eine freiwillige Wirkung eben dieses Triebes in die Augen."

Dieser Zustand der Seelenschonheit, dieses moralisch-schone Han- 
deln oder, wie mail es nach Schiller auch nennen konnte, dieso sittliche 
Anmut ist aber ein Ideał, welches nicht ganz erreicht werden kann. 
Schiller ist sich dessen ganz klar bewiiht; denn er sagt in seiner Ab- 
liandlung ausdriicklich iiber die „Wiirde“ : „Aber dieso Charaktcrschon- 
lieit, die reifste Frucht der Humanitat des Mensehen, ist bloli eine Idee, 
weloher geiniili zu werden er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber 
die er bei aller Anstrengung nie ganz erreichen kann.“ Man darf dalier
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nichfc zweifeln, dali diese S e e l e n s c h ó n  h e i t oder moralisohe Schon- 
heit Schillers ethisches Ideał ist. E r gibt auch den Grund an, weshalb 
dieses Ideał dem Menschen nicht erreichbar sei. „Der Grund“, sagt er. 
„warurn er es nicht kann, ist die unyeranderliehe Einrichtung seiner 
Natur; es sind die physischen Bodingiuigen seines Daseins selbst. die 
i Im daran verhindern.“

Dieses ethisehe Ideał ist gemeint, wenn Schiller in dem Gedichte 
„Der Genius" den GłUeklichen, d. i. den Besitzer einer solchen sittlichen 
Anmut, preist:

„Hast dn, Gliicklicher, nie tlen schutzcnden Engel vorloren,
Nie des frommen Instinkts liebende Warnung yerwirkt,
Malt in dem keuschen Auge noch tren und rein sieli die Wahrlieit,
Tont ihr liufen dir noch holi in der kindlichen Brust,
Schweigt noch in dem zufried’nen Gemilt des Zweifels Emporung,
Wirtl sic, weil.it du’s gewifi, schweigen auf ewig wie heut’.
Wird der Empfindungon Streit nie einos Bichtcrs bedurfen,
Nie den hellen Yerstand triiben das tdckische Herz —
O. dann gelie du hin in deiner kbstlichen IJnschuld!
Dicli kann die Wissenschaft. nichts lehren. Sie lerne von dir!“

Auf die Unerreiehbarkeit des ethischcn Ideał,s beziehen sieli die 
Verso im Gedichte „Das Gliick“ :

„Grofi zwar nenn’ ich den Mann, der, sein eig’ner Bildner und Sclidpfer,
Durch der Tugend Gewalt selber die Parze bezwingt;
Aber nicht erzwingt er das Gltick und was ihm die Charis
Neidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Mut.
\ror Unwurdigcm kann dicli der Wille, der ernsto, bewahren,
Alles H b c h s t e  es kommt frei von den Gottern berab.“

Nur den Gottern ist dieses Ideał beschieden.
„Zwisehen Sinnengliick und Seelenfrieden 
Bleibt dem Menschen nur die bange W alii;
Auf der Stirn des holien Uraniden 
Leuehtet ihr v e r m il h 1 t, e r Strahl.1'

(„Das Ideał und das Leben“, Str. 1.)

Je  seltener aber das ethisehe Ideał der Seelenschonheit kann ange- 
trofłen werden, desto mehr ist Schiller darauf bedacht, ein naher liegendes 
Ideał aufzustellen, welches niclit vom Gliicke und der Gunst des Schicksals, 
sondern blofi von des Menschen W iłlenskraft abhangt, und dies ist die 
s i t t l i c h e  E r h a b e n h e i t  oder die m o r a l i s o h e  G r o ii e. Sie 
besteht in der unbedingten Niederwerfung und Unterdriickung des Natur- 
triebs, wenn derselbe eine dem moralischen Grundsatze widersprechende 
Handlung fordert. Dies ist der Fali im Affekte, wo, wie Schiller sagt, 
Ubereinstimmung mit dem Yernunftgesetze niclit anders moglich ist ais 
durch einen Widerspruch mit den Forderungen der Natur. Treffend



—  11

uuterseheidet cr die beiden ethischen Ideale: die moralische Schonheit 
von der moralischen Grćihe, indem er von ersterer behauptet, „an der 
Schonheit der Handlmig miisse auoh die Neigung notwendig teilnehmen“, 
wahrend bei der moraliseh g r o li e n Handlurg die Neigung der Vermmft 
widerstreite. Aber „alles das und das allein ist grób, was von einer 
Uberlegenheit des hoheren Yermogens iiber das sinnliche Zengnis 
gibt,"

Schillers ethisches Ideał ist also die moralische Schonheit oder 
Anmut ais Harmonie der Tugend und Neigung. IJicses Ideał ist aber 
niclit ohne giitige Fiigung des Geschickes zu erlangen; denn, wie wir 
gehdrt haben: „Alles Ilochste es kommt frei von den Gottern herab.“ 
Im Affekte aber besteht die moralische Grobe oder Erhabenhcit in der 
Unterwerfung des Triebes unter das Yernunftgesetz. Mit feinem Sinn 
uuterseheidet er das Geftihl, welches diese beiden Ideale in uns hervor- 
rufen: das moraliseh Erliabene erweckt in uns Achtung. das moraliseh 
Solidne aber Liebe. In der Erscheinung ist der Ausdruek des Erhabenen 
die W  ii r d e, der des Schdnen die A n m u t. So sind fiir Schiller Ethik 
und Asthetik innig verbunden. Er uuterseheidet ein hohes, auoh vom 
Sehicksal abhangiges und ein naheres, blob durch die Tugend erreich- 
bares Ideał. Die Einfiihrung dieser beiden Begrifte des Sittlichschonen 
und Sittlioherhabenen in die Ethik ist ein bleibendes Verdienst unseres 
Dichters.

Unbestimmter ist Schillers Stellung zu den beiden Kantischen Postu- 
laten der Unsterblichkeit der Seele und des Daseins Gottes. In der Theo- 
sophie nimmt er einen durchgangigen Parallelismus der Korper- und 
Geisteswelt an und .findet so die Unsterblichkeit der Seele in manchen 
Erscheinungen der Korperwelt angedeutet. Er sagt hieriiber: „Jedor Zu- 
stand der menschlichen Seele bat irgend eine Parabel in der physischeii 
Schopfung, wodurch er bezeiohnet wird, . . . .  Ja , ich fangę an zu glauben, 
dali sogar das kiinftige Schiclcsal des menschlichen Geistes im dunklen 
Orakel der korperlichen Schopfung vorherverkiindigfc liegt. Jeder kom- 
mende Friihling, der die Sproblinge der Pflanzen ans dem Schobo der 
Erde treibt, gibt mir Erlauterung iiber das bange Eatsel des Todes und 
widerlegt meine iingstlicho Eesorgnis eines ewigen Schlafes. Die Schwalbe, 
die wir im W inter erstarrt finden und im Lenze wieder aufleben sehen, 
die tote llaupe, die sieli ais Schmetterling neu verjiingt in die Luft er- 
hebt, reieben uns ein treffendes Sinnbild unserer Unsterblichkeit.“ Wic 
also in der physischeii Welt eine Fortdauer besteht, so auoh in der 
Geistcrwelt.

Wahrend er sieli in dieser Frage in der „Eesignation11 noch skep- 
tisch vcrhalt, wo es heibt:
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„Kin Liigenbild lebendiger Gostalten,
Dic Mumie der Zeit,
Vom Balsauigeist der Hoftnung in den kalten 
Beliausungen des Grab es hingehalten.
Das neimt dein Fieberwabn U ns t e r bli cli k e i t? “

sieht er die Alnmng von der Fortdauer der Seele im Menschenherzen 
ais festbegriindet an. So in der „Hoffnung14:

„Es ist kein leerer, sclnneiehelnder Walin,
Erzeugt im Gehirne des Toren,
Im Herzen klindot es laut sich an:
Zu was Besserem sind wir geboren.
Und was die innere Stimme spriolit,
Das tiiusoht die lioffende Seele niclit."

Und in den „Worten des Glaubens44 driickt er seine feste Uber- 
zeugung vom Dasein Gottes in den herrliehen Versen aus:

„Und ein Gott ist, ein lieiliger Wille lebt,
Wie auch der menschliclie wanke;
Hocli ii ber der Zeit und dem Rannie webt 
Lebendig- der liocliste Gedanke,
Und ob alles in ewigem Weclisel kreist,
Es beliarret im Weclisel ein ruliiger Geist.“

Das hbhere Ideał ist also naoh Schiller die sittliche Schbnlieifc oder 
Amant. Solange der Menach das moraliselie Gesetz nur fu rc h te t , ist 
er der Tugend Sklave; wenn er es aber zugleich zum Gegenstande seiner 
N e ig u n g  macht, erreicht er das liohe Ideał der Seelenschdnheit. Darnin 
fordert. er in seiner Gofctersprache die Menschen dazn aut':

„Nehmt die Gottlieit (d. i. das moraliselie Gesetz) auf in euren Willen (d. i. Neigung) 
Und sio stcigt von ihrem Weltonthron.
Des Gesetzes strenge Fessel bindot 
Nur den Sklavensinn, der es yerschmalit;
Mit des Menschen Widerstand verscliwindet 
Audi des Gottes Majestat.11

Es ist fur den Dichtor bezeiclmend, dafi i Inn jenes Ideał t iii* das 
lioliere gilt, welches niclit. Achtung, solidem Licbe wachruft: die sitt
liche Schónheit. W ie schon zeichnet er den Charakter der sittlichen 
Liche! . . Egoismus und Liebeu, sagt er, „scheiden die Menschheit 
in zwoi hochst unalmliche Geschlechter, dereń Grenzen nie in einander 
Hic li en. Egoismus errichtet seinen Mittelpnnkt in sich selber; Liebc 
ptlanzt ihn auJierhalb ihrer in die Achse des ewigen Ganzen. Liebe zielt. 
nach Einheit, Egoismus ist Einsamkeit. Liebc ist die mitherrschende 
Burgerin eines bluhenden Freistaats, Egoismus ein Despot in ein er ver- 
wiisteten Schopfung. Egoismus siiet fur die Dankbarkeit, Liebe fiir den 
Undank. Liebe verschenkt, Egoismus leiht — einerlei vor dem Throne



der richtenden Wahrlieit, ob auf den Gonu Li des naehstfolgenden Augen- 
bliekes oder die Aussicht eiuer Martyrerkrone — oinorlei, ob die Zinsen 
in diesem Leben oder im andern fallenG („Philos. Briefc,“ S. loj.

Schiller wollte aber auch den sehwierigen Weg, zum ethischen 
Ideale zu gelangen, erleiehtern und zur Erzielmng ein M ittel beniitzen, 
welohes, weil in der Natur selbst begriindet, dieselbe ebenso siolier ais 
leiclit zuwege brachte. Dieses Mittel sind ihm die schonen Kuliste. voran 
die Dichtung und ganz besonders das Drama. Der grofite deutsolie 
Dramatiker hat so dem Schauspiele neben der hohen ethischen Bcdeut ung, 
die schon friiher, seit Aristoteles, erkamit war, auoh eine erziehlicho 
Bedeutung gegeben. Hier ist der Yereinigmigspunkt der Ethik mit der 
Asthetik, die boi Schiller einandor sehr nalie stehen.

Das GroJ.iartigste von dem, was von unserem Dichter ii ber die 
ethische Bedeutung der Kunst, ja  was uberhaupt dar ii ber geschrioben 
worden, sind die Briefe ii ber die iisthetische Erzielmng des Menschcn“. 
Schillers Gegengeschenk an den Herzog von Holstein-Augnstenburg (zuerst 
in den „Horen“ 1795 gedruckt). In diesen Briefen liegen Schillers reifste 
Ideen iiber die Yerwertung der Kunste zur ethischen Vervollkommnung 
der Menschen, eine Aufgabe, die er zugleich ais eine Aufgabe des 
S ta a te s  ansieht. E r geht hier sorgsani den Quellen mich, aus deneu 
das Yergniigen und der moralische Nutzen, welche uns die Kunst gewahrt, 
entspringeu, und weist trefflicli den iiineren Zusammenhang der Ethik 
mit der Asthetik nach. Die Ideo der iisthetischen Erziehung und ihre 
jiolitische Bedeutung spricht er zu Anfang des 9. Briefes aus: „Alle 
Verbesserung im Politischen soli von Yeredlung des Charakters aus- 
gehen — aber wie kann sieli unter den Eintiiissen einer barbarischen 
Staatsverfassung der Charakter veredeln ? Mail miilite also zu diesem 
Zwecke ein Werkzeug aufsuclien, welches der Staat nicht horgibt, und 
Gucllen dazu eroffuen, die sieli boi aller politischen Yerderbnis rein und 
lautcr erhalten . . . .  Dieses \Yerkzeug ist die schone Kunst, diese 
Quellen offnen sieli in ihron unsterblichen Mnstern.“

Die Kunst enthalt zwei Elemente, ein lormal-geistiges, d. i. die durcli 
das Kunst werk dargestellte Idee, und ein stoffli ch-sinnliches Element, 
d. i. der Stoli', in dem das Kunstwerk zur Darstellung gelangt, was 
die Alton mit ęyjd;u'B;i.£vsv bezeichneten, in der Musik die Tinie, in der 
Plastik das Erz oder Metali, in der Poesie die Sprache und die Versu. 
Das tormal-geistige Element ist zur Belehrung des Geistes, zur Erhebung 
zur Idee goeignet, das stofflieh-sinniiche dient zur Ergotzung und zum 
Yergniigen. So voreinigt die Kunst das Vernunftige mit dem Sinnliehen, 
den Ernst mit dem Spicie und oben dieses Moment erkannte Schiller 
in genialer AVei.se und yerwertet es fiir die Erzielmng. W eil namlieh
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die Kunst Ideen in similich gefalliger Form ausdriiokt, stelLt sie die 
Wahrheit „in dor Dichtung Schleier“ dar und ist so die Yorlauferin 
derselben. Daher sieht Schiller in der Kunst eine treffliehe Propadeutik 
fiir die Wahrheit. Und weil die meisten Mensehen weder Neigung noch 
Mufie genug besit.zen, sich der Wahrheit allein zu bemachtigen, so ist 
ilmen die Kunst ais Propadeutik urn so willkommener. ais sie die Ideen 
der Wahrheit in einer scheinbar nur auf Ergotzung angelegten Form 
vermittelt.

So verwandelt Schiller den Satz des Horaz (in der „Ars poetiea“) 
„Aut prodesse volunt aut delectare poetae“ in „et prodesse volunt e t 
delectare poetae“, so dafi er daraus den Schlufi „deleetantes prosunt 
poetae11 zieht. Er sprioht diese Gedanken in folgenden Stellen aus: „Die 
Wahrheit lebt in der Tauschung fort und aus dem Nachbilde (d. i. der 
Kunst) wird das Urbild (d. i. die Wahrheit) wieder liergestellt werden 
Ehe noch die Wahrheit ihr siegendes Lieht in die Tiefen der Herzen 
sendet, fangt die Dichtungskraft ihre Strahlen auf und die Gipfel dor 
Menschheit werden glanzen, wenn noch feuchte Nacht in den Talern 
liegt“. Ahnliche Gedanken aufiert er im Gedichte „Die Kiinstleru, wenn 
er der Menschheit zuruft:

„Nur durch das Morgentor des Schonen 
.Drangst du in der Erkenntnis Land.
An lioherem Glanz sieli zu gewohnen.
Ubt sieli am Reize der Yerstand.

W as ersfc, nachdem Jalirtausende yerflossen.
Pie alternde Yernuntt erfand,
Lag im Symbol des Schonen und des Grofien 
Voraus geoffenbart dem kindischen Verstand.“

Die Bedeutung der Kunst fur die Wahrheit spreohen die folgenden 
Ver.se desselben Gedichtes aus:

„Per Anmut Giirtel umgewunden,
Wird sie (d. i. die Kunst) zum Kind, dafi Kinder sie yerstelm ;
Was wir ais Schonheit hier empfunden,
Wird einst ais Wahrheit uns entgegengehn“.

Die Aufgabe des Dichters hat daher Schiller nicht minder ais eine 
ethisch-politische wie ais eine asthetische angesehen. E r ruft den 
Kiinstleru zu :

„Per Menschheit Wiirde ist in e u r e  Hand gegeben.
Bewahret sie!
Sie sinkt, mit eucli! Alit cuch wird sie sieli hebeu!
Per Piehtung hoilige Magie 
Pient einem weisen Weltenplane,
Still lenke sie zum Ozeaue 
P er grofien Harmonio!“
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Wie aber der Dichter ethische Wahrheiten duroh seine Kunst 
darstellen miisse, dies bat Schiller in wahrhaft klassischer Weise in 
folgenden Yorschriften, die er dem jungen Dichter gibt, gezeigt : „In 
der schamhaften Stille deines Gemiites erziehe die siegende Wahrheit, 
stelle sie mis dir heraus in die Schonheit, dali nicht blol.i der Gedanke 
ihr huldige, sondern auch der Sinn ihre Erscheinung liebend ergreife . . . 
b e b e  mit deinem Jahrhundert, aber soi nicht sein G e sch o p f; le is te
deinen Zeitgenossen, aber was sie bedurfen, nicht was sie loben.............
Denko sie dir, wie sio sein sollten, wenn du auf sie zu wirken hast, 
aber denke dir, wie sie sind, wenn du fur sie zu handeln versucht
wirst.............Der Ernst deiner Grundsatze wird sie von dir scheuchen,
aber im S p ie le  ertragen sie sie noch; ihr Gesehmack ist keuscher ais ihr 
Herz und h ie r  mulit du den scheuen Fliichtling ergreifen. Verjage die 
Willkiir, die Friyolitiit, die Roheit aus ihren Yergnugungen, so wirst 
du sie unvermerkt auch aus ihren Handlungen, endlich aus ihren Ge- 
sinnungen yerbannen.11

Schiller hat schliefslich auch eine „natiirliche“ Erklarung von der 
ethischen Bedeutung der Kunst gegeben. E r geht hiebei auf die mensch- 
lichen Grundtriebe zuriick. Solcher unterscheidet er zw ei: den Stoff- und 
denFormtrieb. Der erstere bezieht sich aut des Menschen sinnlicbe Natur 
und suoht ihn an die Materie zu ketten, der andere bezieht sich auf die 
yernimftigo Natur und sucht den Menschen in Freiheit zu setzen, indem 
er ihn unabhangig vom Wechsel der Erscheinungen zu machen bestrebt 
ist. Jeder dieser beiden Triebe sucht den gauzen Menschen zu unterwerfen 
und a lle in  die ganze Gewalt auszuiiben. Es ist daher notwendig, den 
einseitigen Einflufi dieser Triebe zu yerhindern und beide in moglichster 
Harmonie wirken zu lassem Dafiir ist dem Menschen ein dritter Trieb 
yon der Natur eingepflanzt, den Schiller den S p i e l t r i e b  nennt, der 
jeno beiden Grundtriebe in sich yereinigt und so zugleich moralisch und 
physisch wirkt.

So sucht der Spieltrieb, die Harmonie zwischen der physischen und 
psychischen Seite des Menschen herzustellen und einen Zustand des 
Gleichgewichtes dieser beiden Krafte zu schaffen, den Schiller den iisthe- 
t is c h e n  nennt (X X . Brief, S. 62}. In diesem Zustande sind wir fiir den 
Genui! der schonen Kiinste am empfanglicshsten, „hier allein fiihlen wir 
uns aus der Zeit gerissen und unsere Menschheit aufiert sich mit einer 
Reinhoit und I n t e g r i t a t ,  ais liatte sie von „der Einwirkung aufierer 
Krkfte noch keinen Abbruch erfahrenL‘. Denn eben wegen des Gleich- 
gewichtes der physischen und moralischen Krafte, durch welches der 
asthetische Zustand herbeigcfuhrt wird, tritt uns in demselben nicht 
etwa blol! die eine oder die andere Seite, sondern der g an ze Mensch
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entgegen und so kann unser Dichter m itR echt behaupten: „Der Menach 
spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Menach ist, und er ist 
nur da ganz M enach, wo er s p ie l t“ (XV. Brief, S. 18).

Koch ein hedeutendes Moment hebt Schiller ani asthetischen Zustande 
hcrvor. Es liegt dieaes Moment darin, dali in i hm die Menachcn ani 
nieisten zur Geselligkeit und Harmonie sieli vereinigen lassem E r aagt 
hieriiber ganz treffend (im letzten Briefe, S. 93): „Alle andern Eormen 
der Yorstellung trennen den Menachcn, weil sie sieli aussohlieiicnd ent- 
weder auf den sinnlichen oder aut' den geiatigen Teil seines Wesens 
grlinden ; nur die scli one Yorstellung maclit ein Ganzes ans ilnn, weil 
seine beiden Naturen dazu zusammenstimmen miissen . . . Die Schonheit 
allein begliickt allo W elt und jedes Wesen vergilit seiner Schranken, 
solange es ihren Zauber erfiihrtA

Liil.it aich nun aueh nicht leugnen, dali Schillera Versnch einer 
Yersolmung der sinnlichen Natur des Menschen mit der moralischen einigc 
Inkonseąuenzen in der Theorie und manclie Schwierigkciten in der Aus- 
fiihrung mit sieli bringt, so verdient doeh der weltumspannende Geist, 
der hoho stets fiir die Humanitiit begeisterte und mit Liche fur dna 
Herrliche der Natur und das Schone der Kunst erfiillte Sinn des grolien 
Dichters das hochste Lob. Er hatte selbst das Gefuhl, nicht immer zwar 
mit streng philosophischer Konsecpienz vorgegangen zu aein, wohl aber 
stets ein warmes Mitgefiihl und Interesse fiir die Begriindung der 
menschlichen Wohlfahrt gehabt zu liaben. Er legt von sieli se lb s t  das 
solidne Gestandnis ab : „Mein Horz suchte sich eine Philosophie und die 
Phantasie nnterschob ihre Trauine. Die w iirm ste war mir die wahreA

Dies ist in Kiirze die sittliehe Weltansehauung des grolien Dichters 
und Denkers, deaaen Andenken wir heute feiern. Was er soinen Julius 
in der „Theosophie1- sagen la lit, das gilt mit Jtecht von seiner W elt- 
anschauung selbst: „Sie adelt das Herz und verschonert die Perspoktivo 
des LebensA In der Tat war sie die geheime Triebfeder alles Grolien 
und Schonen, welches noch heute beim Losen und Horen Sohillerscher 
Dichtungen unsern Geist erliebt, unsern Sinn gefangon nimmt, unacr 
Herz entzuckt, unser ganzes Wesen adelt. Alles Groiie ist selten und 
der Gottgeliebte weilt nicht lange auf Erden. Um so berechtigter aber 
ist heute die Aufforderung :

„So foi er t  i Im : ( lenn was  dem Mann das Lol i en
N u r  hal l i  e r t e i l t ,  s o l i  g a n z  di e  N a c l i w e l t  g e l i e n ! "

Dr. M. Si gali.



Schulnachrichten

I. Stand des L eh rk o rp ers  und Fach erv erte ilu n g  am  
Schlusse des Schuljałires 1904/1905.

a) Direktor:
1. Kornel K o z a k ,  Besitzer der Kriegsmedaille, Obmann des Unterstiitzungsvereines 

der Anstalt, Kustos der histor.-geogr. und der Miinzensammlung, lelirte Geschichte und 
Geograpliie in VIII., woehentlich 3 Stunden.

b) Professoren und wirkliche Lehrer:
2. .Tosef B i 11 n e r, k. k. Professor der Vin. Rangsklasse, Geschaftsluhrer des 

Unterstiitzungsyereines der Anstalt, Verwalter der Lehrerbibliothek, der bibliotheca 
pauperum und der Programmsammlung, Klassenvorstand in VIII., lelirte Latein in IV. A 
(0) und Griechisch in IV. A (4) und VIII. (5), zusammen woehentlich 15 Stunden.

3. Peter C h r i s t o f, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Venvalter der Schuler- 
bibliothek (deutsehe Abt.eilung), KIassenvorstand in I. A, lelirte Latein in J. A (8) und 
Deutseh in I. A (4), V. B (3), VI. B (3) und VIII. (3), zusammen woehentlich 21 Stunden, 
aufierdem Kalligraphie in I. A und II. A (je eine Stunde wbch.).

4. Nikolaus l s o p e n k o ,  k. k. Professor, Kustos der pbysikalischen Lehrmittel- 
sammlung, Klassenvorstand in VI. B, lelirte Mathematik in I. A (3), I. B (3), IV. B (3), 
VI. A (3), VI. B (3), VIII. (2), Physik in IV. B (3) und VII. (3) und Geograpliie in I. 0  
(3), zusammen woehentlich 2G Stunden.

5. Anton Kł e m,  k. k. Professor, Verwalter der Schulerbibliothek (ruthenische 
Abteilung), Klassenvorstand in IV. B, lelirte Latein in IV. B (6), Deutseh in II. B (5) 
und Ruthenisch in IV. B (3), VI. (3), VII. (3) und VIII. (2), zusammen wochentl. 22 St.

(i. Władimir K m i c i k i e w i c z ,  k. k. Professor, KIassenvorstand in II. B, lelirte 
Latein in II. B (8) und VI. B (0) und Ruthenisch in II. B (3), zusammen wbch. 17 St.

7. Julian K o b y l a ń s k i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Klassenvorstand 
in II. C, lelirte Latein in II. C (8) und VII. (5, mit ruth. Unterrichtsspraehej, Deutseh 
in II. 0  (5) und philosophische Propiideutik in VII. (2) und VIII. (2), zusammen 22 St., 
auCerdem Kalligraphie in II. B und II. C (je 1 St. wbch.'.

8. Dr. Miron K o r d  u ba,  k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, seit Dezember 1904 
beurlaubt.

9. Peter K u m a n o w s k i ,  k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Mitglied der Prilfungs- 
kommission filr allgem. Volks- und Biirgerschulen, Klassenyorstand in III. B, lelirte 
Latein in III. B (li), Deutseh in I. C (5) und Ruthenisch in II. C (3), III. B (3) und 
V. (3), zusammen woehentlich 20 Stunden.
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10. Athanasius L e w i ń s k i ,  k. k. Professor, gr.-kath. Weltpriester unii Konsi- 
storialrat, Mitglied des k. k. Bezirksschulrates, lelirte gr.-kath. Religion in I —VIII. und 
in der Vorbereitungsklasse (je ‘1 St.) und war Exhortator, zusammen wbch. ‘20 St.

11. Friedrich L o e b l ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Kustos der archiiolo- 
gisolien Sammlung, lelirte Latein in VII. (5, mit deutscher Dnterrichtssprache) und VIII. 
(5) und Griechisch in VI. B (5), zusammen wbchentlich 15 Stunden.

12. Emil M a ł a c h o w s k i ,  k. k. Professor, Besitzer der Kriegsmedaille, Klnssen- 
yorstaml in II. A, lehrte Latein in II. A (8), Griechisch in IV. B (4) und VI. A (5) und 
Deutsch in II. A (4), zusammen wochentl. 21 Stunden, auCerdem Kalligraphie in I. C 
(je 1 Stunde wbchentlich).

13. l)r. Adolf M i c h n i e  w i c z, k. k. Professor, zufolge h. Min.-Erlasses vom
10. Juni 1904, Zl. 18369 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 29. Juni 1904, Zl. 5331) der Filiale des
I. Staatsgymnasiums zur Dienstleistung zugewiesen.

14. Franz Ol s z  e w s k i, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Klassenyorstand in VII., 
lehrte Mathematik in II. A (3), III. A (3), V. A (4), V. B (4;, VII. (3) und Physik in 
VIII. (3), zusammen wbchentlich 20 Stunden.

15. Eugen Ritter v. S e m a k a, k. k. Professor, gr.-or. Weltpriester, lehrte gr.-or. 
Religion mit ruthenischer Unterrichtssprache in I. — VIII. und in der VorbereituugskIasse 
(je 2 St.) und war Exhortator in 2 Abteilungen (je 2 St.), zusammen wbch. 22 St.

10. Di'. Moses Si g a l  1, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Direktions-Sekrefar, 
Klassenvorstand in VI. A, lehrte Latein in VI. A (0), Griechisch in VII. (4) mul Deutsch 
in IV. A (3), V. A (3), VI. A (3) und VII. (3), zusammen wochentl. 22 Stunden.

17. Siegmund S z y m o n o w i e  z, k. k. wirklicher Religionslehrer, rbm.-kutii. Welt
priester, lehrte rbm.-kath. Religion in I.—VIII. (je 2 St.') und war Exhortator, zusammen 
wbchentlich 18 Stunden.

18. Johann T i r o n ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Klassenyorstand in 
V. B, lehrte Latein in I C (8) und V. B (6) und Ruthenisch iu I. C (3), zus. wcieli. 17 St.

c) Hilfslehrer:
19. Adolf I’> u o h e r, proyisorischer Lehrer an der landwirtsehaftliehen Landes- 

miltelsehule, lehrte Geographie und Geschichte in IV. A (4), VI. A (4), VI. B (4) und 
VII. (3), zusammen wbchentlich 15 Stunden.

d) Supplenten:
20. Adolf C z e r ń } -, Kustos der naturgeschichtliehen Lehrmittelsammlung, Klassen- 

yorstand in IV. A, lehrte Mathematik und Physik in IV A (je 3 St.) und Naturgeschichte 
in I. A, II. A, II. C, III. A, V. A, V. B, VI. A und VI. B (je 2 St.), zus. wbch. 22 St.

21. Theodor K e r n ,  approbiert fiu- Latein und Griechisch ais Haupttacher und 
Deutsch ais Nebenfach, Klassenyorstand in I. B, lehrte Latein in I. B (8), Griechisch 
in III. B (5) und Deutsch in I. B (4), zusammen wbchentlich 17 Stunden.

22. Joil K o h a n  lehrte Geographie und Geschichte in I. A (3), I. B (3), II A (4),
11. B (4), 11. C (4), III, A (3), III. B (3) und IV. B (4), zusammen wbch. 28 St.

23. Alois L e b o u t o n ,  approbiert fiir Latein und Griechisch ais Hauptfaclier und
Deutsch ais Nebenfach, Klassenyorstand in III. A, lehrte Griechisch in III. A und V. B 
(je 5 St.), Deutsch iu III. A und IV. B (je 3 St.) und Geographie und Geschichte in 
V. A und V B (je 3 St.), zusammen wbch, 22 St.

24. Josef P r o s k u r n i c k i, Klassenyorstand in I. 0, lelirte Mathematik in I. Ct
II. B, II. C und III. B (je 3 St.) und Naturgeschichte in 1. B, I. C, 11. B und IIL B
(je 2 S t ), zusammen wbchentlich 20 Stunden.
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25. Paul S i r e t e a n, Klassermirstand in V. A, lelirte Latein in III. A und V. A 
(je 6 Sb), Griechiseh in V. A (5) und Beutsch in III. B (4), zus. wdch. 21 St.

e) Religionslehrer:
2<i. Josef F r o n i u s ,  Ritter des Franz-Josefs-Ordens, evang. Pfarrer und Senior, 

Mitglied des k. k Landesschuirates und der Priifungskommission fiir allgein. Volks- und 
Blirgerscliulen, lelirte evang. Religion die evang. Schiller dieser Anstalt zngleieh mit 
denen des k Staatsgymnasiums in 3 Abt. (je 2 St.), zus. wdcli. (i St. (Gruppenunterricht).

27. Abraham li e u m a n n, Religionslehrer, lelirte mos. Religion in I.—VIII. (je 1 St.), 
zus. wbcli. 8 St.

f )  Turnlehrer:
28. Johann W i l h e l m ,  k. k. Turnlehrer, Kustos der Turn-und Jugendspielgeriite, 

erteilte Turnunterrieht in allen Klassen (je 2 St.), zus. wdcli. 32 St.

g) Lehrer an der Vorbereitungsklasse:
29. Georg K a w u 1 i a, k. k. Ubungsschullehrer, lelirte Peutsch (11 St.), Ruthenisch 

(7 St.), Rechnen (4 St.), Realien (2 St.) und Schbnschreiben (2 St.), zus. wdcli. 26 St.

h) Nebenlehrer:
30. Joset B i t t n e r  (s. o. Nr. 2) lelirte Stenograpliie in 2 Abt., zus. wdcli. 4 St.
31. Johann H o m e r ,  Professor an der Schnie des Vereines zur Eorderung der 

Tonkuust in der Bukowina, approbiert fur Gesang an Mittelschulen, lelirte allgemeinen 
Gesaug in deutscber Sprache in 3 Abt., zus. wdcli. 3 St.

32. Anton K 1 e m (s. o. Nr. 5) lelirte ruthenische Sprache ais relat,iv obligaten
Gegenstand in IV. A (2) und im k aufsteigeiiden Kursę fiir Nichtruthenen (3), zus. wdcli. 5 St.

33. Władimir K m i c i k i e w i c z (s. o. Nr. 6) lelirte ruthenische Sprache ais relativ
obligaten Gegenstand in I. (A und B), zus. wdch. 2 St.

34. Julian K o b y l a ń s k i  (s. o. Nr. 7), lelirte polnische Sprache in 2 Abt., zus. 
wdch. 4 St.

35. Anton K o 11 e r, Professor an der Scliule des Vereines zur Forderung der 
Tonkuust in der Bukowina, lelirte rdm.-kath. Kirchengesang in 1 Alit., wdch. 1 St.

36. Peter K u m a n o  w s k i  (s. o. Nr. 9) lelirte ruthenische Sprache ais relativ 
obligaten Gegenstand in Ul. A (2) und im III. aufsteigeiiden Kursę fur Nichtruthenen 
(3), zus. wdcli 5 St.

37. Franz O l s z e w s k i  (s. o. Nr. 14) lelirte franzdsische Sprache in 2 Abt,, zus. 
wdcli. 4 St.

38. Alexander S a d a  g ó r s k i ,  Rechnnngsassistent Lei der k. k. Giiterdirektioii 
in Czernowitz, lelirte gr.-or. und gr.-kath. Kirciiengosang (je 1 St.) und ruthenischen 
allgemeinen Gesang (1 St.), zus. wdch. 3 St.

39. Karl Sc l i wa n,  supplierender Lehrer am stadtisolien Madehenlyzeum, lelirte 
Freihandzeiclineii in 2 Abt., zus. wdcli. 4 St.

40. Juliann T i r o n  (s. o. Nr. 18) lelirte ruthenische Sprache ais relativ obligaten 
Gegenstand in II. A, wdch. 2 St.

Diener der Anstalt:
Eduard K i s s 1 i n g, k. k. Scliuldiener (dek mit L.-Sch.-R.-Erk vom 3. November 

1897, Zl. 5185); Pemeter C h o ma ,  Alexander E x n e r  und Ferdinand R y b c z u k ,  
Aushilfsdiener.
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II. L ehrplan .
a) Obligate Lehrfacher.

Der Unterriclit in den obligaten Lehrfachern wurde linch dem durcli h. Miuisterial- 
Erlafi vom 23. Fehruar 1900, Zl. 5141, neu herausgegebenen Lehrplaue erteilt.

E v a n g e 1 i s e li e R e 1 i g i o n s I e h r e: Der Unterriclit in der evangelischen 
Religiou wurde den Schiilern der Anstalt gemeinsam mit den Schiilern des k. k. I. Staat.s- 
gymnasiums, der gr.-or. Oberrealschule und der k. k. Lehrerbildungsanstalt in 3 Abtei- 
lungen mit zusammen 6 Stunden wbehentlich erteilt.

I. Alit, (2 Si.): Lntbers kleiner Katechismus, erklart von Ernesti, I. und II. Haupt- 
stiiek; biblische Geschicbte des alten und neuen Testamentes.

II. Abt. (2 S t ): 1 ter cbristlicbe Glaube und das christliche Leben (nacb Heinrich Palmer).
III. Abt. (2 St.): Christliche Glauhens- und Sittenielire (nacb Heinrich Palmer). 
M o s a i s c h e  li e J i g i o n s 1 e h r e: I. Ki. (1 St.): Geschicbte Israels bis zum

Tude Moses (nacb Wolf, Gesch. Israels, 1. Ileft); Hebriiisch: Ausgewahlte Gebete.
II. KI. (1 St.): Die Geschicbte der .Richter und der Kbnige bis zur Teilung des 

Reiches (nacii Wolf, 2. Heft); Hebr.: Ausgewahlte Kapitel aus dem I. Buclie Moses.
III. KI. (1 St.): Die beiden Teilreiche, das babylonischeExil und die nachbiblische 

Geschicbte der Juden bis zur Zeit Alexanders (nacb Wolf, 3. Heft); Hebr. Lektttre: 
Auswahl aus dem II. Buclie Moses.

IV. KI. (1 St.): Ubersicht der Geschicbte der Juden bis Moses Mendelssohn (nacb 
Wolf, 4. Heft); Hebr.: V. Buch Mos. (ausgew. Kap.).

V. KI. (1 St.): Nachbiblische Geschicbte des jlid. Volkes bis zur Zerstbrung des 
zweiten Tempels (nach Brann, I. Tl.); Hebr.: Ausgew. Psalmem

VI. KI. (1 St.): Geschicbte des jiid. Volkes bis zum Ende des Gaonats 1040 (nach 
Brann, II. Tl.); Hebr.: Ausgew. Psalmem

VII. KI. (1 St.): Geschicbte des jiidischen Volkes bis zum XVI. Jahrh. (nach 
Brann, III. Tl.); Hebr.: Ausgew. Kap. aus Jesaias.

VIII. KI. (1 St.): Geschicbte des jiidischen Volkes bis auf die Gegenwart (nach 
Brann, IV. T.); Keligionslehre: Offenbarung, Verehrung Gottes, Bedeutung der jiidischen 
Feste, Lebenswandel, Verbaltuis zum Staat und zur Religionsgemeinde. Hebriiisch: 
Ausgew. Kap. aus Jesaias und Jeremias.

T u rn  e n : Das Turnen wurde mit Mim-Eri. vom IG. Jani 1903, Zl. 7395, ais 
obligater Gegenstaud an der Anstalt eingefuhrt und in Gemallheit der Ministerial- 
Verurdnung vom 12. Fehruar 1897, Zl. 17261 ex 189G, in allen Klassen (IG) in je 2 
wochentlichen Stunden unterrichtet.

I . K laE se .
K e l i g  i o n s 1 e h r e (2 St.): a) fiir die rom.-kath. und b) fiir die gr.-kath. Schiller: Kurz- 

gefafite Glauhens- und Sittenielire. c) Fiir die gr.-or. Schiller: Biblische Geschichte 
des alten Bundes.

Ł a t e i n  (8 St.): Regelmafiige Formenlehre, einige wichtige Priipositionen und Kon- 
junktionen. Allwochentlich eine halbstiindige Schularbeit und spater auch kleiuere 
Hausarheiten.

D e u t s c h  Abt. A (4 St.): Formenlehre in der durcli den lateinischen Unterriclit erfor- 
derlichen Aufeinanderfolge, Syntax des einfachen Satzes, Elemente des zusammen- 
gezogenen und zusammengesetzten Satzes. Dekture mit sachlichen und sprachlichen 
Erklarungen. Memorieren und Vortragen poetischer und prosaischer Stiicke. Ubungen 
in der Orthographie im 1. Sem. jede Woche, im 2. Semester jede zweite Wociie; 
Autsiitze (im 2. Sem.) monatlich zwei, abwechselnd Schul- und Hausarheiten.
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Abt. B. (5 St.): Elexion der Nomina und Yerba in Verbindung mit dei'Syntax 
des einfachen Satzes. Miindliehe und schriftliclie Ubungen im Bilden von Siitzen 
unter Beaehtung der riebtigen Wortfolge. Die Hauptpunkte der Rechtschreibung 
in Verbindung mit praktischen Ubungen. Lektlire nach dem Lesebucbe mit 
Erklarungen. Ubungen in der Wiedergabe kurzer Abschnitte und im Naclierzilblen 
leicbter LesestUcke. Memorieren und Yortragen einfacher poetiseber und prosaisolier 
Stiicke. Schriftliclie Aufsiitze. Jede Wocbe ein Diktat von nUiCigem Umfange zu 
ortlingr. Zweeken.

R u t h e n i s c h  (3 St.): Deklination des Nomens, das Notwendigste vom Yerbum, ein- 
scblagige Lautgesetze, Syntax des einfachen Satz.es. Lektlire mit saebliclien und 
sprachlichen Erklilrungen, Naclierziihlen, Memorieren. Ortbographiscbe Ubungen: 
im Semester 8 Diktate.

G e o g r a p li i e (3 St ): Anscbauliche Vermittlung der geograpliiscben Grundvorstellungen. 
Die Tagesbalinen der Sonne in den verschiedenen Jalueszeiten. Orientierung in der 
wirkliclien Umgebung, aut' der Kartę und am Globus. Beschreibung und Erkliirung 
der Beleuchtungs- und Envarniungsverbaltnisse innerhalb der Heimat im Yerlaute 
des Jahres, soweit sie unmittelbar von der Tageslange und der Sonnenhbbe ab- 
liangen. Hauptformen des Festen und Fliissigen in ihrer Verteilung auf der Erde. 
Lagę der bedeutendsten Staaten und Stadle bei steter Ubung und Ausbildung im 
Kartenlesen. Versuche im Zeiehnen der einfacbsten geograpb. Objekte

M a t h e m a t i k  (3 SI.): 1. A r i  tli me t i k :  Das dekadisclie Zahlensystem. Riiiniscbe 
Zablzeicben. Die vier Reclinungsarten mit unbenannten und einnamigen Żabien. 
Die Dezimalzahlen. Metermafi und Gewiclit. Das Reebnen mit mehrfacli benannten 
Żabien. Teilbarkeit der Żabien. Zerlegung in Primfaktoren. Die einfacbsten Yor- 
iibungen mit. gemeinen BrUchen einscblietilicb des Aufsucbens des gemeinscbaft- 
liclien Mafies und Vielfachen. 2. G e o m e t r. A n s c h a u u n g s l e  li r e im 2. Sem.: 
Die Grundgebilde, Gerade, Kreis, Winkel, Parallele. Die einfacbsten Eigenseliaften 
des Dreieckes.

N a t u r g e s c h i c h t e ( 2  St.): T i e r r e i c l i :  Silugetiere und Insekten in entsprecbender 
Auswabl: die 4 letzten Monate: P f l a n z e n r e i c h .

K a 1 1 i g r a p b i e (1 St.): Ubungen in der Kurrent- und Lateinschrift nacli Greiners 
Scbreibheften. II.

II. KI asse.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) Fiir die rbm.-kath. und b) fur die gr. katli. Schiller ; 

Bibliscbe Geschicbte des alt.en Bundes. c) Fiir die gr.-or. Scluiler: Das Leben und 
Wirken Jesu Christ i. (Bibliscbe Geschicbte des neuen Bundes).

L a  t e i n  (8 St.): Ergiinznng der unregelmaliigen Formenlehre, Pronomina und Nttrae- 
ralia, die wichtigsten Unregelmafiigkeiteu in Deklination, Genus und Konjugation; 
acc. cum. inf. und abl. abs. Monatlich drei Kompositionen mit lialb- bis dreiviertel- 
stiindiger Arbeitszeit und ein Pensum.

D e u t s c l i  Abt. A (4 St.): Der zusammengezogene und zusammengesetzie Satz. Prak- 
tische Ubungen in der Interpunktion. Lektlire nacli dem Lesebucbe mit sachlichen 
und sprachlichen Erklarungen. Memorieren und Vortragcn poetiseber und prosaisolier 
Stiicke. Diktate zu ortbograph. Zweeken. Monatlich drei schriftliclie Arbeiten, ab- 
wechselnd Selm 1- und Hausarbeiten.

Abt. B. (5 St.): Grammatik : Wiederliolung des Lehrsioffes der I. KI.;  Vor- 
worter, Umstandsworter, Regeln der Wortfolge. Dio Elemente des zusammeu- 
gezogenen und zusammengesetzlen Satzes. Praktiscbe Ubungen in der Recht-



—  22 —

sehreilmng und in der Anwendung der Satzzeicben. Lektlire wie in der I. Klasse. 
Jede Woclie eine Scbularbeit: im 1. Semester Diktate zusammenbangender Stiicke, 
im II. Semester Nacberzahlungeu.

R u t. b e n i s c li (3 St.): Konjugation des Yerbums, Partikeln, zusammengesetzter Satz. 
Lektiire mit sacbliclien und spracliliciien Erkliirungen. Memorieren und Vortragen 
poetisclier und prosaischer Musterstiicke. Im Semester 8 schriftliche Arbeiten, 
abwecbselnd Haus- und Seliuiarbeiten.

Ge o g r a p b i e  und G e s c b i c b t e  (4 St.): a) Ge o g r a p h i e ,  wiicb. 2 St.: Asien uud 
Afrika nacb Lagę und Umrilł in oro-, liydrograpliisclier und topograpbiscber Hinsicht 
unter Riicksiebtnabme aut' die kiimatiselien Zustlinde. Europa: Ubersiebt naeli 
UmriC, Relief und Gewassern; die Ltinder Siideuropas und des britiscben Insel- 
reiches. Ubungen im Entweifeu einfacber Kartenskizzen. b) G esc lii cli te, wiicb. 
2 St.: Altertum: Ausfiibrliclie Rarstellung der Sagen; die wicbtigsten Personen 
und Begebenbeiten, bauptsilcblicb in der Gescbicbte der Griecbeu und Riimer.

M a t b e m a t i k  (o St. : 1. A r i t b m e t i k :  Erweiterte Ubungen ttber Maile und Viel- 
faehe. Zusammenhangende Darstellung nud Durcliiibung der Brucbbereobnung. 
Verwandlung von Dezimalbrucben in gemeine Briiche und umgekebrt. Die Hanpt- 
siitze filier Yerbiiltnisse und Proportionen. Die einfaclie Regeldetri mit Anwendung 
der Proportionen und der ScbluCrecbnung. Die Prozentrechnung und die einfaclie 
Zinsenrechnung. 2. G e o m e t r .  A n s c h a u u n g s 1 e li r e : Strecken- und Winkel- 
symmetrale, Kongruenz der Dreiecke und Anwendung derseiben Die wicbtigsten 
Eigenscbaften des Kreises, der Yierecke und Yielecke

N a t u r g e a c h i c h t e  (2 St.): 1. Semester: T i e r r e i c b :  Vbgel, einige Reptilien, 
Ampbibien, Eisebe. 2. Semester: Die wirbellosen Tiere mit Ausnabme der Insekteu 
und (die 4 letzten Monate) das Pflanzenreicb.

K a 1 1 i g r a p li i e (1 St ) :  Fortsetzung der Ubungen der I. Klasse. III.

III. Klasse.
R e 1 i g i o n s 1 e b r e (2 St.): a) Fur die riim.-katb. und b) fur die gr-kath. Scbuler: 

Bibliscbe Gescbicbte des neuen Bundes e) Fiir die gr.-or. Scbuler: Glaubens- und 
Sittenlebre.

L a  t e i n  (0 St.): Lelire von der Kongruenz, die Kasuslehre, Priipositionen. Lektlire: 
Cornelius Nepos: Miltiades, Tbemistocles, Epaminondas, Pelopidas; Memorabilia 
Alex. Mag.: Selilaclit am Granikus, Zug zum Orakel des Juppiter Hammon, Flucbt 
des Dareus, Tod des JJareus. In der III. b: vitae des Corn. Repos wie in 111. a, 
uberdies Aristides, Cimon und Alcibiades. Alle 14 Tage eine Komposition, alle drei 
'Woeben ein Pensum. P r i v a 1 1 e k t ii r e : Corn. Nepos: Hannibal.

G r i e c b i s c b  (5 St,.): Die regelmal.tige Formenlebre (bis auf die Verba liipuida) im 
Anschlusse an Schenkls Elementarbucb. Von der 2. Hillfte des I. Semesters ange- 
fangen alle 14 Tage eine scbriftlicbe Arbeit, abwecbselnd Kompositimien u. Pensa.

D e u t s c li Abt. A. (3 St.): Systematisclier Unterricht in der Formeii- und Kasuslebre 
mit Beriicksicbtiguiig der Bedeutungslelire. Lektlire mit spracliliciien und sacli- 
liclieu Erklarungen. Memorieren und Vortragen. Monatlicb zwei Aufsatze, ab- 
wechselnd Scliul- und Hausarbeiten.

Abt. B. (4S t.): Systematisclier Unterricbt in der Formen- und Kasuslebre. Lek- 
ttire mit Erklarungen und Anmerkungen zu stiiistiscben Zwecken. Freie Repro- 
dnktionen. Memorieren und Yortragen. Monatlicb drei Arbeiten : zwei Scbul- 
arbeiten uud eine Hausarbeit, im 1 Sem. vorwiegeud Nacberzalilungeii, im 2. Sem. 
freie Aufsatze nacb Besprechung und Anleitung.
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R u t h e n i s c h  (3 St.): Wiederholung uml Ergiinzung der Deklination des Nomens. 
Kongruenz- und Kasuslelire Lektiire mit sachlichen uml spraclilichen Erklarungen. 
Memoiieren und Yortragen. Im Semester 6 schriftliche Arbeiten, abweeliselnd 
Hans- und Sehularbeiten.

( i e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e (3 St.), abweeliselnd Geographie und Gescliichte:
a) G e o g r a p h i e :  J)ie in der II. Klasse nicht behandelten Lauder Europas (mit 
AusschluB der dsterr.-ung. Monarchie). Amerika und Australien, uach denselben 
Gesicbtspunkten wie in der II. Klasse, insbesondere aueli riick.siclitlich der Erklii- 
rung der klimat,ischen Zustiinde Ubungen im Entwerfen einfaeher Kartenskizzen
b) G e s c l i i c h t e :  Mittelalter: die wiclitigsten Personen und Begebenheiten mit 
besonderer Riicksicht auf die Gescliichte der dsterr.-ung. Monarchie.

M a t h e m a t i  k (3 S t.): 1. A r i t . h m e t i k :  Die vier Grundoperationen mit. ganzen und 
gebroebenen allgemeinen Zalilen Quadrieren und Ausziehen der Qnadratwurzel. 
Im Zusammenhange mit den geometrischen Reehmingen: Unvollstiindige Ilezimal- 
zalilen, abgektirztes Multiplizieren und Dividieren; Anwendungen des letzteren 
beim Ausziehen der Quadratwurzel. 2. G e o m e t r .  A n s c h a u u n g s l e h r e :  
Einfaclie Fiille der Yergleicliung, Yerwandlung und Teilung ebener Fignren. 
Liingen- und FJiichenmessung. Pythagoriiischer Lebrsatz auf Grund der ein fach sten 
Beweise Das Wichtigste ttbe.r die Ahnlichkeit geometriseber Gehilde.

N a t n r w  i s s e n s c h a f t e n  (2St,.): 1. P h y s i k :  Allg. Eigenschaften der Kdrper. 
Wiirmelehre. Chemische Grundbegriffe. 2. Semester: N a t u r g e s  c h i c h  t e :  
M i n e r a 1 r e i c li.

I"V. Î lasse.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): Fur die rdm.-kath., gr.-kath. und gr.-or. Schiller: Liturgik.
L a  t e i n  (G St.): Grammatik: Eigentiimlichkeiten im Gebrauche der Nomina und 

Pronomina, Tempus- und Moduslebre nebst den Konjunktionen; das Wichtigste ans 
der Prosodie und Metrik Lektiire: Caesar, b. g. lib. I, IV, VI, VII (die lelzt.en 
3 in Auswahl); OvidMetam.: Deukalion und Pyrrlia; Trist.: Selbstbiographie. Alle 
14 Tage eine Komposit.ion, alle 3 Wochen ein Pensum. Priyatlektiire: Caesar, b. g. 
lib. II. und III.

G r i e c h i s c h (4 St.): Wiederholung und Ergiinzung der Formenlehre, die Verbo auf
die Yertia mit verstiirktem Priisensstamme und die unregelmUfiigen Flexionen; das 
Wichtigste aus der Syntax. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit, abweeliselnd 
Kompositionen und Pensa.

D e u t s c h  (3 St.): Syntax des zusammengesetzten Ratzes. Periodenlehre. Lektiire mit 
spraclilichen und sachlichen Erklarungen. Grnndziige der Prosodie uml Mętlik. 
Tropen und Fignren. Memoiieren und Yortragen. Im Monate zwei Aufsiitze, ab- 
wechselnd Ilaus- und Sehularbeiten, mit allmahlich gesteigerten Anforderungen.

R u t h e n i s c h  (o St.): Eingehende Wit derholung der Konjugation des Verbnms. Syntax 
des zusammengesetzten Satzes. Grundziige der Prosodie und Metrik. Lektiire mit 
sachlichen und spraclilichen Erklarungen. Memoiieren und Vortragen. Im Semester 
7 schriftliche Arbeiten, abweeliselnd Hans- und Sehularbeiten.

G e o g r a p h i e  und G e s c l i i c h t e  (4 St.): o) G e o g r a p h i e :  (wbch. 2 S t ): Phy- 
sisclie und politisehe Geographie der osterr.-ung. Monarchie, mit AusschluB dos 
statist. Teiles ais solchen, jedoch mit eingehender Beachtung der Produktu der 
Bander, der Beschiiftigung, des Verkehrslehens und der Kulturverhiiltnis.se der 
Viilker. Ubungen im Entwerfen einfaeher Kartenskizzen. b) G e s c l i i c h t e  (wcieli. 
2 St.): Neuzeit: die wiclitigsten Personen und Begebenheiten; die Gescliichte der 
iisterr.-ungar. Monarchie bildete den Hauptinhalt des Unterricbtes.
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M a t h e m a t i k  (3 St.): 1. Ar i t l i me t i k :  Die Lehre von den Gleichungen des 1. Grades 
mit einer und mehreren Unbekannten und von solclien reinen Gleicliungen zweiten 
mul dritten Grades, welche bei den geometrischen Rechnungen vorkommen. Im 
Zusammenhange mit den letzteren: Kubieren und Ausziehen der Kubikwurzel. 
Znsammengesetzte Regeldetri, Gesellschafts- und Zinseszinsenreclinung. 2. Ge o me t  r. 
A n s c h a u u n g s l e h r e :  Gegenseitige Lagę von Geraden und Ebenen. Die korper- 
1 i che Ecke. Hauptarten der Kdrper, Oberflilehen- und Volumsbereehnungen. 

P h y s i k  (3 St.): Magnetismus, Elektrizitiit, Mechanik, Akustik und Optik. Astronomische 
Geographie.

"V. K la s s e .
R e I i g i o n s 1 e h r e (2 St.): a) rom.-kath.: Die Gdttlichkeit des Christentums (nacb 

Dreher 1.); b) gr.-kath.: Christl -kath. Fundamentaldogmen und Apolog. (nacli 
Toruński); c) gr.-or.: Die allgemeine und spezielle Dogmatik (nacb Fedorowicz 
und Andrijczuk).

L ą t e i n  (6 St ) :  Lektiire (5 St.): Im 1. Semester: Livius (ed. Grysar-Bitschofsky)
1., XXI. und XXII., in Auswahl. Im 2. Semester: Ovid (ed Grysar-Ziwsa): Auswahl 
aus den Metamorphosen, Fasti und Tristien. Grammatisch-stilistische Ubungen 
(1 St.): nacli dem Ubungsbuche von Hiutner-Neubauer. — ln jedem Semester 
5 Kompositionen, davon die letzte eine Ilbersetzung aus dem Lateimschen in die 
Uiiterrichtssprache.

G r i e c h i s c b  (5 St.): Lektiire (4 St.): Im 1. Semester: Xenophon (ed. Schenkl): Anab.
1., III., IV., VIII.; Kyrup. I., III., IX. — Im 2. Semester: Homers Ilias (ed. 
Christ) I. und VI.; daneben — 1 St. woch. — Fortsetzung der Xenopbonlektiire. 
— Grammatik (1 St.): Syntax: Hauptpunkte der Kasus- und Moduslehre, Wieder- 
holnng der Formenlehre, eingeiibt an Hintner’s Ubungsbuch fur O. G. — Memo- 
rieren der Vokabeln und einige.r Stellen aus der Ilias. — In jedem Semester 4 
Kompositionen, davon die letzte eine Ilbersetzung aus dem Griechischen in die 
Unterrichtssprache.

D e u t s c h  (3 St.): Grammatik: Wortbildung, Lehnworter, Fremdworter, Volksetymologie 
(nacli Tumlirz II.). — Lektiire (nacb dem Lesebuche von Prosch-Wiedenhofer f.
O. G. I. T.) mit besonderer Riicksicht auf die Clmrakteristik der episcben, lyriscben 
und didaktiscben Dicbtungsarten. Ausgewaiilte Partien aus Wielands Oberon 
und Klopstocks Messias. — Memorieren und Vortragen. — Monatlicb 1 Schul- 
und 1 Ilausarbeit.

R u t l i e n i s c h  (3 St.): Grammatik: Wortbildung, Fremdworter, Lehnworter (nacb 
Gartner-Stocki). — Lektiire (nacli dem Lesebuche von Luczakowski) mit sacblicben 
und sprachlichen Erliiuterungen, Clmrakteristik der episcben, lyriscben und didak
tiscben Dicbtungsarten im Anselilusse an die Lektiire. Scbriftlicbe Arbeiten: 6 im 
Sem., abwecbselnd Scbul- und Hausarbeiten.

G e s c h i c li t, e u n d  G e o g r a p h i e  (3 St.): Geschichte des Altertums, yornebmlicb 
der Griechen und Romer, bis zum Anftreten der Graccben (nacb Zeelie) mit be
sonderer Hervorhebung der kulturbistorischen Momente und mit fbrtwiibrender 
Heriicksicbtigung der einscblagigen Geographie (Atlanten von Putzger, Scbwabe 
und Kozenn).

M a t li e m a 1 1 k (4 St.): 1. Aritlimetik (2 St.): Die 4 Grnndoperat.ionen. Die negativen und 
die gebrocbenen Żabien. Eigenscbaften der Żabien. Verbaltnisse und Proportionen.
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Gleichungen des I. Grades mit einer und melireren Unbekannten (nach Wallentin).
— 2. G e o m e t r i e  (2 St.): Planimetrie (nach Moćnik-Spielmann). 

N a t u r g e s e h i c h t e  (2 S t.): Systematischer Unterricht: 1. Sem.: Mineralogie (nach
Scharizer). 2. Sem.: Botanik (nach Wretschko-Heimerl).

VI. Klasse.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 S t.): a) rom.-kath.: Katholische Glaubenslehre (nach Dreher II.); 

b) gr.-kath.: Kathol. Glaubenslehre (nach Wappler-Pelesz); c) gr.-or,: Moraltheologie 
(nach Andrijczuk).

L a  t e i n  (0 St.): LektUre (5 St.): Sallust, Jugurtha (ed. Linker-Klimscha Perschinka); 
Cicero, or. in Catil. I. (ed. Kornitzer), Caesar de bello civ. I. (ed. Hoffmann); 
Vergil (ed. Golling): 1. Ekloge, Georg.: laudes Italiae; Aen. I. (Ausw.) und II. — 
Grammatisch-stilistische Ubungen (1 St.); schriftliche Arbeiten wie in der V. Klasse. 

G r i e e h i s c h  (5 St.): Lekturę (4 St.): Homers Ilias (ed. Christ) V[, X I, X IX , X X . 
Xenophon (ed. Schenkl): Auswahl aus den Memorabilien; im 2. Semester: Herodot: 
Auswahl aus der Geschichte der Perserkriege VIII. und IX. (nach Hintners Aus- 
gabe). — Grammatisch-stilist. Ubungen nach Hintner; schriftliche Arbeiten wie 
in der V. Klasse.

D e u t s c h  (3 St.): Genealogie der germanischen Sprachen. Lektlire: Auswahl aus dom 
Nibelungenliede und aus Walther von der Vogelweide; Klopstock, Wieland und 
Lessing nach dem Lesebuche (Prosch-Wiedenhofer, II. T .); Minna von Barnhelm und 
Emilia Galotti; Hauslektiire: Nathan der Weise. — Literaturgeschichte: von den 
iiltesten Spuren deutscher Dichtung bis zum Tode Lessings. Aufsiłtze: alle drei 
Wochen, abwechselnd 1 Schul- und 1 Hausarbeit.

R u t h e n i s c h  (3 St.): Altrutheniscbe Lautlehre, Deklination und Konjugation. — Das 
Wichtigste aus der ruthen. Literatur: X I.—XVIII. Jahrh. — Lesen gewahlter 
altruth. Texte mit sachlichen und sprachlichen Erklarungen (nach Ogonowski).
— Schriftliche Arbeiten: (i im Sem., abwechselnd Schul- und Hausarbeiten. 

G e s c h i c h t e  u n d G e o g r a p h i e  (4 St.): AbschluC der Geschichte der Romer, das
Mittelalter und die Geschichte der Neuzeit (nach Zeehe) bis zum Beginne des 
dreiCigjahrigen Krieges (1C18). Stete Berilcksichtigung der Kulturgeschichte und 
der Geographie.

M a t h e m a t i k (3 S t.): A r i t h m e t i k (nach Wallentin): Potenzen und WurzelgrbBen, 
Begriff der irrationalen Zahlen, die imaginare Einheit, Logarithmen und quadr. 
Gleichungen mit einer Unbekannten. G e o m e t r i e  (nach Gajdeczka): Stereoinetrie 
und ebene Trigonometrie.

N a t u r g e s e h i c h t e  (2 St.): Somatologie und Zoologie, systematischer Unterricht 
(nach Graber).

■VII. Klasse.
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): a) rom.-kath.: Sittenlehre (nach Kiinig, IV.); b) gr.-kath.: 

Kathol. Sittenlehre (nach Wappler-Piurko); c) gr.-or.: Kirchengeschichte (nach 
Schriften des Katecheten Semaka).

L a  t e i n  (5 St.): LektUre (4 St.): Cicero, pro Roscio Amerino, pro Archia, Cato maior 
(ed. Kornitzer); Vergil, Aen. II, IV, VI (ed. Golling). — Grammatisch-stilistische 
Ubungen (1 St.); schriftliche Arbeiten wie in der V. Klasse.

G r i e e h i s c h  (4 St.): LektUre (3 St.): Demosthenes: I. u. II. Olynth., III. Philipp. Rede 
und eipujwję (ed. Bot-tek); im 2. Semester: Homers Odyssee: Prooem , VI, IX,
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XI, XVI, XXII. (ed. Christ), daneben Fortsetzung der Lektlire ans Demosthenes. 
— Grammatik (1 St.): Wiederholung nnd Erglinzung der Syntax; schriftliche 
Arbeiten wie in der V. Kiasse.

D e u t s c h  (3 St.): Lektlire: Herder, Goethe, Schiller (nacli Prosch-Wiedenhoter, III. T .); 
Makbeth, Iphigenie, Jungfrau von Orieans. — Hauslektiire: Gćitz, Egmont, Riiuber, 
Don Karlos. — Literaturgeschichte: bis zu Scliillers Tode. — Redeiibungen. — 
Aufsiitze: von drai zu drei Wochen, abwechselnd eine Scliul- nnd eine Hansarheit..

Rut .  h e n i s e h  (3 St.): Auszlige ans der ukrainisch-ruthenischen Literatur des X IX . 
.lahrhundertes (nacli dem Lesebuche von Rarwinski, I. T.). — Lektlire: nacli dem 
Lpsebuche; Kwitka’s Soldatskyj Pat.ret, Szewczenko, Nazar Stodoła nnd Lewicki, 
Preczena (Privatlektiire). — Schriftliche Aufsiitze: 5 im Sem., abwechselnd Sclml- 
und Hausarbeiten.

Ge s c h i c h t e  nnd Ge o g r a p h i e  (3 St.): Geschicht.e der Neuzeit (nacli Zeelie, III. T.) 
vom Beginne des dreiCigjiihrigen Krieges bis auf die Gegenwart mit besonderer 
Hervorhebung der kulturhistorischen llomente und mit fortwahrender Beriiek- 
sichtigung der Geographie.

M a t. h e m a t, i k (3 St.): A r i t h m e t i k (nacli Wallentin): Quadratische Gleichungen mit zwei 
Unbekannten, unbestimmte Gleichungen des ersten Grades mit zwei Unbokannten, 
arithm. und geomet.r. Progressionen, Zinseszins- und Rentenrechnung, Klemente 
der Kombinationslehre, der Binomische Lelirsatz fiir ganze positive Exponenten. — 
G e o m e t r i e  (nacli Gajdeczka): Hauptsiitze zur Auflbsung schiefwinkliger Dreiecke 
nnd dereń Anwendung. Die Elemente der analytischen Geometrie in der Ebene 
mit Zugrundelegung des rechtwinkligen Koordinatensystems und in einzeliien 
wichtigen Eitllen aucli der Polarkoordinaten: Analytische Behandlung der Geraden, 
des Kreises und der Kegelschnittlinien. Eigensclmften der letzteren mit Riicksicht 
auf Brennpunkte. Tangenten und Normalen Quadratur der Ellipse nnd der Parabel.

P h y s i k  (3 St.): Wiederholung der Grundbegriife. Aggregatzustiinde, Mechanik, Wiirme- 
lelire, Chemie, (nacli Karl Rosenberg).

P h i l o s .  P r o p a d e u t i k  (‘2 St.): Grundlehren der Logik (nacli A. Hijfler'.

"VIII. Kiasse.

R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.1! : a ) Fiir die rbm.-kath., b) fiir die gr.-kath. und c) fiir die 
gr.-or. Schiller: Kirchengeschichte.

L a t e i n  (5 St.): Lektiire: Tacit. Germ. c. 1 — 27. Ann. I. c. 1 — 15 und 72 — 81, II. c. 
2 7 -4 3  und 5 3 -6 1 , III. c. 1—lit. Horat. carm. I. 1, III. 30, IV. 3, III. !), 1 3 ,  I. 11,
1. 35, II. 3, IV. 7, II. 18, I. 2, II. 16, IV. 8, I. 7, III. 1, II. 20; epod. II.; sat. I. 1, 
1. 9 ; epist. I. 2, II. 2. Grammatisch-stilistischo Ubungen. Sclmlarbeiten wie in der
V. Kiasse.

G r i e c h i s c h  (5 St.): Platons Apologie, Kriton und Euthyphron ; Sopli. Antigone; Horn. 
Od. XXI, X XII und XXIII. — Grammatisch-stilistische Ubungen nacli Hintner; 
schriftliche Arbeiten wie in der V. Kiasse.

D e u t s c h  (3 St.): Lektlire: Goethe, Hermann und Dorothea; Schiller, Wilhelm Tell > 
Lessing, Laokoon und Auswahl ans der hamburgischen Dramaturgie; Grillparzer, 
Sappho. Privatlekture: Schiller, Wallenstein, Jungfrau von Orieans, Braut, von 
Messina; Goethe, Faust I ;  Kleist, Hermannsschlacht. — Literaturgeschichte bis 
zu Goethes Tode. Uberblick iiber die Entwickiung der deutscheu Literatur in 
Ósterreich im XIX. Jabrhunderte mit besonderer Beriicksichtigung Grillparzers- 
Redeiibungen. Aufsatze wie in der VI. Kiasse.
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R u t h e n i s c h  (2 St.): Literat,urgeschichte des 1!). Jahrhunderts (Fortsetzung) mit ent- 
sprechender Lektiire. Alle 4 Woehen eine schriftlicbe Arbeit, abweebselnd Scliul- und 
Hausarbeiten.

G es c h i c h  t e  und G e o g r a p h i e  (3 St.): L  Sem.: Geschichte der iisterr.-ungar. 
Monarchie in ihrer weltgesckichtliclien Stellung; iihersichtliche Darstellung der 
hedeutendsten Tatsachen aus der innereu Entwicklung des Kaiserreiches. 2. Sem.: 
Osterreichisehe Vater]andskunde (2 S t );  tihersichtliche Wiederbolung der Geschichte 
des Altertums (1 St ).

M a t li e m a t i k (2 St.): Wiederbolung der Elementarmathematik mit zahlreichen ein- 
scliliigigen Aufgaben.

F h y s i k (3 S t ):  Wellenlehre, Akustik, Optik, Magnetismus, Elektrizitiit und Astronomie.
P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u  t i k  (2 St.): Empirische Psychologie.

Freie, beziehungsweise relativ obligate Lehrgegenstande.
E u t h e n i s c h e  S p r a c b e (rei. obi.): je 2 St. in den deutsehen Stammklassen des 

Untergymn. (Lehrplan wie in I. C, II. B, III. B und IV. B); je 3 St. in den beiden 
aufsteigenden Kursen fur nichtrutheniscbe Schiller, und zwar: I. Kurs: Lese- und 
Schreibubungen, Sprechen und das Wichtigste aus der Formenlehre nach dem „Ruth. 
Sprachbuch, I.“ von Popowicz. — III. Kurs: Lesen, Erzahlen, Memorieren, schriftlicbe 
Ubungen; das Wichtigste aus der Syntax nach dem „Ruth. Sprachbuch, III.“ von 
Popowicz und dem Lesebuche von Szpoynarowski.

P o l n i  sc  be S p r a c h e  in 2 Abt. (je 2 St.). 1. Abt.: Lie Formenlehre und das Wich
tigste aus der Syntax. Lesen, Ubersetzen, korrektes Nacherziihlen und Memorieren 
poetischer und prosaischer Stiicke. Grammatische und orthographische Ubungen 
nach A. KareFs Sprachbuch. — II. Abt.: Syntaktische Eigentiimlichkeiten und 
schriftlicbe Ubungen, hiezu ausgewiihlte Lektiire aus der polnischen Literatur und 
der damit zusammenhangenden Geschichte. Ubersetzen aus lat. und griech. Autoren 
Memorieren poetischer und prosaischer Stiicke nach Próchnicki’s Lesebuch, I. und
II. T. Alle 4 Woehen eine schriftliche Arbeit.

F r a n z o s i s c h e S p r a c h e  in 2 Kursen ( je 2 St.). I. Kurs: Einiibung der Aussprache, 
Elemente der Formenlehre und die wichtigsten Regeln der Synt,ax. Mundliche und 
schriftliche Ubersetzungen nach Feiclitinger „Lehrgang der franzbsischen Sprache 
fur Gymn., I. T.“, 1. Aufl. — II. Kurs: Fortsetzung der Formenlehre und der 
Syntax, nach Feiclitinger.

S t e n o g r a p h i e  in 2 Abt. (je 2 St.). I. Abt.: Wortbildung und Wortkiirzung; Lese- und 
Schreibubungen. — II. Abt : Satzkiirzungen m't fortwahrenden Schreib- und 
Leseiibungen nach Scheilers Lehrbuch des Gabelsberg’schen Stenographie.

F r e i h a n d z e i c h n e n  in 2 Abt. (je 2 St.). I. Abt. (flir Anfanger): Zeichnen der 
geraden und krnmmen Linien, Zeiclinen von Winkeln und geometrischen Figuren, 
Entwerfeu leichter geometrischer Ornamente. Anwendung der Farben; Skizzieren 
nach der Natur. — II. Abt. (fiir vorgebildete Schiller): Auflassen, Entwerfen und 
Ausfiihren von Ornamentem

G e s a n g :  a) Allgemeiner Gesang in 3 Abt. (je 1 St.). I. Abt : Elemente der aiigemeinen 
Musiklelire, Tonbildung, Skaleń und Intervalliibungen. Rhythmus und Takt; rbyth- 
mische Singiibuiigen nach dem Cborliederbuclie von Fiby, I. T. — II. Abt.: Fort- 
setzung der Chorgesangsclmle nach Fiby, I. T .; Einiibung zwei- und dreistimmiger 
Kanons und Chore. — III. Abt.: Einiibung von gemischten Clibren nach Fiby’s
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Cborliederbuehe, II. T., 1. Aufl. — b) Rom.-kath. Kirchengesang (I St,): Einiibung 
vierstimmiger Kirchenlieder. — c) Gr.-kath. Kirchengesang (1 S t.;: Einttbung der 
Mefilieder von Kolessa mul Iwanus. — d) Gr.-or. Kirchengesang (1 St.): Einiibung 
der Mefilieder von Bortniański. — e ) Ruthenischer weltlicher Gesang (1 St.): Ein- 
iibung von gemischten und Miinnerchoren

Unterrichtssprache.
Der Religionsunterrieht wurde den rdm.-kath., arm.-kath., evang. und mosaiseben 

Schiilern in deutseher Sprache, den gr.-katb. und den gr.-or. in ruthenischer Sprache 
erteilt. Fiir deu Unterricht im Rutbeniscben, im gr.-katb. und gr.-or. Kircbengesange 
und im allgemeinen rutb. Gesange gilt die Landesspraebe zugleicli ais Unterrichtssprache.

In den ubrigen Gegenstanden war die Unterrichtssprache in den Staimnabteilungen 
die deutsche.

In den utraąuistischen Parallelabteilungen der unteren Klassen wurden die grie- 
chische und deutsche Sprache, die Geographie und Gesehichte und die Naturwissenschaften 
in deutseher, die lateinische Sprache und die Mathematik in ruthenischer Sprache gelehrt. 
AuCerdem wurde der Unterricht im Lat. in V. B, VI. B und VII. fur die rutb. Schiller 
iu rutb. Sprache erteilt.

Vorbereitungsklasse.
Dieselbe wurde zufolge Min -Erlasses vom 128. September 1901, Zl. 18952, am 

1. September 1902 eriiffnet und liat einen doppelten Zweck zu erf ul len, und zwar:
1. die in der 4. Volksschulklasse zu erwerbemle Vorbereitung fiir die am Gyinnasium 

ruthenisch vorzutragenden Lehrgegenstaude (Religionslehre, Latein, Ruthenisch und 
Mathematik) zu vermitteln ;

2. die fiir den erfolgreichen Unterricht in den deutsch gelehrten Lebrgegenstanden 
(deutsche Sprache, Geographie und Naturgeschichte) unerlabliche Sprachfertigkeit iu der 
deutschen Sprache zu erzielen.

Die Unterrichtssprache ist fiir Religionslehre, Muttersprache und Rechnen die 
ruthenische, fiir die deutsche Sprache und die Realien die deutsche. Doch ist der in den 
Realien (Geographie und Naturgeschichte) vorgeschriebene Lehrstoff immer zuerst in 
ruthenischer Sprache durchzunehmen, damit er den Schiilern bereits gelaufig ist, wenn 
der Lehrer zur Behandlung desselhen in deutseher Sprache iihergeht.

Der Stoff fur die Realien ist aus einern geeigneten Lehrbuche auszuwahlen.
Im Schonschreiben werden die deutsche, lateinische und cyrillische Kurrentschrift 

gleichmaCig beriicksichtigt,
Den Uuterricht in den weltlichen Lebrgegenstanden erteilte der wirkliche Ubungs- 

schullehrer Georg K a w u 1 i a.
Mit der Erteilung des Religionsunterrichtes wurden die betretfenden Religions- 

lehrer der Anstalt betraut.

Lehrplan.
(Provisorisch genehmigt uiit Min.-Erl. vom 22. Oktober 1901, Zl. 26548, teilweise geilndert 

mit Min.-Erl. vom 19. Jiinner 1904, Zl. 29).
R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.): Lehrstoff der IV. Klasse der 6-klassigen Volksschule. 

(Katechismus und biblisclie Gesehichte.)
D e u t s c h  (11 St.): Lektiire (6 St.): Laut- und sinnrichtiges Lesen, Wiedergahe des 

Gelesenen nach gestellten Fragen; Memorieren prosaischer und poetischer Stticke
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mich dem Lesebucbe von Dr. Karl Kummer, ii. Teil. In jeder Woclie 1 Stunde 
zusammenfassende Sprechubungen iiber das in der Woclie Gelesene und Gelernte. — 
Sprachlehre (3 !St.): Der reine und der erweiterte Satz. Eleniente des zusammengesetzten 
Satzes. Im Zusammenhange mit der Satzlehre die regelmabige Formenlebre und 
Ubungen in der Wort- und Satzanalyse nach dem Spracbbucbe von Josef Lehmann,
3. Teil. — Rechtschreibung (2 St.): Laut- und Silbenlehre, Debnung und Scharfung, 
grofie und kleine Anfangsbuebstaben. — Scbriftlicbe Arbeiten: Wocbentlicb 
5 biluslielie Ubungen, zumeist grammatischen und ortbograpbischen Inbaltes. Jeile 
Woclie ein kurzes Diktat ais Scbularbeit.

R u t b e n i s c b  (7 St.): Lektilre (3 St.): Gelitutiges uml sinnricbtiges Lesen, Wort- und 
Sacberklarung. Wiedergabe des Gelesenen. Ubungen in der Mannigfaltigkeit des 
Ausdruckes; Memorieren nach dem Lesebucbe von Emilian Popowicz, 3. Teil. — 
Sprachlebre (3 St.): Der erweiterte einfache und einfach zusammengesetzte Satz 
(das Bindewortb Ergitnzungen der gesamten Formenlebre mit besonderer Beriick- 
sichtigurig des Nomens und Yerbums nach dem Spracbbucbe von Emilian Popowicz,
2. Teil. — Rechtschreibung (1 St.': Ubungen mit besonderer Beachtung alnilicb- 
lautender Worter. -  Scbriftlicbe Arbeiten : Wocbentlicb 4 bauslicbe Ubungen wie 
im Deutscben; jede Woclie eine Scbularbeit, abwecbselnd ein Diktat und eine 
scbriftlicbe Wiedergabe gelesener kurzer prosaiscber Stiicke.

R e c li n e n (4 St.): Ubungen im Ansehreiben und Lesen mebrzitfriger Żabien ; Kopf- 
rechnen. Die 4 Grundrechnungsarten mit unbenannten und benannten eanzen und 
Dezimalzablen. — Scbriftlicbe Arbeiten: Monatlich eine Scbularbeit; bauslicbe 
Ubungen von Stunde zu Stunde.

R e a l i e n  (2 St ) :  a) G e o g r a p h i e  (1 St.): Die wicbtigsten Grundbegriffe der Ge- 
ograpbie; Verstandnis des Globus. — Allgemeine Ubersicht iiber die Erdteile und 
Weltmeere; Ubersicht iiber die bsterreiehisch-ungarische Monarchie. — b) N a t u r -  
g e s c b i c h t e  (1 St.): Die wicbtigsten Tier und Pflanzentypen an der Hand der 
Naturobjekte oder passender Abbildungen.

Der Lelirstoff ans den Realien wurde zuerst mit rutbenischer Unterrichts- 
spracbe durcbgenommen und in der nacbsten Stunde in deutscber Sprache be- 
bandelt. Bei der Priiliing wurden beide Umerricbtsspracben angewendet.

S c h b n s c h r e i b e n  (2 St.): Ubungen in der deutscben, lateiniscben und cyrillischen 
Kurrentscbrift.

F  r e i e L e b r g e g e n s t ii n d e : Ais freie Lebrgegenstande wurden gelebrt: Turnen und 
Gesang. und zwar gemeinsam mit den Schillera der i. Gymnasialklasse.

III. A bsolvierte  L ekttire .
Xja,teiiŁ.

III. K l a s s e  A:  (Joru. Nepos: Hiltiades, Tbemlstocles, Epaminondas. Pelopidas. — 
Gurt. Rufus, Memorabilia Alex. Magni: Schlacht atu Granikus, Zug żnin Orakel 
des Juppiter Hammon, Fluclit des Dareus, Tod des Dareus.

III. K l a s s e  B:  Corn. Nepos: Miltiades, Tbemistocles, Aristides, Cimon, Epaminondas, 
Pelopidas, Hannibal.

IV. K l a s s e :  Gaes. beli. Gall. 1, IV, VI (c. 12—28); aufierdem kursorische Lektilre. — 
Ovid. Trist.: de vita sua, v. 1—42, 55—G4, 73—128; Metam.: Deucalion et Pyrrba, 
v. 1 -  17, 34—103.
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V. K l a s s e :  Liv. I und Auswahl aus X XI und X X II; Ov. Met,.: Deukalion und 
Pyrrha, Pliaethon, Niobe, Raub der Proserpina, Daedalus uudlkarus; Fasti: Arion, 
Untergang der Fabier; Trist, I. 1 ; Ex Ponto I. 1

VI. K l a s s e :  Sali. beli. Jngurth.; Cie. or. in Cat. I; Oaes. de bello eiv. I. Verg.: 
Ekl. I ; Georg.: laudes Italiae; Aen. I (Ausw.) und II.

VII. K l a s s e :  Cio.: pro Roscio Amerino, pro Arcliia, Gatomaior: Verg. Aen. II, IV, VI.
VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germania 1 -7, Annal. I. c. 1 -15,  72 — 81, 11.27 43, 53— (il,

III. 1—19; Horaz: oarm. I. 1, III. 30, IV, 3, III. 9, I. 3, 1. 11, I. 35. II. 3, IV. 7,
II. 18, I. 2, II. Id, IV. 8, I. 7, III. I, IL 20 ; epod. I I .;  sal. I. 1, I. 9 ; epist 
I. 2, II. 2

G-r iecŁriscŁi..
V K l a s s e :  Xenoph. (ed. Schenkl): Anab. I, III, IV, VIII; Kyrup. I, III, IX. — 

Horn. Ilias I und VI.
VI. K l a s s e :  Xen. Mem. Socr. I, IV. — Hom. Ilias VI, XI, XVI, XIX, XX. — llerodof, 

(nacli Hintner): VIII. Ruch und Auswahl aus dem IX.
VII. K l a s s e :  Demosth : Olyntb. I., II .; Philipp. III.; x;pl ryję e:pfyrfi. — Hom. 

Odyss.: Prooem , VI, IX, XI, XVI, XXII.
VIII. Kl as s e :  Plato: Apol., Kriton, Eutliyphron; Sopb. Antigone; Hom. Odyss.XIII, XVIII.

X>e-u.tscłi.
VI. K l a s s e :  Lessing: Minna von Barnbelm, Emilia Galotti. — Ilauslektiiie: Lessing, 

Nathan der Weise.
VII. K l a s s e :  Shakespeare, Makbeth; Goethe, Ipbigenie; Schiller, Jungfrau von Orleans. 

— Hauslektiire: Goethe: Gbtz, Egmont; Schiller: Riiuber, Don Karlos, Maria Stuart.
VIII. K l a s s e :  Goethe, Hermann nnd Dorothea; Schiller, Wilhelm Tell; Lessing: 

Laokoon, bamb. Dramaturgie (Ausw.); Grillparzer: Sappho — Hauslektiire: Schiller: 
Wallenstein, Jungfrau von Orleans, Braut von Messina; Goethe: Faust L ; Kleist: 
Hermannsschlacht.

1 ,̂-u.tłi.ciiiscłi..
VII. K l a s s e :  X cthhhobuu : M ecrt  Bepxominipi. —  P r iy a t lek t i ire : Knirica, ('a.i.yircKiiii 

iia])T]iCT. —  IIIenscHKo: Ilaaap-CTugo.iH. —  JfeisimicHii-lleu.yii: Ilpunena.
VIII. K l a s s e :  I5o.rû niunp BapBim.eKHH: CKOiuermii U b i ó r .  —  Pri yatlektiire : I I I u b u b h k o  : 

PaipyiM.UKii. — .lenirgKHU : X»iapn. —  ‘Lpamco : y  4htc.il .

Privatlektiire.
Liatein.

III. K l a s s e  A:  Curtius Rufus, Memorabilia Alex. Magni: 11. (2), ILI. (2), IV. (2), 
VI. (I), VII. (1). VIII. (1).

IV. K l a s s e  A:  Oaes. beli. Gall. II. (1), c. 1—15 (1); VII. c. 1 - 1 0  (1),
IV. K l a s s e  B: Oaes. beli. Gall. III. (14).

V. K l a s s e  A:  Liv.: II. c. 1—20 (1), c. 1—25 (1), IV. in Auswahl (3). — Ovid. (ed.
Grysar-Ziwsa) Metan).: 4. (2), 5. (1), 12. (2), 14. (2), 20. (ii), 2 . (3), 22. (3), 23 (1),
24.“ (1), 20. (3), 27. (3), 28. (1); Fasti: 4 (2), 5. (1), 8. (0), 9. (1), 10. (4), 19. (1),
20. (1); Trist : 3. (1).

V. K l a s s e  B : Liv.: 15 cap. ars III. ,3); Auswahl aus III. und IV., 2(i cap. (2); 
Auswahl aus IV. und VI., 14 cap. (2); 12 cap. aus XXII (2); 15 cap. aus XXII (2), 
20 cap. aus XXII (1).
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VI. K l a s s e  A: Sali. beli. Cal. c. 1 — 10 (I), e. 1 — 15 (15), c. 1—20 (7), o. 1 —Cl (1); 
Sali. Hist.: oratio Cottae (1), epistoła Pompei (1); Pio. in Cat. or. II. (SI); Verg. 
Aeneis V. (11).

VI. K l a s s e  B : Cic, in Cal. or. II. (8); Verg. Aen : IV. (2), VI. (1).
VII. K l a s s e :  Cic. de imperio Gn. Pompei (2); Verg. Aon.: III. v. 1 — 320 (li), III. 

(ganz): 7, V. (G), XI. (9).

G-riecłŁiscłŁ.
V. K l a s s e  A:  Xenophon (ed. Schenkl): Anali. V (2), Kyrup. III. (3), IV. (1), V. (1): 

Horn. Ilias: II. (1), III. (4', IV. (1), V. (1), XI. (1), XVIII.  (1), XXII.  (P , XXIV. (1 >.
VI. K l a s s e  A:  Horn. Ilias: Tli, pi), IV. (2), VII. (7), IX . (1), XII. (6), XXII. (7). -  

Herodot: Polykrates (5), Arion und Polykrates (5), Arion (2), Kroisos and Poły 
krates (1); IX . Buch, 16 Kap. (2).

VI. K l a s s e  B:  Iłom. Ilias: III. v. 1—233 ,2), III. (ganz): 10.
VII. K l a s s e :  Demosthenes: I. philippische Rede (5), III. olyntliische Rede (8), II 

pbilippiscbe Rede (14). Homer, Odyssee: III. (13), V. (3), VII. (12). VIII. (3), X. (3), 
XII. (51, XV. (2), XXIII. (17), XXIV. (2).

VIII. K l a s s e :  Xenopli. (ed. Schenkl) Kyrup. X  (1); Demosth. Trap: t<ov iv X;ppsvv)T'j:
(1); Iłom. Odyss.: III. (1), XV. (3), XVIII. (1), XX. (P.

De-ia-tscłi.
V. K l a s s e  A:  Ilulwer, I)ie letzten Tage von Pomppji (3); Chamisso, Peter Schlemihl (5); 

Palm: Chlodowech (2), Kaiser Julian (2), Kampf nm Rom (1); Ebers, DieGred (2), Kino 
Sgyptische Konigstochter (3), Homo sum (1), Uarda (3); Kichendorff: Aus dem Bęben 
eines Taugenicbts (14); Gerstiicker: Im Eckfenster (4); Goethe: Reineke Fuclis 
(vollstilndig): 18; Uichtung und Walirheit (1); Grillparzer: Der arine Spielmann (3), 
Kin trener Diener seines Herrn (2), Kloster von Sendomir (5), Konig Ottokars Gliick 
und Ende (3), Web dem, der liigt (7); Hautf: Die Bettlerin vom Pont des Arts (14), 
Pas Bild des Kaisers (4), Lichtenstein (17), Mitrchen (6), Mann im Monde (9), Siin- 
gerin (7), Jud Sufi (5); llalm, Fechter von Ravenna (2); Herder, Cid (4); Immer- 
mann, Oberbof (4); Keller, Leuie von Seldwyla (2); Kleist: Per zerbrocliene Krug (2), 
Michael Kolhaas (5); Korner, Zriny (5); Kuiz, Schillers Heimatjahre (11; Schiller: 
Geisterseher (4), Semele (2), Yerbrecher aus ver)orener Ehre (5); Sienkiewicz: Qno 
vadis? (11): Spielhagen, Problematiscbe Naturen (3); Stifter, Hocbwald (2); Tasso, 
Pas befreite Jerusalem (2); Vofi, Luise (5); Wieland: Abderiten (2); Oberon (vo 11- 
stamlig): 23, Wintermilrchen (3); Wolff Jul., Lurlei (2i; Zscbocke: Der Blondin 
von Namour (3), Der tote Gast (8), Der Feldweibe! (2), Florette (2), Walpurgisnacht, (1\

V. K l a s s e  B: Armand, Krosus von Philadelphia (2); Bloch, Rom. Altertuiner (2); 
Ilulwer, die letzten Tage von Pompeji (3), Hoffmanns Gymn.-Bibl: Troja und 
die Troas (1), Olympia und seine Festspiele (1), aus Ravenna (1), Alexander der 
Grofie (1), Scliauspiele des riim. Volkes (1);. Ebers: Die Nilbraut (2), Uarda (6), Die 
Hgyptiscbe Konigstochter (2), Homo sum (6), die Gred (2); Fouque, Umline (1);  
Gilbert, die Grundfesten der Erde (2); Gerstaoker: Unter den Pehukuchen (I), 
Gold (1), Tahiti (1), Regulatoren in Arkansas (3); Grillparzer, Die Ahnfrau (7);  
Graesers Schulausgaben, Deutsche Heldensagen (8); Goethe: Gotz v. Berlich. (5), 
Reineke Fuclis (5); Gutzkow, Uriel Akosta (3); Halin: Fortunat (3), Wildfeuer (2); 
Herder, Cid (4); Heyse, Novellen(4); Droste-Hiilsboff, Die Judenbuche (1) ; Immer- 
mann, Oberbof (1) ; H. v. Kleist: Prinz V. Homburg (4), Michael Kolhaas (3);
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Kobylańska, Kleinrussische Novellen (10); G. Keller, Die Leute von Selrlwyla (1); 
Leisewitz, Jul. v. Tarent (2); Lessing: Minna von Barnh. (9), Nathan der Weise (4), 
Emilia Galotti (.'!); Lilienkron, Noyellen (3) ; Karl May: 25 Bde (1), 23 Bde (1), 
G Bde (1);  M. Meyr: Der Sieg des Scbwachen (1), Eude gut, alles gut (5), Ludwig 
u. Annemarie (3); St. Pierre, Paul und Virginis (3) ;  Rosegger, Sclniften des 
Waldscbulmeisters (3); Spielliagen : Kleine Romanę (3 ); Schiller : Die Rituber (7), 
Don Karlos (5), Maria Stuart. (2), Kabale und Liebe (5), Demetrius (1); Sudermann: 
Die Siegerin (5) ; Sienkiewicz, Quo vadis? (7) ; Seemann, Rom und Griechenland 
[Mythologie] (4); Shakespeare : Jul.Ca.sar (9), Konig Lear (4), Hamlet (3), Richard 
III. (2), Heinrich IV. (1), Coriolan (3 ); Stittor: Hochwald (1), Studien (1);  .Tul. 
Verne : IG Bde (1), 5 Bde (G); Yofi, Luise (2); Wieland, Oberon (9).

VI. K l a s s e  A:  Chamis.so, Peter Schlemihl (4); Dahn: Freibitte (2), Kaiser Julian (5), 
Kanipf urn Rom (31; Ebers: Eine iigyptiscbe Ilonigstochter (4), Homo sum (2); 
Fischart, Das gluckhaft Scbiif von Ziirich (5); Freytag : Die Alinen (5), Die ver- 
lorene Handscbrifc (4); Goethe: Dichtung und Wahrheit (2), Wablverwandtscliaften
(4) , Wilhelm Meisters Lebrjabre (7); Grillparzer : Ahnfrau (G), Das goldene Ylies
(3), Des Meeres und der Liebe Wellen (3), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg
(2), Kin treuer Diener seines Ilerrn (4), Esther (2), Konig Ottokars Gliick und 
Ende (3), Libussa (3), Kloster von Sendomir (5); Gudrunlied (mhd.): Wie siill 
llorant sang (7 ) ; Halni: Fecbt.er von Ravenna (3), Griseldis (2), Solin derWildnis
(5 ) ; Hamerling: Abasyer in Rom (2), Aspasia (G), Konig von Sion (2); Hartmann 
von Aue (mhd.), Der arme Heinrich (5); Hauff, Novellen (5); Herder, Gid (8); 
Keller: Leute von Seldwyla (3), Martin Salander (2) ; Lessing: Abhandlnngen iiber 
die Fabel (7), Der jungę Gelebrte (10), Jugenddramen, vollstiind. (8), Mifi Sara 
Sampson (19), Pbilotas (12); Lorm: Adeliges Fritulein (2), Judenbuclie (2); Nibe- 
iungenlied (mhd.): IV. (15), VIII. (11);  Sclieffel : Eckeliard (4), Trompeter von 
Sackingen (2) ; Schiller: Abfall der Niederlande (2), Don Karlos (4), Fiesko (2), 
Geisterseher (7), Kabale und Liebe (5), Riiuber (11), Verbrecher aus verlorener 
Ehre (7) ;  Shakespeare: Coriolan (8), Hamlet (3), Julius Casar (5), Kaufmann von 
Venedig (9), Makbeth (2), Othello (2 ) ; Sienkiewicz, <|uo vadis ? (G); Spielliagen: 
Allzeit yoran (2), Hammer und Ambos (G), In Reili und Glied (1), Problematische 
Naturen (4), Quisisana (3), Sturmflut (5); Stifter : Nachsommer (3); Storni, Aquis 
submersus (5); Wallace, Ben Hur (3); Walther von der Vogelweide (mhd.) : 
10 „Spiiiche“ (11);  Wieland: Abderiten (14), Don Sylvio vou Rosalya (11), Geron 
der Adelige (G), Wintermarohen (4); Zscbocke: Prinzessin von Wolfenbiittel (3).

VI. K l a s s e  B:  Anzengruber, Meineidbauer (1);  Armand, der Krosus von Pliila- 
delphia (1); Bulwer, Die letzten Tage von Pompeji (G) ; Dahn: Chlodowech (1), Feli- 
citas (3), Julian der Ahtrunnige (1);  Ebers: Homo sum (8), Eine Frage (1), Der 
Kaiser (2), Wiasta (1) ; Ebner-Eschenbach, Hypnosis perennis (1);  Gerstonberg, 
Ugolino (3 ) ; Gobineau, Alexander (1);  Goethe: Ipbigenie auf Tauris (3), Torquato 
Tasso (2); Grillparzer: Ahnfrau (3), Ein treuer Diener seines Henn (3), Das 
goldene Ylies (4), Traum ein Leben (5), Konig Ottokars Gliick und Ende (2); 
Gntzkow : Der Konigsleutnant (1), Uriel Acosta (4); Halni, Der Solin der Wildnis 
(1);  Herder, Gid (1);  Heyse, Novcllen (4); Heyse-Kurz, Deutscher Noyellenschatz 
(G); Kleist, Der zerbrochene Krug (5); Kortum, Jobsiade (1) ;  Kornel', Samtliche 
Dramen (G); Lay, Im (leiste Ludwigs XIV. (3); Leisewitz, Julius v. Tarent (1);  
Lessing, Mifi Sarah Sampson (3), Moliere, Der Geizige (1):  Miigge, Afraja (1);  
Rosegger, Die Alpler ( I ) ;  Scliack v. Igar, Der Scliwur auf dem Olberg (1);  
Sclieffel: Trompeter v. Sackingen (1), Eckeliard (2 ); Schiller: Braut v. Messina
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(1) , Don Karlos (2), Kabale nnd Liebe ((5), Die Riiuber (5), .Tungfrau v. Orleans (2), 
Maria Stuart (2); Makbeth (3), Wallenstein (2), Turaudot(2); Shakespeare: Kaufmann 
von Venedig (4), Komodie der Irrnngen (2), der Widerspenstigen Zilbmung (2), 
Romeo und Julie (2), Hamlet (2), Die beiden Veroneseu. ( I ) ; Sienkiewicz, Quo vadis?
(2) ; Spielhagen: Sturmflut (2), Hammer und Ambos (2); Stifter, Studien (1); Verne, 
Fiinf Wochen im Bailon (7), Reise um dieErde (2); Rich. Vo(3: Jurg Jenatscb (2); 
Wallaee, Ben Hur (4); WeiGenbach, Glaube und Liebe (2).

VII. K l a s s e :  Anzengruber: Das yierte Gebot (G), Der ledige Hof (3), Der Meineidbauer 
(7), Der Pfarrer von Kirclifeld HO), Die Kreuzelsehreiber (2); Calderon, Leben eiu 
Traum (8);  Dakn, Kampf um Rom (3); Ebner-Eschenbacli: Das Gemeindekind (5); 
Frenssen, .Jorn Uhl (2); Freytag : Die Journalisten (9), Die yerlorene Handsehrift
(4); Gerstenberg, Ugolino (2); Goethe: Aebilleis (2), Der Biirgergeneral (5), Dichtung 
und Wahrbeit (7), Die Aufgeregten (2), Die Geschwister (G), Die natiirliche Tochter
(4) , Erwin und Elmirę (4), Italienische Reise (3), Klavigo (16), Laune des Ver- 
liebten (G), Mitscliuldige (G), Scherz, List und Rache (G), Tonpuato Tasso (11), 
Wahlverwandtschaften (15), Wilhelm Meisters Lelirjahre (18). Wilhelm Meisters 
Wanderjahre (G); Grillparzer: Ahnfrau (8), Bruderzwist im Hause Habsburg (5), 
Das goldene Vlies (6), Des Meeres und der Liebe Wellen (7), Ein trener Diener 
seines Herm (5), Esther (4), Konig Ottokars Gliick und Ende (8), Libussa (7), 
Sappho (11), Traum ein Leben (8), Weh dem, der lligt (10); Halm: Fechter von 
Ravenna (G), Griseldis (5), Sohn der Wildnis (8), Wildfeuer (5); Hamerling: 
Ahasyer in Rom (3), Aspasia (7), Danton und Robespierre (4), Homunculus (2), 
Konig von Sion (2); Hauptmann, Die yersunkene Glocke (5); Hebbel: Gyges und 
sein Ring (4), Maria Magdalena (5); Herder: Cid (15), Uber den Ursprung der 
Sprache (1), Volkslieder (3); Heyse, Novellen (3); Ibsen: Nora (4), Stiitzen der 
Gesellsoliaft (3); Immermann : Merlin (4), Trauerspiel in Tirol (G); Keller, Die drei 
gerechten Kammaeher (3) ; Kleist: Der zerbrochene Krug (12), Die Familie Schroffen- 
stein (7), Die Hermannsschlacht (6), Kathchen von Heilbronn (9), Micliael Kolhaas 
(12), Renthesilea (3), Prinz von Homburg (3); Klinger, Die Zwillinge (3); Komers 
Dramen (5); Kurz, Sehillers Heimatjahre ( U) ;  Laube, Die Karlssehiiler (G) ; 
Leisewitz, Julius von Tarent (21);  Lenau: Albigeuser (2); Lessing: Hamburgisehe 
Dramaturgie (1);  Ludwig: Der Erbfórster (4), Zwisehen Himmel und Erde (G); 
Moliere, Der Geizige (3); Mullner, Die Seliuld (3); Platen, Die yerhiingnisyulle 
Gabel (2); Racine, Phiidra (1);  Riehl, Novellen (3) ; Rosegger: Heidepeters Gabiiel
(5) , Schriften des Waldschulmeisters (4); Schiller: Der Neffe ais Onkel (4), 
Demetrius (G), Der Menschenfeind (2), Die Braut von Messina (3), Fiesko (18), 
Geisterseher (U ), Geschithte des dreiliigjahrigen Krieges (2), Iphigenie in Aulis
(3) , Kabale und Liebe (23), Parasit (3), Turandot (5), Wallenstein (4 ); Shakespeare: 
Coriolan (G), Cymbelin (1), Der Sturm (1), Hamlet (10), Julius Cilsar (13), Der 
Kaufmann von Venedig (12), Konig Lear (9), Richard III. (5), Romeo und Julie
(4) , Sommernachtstraum (1), Was ikr wollt (2), Wie es euch gefallt (2) ; Stifter : 
Bunte Steine (4), Nacbsommer (2), Studien (2) ; Storni, Novellen (3) ; Sudermann, 
Die Ehre (2 ); Uhland : Herzog Ernst (3), Ludwig der Bayer (3) ; VoG : Luise (4); 
Werner, Der 24. Februar (1).

VIII. K l a s s e :  Anzengruber: Dramen (4); Armin: Kronenwachter (1);  Baumbaeb : 
Kaiser Max und seine Jager (1), Zlatorog (2): Bayerlein : Jena oder Sedan (2); 
Blumauer: Aeneis (3); Burger : Werke (3); Chamisso : Peter Schlemihl (3), Welt- 
umseglung (1);  II. v. Coilin : Regulus ; Ebers: Homo sum (1), Die Nilbraut (2) ; 
Feuchtersleben: Zur Diatetik der Seele (1) ;  Freytag: Soli und Haben (6); Die



—  34

yerlorene Handschrift (2), Die Ahnen (2), Die Journalisten (3) ; Ganghoffer: Der 
laufende Berg (2), Der Unfried (1), Edelweillkonig, Der Herrgottsclmitzer von 
Ammergau (1); Gerstiieker: Eine Mutter (2), Im Eckfenster (4), Tahiti (2), Der 
E rb e(l); Gentz: Manifeste (1); Goethe: Wahlyerwandtscliaften (7), Wilhelm Meister 
(31, Werthers Leiden (9), Dichtung and Wahrheit (5), Dramen (3); Grillparzer: 
Traum ein Leben (ii), Ahnfrau (8), Konig Ottokar (2), Des Meeres und der 
Liebe Wellen (5), Das goldene Vlies (2); Gutzkow: Konigsleutnant (3); 
Halin: Solin der Wildnis (4), Wildfeuer (2); Hamerling: Aspasia (5), Hotnun- 
cnlus (1), Konig von Sion (4), Abasver in Rom (3); Ilauff: Novellen (8); Hebbel: 
Judith (2); Heine: Werke (7); Herder: Gid (4); Kleist: Der zerbroehene
Krng (4), Prinz von Hombnrg (3), Miebael Kohlhaas (2); Kdrner: Dramen ((i); 
Kortum: Jobsiade (5); Lenau's Werke (2); Lessing: Jugenddramen (2); Jloliere : 
Der Geizige (8); Raimund: Dramatisclie Werke (5); Rosegger: Heidepeters
Gabriel (3); Schiller: Der Geisterseher (4), Jugenddramen (16), Uber naive und 
sentimentalisehe Dichtung (2), Demetrius (3); Schulze: Die bezauberte Rosę (1);  
Shakespeare : Antonius und Kleopatra (1), Hamlet (3), Konig Lear (5), Sonimer-
nachtstraum (2), Othello (2), Die lustigen Weiber von Windsor (2), Der Wider-
spenstigen Zilhmung (4), Kombdie der Irrungen (3), Kaufinann von Venedig (4), 
Coriolan (2 , Timon (1), Die beiden Veroneser (1), Romeo und Julie (6); Sienkiewicz: 
Quo vadis? (9); Spielbagen: In Reili und Glied (2), Sturmflut (1);  Vob : Lnise (4); 
Wallace: Ben Hur (3); Wieland : Agathon (1);  Zschokke: Novellen (9).

,̂-a.tłi. eni s cli.
VI. K l a s s e :  Toront: Tapac By.itóa(7); IiiaH 4>paHK0: 3axt;p Tjcjikyt (2) ; Oc. MaKoneii: 

3a.iV c (4); Toront: l’eiii3op (3); BapBiBtcicHH : Icropua .'upaimi-Pycu (20); Koću- 
,l:iiite.Ka : Bom.ui ( 2 i.

VII. K l a s s e :  Kamen : C,m/paTCKnii iinTper ( 5 ) ;  H. .Teniiiptnu-Heuyii: Ilpinena (3), Xiu,'ipn 
(4); B TaibienKO: Coujinmnii upomina (12), Ha poairyiT (8); Toront: Tapac liy.n.óa (7).

VIII. K l a s s e :  I b.ih  «I»p ;ihko : y 'iirre.it (3); HleBuomco : Taii,vlM;iKii (8); II .leiingKiiii- 
Ileuyii: Xmapii (3); B. Tafinciiico: Conaiiiiiun npomint (2); la .Tciuiipciiii llenyii: ling 
nopiniM Mopesi (1) ; CtniTor.iHfl ynpaiiiŁCKoro Hapogy (2).

IV. U b ersich t
iiber die im Sclmljabre 1904/1905 gebrauchten Lebrbiieher. 

K e l i g i o n s l e l i r e :  A. Fur die lbm.-katli. Schiller: I. Ki.: Grofier Katecliismus der 
kath. Religion, 1. Autl. — II. KI. :  Fischer, gottd. Oifenbarung des alten Bundes,
8. uml 9. Aufl. — III. KI.:  Fischer, gottl. Offenbarung des neuen Bundes, 9. Aufl.
— IV. KI.: Zetter, katli. Liturgik, 3. und 4. Aufl. — V. KI.:  Konig, allgemeine 
Glaubenslehre (I. Kursus), 9. und 10. Anfl. — VI. KI.: Kiinig, die besondere
Glaubenslehre (111. Kursus), 9. und 10. Aufl. — VII. KI.: Konig, die Sittenlelire
(IV. Kursus), 9. und 10. Aufl. — VIII. KI.: Bader, Lehrbuch der Kirchengeschichte,
4. Aufl. — B. Fiir die gr.-kath. Schiller: I. KI.: Toronski, cbristl.-kath. Katecliismus, 
3. Aufl. — II. und III. Ki.: Schuster, hiblische Gescliichte des alten und neuen 
Bundes, 1. Aufl. — IV. KI.: Toronski, Liturgik der gr.-kath. Kirclie, 2. Auli. —
V. KI.:  Toronski, christl,-kathol. Fundamentaldogmatik und Apologetik, 1. Autl. —
VI. KI. :  Wappler-Pelesz, kathol. Glaubenslehre, 1. Aufl, — VII. KI.: Wappler-
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Piurko, kat hol Sittenlelire, 1. Aufl. — VIII. KI.: Wappler-Stefanowicz, Geschichte 
der katliol. Kirclie, 2. Aufl. — C. Fiir die gr.-or. Schiller: I. und II. KI.: Schuster- 
Toronski, hiblisclie Geschichte des alten und neuen Bundes, 1. Aufl. — III. KI.: 
Guszalewicz, christl-kath. Katecliismus, 2. Aufl. -  IV. KI.: Iwanowiez, Liturgik 
der gr.-or. Kirclie, 2. Aufl. -  V. KI.: Fedorowicz, Dogmatik der gr.-or. Kirche,
1. und II. T.. 1. Aufl. — VI. KI.: Andrijczuk, Morallehre, 1. Aufl. — VII. KI.: 
Kirehengescliiclite (nach Schriften des Religionsprofessors Sennika). — VIII. KI.: 
Apologetik der gr.-or. Kirclie (nach Schriften des Religionsprofessors Sennika). — 
I). Fiir die evang. Schiller: I. Abt.: Ernesti, Luthers kleiner Katecliismus, 40. Aufl.
— II. Abt.: Palmor, der cbristliche Glanbe und das cbristliche Lebeu, 10. Aufl. — 
III. Abt.: Rainier, die cbristliche Glauhens- und Sittenlelire, G. Aufl. — E. Fiir die 
mos. Scliiiler: I.—IV. K I.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1.—4. Hett. — V. KI.: 
Braun, Lelirbnch der jiidischen Geschichte, I. T., 2. Aufl. — VI. KI.: Brann, 
Lehrbuch der jiidischen Geschichte, II. T. — VII. KI.: Braun, Lehrhuch der 
jiidischen Geschichte, III. und IV. Teil. — VIII. KI.: Bralin, wie in der VII. KI , 
und Philippson, die israel. Religionslehre, 1. Aufl. — Hebraische Lektiire: ausge- 
walilte Stiicke aus dem 1 , 2. und 5. Buche Mos. in den unteren, ausgewiihlte 
Psalmen in den oheren Klassen.

a t e i n i s c h o S p r a e h e :  «) in den deutsclien Stammklassen : I. K I: Seheindler- 
Kauer, lat. Schulgrammatik, 5. Aufl. — II.—VIII. K I : Scheindler, lat. Schulgramm.,
II. und 4. Aufl. — I. K I: Hauler, lat, Uhungshuch, I., Ausg. B, 13. Aufl. — II. Kl.: 
llauler, lat. Ubungshucli, II , 14. und 15. Aufl. — 111. KI : Hauler, Aufgaben zur 
Einiibung der lat, Syutax, Kasuslelire, 9. und 10. Aufl.; Golling, Chrestomathie 
aus Cornelius Nepos und Curtius Rulus, l.Aufl. — IV. KI :  Hauler, Anfgahen zur 
Einiibung der lat. Syntas, Moduslehre, G. und 7. Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar 
de bello Gallico, G. Aufl.; Grysar-Ziwsa, Ovidii Kas. carm. sel, 4. und 5. Aufl. —
V. K I: Grysar-Bitschofsky, Titi Livii a. u, c. libr. partes sel, 1. Aufl,; Grysar- 
Ziwsa, Ovidii Nas. carm. sel, 4. Aufl.; Hintner-Neubauer, Sammlung von Ubungs- 
stiicken zum Ubersetzen aus dem Deutsclien ins Lateinische, 1. Aufl., samt Wiirter
bach biczu. — VI. K I: Linker-Kliniscba-Perscbinka, Sallust, helium Cat. et beli 
Jugurtli., 1. Aufl.; Hoffmann, Caesaris beli civ., 3 Aufl,; Kornitzer, Cicero in Cat. 
or. IV., 3. und 4. Aufl ; Golling, Vergilii carm. sel, 2. Aufl.; Hintner-Neubauer 
Ubungsbuch wie in der V. A. — VII. K I: Kornitzer, Cicero pro Roscio Amerino,
2. Aufl.; Kornitzer, Cicero pro Arcbia poeta, 3. Aufl.; Kornitzer: Cicero, Cato 
maior, 2. Aufl.; Goiling, Vergil, wie in der VI.; Hintner-Neubauer, wie in der V.
— VIII. K I : Mtiller-Christ: Tacitus, Aunalen, I. und II. Band, 1. Aufl.; Miiller- 
Cbrist: Tacitus, Germania, 1. Aufl.; Huemer, Iloratii Elacei carm. sel, G. Aufl. — 
Hintner-Neubauer, wie in der V. Klasse. — b) in den ruthen.-deutschen Klassen: 
I. K I: C.iMO.ieBHM-1(er.iiiHLCKnii, Bnpauii .laTHHŁCKi I. k-i , 2. khą. ; CaMo.iemii- 
Her.iHHŁCKnii, rpaniaTima .laTimteKa ,yia I. i II, k.i . ;  — II. Klasse: CaMo.ieBHH- 
KouoBCiciiii. Bnpami oaT, ą.iu II. k.i . ; CaMo.icHiri-Her.iiim.cKiiii, PpaMaTHk:i jut. ut 
I. k.i . — III. Klasse: CaMOJienn'1-OronoiicKHH, IjcmaTiiKa -kit. samca, 2. jut,u, 1897; 
II|i) xniuKHH-Oron(jBcKiiii, Biipaim .urmm.cKi y.TH III. im., I . bh .̂, 1897 ; Ca.iBO J iô bhk, 
Corn. Nepotis liber, 1. bhj., 1897; — IV.Klas.se: CaMo.ieBHU OronoBcicHir, BpaMainica, 
•lar. ut III. k.i ,; II]iyxnigKnii-Oroii0ReKiiu, Bnpami -iaT. .p:u IV. k.i , 1. bu :,, 1898- 
Prammer-Kalinka, Caes. de beli Gall und Grysar-Ziwsa, P. Ovid. Nas. carm. sel. 
wie in der deutsclien A b t.— V. KI. : Jul. Kobylański. Grammatisch stilist. Ubungen 
nac.li Livius I ;  die ilbrigen Lelirbucher wie in der deutsclien Abteilung. — VI. K I : 
Jul. Kobylański, Gramniatisch-stilist. Ubungen nach Sallust und Cicero; die ilbrigen 
Lelirbucher wie in der deutsclien Abteilung.
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G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  III. und IV. KI.: Curtius-Hartel-Weigel, griech. Schul- 
grammatik, 24. Aufl.; Sclienkl Karl-Heinrich, griech. Elementarbuch fur die III. 
und IV. Klasse, 18. Aufl. — V.—VIII. KI.: Curtius-Hartel. Schulgrammatik, 
22. Aufl. — V. K I.: Schenkl Karl-Heinrich, Chrestomatbie aus Xenophon, 12. Auli.: 
Christ, Homera Ilias, 2. Aufl ; Hintner, griech. Aufgaben, 3. u. 4. Aufl. — VI. KI.: 
Hintners griech. Aufgaben, Xenophon und Homer wie in der V. Klasse; Hintner, 
Herodots Perserkriege, I. Teil (Text) und II. Teil (Anmerkungen), 5. u. 6. Aufl.; 
Tkafi, Worterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — VII. KI.: Bottek, ausgewalilte Reden 
des Demosthenes, 1. Aufl.; Christ, Homers Odyssee, 3. Aufl.; Hintners griech. 
Aufgaben wie in der V. Klasse. — VIII. KI.: Christ, Odyssee wie in der VII. KI.; 
Christ: Plato, Apologie und Kriton, 2. Aufl.; Christ: Plato, Euthyphron, 3. Auli.; 
Schubert: Sophokles, Antigone, 4. Aufl.; Hintners griech. Aufgaben wie in der V. KI. 

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. und II. KI. (deutsche Abt) :  Tumlirz, deutsche Schulgram- 
matik, 4. Aufl. — III. und IV. KI. (deutsche Abt.) und IV. KI. (ruth.-deutsche 
Abt.): Tumlirz, deutsche Grammatik, 1. Teil, 3. Aufl. — I.—III. KI. (ruth.-deutsche 
Abt.): Christof, deutsche Gramm., 1. Aufl. — I. KI. (deutsche Abt.): Lampel, 
deutsches Lesebuch, I. Bd., 10 Aufl.— I. KI. (ruth.-deutsche Abt.): Stritof, deutsches 
Lesebuch fur die I. und II. Klasse, 1. Aufl. — II. K I.: Lampel; deutsches Lesebuch, 
2 Band, 7. und 8. Aufl. — III. KI. (deutsche Abt.): Prosch-Wiedenhofer, deutsches 
Lesebuch, 3. Bd., 2. Aufl. — 111. KI. (ruth.-deutsche Abt.): Lampel, deutsches 
Lesebuch, III. Bd., 7. und 8. Aufl. — IV. KI, (deutsche Abt.): Prosch-Wiedenhofer, 
deutsches Lesebuch, IV. Bd., 1. und 2. Aufl. — IV. KI. (ruth.-deutsche Abt.): 
Lampel, deutsches Lesehuch, IV. Bd., 7. und 8. Aufl. — V. KI.: Tumlirz, deutsche 
Schulgranim., 4. Aufl.; Prosch-Wiedenhofer, deutsches Lesebuch fur Obergymn., 
I. T., 1. Aufl. — VI. KI.: Tumlirz, deutsche Gramm., II. T., 1. Aufl.; Prosch- 
Wiedenhofer, deutsches Lesebuch fur Obergymn., II. T„ 1. Aufl — VII. u. VI1L 
Klasse: Prosch-Wiedenhofer, deutsches Lesebuch fur die oberen KI., III. T., 1. Aufl. 

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  I.—IV KI.; Stocki-Gartner, ruthen. Grammatik, 1. Aufl.
I. KI. : C. IHnoHHapoBCKHH, Pycita uniaHK.-t nepmoi kahch mai.: cepe/pmx, 1. un/p
—  II. KI.: C. IHnoHHapoBCKHH, Pycica uiiranKa ąah ^pyroi' k .uicu uikm  cepe^nnx, 
I. BHfl. — III. KI.: 'InranK a pycica ąah TpeToi kjuicii, .iBuiii, 1. rafl. —  IV. KI.: 
MirraHKa pycica ,viu HeTBepTOi' ka h ch , .I i,bib 1. cnrp —  V. KI.: . 1 } mukoBCKuii, Baopii 
noeain i npoan ,yur nsToi kasku lurci.i ccpe,;Hux, 1. iiiią. — VI. KI.: OroHOBcicnii, 
Oapo-pycica xpecTOMaTia, — VII KI.: IiapinubCKiiii, B himkh 3 yicp.-pycKOi -iiTepaTypu 
XIX b. u. I. 3. bu/;. —  VIII. K I.: BapBiHbCKiiu, B uimich 3 yKp.-pycKOi- .iiTepaTypu 
XIX. B. U. II., 3. BHĄ.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  I —IV. und VIII. KI : Kozenn-Haardt-Schmidt- 
Heidericb, Atlas flir Mittelschulen, 39. Aufl. — 11. und III. Ki.: Schubert Schmidt, 
liistor.-geogr. Atlas, Ausgabe fttr Gymnasien, 1. Aufl. — IV.—VIII. KI.: Putzger
F. W., histor. Schulatlas, 24. und 25. Aufl. — I. K I .: Umlauft, Lehrbuck der 
Geogr., I. T , 6. und 7. Aufl. — II. KI.: Umlauft, Lehrbuch der Geogr., II. T.,
G. und 7. Aufl.; Mayer, Geschichte des Altert. fur Untergymn., 3 und 4. Aufl. —
III. KI.: IImlauft’s Geogr. wie in der II. Klasse; Mayer, Geschichte des Mittelalters 
fur Untergymn., 3. und 4. Aufl. — IV. K I.: Mayer, Geographie der bsterr.-ung. 
Monarchie, 0. Aufl.; Mayer, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit, 3. und 4. Aufl.
— V. KI. :  Zeehe, Geschichte des Altertums flir Obergymn., 4. Auli. — VI. KI. :  
Zeelie, Geschichte des Altertums fur Obergymn., 3. Aufl.; Zeehe, Lehrbuch der 
Geschichte vom Beginne des Mittelalters fur Obergymn., 2. Aufl. — VII. KI.:
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Zeehe, Lehrbuch der Geschichte fUr obere Klassen, III. T., 2. Aufl. — VIII KI. : 
Zeelie und Schmidt, iisterr. Vaterlandskunde fur die VIII. Gymnasialklasse, 1. Aufl. 

M a t h e m a t i k :  a) in den deutsehen Klassen: I. und II. KI. :  Mobnik-Neumann, Arith- 
metik, I. T., 30. Aufl.; Moćnik-Spielmann, Geometrie, I. T., 20. und 27. Aufl, —
III. und IV. KI : Hoćnik-Neumann, Aritbmetik, 2. Abt., 27. Aufl.; Moćnik-Spielmann, 
Geometrie, 2. Abt,  21. und 22. Aufl. — V. KI.: Wallentin, Lehrbuch der Arithm. 
fiir obere Klassen, 2. Aufl.; Wallentin, Ubungsbuch zur Arithm., 5. Aufl.; Moćnik- 
Spielmann, Lehrbuch der Geometrie fiir obere Klassen, 23. Aufl. — VI. —VIII. K I.: 
Wallentin, Lehrbuch der Arithm. fiir obere Klassen, 2. Aufl.: Wallentin, Ubungs
buch zur Arithm., 5. Aufl.; Gajdeczka, Lehrbuch der Geometrie fiir obere Klassen, 
2. Aufl.; Gajdeczka, Ubungsbuch zur Geometrie, 2. Aufl. -  b) in den ruth.-deutsehen 
Klassen: I. und II. KI.: OronoBCKiiM, yuefitiiiK apiiTMernKii, u. I. ^.la I i II. k-i., 
2. Bu,p, 11)00; Mouhiik-CaBHUKHH, nayica feoMCTpni, u. I. ,v1H I i U . kji., 1. m /\, 1808, 
— III. und IV. KI.: II. OrouoBCKnIi, yueÓHiiK apuTMeTHKH, u II. fl.ia III. i IV k.i ,
1. BHfl , 1908; E CaBHgKHH, nayKa feoMerpni', m. II III, i IV. k.i ., 1. Biifl., 1901. 

N a t u r  g e s c h i c h t e  u n d  P h y s i k:  I. K I.: Pokorny-Latzel, Tierreich, 20. u. 27. Aufl.; 
Pokorny-Fritsch, Naturg. des Pflanzenreiches, 22. und 23. Aufl. — 11. KI.: Pokorny- 
Latzel, Tierreich, 25. und 20. Aufl,; Pokorny-Latzel-Mik, Pflanzenreich. 21. Aufl.
III. KI. :  Ficker, Mint-ralogie, 1. Aufl.; Wallentin, Naturlehre, 5. und 0. Aufl. —
IV. KI.: Wallentin, Naturlehre, 5. und 0. Aufl. — V. KI.: Scliarizer, Mineralogie 
und Geologie fiir Obergymn., 5. Aufl,; Wretschko-Heimerl, Vorschule der Botanik, 
7. Aufl. — VI. KI.: Graber-Mik, Leitfaden der Zoologie fiir Obergymn., 3. Aufl. —
VII. und VIII. KI.: Rosenberg, Lehrbuch der Physik fiir die oberen Klassen der 
Mittelschulen, 1. Aufl.

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  VII. K I.: Hofler, Grundlehren der Logik, 3. Aufl.
VIII. K I : Hofler, Grundlehren der Psychologie, 1. Aufl.

In der Vorbereitungsklasse.
R e 1 i g i o n s 1 e h r e: a) gr.-or.: A. TopouLcKiiii, KupoTKa icropna ówjiiHhh craporo i 

ńoBoro sanira, 1. bitą., 1897: E. I buhobiiu, Ma.mii kuthnubm, 1 bh .̂, 1901. 6)gr.-kath.: 
A . Topom,chiiii. Koporica icropHH óió.fiHua, 1. nipy, 1897 ; A. TopoHŁCKnii, Umliiihu 
jipHCTHJlHBCKO K,‘lTonUpKHIi KaT6XH3M, 1. BH/y, 1897.

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

R i t t h e n i s e h e  S p r a c h e :  Pycua mutahku, Osie-iami IIonoBiiua, 3. huctł, 19,0;  Pyeua 
rpaMaTHKa, Oiic.i IIonoBiiua. 2. uuctb, 1903,

R e c h n e n :  Knn»iKa paxyHKOBa, ap. ‘bpampi Momiuku, 2. uacrb, 1902.

V. T h  e m a n
zu den sehriftlichen Arbeiten in den oberen Klassen.

a) Im. d.e-a.tsc:ŁLer SpracRe.
V. K l a s s e A :  1. (S.) Wrie rettet St. Johannes den Jungling? (Nach Herders Legendo 

„Der gorettete Jungling1’). — 2. (H.) Ein Tag ans nieinen Ferien. — 3. (S.) Die 
Phonizier ais Kulturyolk und ais Kulturtriiger. — 4. (H.) Homo non sibi natus.
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sod patriac. — 5. (S.) Entwiirfe zu einem Bilderzyklus ans dcm Nibelungenliedc.
— 0. (H.) Das Ungliiok, eino Schnie der Lauterung. (Nachgewiescn au dem 
Scliicksal Alfonsos in Wielands „Oberon"). — 7. (S.) Kaiphas und Pinio. Ver- 
gloicliende Gegcniiberstellung dor Cbaraktore. — 8. (H.) li ber den W ert der Ge- 
snndlieit. — 1). (S.) Welcho Oharakteriinderung geht mit dem SohilFbriichigen 
ant' Salas y Gomez vor? — 10. (H.) Inwieferue werdon durcli lieisen die Bandę, 
die nns an Heimat nnd Yaterland fesseln, bcfestigt? — 11. (S.) Welche in der 
Geseliichte (Iriechenlands genannton Manner liabon mir am besten gefallen und 
wiiruui? — 12. (H.) Sehwert, Zunge, Fedor. — 13. (S.) Freie Ubertraguug von 
Ovids Motam. VI. v. 14G ft. — 14. (II.) „Bertran do Born“, Str. 1, ais Gemillde 
godaolit. — 15. (S.) Zn welchen Gedanken und Stimmungen regt die Betraoh- 
tung des Meeres an? — lti. (H.) Ein Gang durcli oine antike Stadt. Nacli Schillers 
Elegie „Pompeji und Herkulanum11.

V'. K l a s s e  B:  1. (H.) Was weiG Cilsar von den Sit.ten der Galii er zu bericliton?
— 2. (S.) Der armo Heinrich. — 3. (H.) Der Herbst auf dem Lando. — 4. (S.) 
Has II. Staatsgymnasium. — 5. (H.) Des Ibykus letzto Keise. — (i. (S.) Wie 
Gunther um Brunhildę wirht. — 7. (H.) Die Bodengestaltuug des osterr. 
Kaiscrstaates. — 8. (S.) Die Ruckkelir der Zehntausend. — 9. (II.) Wio Grini- 
barfc, der Daclis, Iiciueken verteidigt. — 10. (S.) Die Griechen und Perser des 
Altertums in ihren Beziehungen zu einander. — 11. (H.) Wiuterloben im Dorfe.
— 12. (S.) Der Raub der Persophone. — 13. (H.) lieschrcibung der Stadt Gzer- 
nowitz, — 14. (S.) Hiions Feindschaft mit Amory von Hoheublatt undihre Folgen.
— 15. (H.) Die Pest im griechischen Lager vor Troja. — IG. (S.) Die Bukowina, 
ein Miniaturbild Osterreichs.

VI. K l a s s e  A:  1. (S.) Geschichte und Sagę im Hildobrandsliodc. — 2. (II.) Die 
Kunst zu schwoigen. — 3. (S.) Die Einwoihung unseres neuen Gymnasialge- 
biludes. — 4. (H.) „Nichts ist zu kostbar fur das Yaterland11. Korner „Zriny“.
5. (S.) Waltbers Spruclidichtung im Dienste Philipps. — (i. (II.) „Der moehte 
ein Stoek und so zu reden koili rechter Teutscher sein, der nit aucli gern etwas 
wissen solte von der alten Sprach seiner Vori'ahron und Eltern11 (Flacius Uly- 
ricus, 1571). — 7. (S.) Worin besteht nacli Haller das Gliick der Alpenbewohner? 
8. (H.) Klopstocks Worte „Dir ist dein Haupt unikranzt mit tausendjahrigem 
Ruhm, Du hebst den Tritt dor Unsterblioben und geliest. hoch vor yielen Landon 
her“ — auf Osterroicli angewendet. — 9. (S.) Lesen macht roi cli, Reden ge- 
wandt, Schreiben genau. — 10. (H.) Es ist auf oinen beliobigen moralischen 
Satz nacli Lessings Fabeltlioorie eine Fabel zu eriinden und niederzuschreibon.
— 11. (S.) Die Expositiou in Lessings „Minua vou Barnlielm11. —■
12. (H ) „Liegt dir gestem klar und offen,

Wirkst du heute kriiftig, frei,
Darfst, aucli auf ein morgen hoflon,
Das nicht minder gliicklich sei.1’ (Goethe.)

VI. K l a s s e  B : 1. (S.) Der Scliifibrucliige auf Salas y Gomez. — 2. (H.) Der Nilie- 
lungenhort in der nordischen und in der deutschen Sagę. — 3. (S.) Aushildung 
yerhindert Einbildung. 4 (H) Das Scliicksal des Raubritters Meier Helm- 
breclit. — 5. (S.) Die Bedeutung der Kreuzzuge fiir die Entwioklung der deutschen 
Literatur. — G. (H.) Alle Volker und Staaten auf dem Bodeu des lieutigen Oster- 
roicli. — 7. (H.) Seefahrten in alter und neuer Zeit. — 8. (S.) Der Sonntag aut 
dem Dorfe. — 9. (H.) Wie der Wirt in „Minna von Barnhelm" Justen zu ver- 
sohnen sucht. — 10. (S.) Boschroibung des Czernowitzer Volksgartens. — 11. (II.)
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Die yorschiodcnen Arten, soine Gcdanken andoren mitzuteilen. — 12. (S.) Grio- 
chisches Lagerleben yor Troja.

VII. K l a s s o :  1. (S.) Dic Sprache isfc ein Schliissel zu yielen Schatzkammern (Herder).
— 2. (H.) lvjTU/’av cujj.Traâ c ('° śv dvO'pó)xo!ę ougt̂  osivótyjto;  xa; cootac ćpw 
■/.paiij-ay. (Demosthenes.) — 3. (S.) Die Kcugier yon ihrer edlen und gemcinen 
Seitc. — 4. (H ) Warum be.soliiiftigen wir mis mit don Biographien der Dichter?
5. (S.) Tst os wahr, dafi die Yaterlandslielio im Altortnme grofier war ais in der 
noueren Zeit? — G. (H.) Die Tragedie soli Mitloid und Furcht erregen. Wie or- 
reieht dies Shakespearo im ,,Makbefcli“ ? — 7. (S.) Treue und Untrcue in Goetlies 
„Gijtz yon Borlicliingen“. — 8. (H.) Donec ernnt mont.es et saxa ot poetom 
nostra, Austriacae domui moonia semper ernnt.“ (Denkmalinsciirift auf dem Berge 
Jsel.) — 9. (S.) „Ungliick selbcr taugt niolit yiel, Doch liat es drei goto Kinder: 
Kraft, Erfahrung, Mitgefuhl.“ — 10. (H.) Unsero Scliillerleier. — 11. (S.) Die sitt- 
liclie Grol.ii! Ipliigeniens. Nacli Gocthes Drama. — 12. (H.) Mit wolchem Reclite 
neuut man Seliillers „Spaziergang11 eine Elegie?

li e d c  i i l m n g e  n:  1. Demosthenes ais Staatsmann. — 2. Der Menscli, der Herr der 
Wolt, und soine Feinde. — 3. Hexenprozesse in Deutseliland. — 4. Referat iiber 
Gottfried August Biirger. — 5. Goetlies .„Gotz vou Berlicliingen”. — G. Die 
Gotter der Ilias und der Odyssee. — 7. Gang der Handlung in Goetlies „Werther".
— 8. Shakespeares „Makbetii" und die ScliilleEsche Bearbeitung dioser Tragedie.
— 9. Ursaclien der iranzosisehen Reyolution. — 10. Der historisohe Egmont und 
Goetlies gleiclmamiges Drania. — 11. Meino Romreise. (Szulc.) — 12. Der Auf- 
bau der Handlung in Lossings Meisterdramen. — 13. Vergleicli zwischen der 
Ipliigenie des Euripides und der Goetlies. — 14. Referat iiber Heinrich v. Kleist.

VIII. K l a s s e :  1. (H.) „Lali mit der Gemeinlieit dicli niclit ein.
Sie briugt dicli t.ief ins Godriinge;
Ein starker Schlag nur mag os dann soin,
Der ilire Ketten zersprenge. (J. G. Seidl.) —

2. (S.) Inwiefern ist die Elegie „Hermann und Dorotliea11 eine Vorrede zu dem 
gleiclmamigon Epos? — 3. (H.) „Zogern heifit zu yergessen anfangen; aufge- 
schobon ist last iminor aufgelioben.11 (Goethe.) — 4. (S ) Die franzosische Re- 
yolution in „Hermann und Dorotliea11. — 5. (H.) „Traum ist alles Irdischen Er- 
selieinung, Walin ist jede liebende Veroinung Und was Wahrhoit wird genannt. 
ist — Moinung." (Platen.) — 0. (S.) „Der Osterreiclier liat ein Yaterland und 
iiebts und bat auch Ursaclf es zu lieben “ (Schiller.) — 7 (H.) Geistiges Leben 
im 18 Jalirbundort. — 8. (S.) „Probieron gebt tibers Studieron.“ (Ganghofer.)
— 9. (H.) Die Frauencliaraktere in „Wilhelm TelP. — 10. (S.) Yolkerziige in 
altor und lieuer Zeit. — 11. (II.) „Derilocbmut ist’s. wodurch dic Engel lielen, 
Woran (lor Holleiigeist den Monscben fafit.“ — 12 a ) Welche Yorteile yerdankt 
Osterreicli soiner zontralon Lagę in Europa? 12. b) In weleheu Bezieliungeii 
stelit dic dcutsche Literatur zu den fremtlen, besonders den altklassiscben ? 
(Maturit.iitspriifuugsarbeiton.)

R o d e ii b u n g o n: 1. Das Wesen des Dram is. — 2. Goethe ais Mensclienfreund. —
3. Das Scbicksal der Prań en in der doutseben Dichtung. — 4. Das poetische 
Element in der griechisclien Mytliologio. — 5. Tecbuisclie Errungenscbaften des 
neunzehnten Jalirhnndertcs. — (i. Die Scbreckonsborrscliaft zur Zeit der Iran- 
zdsisclien Reyolution. — 7. Die wiebtigsten Kulturfaktoron im IG. Jabrbunćlorte.
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To) In. mtłienisciLer Spiacłie.
Y . K l a s . s e :  1. IIoóyT Ha, «i*epiiax. (H.) —  2. Cjii^h TowepoBOi O^ncei* V I. rh. b i4i.11' 

KyjiYina „Opnca“ ( S )  —  3. OGpab aamu npai04oY npnpo/j,n b oceno (II.) —  4 ynaoTt 
npwpo^w b „Caobi o m.ncy IropeBiMw. (S.) — 5. Pia^Bani cłbht3, (H.) —  6 EHeii y 
pBAH^pa (KapTHna Ha ociiOBi V . hichY EHei/\H KoT.uipencicoro). (S.) —  7. Ci.u,, ei 
4o6yB3He i y jkhtok. (H ) — 8 . llra x  na CB0604Y, a b h6 bojii (Ha ochobi hichY lVi'ooBa 
„IlTauiKa"). (S.) —  9 Cgjio Ha npoBeciiY (H.) —  10 Xi^ ra^oic b ejierii HawneiiKa 
„CwepTL OTOAiaHaw. (S.) — 11. Onuc npory.iLKH b oko îhh,h lIepHOBeu,b. (H )

V I. K l a s s e :  1. 3a»HTH ce^jmniia b ocemi (H ) —  2. Łabor non onus, sed benoficium. 
(S.) — 3. KopncTH a npaB^HBOi' npnjj3HH. (H.) — 4. Siianeiie „PycKoi IIpaB/\na ąasi 
Pycmiia. (S ) — 5 P kimhiutbo iiomutkom icy.iLTypn. (H.) — G. X ro paHO Bcrae, Toiny 
Bor /\ae. (S.) — 7. Snanene „HecropoiioY .Vitoiihch“. (II.) —  8 . M iera ocepe îcaMH 
octBiTH i icyjii/rypw. (S ) —  11. ^iHJiLnicri. IleTpa Moi h.ih. (H )

VII. K l a s s e :  1. Xa paKTep h cth ica TeTepBaicoB. koto b onepernY KoTJiapeBCicoro „IlaTa^iica 
IIojiTaBKa“. (H.) —  2 K/mh hcmbc h3 4 i'h b xaTi, Hexaii hci Be, iie Barana ii. (S.) — 
3 . IIpoBi^na żywica b uoBicT.. K bK icm „IIepeKOTimoae“. (H  ) —  4  B  cboTw xaTi cboh 
npaa^a i cw îa i bo.ih . (S ) — 5. 3na4ene „PycicoT Tpiiiu,Ya ą.ih pycKoi .i'iTep«vrypu. 
(H.) — G. Hky KopucTB i nucony npmiocHTL HHTaue iAseT. (S.) — 7. Hic npe/\cTaB.uie 
M. ycrHHHOBHH xapaKiep Uporana b mmicni „Mcctl BepxoBHnnau. (II.) —  8. X i4 
ra^oK b noegnY IIIeBnemca „,1,0 OcH0BinieiiKn“ . (S.) —  9. IIohchhtii e.iona IIIeBneiiKa 
„y^ ire  ca, oparu moT“ — ^yMaiire, 4HTairre, i nysKOAiy iiaynaiiTecŁ, ii CBoro ne 
n,ypaiiTCcb“. (H.) — 10. lipo icTopnini iioomh IlIeBHeHKa. (S )

VIII. K l a s s e :  1. Ile SBancaw na Bpojicafó, ciii jkhto — xaio Gy^e. (II.) — 2. Hk cTae 
CoKpaT a oÓBHiienoro ooBHHHTeaefli Atchuib? (S.) — IH,o6h Gyrn kosmoho-utom, rpeoa 
npaipoBaTii 4.1*1 CLBiTouoro 4o6pa, a HaiuT.’io40BHTiiioio 4oporoio 40 ceY npau,i e upai^H 
4.1H pi4»oro Hap04a. (H.) — 4. IIe40.ia KpinaKiB b onoBi4anax Mapica B obsica. (S.) — 
5. 3Haliene napo4noY noesni 4.4*1 aYrepaTypn. (H.) — G. IIk npe4CTaB.iae ‘P p̂ łkobhh 
Pyi^yais b cboYx iiOBierax? (S.) — 7. Horny jifoGhmo pi4nnw Kpa ii V (H.) — 8. Hunie 
ocLBiweiiHn napi4 3406) 'Bae coói bo.iio i Kopuc/rae 3 HeY, (S.) — 9. MaTypn4Ha 334343. 
(II.) — 10. IIoacHiri H iipnnoBi4icy: Jlyume irmu/i na cyxiii riani, hhm b 30.ioriH 
ic.iYth,Y. (S.)

VI. V erm ehrung d er Lehrm ittelsam m lungen.
a) Lehrerbibliothek.

yerw alter: Prof. Josef B i 11 n e r.
F. B u l l e t i n  International de 1’Aeadeniie des Sciences de Cracoyic, 1904.') — 

C h r o n i k  der Szewczenko-Gesellscłiaft der Wissenschaften in Lomberg, 1900—3. — 
J  a li r  b u c h des Bukowiner Landesmuseums, 1903. — M i t t e i l u n g e n  der Sze.w- 
czenko-Gesellschaft in Lemberg, Bd. 57.—G3. — M o n a t s c  li r i f  t fur hóhere Schulen, 
1905 — Osterr.-ung. K e v u e ,  32. Bd.  — R o c z n i k  Ak. Um. w Krakowie, r. 1903/4.‘) 
— R o z p r a w y  Ak. Um. wydział iilolog. tom X X IV  i X X V .1) — Hist. filoz. II, tom

A n m e r k u n g :  Geschenke: ‘) der Akademie der Wissenschaften in Krakau;
2) des Verlegers; * 2 3 *) des Direktors Kornel Kozak; ') des k. k. Stadtschulrates; 5) des
akadomiscben Senates; c) des Prof. S. Szymonowicz ; ’) des Prof. J .  B ittner; 8) des
Schulei-s der VIII. KI. Baumann; ,J) des Landesaussclmsses ; 10) aus dem lNachlasse
des Prof. F . S ax l; n) der k. k. Landesregierung.
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X X I I .1) — Matem. Przyrod. serya III, t. III A i III B .1) -  Z e i t s c h r i f t  fur das 
Realschulwesen, 11)05. — Z e i t s c h r i f t  fur die osterr. Gymnasien, 11)05.

II. S a m m l u n g  von Abhandlungen ans dem Gebiete der padagogischen Psy
chologie und Physiologie, VIII. Bd. — S c h ó n b a c h  A., Uber Lesen und Bildung,
6. Auli, — W u n d t  Wilh., Volkerpsychologie.

III. Periodische B 1 a 11 e r fur Realienunterricht und Lehrmittelwesen, X. Jabrg.
— F i c k e r  Gustav, Naturwissenschaft und Erziebung. (V ortrag.)-) — I n s t r u k -  
t i o n e n  tibor den Unterricht an Realschulen in Ósterreich.3) — J a h r l u c l i  des 
hoheren Unterricbtswesens in Ósterreich, 1905. — J a h r e s b  e r i c h t  uber das dem 
Stadtschulrate unterstehende Volksschulwesen i. J . 1902/3 und 1903/4 vom Stadtschul- 
inspektor Josef W otta.4) — M ii n c li Wilh., Zukunftspildagogik. — Bukowiner Sc hni e ,  
1905. — U b e r s i c b t  uber die akadem. Behorden an der k. k. Franz Josephs-Univer- 
sitat in Czernowitz im Studienj. 1904/5.°) — V e r b a n d l u n g e n  der 2. Konferenz 
der Direktoren der Mittelschulen im Erzherzogtum Ósterreich u. d. E. — V e r o r d -  
n u n g s b l a t t ,  1905. — V e r z e i c b n i s  der oflentlichen Vorlesungen an der Franz 
.Tosephs-Universitat in Czernowitz im Sommersemester 1904 und im Wintersemester 
1904/5.°) — V o g e l  Dr. August, Die philosophischen Grundlagen der wissenschaft- 
lichen Systeme der Piidagogik. — Z e i t s c h r i f t  fiir das osterr. Volksschulwesen, 
XVI. Bd. — Z e i t s c h r i f t  fiir Zeichen- und Kunstunterricht, 31. Jabrg. — P u r i t z, 
Merkbiicblein fiir Vorturner.

IV. B i l c z e w s k i  Josef Dr., Bedeutung und W ert des Lobens. (Hirtenbrief a.11 
die Mittelschuler.)1’) — Pietatis e x  e r c i t  i a in usum studiosae iuventutis.7) — S t i m- 
m e n aus Maria Laach, 1905.

V. Archaeologiscber A n z e i g e r ,  1905. — B e 1 o c b, Griechische Gescbichte. — 
B r u g m a n n  Dr. Karl, Griechische Grammatik mit einem Anhange uber griechische 
Lexikographie v. Dr. Leop. C o h n .  — G l e d i t s c h  H., Metrik der Griechen und 
Romer nebst einem Anhange iiber die Musik der Griechen. — H a r d e r  Christ. 
Homer. Ein Wegweiser żur ersten Einfuhrung in die Ilias und Odyssee. — H e e r -  
d e g e n  Dr. Ferd., Lateinische Lexikograpbie. — H e i n z  e Richard, Virgils episcbe 
Technik. — K i e f  e r  Dr. Otto : Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. — M c n g e  Dr. 
Herm., Griechisch-deutscbes Schulworterbuch. — M i t t e i l u n g e n  des kais. deutschen 
archaologischen Institutes. Athen. Abteilung. 29. Bd. — M ii 11 e r Dr. Adolf, Astheti- 
sclier Kommentar zu den Tragodien des Sophokles. — N i e s e Dr. Bened., Grundrifi 
der romischen Gescbichte nebst Quellenkunde. — P a u l y - W i s s o w a ,  Real-Enzy- 
klopiidie der klassiscben Altertumswissenschaft. Lief. G9 —71. — P o h l  m a n n  Dr 
Rob., Grundrifi der griechischen Geschichte nebst Quellenkunde. — R i b b e k Otto, 
Gescbichte der romischen Dichtung. — R l i o d e  Erwin, Psyche. Seelenkult und Un- 
sterblicbkeitsglaube der Griechen. — S c h i l l e r  Hermann, Geschichte der romischen 
Kaiserzeit. — S t o 1 z Dr. Friedr. und S c h m a l z  J . H., Lateinische Grammatik. — 
T l i e s a u r u s  linguae latinae. I. 7./8. II. G./7. V o 1 k m a n n - H a m m e r, Rhetorik 
der Griechen und Romer. — W e i d n e r ,  Quellenbuch zur alten Geschichte, II. Abt.
— Z a c h  e r  Albert, Was die Gampagna erziililt.

K o m e r s  Ilias von Faosi, II. Bd.
VI. A u s p i t z  L .u . P., Meisterprosa. — B e l l  er  m an n Ludwig, Schillers Dram en.

— D o r e n w e l l ,  Der deutsche Aufsatz in den unteren und mittleren Klassen. II. Teil.
— G r i m m ,  Deutsches Wórtorbuch. Heft 98—118. — K e 11 e Dr. Johann, Otfrids von 
Weissenburg Evangelienbucli. — K e t t n e r  Gustav, Lessings Dramen im Liclite 
ihrer und unserer Zeit. — N a g l - Z e i d l e r ,  Deutsch-osterreichisehe Literaturge- 
schichte. II. 9./10. -  S c h i l l e r  Karl, Handbuch der deutschen Sprache. — S c h m i d t
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Dr. Erich, Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften. — T r u x a ,  Richard 
von K r a 1 i k. Ein Lehensbild.

B e y e r l e i n  Erz. Adam. Jena oder Sedan?8) — K i r  s c h n ę  r Josef, Deutsche 
Nationalliteratur. Bd. 157—220.

VII. P o p o w i c z  Emil. Ruth.-deutsches Wórterbuch.2) — O g o n o w s k i  Omel., 
Chrestomathie. — JiTepaTypHO-HayKOBHii b ic th iik , 1905. — Ha Biany naMHTt Kor.iupeu- 
ck o m j, Kiew 1904. — Toónaenn'i, JpaMH it Komê iu I .—IV., Odessa 1903. — PycK.a ii-Te- 
jiHsna Ci6.iM)Teica 7. 8., 21—24, Lemberg. — KteBCKaa Orapiraa, 1905.

A r c h i v fiir slavische Philologie, 1905. — B a r y k a  P., Z chłopa król. kom. 
dworska. 1037 r .1) — F  i n k e 1 L., Bibliografia historyi polskiej. III. 2 .1) — L  e s k i e n 
Handbuch der altbulgarischen Spraclie.

VIII. Geographischer A n z e i g e r  v. Just. Perthes, 1905. — H o f f m a n n -  
P 1 a fi m a n n, Mathematische Geographie. — M i t t e i l u n g e n  des statistischcn Lan- 
desamtes des Herzogtums Bukowina: Die direkten Steuern im Herzogtume Bukowina 
in den Jahren 1898—1902.9) — N a n s e n  Fridjof, In Nacht und Eis.1") — Deutsche 
R u n d s c h a u  fiir Geographie und Statistik. X X V II. Jahrg. — S i e v e r s. Nord- 
amerika. — W  e i g e 1, Anleitung zum militarischen Planzeichnen, Kartenlesen und 
Krokieren. — Z e i t s c h r i f t  fiir Schulgeographie. X XV I. Jahrg.

IX . B e l  o ch  Julius, Griechische Geschichte. — H a n n a k  Dr. Em., Lehrbuch 
der Geschichte fiir die unteren Klassen in 3 Banden. — H ó r m a n n  z u H o r b a c h 
Walther Dr., Die tridentinische Trauungsform in rechtshistorischer Beurteilung. (In- 
augurationsrede am 26./1. 1904.) ’) — S c h i l l e r ,  Geschichte der rum. Kaiserzeit. — 
W e b e  r - B a l d a m  u s, Lehr- und Handbuch der Weltgeschichte. IV. Bd. — We i d n e r ,  
Quellenkunde zur alten Geschichte, II. Abt.

X . H e r z i g  Max, Viribus unitis. Das Buch vom Kaiser mit einer Einleitung 
von Freiherr v. H e l f e r t .  — H u b  e r  Alfons, Geschichte Ósterreichs.

X II. K l u c z e n k o  Dr. Basil, Sanitittsbericht der Bukowina fiir die Jahre 1901 
bis 1903.n) — S p r a w o z d a n i e  komisyi fizyograficznej obejmujące pogląd na czyn
ności dokonane w ciągu lat 1902 i 1903.*)

Die Lehrerbibliothek wurde um 194 Bandę und 70 Hefte yermehrt (ausgeschieden 
wurden 54 Bandę) und besteht gegenwartig aus 3736 Banden, 420 Heften (liez. Blattern) 
und 34 Karten in 2324 Inyentarnummern.

b) Programmsammlung.
Verwalter: Prof. Josef B i 11 n e r.

Diese wurde durch Tausch mit anderen Anstalten um 302 yermehrt und besteht 
gegenwartig aus 4578 Stiick.

c) Klassikersammlung fiir die Maturitatspriifung.
Angeschaflt wurden je 5 Exemplare von : C a e s a r i s  comm. de h. civ., de b. 

Alex. et de b. Africo, ed. Kubler- Wolff lin. — Ci c e r  o ni s scripta, pars II. ed. C. F. 
Mueller, Laelius v. Kornitzer. — H o r a t i  carmina, ed. Luc. Mueller. — L i v i a. u. c. 
liii,, ed. Grysar. — O v i d i opera, ed. Merkel-Ehwald. -• S a l l u s t i  opera, ed. Eussner. 
— T a c i t  i opera, ed. Halin. — V e r g i 1 i opera, ed. Ribbeck. — D e m o s t h e n i s  
orat., ed. Blass. — H e r o d o t i  hist. libri, ed. Dietsch-Kallenberg. — H o  m e r  i Ilias 
et Odyss., ed. Dindorf. — P l a t o n i s  opera, ed. Hermann-Wohlrab. — S o p h o c l i s  tra- 
goediae, ed. Dindorf-Mekler. — X e n o p h o n t i s  opera, ed. Teubneriana.

Die O r a s e  r’schen Schulausgaben von : C o l l i n ,  G o e t h e ,  H e r d e r ,  Kl e i s t ,  
K l o p s t o c k ,  K o r n e r ,  L  e i s e w i t. z, L e s s i n g ,  S c h i l l e r ,  U h l a n d ,  V o fi 
und W  i e 1 a n d ; M o 1 i e r e (Der Geizige), S l i a k e s p e a r e .
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Die F r e y t a g ’sclien Schulausgaben von: S c h i l l e r :  Braut von Messina; 
U h l a n d :  Ernst. Herzog von Schwaben; L e s s i n g :  Philotas. — G r i l l p a r z e r :  
Ahnfrau, Sappho, Traum ein Lcben, goldenes Vlios und Konig Ottokar (Cotta).

BflOJIll 111)03111 i lipuSH V. K.1MCII, f̂ J). KocTŁ I j l c l KOBCI i H H.   JJlllMKH 8 H.'L-
poflHoi' .lircpaiijin yup.-iiycKoi' XIX. niicy, i . I., O.ieK. E a p i i n i c K U B .  — Bkimkh a hh- 
ptypioi -iiTejia-rypH yKp.-pycKoi' XIX. Biicy, >i. II., O.i. [i a ji b i h i. c k h ir. —■ Końaap. Biióip 
TBopiB T. Uleimeiuca ,yi a yjKHTKy MO.io/fóKii, Koiutom i 3:ixo,vm „ Pyc. tub. lie/iaforimoro". 
— Hafl lipy tom. SóipmiK noe3iiit. rl a h u .1 o M .1 a k ;t. — I i ir;MK.'L I Iu.rrai!K,'i. KoMe .̂-onepa 
B 2 ,fl;IX, l ’yc. Ó B.lioTOK.T 1. Billi.

d) Schulerbibliothek.
( D e u t s c h e  A b t e i 1 u n g.)

Verwalter: Prof. Peter C h r i s t o f .

Zuwachs.
1. Durch K a u f :

W.  S k o t t :  Kenilworth, Wayerley, Der Altertilmler, Der Scerauber. H. von 
K l e i s t :  Michael Kohlhaas. R. B a u m b a c h :  Kaiser Max und seine Jiiger. Marie 
E b n e r - E s c h e n b a c h :  Zwei Komtessen, Glaubenslos 1 Moritz E b n e r - E s c h e n -  
b a c h :  Hypnosis perennis. A. S t i f t e r :  Der Nachsommcr, Granit. Pr. R e u t e r :  Ut 
minę Stromtid, G. E b e r s :  Die Gred. Fr. Ha l n i :  Ausgewahlte Werke. H. K u r z :  
Siimtliche Werke. 12 Biinde. H e y s e  - K u r z :  Deutsclier Koyellenschatz. 14 Biinde. 
,1. V e r n e :  Michael Strogoff, Die Kinder des Kap. Grant, Reise zum Mittelpunkt der 
Erdo, Abenteuer des Kap. Hatteras, 20.000 Meileu unter der Erde, Ein Kapitan von 
15 Jalu-en, Die Drangsale eines Chinesen in China, Die 500 Millionen einer indischen 
Prinzessin, Von der Erde zum Mond, Reise um den Mond. Karl M a } ': Im Reiche des 
sillbernen Lowen, Old Surehand, Winnetou, Satan und Ischariot, Im Lande des Mahdi, 
Durch die Wiiste, Am Jenseits, Auf fremden Pfaden. D r o s t e - H i i l s l i o f f :  Die 
Judenbuche. W . H a u f f :  Die Karawanę. Pr. W i e s e n b e r g e r :  Ans Natur und 
Leben. L. A n z e n g r u b e r : Die Kreuzelschreiber. H. S i t t e n b e r g e r :  Grillparzer. 
A. B c t t e l h e i m :  Anzengruber. L. G a n g h o f e r :  Der laufende Berg. B. A u e r -  
b a c h:  Schatzkastlein. Th. M ii g g e: Afraja. Pr. S p i e l h a g e n :  Sturmflut, Quisisana. 
Kleine Romano, AUzeit voran. M. P e t e r  s e n :  Prinzessin Ilse. Dr. O. J a n s o n :  
Meeresforschung und Meeresleben. E i c h e n d o r f f :  Ans dem Leben eines Tauge- 
nichts. Dr. H. S t i c h :  Mark Aurel. Dr. Kurt H a s s  e r  t:  Die Polarforschung. Hans 
W e r  d e r :  Der wilde Routlingen. Ernst E c k s t e i n :  Die Claudier. Arniin-Brentano, 
Des Knaben Wunderhorn. P. S t r z e m c h a :  Geschichte der deutschen Nationalliteratur. 
Prof. Dr. v. S o d e n :  Palastina und seine Geschichte. Z i e g l e r :  „Schiller11.

2. Durch S chen k u n g :
Lew. W a l  l a c e :  Ben Hur. D. v. L i l i e  n e r  on:  Zehn ausgew. Novrellem 

P. K. R o s e g g e r :  Dorfsilnden, Die Alpler. Gosch. von G. B a u m a n n  VIII. KI. 
Pr. X . W e t z e l :  Brave Knaben. Gesch. von W a r s z a w s k i  V. b KI. G. E b e r s :  
Die Nilbraut. Gesch. yon W  a r s z a w s k i  u. 1 1 e w i c z V. b KI. B e e c h e r - S t o w e :  
OnkelTomsHiitte. Gesch. von R. D w o r ż a k  VI. a KI. G o e t h e s W  e r k e ,  5. u. G. 
Band. Bib], Inst.; E i c h e n d o r f f  s W e r k e ,  Bibl. Inst. Gesch. von K. S cli m u l
VIII. KI. S c h a k  v o n  I g  a r :  Der Schwur auf dem Olberg. Gesch. von G r u b e r g ,  
VI. KI. H e y s e - K u  r z:  Deutsclier Noyellenschatz. Gesch. yon M. D r a n c z IV. a KI. 
E. B e s s er :  Ben Hur in Versen, P o u ą u e :  Undine. Gesch. yon O. S t r a u c h o r  VIII. KI.
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G. v. S c h u b e r t :  Erzahlungen. Gescli. von A l l e  r h  a n d  III. a KI. L. B l o c h :  
Romische Altortumskunde; Fr. H o f f m a n n :  Frisch gewagt ist halb gowounen; 
O. K o b y l a ń s k i :  Kleinrussische Noyellen; L. B u l  w er, Die letzten Tage von 
Pompeji. Gescli. von M i h a l i u k  VI.  b KI. B. Au  e r b  a c h :  Deutsclie illustr. Volks- 
biicher. I. Bd. Gescli. von F r u n d z e j  VI. b KI. ?: Ans goldener Jugendzeit. Gescli. 
von A l t  m a n n  Pinchos V. a KI. G e r s t a c k e r :  Die Regulatoren in Arkansas. 
Gescli. von M a y e r  Eugen VII. KI. P. K. R o s e g g e r :  A. d. Schriften des Wald- 
schulmeisters; Max L a y :  Im Geiste Ludwigs XVI. Gesch. yon B a l o s c h e s k u l  
VI. b KI. L.  U h l a n d s  W e r k e .  Gesch. von E. B r o n i k o w s k i  VII. KI. Fr. Gri l ł -  
p a r z e r s  W  e r k e. Gesch. von L  e i b e 1 Ziga IV. a KI. K. G u t z k o w : Uriel Acosta. 
Gesch. von J  a s i e n i c k i VI. b KI. C. C a s s a u : Lieblings Erzahlungen, Gesch. von 
S c h w e m  m s c h u li II. a KI. W. H a l i n :  Gesch. der poet. Lit. d. Deutschen. Gesch. 
von H o r z a n  V. a KI. Dr.  K.  E.  J u n g :  Der Weltteil Australien, 4 Bde.; H o r n :  
Die Eroberung von Mexiko; Will. M u l l e r :  Der Ratsherr yon Olmutz. Gesch. von 
H e fil e r  IVr. a KI. Melchior M e y r :  Ende gut, alles gut, Der Sieg des Schwachen, 
Ludwig und Annemarie, Die Lelirersbraut; Fr. H a l m :  Griseldis, Wildfeuer; J .  B. 
M o 1 i e r e : Der eingebildete Kranke, Tartiiffe; Ed. B a u e r  n f e 1 d : Fortunat; Th. M ii g g e : 
Der Vogt yon Sylt. Gesch. yon K o c z  e r  h a n  u. B u d ź  V. b KI. O. H o f f m a n i e  
Der fliegonde Holliinder; A r m a n d :  Der Krosus von Philadelphia, Die (juadrone. 
Gesch. yon Joli. R a i l e a n  VI. b KI. G. E b e r s :  Homo sum. Gesch. von Jos. K a
p u s t y  ń s k i V. b KI. K. G u t z k o w: Der Konigsleutnant. Gesch. von O r e l e o k i  
VI. b KI. Franz G r i l l p a r z e r :  Die Ahnfrau; G o e t h e :  Die Leiden des jungen 
W erthers; A. Gr i i n :  Nikolaus Lenau; G. K e l l e r :  Die drei gerechten Kammacher; 
F. D a h n :  Die Batayer. Gesch. von Z a c h a r VI. a KI. W. v. B o c k :  Erlehnisse und 
Abent.euer im Chinakriege; J . H. C a m p e : Robinson Crusoe, Gesch. von H o f f  m a n n 
Alex. I. a KI. S h a k e s p e a r e s  d r a m .  W e r k e ;  R. B a u m b a c h :  Sommermar- 
chon; G. F r e y t a g :  Die Ahnen. 6 Bde, 8. Aufl. Gesch. von C. I s e c e s c u  VIII. KI. 
?: Marchenwundergarten. Gesch. von K m e n t  Ernest I. a KI. A. H. v. R o t h e n -  
s t e i n :  Aus schwerer Zeit. Gesch. von O. K r a t k y I. a KI. G o b i n e a u :  Alexander. 
Gesch. vom Grafen G o b i n e a u .  V. B l i i t h g e n :  Das Geheimnis des dicken Daniel
u. a.; J .  L o h m e y e r :  Junges Blut. Gesch. yon P a u n e l  I. b KI. E.  E b e r t :  
Wlasta. Gesch. von Eug. D r o h o m i r e c k i  VI. b KI. A. M e t z n e r :  Ósterreichs 
Regenten. Gesch. von B o h u c k i  Nap. I. a KI. G. F r e y t a g :  Die Ahnen. 6 Bde., 
2(i. Aufl. Gesch. von R u n e s Leon VI. a KI. G r o f i y a t e r s  neue Marchen. Gesch. 
von M. lv o h n I. a KI. Dr. J . B i 1 c z e w s k i : Hirtenbrief an die Mittelschiiler. Gesch. 
vom Prof. S z y  m o n o w i c z. V. W  u r m : Don Quixote. Gesch. von A. F  e li r I. a KI. 
Ferd. S c h  m i d t : Dorothea Sihylla. Gesch. von K u z m a n y  III. a KI. Fr. F  r i s c h : 
Treue Arbeit. Gesch. von Ż u r o w s k i  I. b KI. M. d. C C h a p e 11 e : Ein Solin Ger- 
maniens. Gesch. von P r  o fi I. b KI. Erb. B o i  t e n :  Die yerlassene Farm. Gesch. von 
R. P i ą t k o w s k i  II. a KI. Prof. Fr. K o  m e r :  Deutsche Gotter und Gottersagen. 
Gesch. yon Leop. D o m a ń s k i  VI. a KI. L.  G a n g h o f e r :  Der Herrgottsohnitzer 
yon Ammcrgau, Edelweifikonig. Gesch. von N. D r o h o m i r e c k i  VIII KI.

3. Durch Uberuahm e aus der L ehre rb ib lio th e k :

W i e l a n d s  Werke in 3G Banden, Th. K o m e r s  samtl. Werke 4 Bde, G. A. 
B i i r g e r s  Werke 2 Bde, A. C h a m i s s o s  Werke 4 Bde, W . H a u f f :  Lichtenstein, 
G o e t h e :  Aus m. Leben 2 Bde, L e s s i n g :  Hamburgische Dramaturgie, S c h i l l e r s  
Gedichte, G o e t h e :  Ipliigenie auf Tauris.
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Der Zuwachs b etrag t also:
145 Werke in 308 Banden, woyon 61 Werke gekauft, 75 geschenkt und 9 ans 

der Lehrerbibliothek ubernommen wnrden.
Gesamtstand: 1437 Werke in 1644 Banden.
Im Schuljahre 1904/1905 fanden im ganzen 3345 Bticherentlelmungen statt.

1 a, s s O <V
s
sI. 11. i i i . IV. V. VI.

VII. VIII.
a : b a 1 b c a b a b a b a b w

Gelesene Biicher . 382 214 178 160 55 332 231 336 175 207 317 290 186 141 141 3345

Lesendo Schiller . 40 34 32 31 27 45 37 4*-
__

_
cc 4̂ 35 27 44 23 40 27 520

R u t h e n i s c h e  A b t e i l u n g .
Verwalter: Prof. Anton K ł e m .

Durch K auf w urden e rw o rb e n :
1. Ct . Kuna.iiH: P hoh îobh. — 2. Map ko B obhok: OnoBi^aHH 3 Exemp1. — 3. £ oóh kobito : 

IlacToaup. — 4. Bepu: Bidjiia. — 5. Mapirnw: Cepe/\ cTenis. —  6. K jihhct: MapKiaa.. —
7. BaCĤ IŁ IlflHOBCKHH; CoH yKp«l 1HŁCKOI Honi. — 8. 1>HHIIHHCHKO : lloęicTH i OnOBi âHH. — 
9. HpH«ieBCKHu: Ceppe mobhtf. — 10. łBaii OpaiisyK: O&epMa. — 11. MnpTOBiro: X mij)hh 
HaubKO — 12 Ii!an <I>panKo: Mjmhh MupOH, IlaHTa^iaxa, Ąoó\mii oapoóoK. —  13. .IeiiKHH : 
Ilona aóipica. — 14 ^ octocbckhh: Tpan. — 15. TypteHen Mapyca IIo^iTaBKa: Beciiam bô h. —
16. KoopmiLCKa: SIąhs. i Karpyca. — 17 flpuHeBCKHH: Ha *i*H.iax jkhth. — 18. PycKa iihcł- 
MomiicTL I. — 19. *TyKiaH0BM4 : Bi# KpuB^w — 20. HaiiKoncKHM: OnoBi^ana. — 21.KarpenKo: 
Han llpupo^a. — 22. 3apenwH: XaoncKa su rmia. —  23. C're-i*annK: /^opora. — 24. TaBiiTMaH: 
Bi.3HiiKreHme.n>. —  25. /^sm oK  1903 2 Exem pl. — 26. GropoacenKo: OnoBi/pma I. i II. —
27. .lenwuKMił: XMapn. — 28 AHTOHoBHu-rnaTioK: IIo^hCKo-yKpaiuŁCKi Bi^HOcnna. — 29. 
Biaiiep: JK htb pocthh y Mopi. — 30. Hennpana: TyMopecKw. — 31. Koiihcłkhh: Ahcth npo 
Ip.iaH/^iio. — 32. Mop^oneni>: OnoBi^ana. K ohhckhh: rl Bopn 4 Bde. — 33. Mmk. B opohmh: 
3  na,ą xMap i /\o.ihh. — 34. rpinaeiiKo: linearni. — 35. Kou,k)6hhlckhh : Oiiofii^aHa. — 36. 
T ob. ue^afoidaiie: 3 6 otohhhk lyw^oi, IcTopna icycKa x„iióa. — 37. Tenne: Arra Tpoab. — 
38. KaiiT: 3KnTe — 39. Map ko MypaBa: KimacKa ropa. — 40 Bepere^LiiHK: Oiioni^aiie —  
41. BapKiHŁCKHH: IcTopna Pyca yKpaiim in 6 Exempl. — 42. E bf. IIpoumiiLCKa: llepercin- 
mhkh. — 43. UpiiaeBCKHH: Ileerpi 3ByKn. — 44. /1,P- lIa a kobckhh: Cboimm cH.iaam -  45 
PycKa iipaBoimcb 3 c.ioBapneM.

Durch Schenkung:
Von Joli. Jędrzejow ski JV. b: y  50. piaHnpio 8HeceHH juihiuhhm .IioóoMiipa Ce-iauŁ- 

cKoro. Von Basil Szkw arczuk V II.:  Hapo/pwn /^eK^iawaTop; Kapa coBiotu Her.* hhbc koto. 
Von Joh. Romaniuk IV  b: /l,3BiHOK 1901. Von A lex. C y g a n iu k  V I. b: „lIpocBBrra4* : Bnóip 
/\eK3HMannii, I b . «I>panKa; Icropna Mockobiuhiih; Ilepmnn ropa.iŁHHK, JIcnaTMHbCKoro; r̂ onbKa 
i waTH; TpoMa^CKun ey/\; CT;ipoxpncTHHHLCKi .leten^n, KmiTiona; Ha noc.iyxaHe Bi/pia, 
B. JleiiKoro; 1 1 moj)ckhmh xiiii.iaMn, M. 3aripni; CTpainHnn Bopor, .Jm KoryócKoro; 0«i»epMa 
Oc. MaKOBea; Knn>KKa Upnicasoic, BuenbKoro; B r.iyxiM icyTi, B. •lenKoro; lipo cnno .no/\- 
iiocrn, flp. K . Henwi^Koro: „Pycrca BecikaM: UponacTt, I b. BaacaHtcKoro.

Zn den 467 Exemplaren des Vorjahres kamen 75 Exemplare hinzu.
Gesamtstand : 542 Bandę.
Bucherentltdinungen fanden in 1217 Filllen statt.
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d) Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.
Kustos: Ilirektor Kornel K o z a k .

7.) G e o g r a p h i s o h e  S a m  m 1 u n g.
Durch K a u f :

V. v. Haardt, oro-hydr. Wamlkarte von Europa, den Alpen, Afrika, polit. Wand- 
karte der Planigloben, oro-hydr. Wandkarte der Planiglohen. Ubersichtskarte von 
Europa und Wandkarte von Amerika. — F. Heiderich, polit. Wandkarte von Asien und 
Australien. — Holzel, Wandbilder ftir den Anschauungsunterricht, II Serie, Nr 5 —8 
und IV. Serie, Nr. 13—1G. — H. Kiepert, phys. Wandkarte von Asien, polit. Wand- 
karto von Afrika, Nordamerika, Siidamerika, Australien-Polynesien und polit. Wand
karte von Mitteleuropa — 0. F . Bauer, Wandkarte von Ósterreich-Ungarn. — A. Picliler, 
Horizont-Modell. — E. Fischer, Wandkarte der Bukowina. — B. Kozenn, kleine Wand
karte der Planigloben — Holzel, liassentypen des Menschen..

Gegenwartiger Stand dicser Sammlung: 3 Globen, 1 Tellurium, 1 Horizont- 
modell, (iii Wandkarten, 93 Bilder, 2(i7 Produkte der Erde und ihrer Bewohner und 
1 Boussole im Holzgehause (Nadel 15 cm).

pJ H i s t o r i a c h  - g e o g r a p h i s o h e  S a m m l u n g .
Durch K a u f :

H. Kiepert, Wandkarte des romischen Reiches und Ak-Griechenlands. — Vor- 
und friihgesch. Denkmiiler aus Osterreicli-Ungarn (2 Exemplare). — Titze, Entwicklung 
der osterr.-ung. Monarchie.

Jetziger Stand dieser Sammlung: 89 Karten und 1G2 Bilder.

e) Miinzensammlung. (Kustos wie unter d.)
Durch S ch e n k u n g :

I. 2 Papiergulden ex 1888 von Alfons Brettfeld IV. a und Gemoinderat Siegfried 
Salter. — 2. 1 Silberscheidemiinze (6 Kr. ex 1819) von Eduard KiGling.

Gegenwartiger Stand der Sammlung: 131 Miiuzeu und 2 Banknoten.

f )  Archaologische Lehrmittelsammlung.
Kustos: Prof. Friedrich L o e b l .

Stand der archaologisclien Lehrmittel am Ende des Schuljahres 1903/4: Wand- 
tafelu und Wandbilder 99 Stiick; Modelle 18 Stiick; Photographien 552 Stiick; Dia- 
positive 109 Stiick.

Im Laufe des Schuljahres wurden angeschaht: 50 Diapositive (noue Ausgra- 
bungen aut dem romischen Forum), hergestellt von dem Pliotographen J .  Rifi in Czer- 
nowitz. ferner folgende Gipsabgtisse nach antiken Originalen: Homer, Apollo von 
Belyedere, Hermes des Praxiteles, Zeus v. Otricoli, Laokoongruppe, Hera Farnese.

Gegenwartiger Stand: Wandtafeln und Wandbilder 99 Stiick; Modelle 18 Stiick; 
Photographien 552 Stiick; Diapositiye 159 Stiick; Gipsabgtisse nach antiken Origi
nalen (i Stiick

g) Physikalisches Kabinett.
Kustos: Prof. Nikolaus I s o p e u k o .

Bisheriger Stand der Sammlung: 439 Stiick. — Neu angcschaflt wurden: 1. Elasti- 
zitatsajiparat nach Majer. 2. Berganlaufender Zylinder. 3. Treppenlaufer. 4. Schrauben-



—  47

gesetzapparat. 5. Schiffsschraube nach Ressel. G. Rostpendel. 7. Keilapparat. 8. Sohiefe 
Ebene nach Bertram. 9. Gewichtsariiometer nach Tralles. 10 TJniyersalaraometer.
11. Saccharomotcr. 12. Piorometor nach Oerstedt. 13. Real’s Pies.se. 14. Diffusions- 
apparat nach Martini 16. Plateau’s Rotationsgefafi. 16. Doppelter Blasehalg. 17. Rota- 
tionsapparat zur Luftpumpe. 18. Luftthermometer nacli Jolly. 19. Gewichtsdilatometer. 
20. Gefrierthermometer. 21. Eiskalorimeter nach Bunsen. 22. Elektromagnet mit schwin- 
gender Eeder. 23. Wellenmaschine zur Erklarung der Schallwellen. 24. Aeoline zur 
Krzrugung von Klangfiguren. 25. Glaswanne fiir Wasserwellen nach Weber. 26. In- 
terferenz stehcnder Wellen. 27. Akkord-Sirene. 28. Wheatstone’s Spiegel fur Zerle- 
gung singendor Elammen. 29. Photometer nach Rumford. 30. Photometer nach Ritche. 
31. Brechung des Lichtes in Flilssigkeiten. 32. Winkelspiegel. 33. Fernrohrprinzipe. 
34 Flintglasprisma. 35. Polari.sationsapparat. 36. Thaumatropische Scheiben. 37. Pro- 
jektionslaterne mit Gleichstrombogenlampe zu 25 Amp. mit Rahmen fiir Photogramme. 
38. Projektionsschirm mit Aufrollvorrichtung 350  x 3 m. 39. Augapfel. 40. NikoPsches 
Prisma. 41. Inklinationsnadel. 42. Elektroskop nach Fechner. 43. Drehwage nacli 
Ooulomb. 44. Elektrische Kraftlinien. 45. Elektrische Pistole. 46. Franklin’sche Tafel. 
47. Polsuchor.

h) Mathematische Lehrmittel.
(Kustos wie unter g.)

Gcgcnwartiger Stand: 51 Stiick.

i) Lehrmittel fiir Zeichnen.
(Kustos wie unter g.)

Bisheriger Stand: 81 Stiick. — Neuangeschafft. wurden: 1.3 Gipsmodelle (Scbroth)
2. Buchschmuck und Fliichcnmuster von Max Benirsche. 3. Recheuschmuck von Ko- 
loman Moser.

k) Naturgeschichtliche Lehrmittelsammlung.
Kustos: suppl. Gymn.-Lehrer Adolf C z e r n y .

I .  Z o o l o g i e .

Durch Schenkung:
Seitens der Schiller: Orobko Stephan (III. a): mehrere Konchylien; Kuhn Dominik 

(V. a): Rchkopf; Mojzesowicz Bogdan: Konchylien, Seepferdchen; seitens des Kustos: 
1 Stiick Lendenwirbel mit Rippe, Gipsmodell.

Durch K au f:
a) Skelette, bezw. Skeletteile: Schiidel vom Blauhai, Puffotter, austr. Varau, 

Riesenschildkrote, Hausrind, Beinskelett von Seehund und Reli, ganzes Skolett von 
Hockorschwan; b) Stopfprilparate: Tetrao urogallus: c) Zootom. Priljiarate: Krystall- 
schnecke, Auster; d) Divcrses: Eiersammlung, 50 Arten in Glaskasten; e) Abbildungen 
und Modelle: Pfurtscheller, Wandtafeln (4 St.); Modelle von Keilbein, Hautdurch- 
schnitt, Zilhne, Kopf (Langsschnitt), Kopf (Muskulatur etc ).

II.  B o t a n i k .
Durch S c h e n k u n g :

Seitens der Schiller: Łuczek Nikolaus (II. b), Patzareniuk Basil (II. b), Stowbek 
Kornel (II. b), Szuchiewicz Theophil (II. b), Tarnowiecki Ananias (II. b). Totoescul 
Isidor (II. li), Tymczuk Johann (II. b), Waselaszko Johann (II. b), Bar Arkadius 
(V. a), Dickstein Moses (V. a), zusammen 281 Herbariumblatter.
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III . M i n e r a l o g i e  u n d  G e o l o g i e .
Durch S ch e n k u n g :

Seitens der Schiller der III. a KL: Foti Stephan: Gipsstufe. Ostaficzuk Johann: 
Salzton, Hryniewicz Alexander: Pyrit, Knzrnany Otto: Silbernitrat und Znrkanowicz 
(V. a): Oalcit und ein Modeli oines Anlegegoniometors.

S t a n d  d e r  S a m  m l u n g :
1903/4 Zuwachs 1904/5

I. Zool. : 1. Wirbeltiere 311 12 323
2. Wirbellose 156 2 158
3. Modelle 6 6 12
4. Abbildungen 118 4 122
5. Mikrosk. Priip 4 — 4

Zus. 595 24 619
II. Bot : 264 1 265

III. Min. u. Geol.: 1. Mineralstnfen 518 4 522
2. Gesteine 56 — 56
3. Petrefakten 36 — 36
4. Modelle 27 1 28

Zus. 637 5 642
IV. Instrumente etc.: 12 — 12

1508 30 1538

I) Jugendspielgerate.
Ku stos: Turnlehrer Johann W i l h e l m :

Bisheriger Stand: 255 Spielgerate. — Neuangeschafft wurden zwei Sprnng- 
Matratzen.

m) Lehrmittel fiir Gesang.
Im abgelaufenen Schuljahre nichts angeschafft.

n) Lehrmittel der Vorbereitungsklasse.
Gegenwartiger Stand: 1 Globus, 4 geographische Wandkarten, 2 geographische 

Wandbilder, 38 naturgeschichtliche Wandbilder und 1 <> Stiick Wilke’s Anschau- 
ungsbilder.

VII. U nterstiitzung d er Schuler.
A. Stipendien.

£ Name <D
GO

Benennung Datum und Zahl Jahr-
lichor

i co des des Betrag
O
PM

des Stipendisten 3 Stipendiums V erleilmngsdekretes
K 1 li

1 Wraubek Josef . II. a Peter Wojnarski’sches 
Stipendium.

L.-llog. v. 20. Februar 
1904, Zl. 4887.

1
84, -

2 Hnidey Konst. . IH .b Gr.-or.Religi onsfonds- 
Stipendium.

L.-Reg. v. 26. Dezember 
1904, Zl. 37045. 160 —
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Name

des Stipendisten K
la

ss
e Benennung

des
Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdekretes

Jiilir-
licher

Betrag

K h

3 Toderiuk Simcon IV. b Andreas v. Gaffenko- 
sches Stipendium.

L.-Aussoh. v. 2(1. Mai 1903, 
Zl. 3888. 100 —

4 Dickstein Moses V. a
Kaiser Franz-Josef- 

Regierungs-Jubi- 
laums-Stiftung.

Unterstutzungsyerein 
an der Anstalt v. 2. De- 

zember 1904, Zl. 12.
100 -

ó Bodnariuk Joh. . V. 1) Gr.-or.Religionsfonds
Stipendium.

L.-Reg. v. 26. Dezember 
1904, Zl. 37045. 160 —

li Poklitar Isidor . V. 1) KohleFsches
Stipendium.

Bezirksschulrat Kotzman 
v. 20. Dezember 1902, 

Zl. 5739.
160 -

7 Brandl Franz VI. a Andreas v. Gaffenko- 
sches Stipendium.

L.-Ausseh. v. 2(i. Nov. 
1904, Zl. 8130. 100 —

,3 Lang Adolf . . VI. a
Klaudius Ritter von 

Jasinski’sches Stipen
dium.

L.-Reg. v. 28. Jiinner 1901. 
Zl. 25706/1900. 300 —

i) Sorfas Karl . . VI. a

Kaiser Regierungs- 
Jubilaums Stipendium 
des Czernowitzer Kon- 
sortiums des I. allg. 

Beamtenvereins.

Gymn.-Direktion v. 24. 
Nov. 1903, Zl. 618. 160

11) Mihaliuk Nikol. . VI. b Andreas v. Gaffenko- 
sehes Stipendium.

L.-Aussch. v. 26. Nov. 
1904, Zl. 8130. 100

11 Orelocki Johann VI. b Dr. Basil Wolan’sohes 
Stipendium.

L.-Reg. v. 23. Dezember 
1903, Zl. 35536. 240 -

12 Haas Eduard VII. Leib AchneFsches 
Stipendium.

L.-Reg. v. 31. Dezember 
1900, Zl. 26010. 240 —

13 Jędrzyjowski L. VIII. W ihelm  Pompe- 
Stiftung.

Unterstiitzungsyerein an 
der Anstalt v. 2. Doz. 

1903, Zl. 149.
100 80

14 Mack' Stephan . VIII. Kaiserin Elisabet.h- 
G edachtnis-Stiftung.

U nte rstiitzungsyerein an 
der Anstalt v. 2. Dez. 

1904, Zl. 13.
100 —
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B. Unterstiitzungsverein an der Anstalt.
1. Grebaningsa-usTireis.

B e n e n n u n g

3
4 
6 
6
7
8 
!)

10
11
12
13
14

15 
10

A. E i n n a ł i m e n .
Vermogensstand am Ende <les Jahres 1903(1904:

a) vinkulierte Silberrente Nr. 04768 (Kaiser Franz Josef-
Regierungsjubiliiums-Stiftung)...............................................

b) vinkulierte Silberrente Nr 08338 (Kaiserin Elisabeth-
Gedachtnisstiftung)....................................................................

c) vinkulierte Silberrente Nr. 69739 (Wilhelm Pompe-
S t i f t u n g ) ....................................................................................

d ) Silberrente in Verwahrung der Postsparkasse . . . .
e) Andere K apitalien.....................  . ..........................

Dazu kommen im Jalire 1904/1905:
Silberrente im Nominalbetrage v o n ...............................................
Subvention des hohen Landtages.....................  .....................
Subvention der lobl. Bukowiner S p a rk a ss e ...............................
Grilnderbeitriige...............................  ..........................................
Mitgliederbeitrage1) ..............................................................................
Spenden von W ohltatern...............................................................
Ergebnis der Sammlungen unter den Scbulern1) .....................
Zinsen der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-Stiftung
Zinsen der Kaiserin Elisabeth-tiedSohtnisstiftung.....................
Zinsen der Wilhelm Pompe-Stiftung..........................................r
Zinsen der Yinzenz Faustm ann-Stiftung....................................
Zinsen der anderen angelegten K a p ita lie n ...............................
Zinsen des zufolge L.-Sch.-R.-Er). vom 2. Dez. 1901, Zl. 8587

angelegten Spielfondes..........................................................
Andere Einnahm en...............................................................
Kaiser Regierungs-Jubilitumsstiftung des Czernowitzer Kon- 

sortiums des I. allgemeinen Beamtenvereines in Wien

Summę der Einnahmen . . .

1
2

3

4

H. A u s g a b e n .
Ankauf von Silberrente im Nominalbetrage von 900 K . . .
4. Jahresrate der Geblihren der Kaiserin Elisabeth-Gedachtnis-

stiftu n g.........................................................................................
Regieauslagen:

a) Stempel und P orto ................................ ..........................
b) Remuneration des D ieners..........................................
c) andere A u s la g e n ...............................  ..........................

Unterstiitzungen :
a) tur Bttcher und B uchbinderarbeiten..........................
b) fur Kleidung, Jledikamente und Gehlunterstiltzungen .
c) Stipendium der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubihiums-

St.iftung..................... ..............................................................
d) Stipendium der Kaiserin Elisabeth-Gediichtnisstiftung
e) Stipendium der Wilhelm Pompe-Stiftung.....................

Kaiser Regierungs-Jubiliiumsstiftung des Czernowitzer Kon-
sortiums des I. allgemeinen Beamtenvereines . . .

Summę der Ausgahen . .

W ert-
papiere Bargeld

K 1> K 1'

2400

2400 - - -

2400 _ _ —

1800 — — —

~ — 710 82

900 _ _ ___

— — 150 —

— _ 100 —

— - - 150 —

— — 189 —

— — 14 -

— — 528 57
— — 100 80
— 100 80
— — 100 80
— — 52 50
— - - 60 71

_ _ 24 _
— — 2 26

— — 120 —

9900 - 2410 20

Einzeln Zus.

K h K h

— - 923 47

— - 23 00

1 55
4 10
1 14 0 85

287 57
72 74

100 _
100 —

100 80 001 11

— — 120 —

— - 1735 03

l) Die nacli dem 16. Juni eingegangenen Betrage werden in der nachsten Jahresrechnung ausgewiesen werden.
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W ert- Bareeld
B e n e n n u n g papiere

K h K h

C. B i 1 a n z.
Ha.lt man die Summę der Einnahmen v o n ............................... 9900 _ 2416 26
die Summę der Ausgaben v o n .......................................................... — - 1735 03

gegeniiber, so ergibt sich ein Verm6gen v o n ..........................
dieses bestelit aus der

9900 — 681 23

1. Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-Stiftung 2400 — — —

2. Kaiserin Elisaheth-Gedachtnisstiftung.......................... 2400 — — —

3. Wilhelm Pompę Stiftung . . .  ............................... 2400 — — —

4. Yinzenz Faustm ann-Stiftung.......................................... 2500 — — —

5. Silberrente.............................................................................. 200 — — _
(in Yerwahrung der Postspai'kasse, Rentenbiichel 
Nr. 31635)

6. Einlage in der Bukowiner Sparkasse (Nr. 83782) — — 190 27
7. Einiage in der Postsparkasse (Nr. 12369) . . . . — — 12 71
8. Spareinlage in der Raiffeisenkasse (Nr. 339) . . . — — 400 —

9. ans Bargeld in der H a n d k a sse ..................................... 78 25

Es betrugen in den Jahren 1896/7—1904/5 die Einnahmen 15312 K 57 h und die 
Untersttitzungen 3641 K 89 h. Die Verm6genszunahme im laufenden Jalire betragt 
864 K 41 h.

2. NT-erzoicłŁUls
der Griinder, Mitglieder, Woliltater*) und dereń Beitrage.

a ) G r t i n d e r :
ans dem Jahre 1896/7: der Lehrkorper der Anstalt. Ferner :

1. Gymnasialdirektor Yinzenz F a u s t m a n  u f,
2. Gutsbesitzer Roman F r e y  t a g,
3. Ehrenburgermeister Anton Freiherr v. K o c h a n o w s k i ,  
4 Bezirkshauptmannsgattin Olympia v. T a b o r  a,
5. Nikołaj R. v. W  a s s i 1 k o ; 

ans dem Jahre 1898/9: 6. Franz Graf B e 11 eg  a r  d e sen,
7. Frau Alma v. P o l i a k o f f ,  geb. Reifi ; 

ans dem Jahre 1901/2: 8. Erzbischof Dr. Josef B il c z e w s k i,
9. Gymnasialdirektor Kornel K o z a k ;  

ans dem Jahre 1904/5: 10. Professor Josef B i t t n e r  50 K
11. „ Friedrich L o e b l  100 K.

b)  M i t g l i e d e r :
1. Mitglied seit 1900 Prof. Albor Adalbert (Friedek)

„ „ 1897 „ Bittner Jo sef1) . . . .
2 „ „ 1897 Herr Brunstein A. M...................

*) G riln d er sind diejenigen Personon oder Korperschaften, welche mindestens 
50 K Zu Vereinszwecken widnieli; Mi t g 1 i e d e r, welche oinen Jahresbeitrag von 
mindestens 2 K leisten; W o h l t a t e r  alle Personen, welche durcli einmalige Spenden 
oder auf irgend eine andere Weise die Vereinszwecke fordem. (ij 3 der Satzungen.) 

*) sieho unter „Grilnder11.

K 5
11

2ii ^
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3 Mitglied seit 1897 Frau Brunstein Jo sefin e ......................................................... . K 2
4. 11 1905 Prof. Christof P e t e r .......................................................... 2
5. V 11 1905 „ Czerny A d o l f .......................................................... 2
6. 11 11 1905 Landesgerichtsrat Dr. E. Dresdner . . . . . 6
7. 11 1897 Kaufmann Fontin W ............................................................. 2
8. 11 11 1899 Di rektor Dr. Frank J o s e f ............................................... 2
9. 11 1898 Adyokat Dr. Goldenberg M a x ..................................... 10

10. 11 11 1899 Uniyersitatsprof. Dr. Handl A l o is ..................... 2
11. 5? 1897 Religionsl. Heumann Abraham1) .......................................... 4
12. 11 11 1897 Diroktor Hiugliofer Friedrich............................................... 2
13. 11 11 1902 Prof. Isopenko Nikolaus . . .  . ........................... —
14. 11 11 1897 Frau Jakowetz S a b i n ę ..................................................... 10
15. 11 11 1897 Uniyersitatsprof. Dr. E  K ału żn iack i.......................... 2
16. 1897 Direktor Kamiński .Joh an n .................................................... 2
17. 11 11 1898 Prałat Kasprowicz K ajetan ............................................... 10
18 11 1902 Prof. Kern T h e o d o r ............................................................... 4
19. '1 11 1897 Uniyersitatsprof. a. D. Dr. Kleinwachter Ludwig . • ‘ 11 —
20. 1900 Prof. Kłem A n t o n .................................................................... 2
21. 1905 „ Kmicikiewicz W ładim ir............................................... 4
22. 11 11 1898 Kobylański Ju lia n .................................................... 2
23. 1904 ,, Korduba Dr. M i r o n ............................................... 2
24. 11 1900 Forstrat Krahl A r t h u r .......................................................... 2
25. 1900 Holzliandler Kramer Cliaim . . . .  . . . —
26. 11 1905 Prof. Kumanowski Peter . . .  . . . . . . 2
27. 1905 „ Lebouton A lo is ..........................................  . . . 2
28. 11

11
11
11

1902 „ Lewiński Athanasius............................... .....
1898 ., Loebl Friedrich2) ..........................................................

2

29. 1904 „ Małachowski Emil . ............................................... 2
30. 1900 Frau v Mauthner L o u i s e .....................  ..................... 2
31. 11 11 1897 „ Prof. Mayer M arie ....................................  . . , 4
32. 11 11 1899 ,, Merżowicz Z o f j a ......................................................... 2
33. 1897 Staatsanwalt Michalski Y ladim ir......................................... 2
34. 1897 Herr Neunteufel Eduard . . .  ............................... 2
35 11 1899 „ Ohrenstein Anton . . .  .................................... —
36. 11 1905 Prot. Olszewski F r a n z ..................................................... 2
37. 11 11 1902 Frau Hofrat Pompę Erwinę . . .  .......................... 5
38 11 11 1897 Herr Dr Popescul O r e s t ............................................... 2
39. 11 11 1899 Hofrat Dr. Piibram R i c h a r d ............................................... 2
40. 11 1897 Burgermeister Regierungsrat Dr. Eduard lłeiiś . . 2
41. 11 11 1897 Reichsratsabg. Rosenzweig L e o n ................................ 4
42 11 11 1905 Gutspachter Ross L e o n ..........................  . . . . 10
43. 11 11 1905 Herr Scliachter Pliobus fKaczyka) . . . .  . . ' 11 2
44. 11 U 1900 Buchhandler Schally R o m u a ld ..................................... ‘ ' 11 3
45. 11 11 1899 Uniyersitatsprof. Dr. Scharizer R u d o l f ..................... 2
46. 11 1897 Herr Schnirch I g n a z .......................................................... 2
47. 11 11 1897. „ Seidenstein Bernhard . . .  ..................... 2
48. 11 11 1902 Frau Seidenstein H o n o r a ............................................... 4

') fur 1904 und 1905. — 2) siolie untcr „Griinder11.
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49. Mitglied seit 1905 Prof. v. Sumaka E u gen .................................................... . . K 2
50. 55 55 1905 ,, Sigall Dr. M o s e s .................................................... 2
51. 55 55 1897 Herr Steiner Josef . . ................................ 2
52. 55 55 1897 Adyokat Dr. Straucher B e n n o ............................... —
53. 15 55 1902 Prof. Szymonowicz S ie g m u n d ............................... 2
54. 55 55 1897 Kaufmann Tabakar (Briider).....................  . . 3
55. 55 55 1897 Frau Tabakar-Kowsiewicz Marie . . . . 2
5(5. 51 15 1899 Uniyersitiitsprof Dr. Tangl Eduard . . .  . . 2
57. 51 55 1902 Prof Tiron J o b a m i .......................................... 2
58. 5 ? 55 1897 Kais. Rat Tittingor N a f t a l i .......................................... 2
59 55 55 1897 Kaufmann Trintscher I s a k .....................  . . 2
GO. 55 55 1897 Landesschulinspektor Dr. Tumlirz Karl . . . . G
Gl. 55 55 1900 Holrat Filmami Josef . ................................ 6
62. 55 55 1897 Kaufmann WendeFs Sohne ..................... 2
G3. 55 55 1897 Oberbaurat W est L u d w ig ............................................... 2
G4. 55 15 1900 'Bczirkskommissar Winkler v. Seelels Leo . . . 2
(>5. 55 55 1902 Frau Wolfinger R a h e l .................................................... 3
GG. 15 55 1904 Adyokat Dr. Zaloszer Ludwig (Kimpolung) . . . *  ‘  55

—
G7. 51 55 1899 Uniyersitiitsprof. Zelinka Dr. K a r l .......................... 2
68. 15 55 1899 Holrat Dr. Zieglauer v. Blum enthal.......................... 2

Summę . K 189

c) S p u n d e n d e r  W o h l t a t e  r.

Magistratsdirektor Ręgierungsrat Josef Wiedmann 10 K, Prof, Kmicikiewicz 3 K, 
Prot'. Szymonowicz 1, K.

Ergeljnis der Sammlungen unter den Scliiilern:
Die Scliiller der I. KI. a Bpendeten 34 K 20 h, davon Grunberg G K, Korn 3 K 

90 h, Felu- 2 K 50 h, Jasilkowski 2 K, Aufgabel 1 K 50 h, Freitag 1 K 30 h, Glau- 
bacli 1 K 10 h, Boliucki, Finger, Głuchowski, Hoffmann Alex. und Alfred, Knittel, 
Kolm, Kramer, Kratki und Krutter je 1 K und 13 Schiller kleinere Betriige.

I. KI. b: 34 K 50 h, davon Łukaszewicz 6 K 30 h, Lobel 6 K, Ehrenfeld 4 K. 
Profi, Kunes und Trent je 2 K, Resch 1 K 50 h, v. Paunel 1 K 20 li, Ludwar 1 K 
10 h, Leigner, Tycliowski und Welt je 1 K und Ki Schiller kleinere Betriige.

II. KI. a : 55 K, dayon Bilgrei 8 K, Ross 4 K, Ferliewicz 3 K, Bergmaun, Cze
chowski, Daskaliuk, Osadez, Rubel, Sachter, Schwemmschuh, Trent und Wolański je 
2 K, Aufgabel und Bej je 1 K GO li, Kobierzycki und Wraubek je 1 K 20 h, Droho- 
mirecki Kik. 1 K 10 h, Drohomirecki Joh., Malina, Manastyrski. Melzer und Moroz je 
1 K und 17 Schiller kleinere Betriige.

II. KI. b: 29 Scliiiler zus. 5 Iv 10 h.
II. KI. c : 1 2K30h,  dayon Kayda und Smal-Stocki je 2 K, Pazareniuk 1 K 40 li, 

Popiel 1 K 20 h, Mintiez 1 K und 23 Schiller kleinere Betriige.
III. KI. a : 5G lv 48 h, dayon Apro 7 K 31 h, Allerhand 3 K, Haber 2 K 4',) h, 

Ohristof, Kozak, Mitrofanoyici Eugen und Modest, Orobko, Porges, Romanowicz und 
Zelenczuk je 2 K, Jaskulowski und Morosiewicz je 1 K G4 h, Huley 1 K 50 h, Labi.j 
1 K 30 h, Hoffmann 1 K 20 h, Hryniewicz und Karmin je 1 K  10 li, Grabowski, Gruli, 
Griinberg, Lisiński, Schiirf Kopel mul Żukowski je 1 K und 25 Schiller kleinere 
Betriige.
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III. KI. b: 5 K 56 h, davon Joakimowioz 1 K  56 h, Jeremijezuk und Semaka je 
1 K  und 7 Schiller kleinere Beti-iige.

IV. KI. a : 59 K, dayon Leibl 10 K, Rauchwerger 4 K, Kwiatkowski und Stein - 
mefcz je 3 K, Schapira Gustav und Max je 2 K  10 h, Gedali, Iwanowicż, Nogrusz und 
Ustyanowicz je 2 K, Brandstetter, Korn und Schwarz je 1 K 60 h, Goldsclunidt und 
Kuhn je 1 K 50 h, Helśler und Russnak je 1 K  30 h, Berkowioz, Bojczuk, Seweryński 
und Sydor je 1 K  10 h, Balicki, Baron v. Bretfeld, Donigiewicz, Feingold, Mikulasz, 
Moroziewioz und Rechlo je 1 K und 9 Schiiler kleinere Betriige.

IV. KI. b: 13 K 82 h, davon Baloschescul, Dzerowicz, Gliński, Jeremijczuk W ła
dimir und Wojewódka je 1 K und 33 Schiller kleinere Bttriige.

V. KI. a : 17 K 30 h, davon Altmann 7 K 30 h, Brendzan, Kudisch, Kuhn, 
Schachter, Schafler und Ungar je 1 K  und 15 Schiller kleinere Betriige.

V. KI. b : 7 K 50 h, dayon Warszawski 2 K 20 h und 20 Schiller zusammen 
5 K 30 h.

VI. KI. a: 79 K  37 h, davon Domański, Landmann und Sokolean je 6 K, 
Runes 5 K, Bergmann und Jekeles je 4 K, Frankiel und Zacliar je 3 K, Stehlik 2 K 97 1), 
Scharf Pinkas 2 K 20 h, Allerhand, Fischer, Kozak, Krauthammer und Morgenstern 
je 2 K, Lunenfeld 1 K 60 h, Brenmann und Lang je 1 K 50 li, Chobzej und Ostapo- 
wicz je 1 K  20 h, Adlersberg, Beri, Bezen, Dworzak, Gruberg, Gnmiński, Haber, 
KleinwSchter, Kmitkowski, Mojzesowicz und Serfas Karl je 1 K und 16 Schiller 
kleinere Betriige.

VI. KI. b: 8 K 50 h, dayon v. Droliomireeki und v. Jasienicki je 2 K, Orelecki 
1 K 20 h, Baloszeskul 1 K und 7 Schiller kleinere Betriige.

VII. l i i . : 78 K 38 li. (Das Namensverzeichnis ist in Verlust gerateu.)
VIII. Ki.: 61 li  56 h, dayon Baumami 17 K, v. Droliomireeki 14 K, Schmul 

10 li  60 h, Jędrzyjowski 2 K 80 h, Ebner 2 Ii 76 h, Hnidey 2 K  20 h, Cisek, Halip 
und Schapira je 2 K, Bucliberg und Rongusz je 1 K 60 h, Harnik, Kriissel und Pfaff 
je 1 Ii.

d) A u s w e i s ii b e r d e n  S t a n d  d e r  „ B i b l i o t h e k a  p a u p e r u  m“.

Zu den am Ende des Vereinsjalires 1903/4 ausgewiesenen 908 Lehrbiichern sind 
im lanfenden Jalire 87 durch Kauf und 40 durch Sclienkung hinzugekommen. Nacli 
Ausscheidung von 41 unbrauchbaren Exemplaren besitzt die Bibliothek gegenwartig 
1054 Lehrbiicher.

Geschenkt haben: Direktor Kozak 3 und am Ende des Schuljahres 1903/4 die 
Schiller: Baron Kapri (I. a) 10, Krzyżanowski (1. b) 1, Hruschka (III. a) 1, GSrtnei 
(III. a) 2, Kwiatkowski (III. a) 3, Zaloszer (IV. a) 9, Domański (V. a) 1, v. Droho- 
mirecki, Harnik, Jędrzyjowski und Kosiński je 1, Philipowicz Marie durch den Uni- 
yersitatshorer Klym 2 und ungenannte Schiiler durch Prof. Lewiński 4 Biicher. 
Aufśerdeui Kat uoch die lobl. Direktion des k. k. II. Staatsgymnasiums in Przemyśl 
eine groliere Anzahl lat.-ruth. Ubungsbucher ftir die I. und II. Illasse geschenkt.

Ausgeliehen wurden im Berichtsjalire an 272 Schiller 714 Biicher.

Der unterzeichnete AusschuR erlaubt sich, allen edlen Spendern, hesonders dem 
hohen Landtage, der lobl. Bukowiner Sparkasse und dem geehrten Czernowitzer Kon 
sortium des I. allgemeinen Beamtenvereines fiir die dem Vereine neuerlich zugewiesener 
Subvenlionen und den neueingetretenen Grundern den innigsten Dank zu sagen und bitte
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im Interesse der armen braven Schiiler, denen die Benefizien des Vereines zugute kommen, 
dem Vereine auch in Zukunft das gleiche Wohlwollen zuwenden zu wollen.

C z e r n o w i t z ,  am 1. Juni 1905.

D ire k to r  K o rn e l  Kozak ,
Ob mann.

P ro f .  E m i l  M a ła c h o w s k i ,
Schriftfiihrer.

B u r g e r m e is t e r  R e g , - R a t  D r, E d .  Reil3, P ro f .  J o s e f  B i t tn e r ,
Obmann-Stellvertreter. Saokelwart und Bibliothekar.

A d v o k a t  D r .  M a x  G o ld e n b e r g ,  P ra ła t  K a je ta n  K a s p ro w ic z ,  P ro f .  A th a n a s iu s
L e w iń sk i .

C. Sonstige Unterstiitzungen.
Der Kaiserin Elisabeth-Damenverein zur Bekost.igung armer wiirdiger Kinder 

wendete der Anstalt fiinf Freitische in der Volkskiiche zu, in dereń Genusse Mordche 
Singer (III. a), Osias Sternberg (III. a), Siissie Engler (IV. a), Benzin Sehauer (IV. a) 
und Georg Hrehoretz (V. b) standen.

Der Verwaltungsrat des I. allgemeinen Beamtenvereines in Wien bat in seiner 
Sitzung vom 9. November 1904, Zl. 30200, folgenden Schiilern einmalige Unterricbts- 
beitrage bewilligt: 1. Mitrofanoyici Eugen (III. a) 100 K ; 2. Stupnieki Władimir 
(IV. b) 80 K ; 3. Mayer Dionys (VII.) 80 K und 4. Kadyk Eusebius (VII.) 80 K.

Die k. k. Direktion der Giiter des gr.-or. Buk. Religionsfondes bat in der Sitzung 
vom 20. August 1904, Zl. 11429 dem Schiller der IV’. a Klasse Josef Mikulasz einen 
Unterrichtsbeitrag von 330 K bewilligt.

Mehrere Arzte, vornehmlich die Herren : Direktor des Landes-Krankenhauses 
Sanitatsrat Dr. Philippowicz, Zahnarzt Dr. Kłem und Augenarzt Dr. Swierzcho, bo- 
bandelten unbemittelte Schiller unentgeltlich.

Die Direktion spricht an dieser Stelle allen edlen Wohltatern der studierenden 
Jugend den warmsten Dank mit der Bitte aus, der Anstalt das bisherige Wohlwollen 
auch fernerhin zu bewabren.

Dir. Kornel Kozak.

VIII. M aturitatspriifung.
Im Sommertermine 1905 meldeten sieb zur Ablegung der Maturitatspriifung 

34 Kandidaten, und zwar 27 offentliche Schiiler und 7 Externisten. Von diesen unter- 
zogen sieli in der Zeit vom 15. bis 20. Mai 30 Kandidaten der schriftlichen Priifung : 
27 offentliche Schiiler und 3 Externisten.

Themen fiir die schriftliche Maturitatspriifung.
I. Abttilung.

U b e r s e t z u n g  i n s  L a t e i n i s c h e :  
Aeneas. (Selbst zusammengestellt.)

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n :  
Tacitus, Ann. I. 42.
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U b e r s e t z u n g  .1 u s d e m  G - r i e o h i s c h  e 11 :
Piat. Morgi as 450 A — 457 A. IlaAa! spwTw —  ovr/. ipOoi;.

D e n t s c h e r  A u f s a  t z :
Welclie Vorteile verdankt Ósterreich seiner zentralen Lagę in Europa ?

Ii u t h e n i s c h e r  A u f s a t z (eine Abteilung) :
liiimiu niTyic i nayic na ^yxounw poamiToic napo,pa.

M a t h e m a t i k :
1. Konstruiere das Dreieck A B C mit den Eckpunkten A (1, 2), B (15, 2), O (10,14) 

und bestimme die vier merkwiirdigen Punkte desselben;
2. x  -f- y =  01°
sin x cos y =  U’ 11502.
3. Eine Kugel wurde koniscb so ausgebohrt, dali die Acbse des Kegels durch 

den Kngelmittelpunkt gelit. Der ringartige Restkorper babę die Kolie li =  12 cm, 
die Diflerenz der Iiadien der Begrenznngskreise sei p j — p 2 =  d =  0 cm ; wie groli ist 
das Volumen des Restkorpers ?

4. Zwischen das fiinfte und sechste Glied der Reihe 1 ), 3 5 J sollen Gliedor
derart eingescbaltet worden, dali sie mit dem fiinften und seclisten Gliede eine 
arithmetische Reihe bilden und dali die Summę dieser Reihe 211) betrilgt. Wieviel 
Glieder miissen eingescbaltet werden und wie groli ist der Unterscliied zweier auf- 
einander folgeuder eingescbalteter Glieder?

II. Abteilung.
U b e r s e t z u n g  i n s L a t e i n i s c h e :

Histiaeus. (Solbst zusammengestellt).

U b e r s e t z u n g  a n s  d e m  L a t e i n i s c h e n :
Gic. in Vcrr IV. c. 47 ij 105 (Vetus est haec opinio — (Jereris Heunensis).

U b e r s e t z u n g  a n s  d e m  G r i e c l i i s c b e n :
Demostbenes ~spi "v;ę 'PoSńov iAiu&iptz; 2 2 — 24.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
In welchen Beziehungen stebt die deutsche Literatur zu den fremden, bosonders 

den altklassischen ?
M a t h e m a t i k :

1. Ein Kegel bat eine Ellipse mit a =  3 cm, b =- 2 cm zur Basis ; seine Spitze 
ist von dem Mittelpunkte derselben um c =  7 cm entfernt und liegt senkrcebt iiber 
einem Breunpunkte der Ellipse. Wie grób ist das Yolumen des Kegels?

2. Von einem Dreiecke ist gegebenF =  150, h =  12, a =  berecbne die 
Seiten und die Winkel des Dreieckes.

3. In eine Halbkugel r =  3 m bat man einen Wtirfel, in diesen eine Kugel, in 
letztere ein regulares Tetraeder eingescbrieben. Man soli Obertliicbe und Kubikinhalt 
des letztgenannten Korpers berechnen.

4. Jemand ist verptlicbtet, durch 12 aufeinanderfolgende Jahre am Ende eines 
jeden Jalires 250 K zu bezablen. Wie groli ist die augenblickliche Ablosungssumme, 
wenn die Verzinsung ganzjabrlich zu 4-1% geschieht und Zins vom Zinse gerechnet wird ?

Uber das Ergebnis der Priifung wird erst im nślcbsten Jabre berichtet werden.
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Mitglieder der menschlichen Gesellschaft zu werden, und das anfgewemlete Kapitał wini 
tausendfttltige Zinsen tragen.

Die Stadtgenieinde Czernowitz bat durch Sehenkung des Baugrundes neuerlich 
ihre verstandnisvolle Sorge fiir die Selmie bekundet und ich ergreife gern die Gelegenheit, 
ilu- hiefiir den Dank der Staatsverwaltung zu sagen.

Wiirmster Dank gebiilirt aueh dem Baukomitee unter Fiibrung des Herrn Landes- 
regierungsrates von B e s s i e  und des Herrn Oberbaurates H a b e r l a n d t .  Aucb erachte 
icli es ais meine PHiclit, dem riibrigen und sachkundigen Bauleiter, Henn Ingenieur 
F i n k ę  1 S t e i n ,  fUr seine ausgezeiclmete Arbeit die riickbaltloseste Anerkennung aus- 
zusprecben, sowie dem Herrn Baumeister, den Gewerbetreibenden und Arbeifern dafiir 
zu danken, daB sie einen glilnzenden Naohweis fur die Leistungsfiihigkeit einbeimischer 
Kriifte erbracbt liaben.

Uber der Freude an dem gelungenen Werke wollen wir aber niclit vergessen, daB 
in Czernowitz in Scliuisaciien noob yieles andere zu tun iibrig bleibt und von hier weg 
wollen wir uns sofort mit ganzer Energie an die Aufgaben wenden, die unser nocli auf 
diesem Gebiete barren.

Und so rufę icb, indem icb den Neubau des II. Staatsgymnasiums in Czernowitz 
fur erbffnet erkliire:

Yivant sequentes !“
Hierauf verlas Hen Baurat Leopold B e i 11 nachstebende 

S c h l u f i s t e i n l e g u n g s - U r k u n d e :
„Im Jabre des Heiles 1904, im secbsundfUnfzigsten der glorreicben Kegierung 

Seiner kaiserlielien und koniglichen Apostoliscben Majestat des Kaisers und Kćinigs Franz 
Joseph I., wiihrend Dr. Wilhelm Ritter von H a r t e l  k. k. Minister fur Kultus und 
Unterriobt war, und unter der Amtsfiihrung des k. k. Landespritsidenten fiir das Herzogtum 
Bukowina und Vorsitzenden des k. k. Bukowiner Landesschulrates, Seiner Durcblaucbt 
des Prinzen Konrad zu H o l i e n l o b e - S c h i l l i n g s f i i r s t ,  wurde dieses Gebiiude 
fiir die Zwecke des k. k. zweiten Staatsgymnasiums auf der von der Stadtgenieinde 
Czernowitz unentgeltlieh iiberlassenen, 3474'4 m 2 umfassenden, auf dem Ferdinandsplatze 
gelegenen Bauarea erricbtet. Der Bau gelangte naeli den vom k. k. Ministerium fiir 
Kultus und Unterricht mit dem Erlasse vom 9. August 1902, Zl, 9953, herabgelangten, 
vom k. k. Baurate im Ministerium des Innern Gustay S a c h s  yerfafiten Plitnen zur 
Ausfiibrung. Fiir den Bau und die innere Einrichtung wurde der lietrag von 232.000 Iv 
zur Yerfiigung gestellt.

Mit ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 4. April 1903, 
Zl. 5754, wurde das Regulatiy fiir die mit der Leitung und Fiibrung des Baues betrauten 
Organe genekmigt und Jas Baukomitee, wie folgt, zusammengesetzt:

1. Landesregierungsrat und Referent fiir die administraliyen und bkonomisclien 
Angelegenbeiten beim k. k. Bukowiner Landessckulrate Dr. Alexander B e s s i e  Ritter 
yon K o ś n a d o l  ais Vorsitzender ;

2. Oberbaurat und Vorstand des Baudepartements der k. k. Bukowiner Landes- 
regierung Friedrich Ha ber l aud t ais tecbnischer Beirat und Stellyertreter des Vorsitzenden ;

3. Landesschulinspektor Dr. Karl T u m 1 i r z ;
4. Landessanitiitsreferent der k. k. Landesregierung Regierungsrat Dr. Basil 

K l u c z e n k o ;
5. Gymnasialdirektor Kornel K o z a k ;
6. zweiter Vizeburgermeister der Landeshauptstadt Czernowitz, Baurat Josef 

G r e g o r  ais Vertreter der Stadtgenieinde;
7. Baurat der k. k. Landesregierung Leopold B e i l l  ais Bauleiter;
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8 Ingenieur der k. k. Landesregierung Elias P i n k e l s t , e i n  ais Bauinspizient.
Die Bauarbeiten wurden von nachstehenden Gewerbetreibenden ausgefiihrt:
1. Die Maurer- und Zimmermannsarbeiten vom Stadtbaunieister Vinzenz Ko r y -  

t y ń s k i und Joachim E i s e n b e r g ;
2. die Steinmetzarbeiten von Karl K u n d e l ;
o. die Tischlerarbeiten von Karl Y o r m u n d  und SuCmann B u c b e n ;
4. die Schlosserarbeiten von Baruch T e r n b a c h ;
5. die Spenglerarbeiten von Hersch H e r m a n n ;
(i. die Anstreicherarbeiten von Max und Efroira M e i (5 u e r und G i n g o l d ;
7. die Bildhauerarbeiten von Oskar C z e r n y ;
8. die Glaserarbeiten von Mendel K i n z b r u n e r  und Alter A r o n ;
9. die Malerarbeiten von Josef S c h a t z i n g e r ;

10. die Wasserleitungsarbeiten von b. a. Bauingenieur Theodor S t e i n  und Ingenieur 
Friedrich S c h u n n ;

11. die Kanalisierungsarbeiten vom Stadtbaumeister Julius B o c h n e r, Giovanni 
J  u 1 i a n i Sohn und Franz L o h n e r ;

12. die Einrichtungsgegenstande lieferten Kasimir R a d e c k i ,  Chaim T e n e n b a  u m 
und Jeremias S i k e f o n d ;

13. die Turngerate lieferte Robert K e l l e r  aus Bielitz.
Uas Gymnasium unterstand der Inspektion des k. k. Landesschulinspektors Dr. 

Karl T u m l i r z  und wurde zur Zeit der Ubersiedlung in das neue Gebaude vom 
Direktor Kornel K o z a  k geleitet.

Am 5. Septemher 1904 wurde in Anwesenheit Seiner Durchlaucht des k. k. Landes- 
prksidenten Prinz Konrad zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f i i r s t  nach feierlicher 
Versenkung dieser Urkunde der zuvor von den Gymnasialkatecheten Siegmuiul S z y 
mon o w i c z, Athanasius L e w i ń s k i  und Eugen S e m a k a  geweihte Schlufistein gelegt.

Des Allmaehtigen Schutz walte liber diesem Baue und Gottes Segen ruhe aut dem 
Wirken dieser Selmie fiir und fur !

Czernowitz, den 5. September 1904.“
Nunmehr leit.ete Ingenieur F i n k e l s t e i n  die SchluGsteinlegung ein. Seine 

Durchlaucht der Ilerr Landesprasident sowie die anwesenden Honoratioren begleiteten 
die iiblichen Hammerschliige mit kernigen Sprilchen.

Zum Schlusse wurde die Gedenktafel enthullt. Dieselbe triigt folgende von Professor 
Friedrich L o e b l  verfaf>te Inschrift:

„Summis auspiciis Augustissimi imperatoris F r a n c i s c i  I o s e p h i  I., nobilissimi 
optimarum artium studiorum fautoris, Guilelmo equite de H a r t e l  ministro pro cultu 
et eruditione, Conrado principe H o h e n l o h e  ab S e h i l l i n g s f u e r s t  Bucovinae 
praeside haec domus aedificata omniumąue artium, qnae ad humanitatem pertinent, studio 
dedicata est anrio MCMIV, quo tempore Carolus Tuml i r z  inspectoris, Cornelius K o z a k  
huius gymnasii rectoris fungebantur muneribus.

Huius domus aedificandae curam egerunt: Alexander eques P e s s i ć  d e Ko ś n a d o l ,  
iur. uts. dr., gubernii consiliarius ; Fridericus H a b e r  l a n d  t, consiliarius aedilis superior; 
Carolus T u m l i r z ,  phil. dr., omnibus et inferioris et superioris ordinis Bucovinae 
scliolis praefectus; Basilius K l u c z e n k o ,  med. dr., Bucovinae protomedicus; Cornelius 
K o z a k ,  secundi gymnasii rector; Iosephus G r e g o r ,  consiliarius aedilis; Leopoldus 
B e i 11, consiliarius aedilis, et Elias F i n k e l s t e i n ,  arckit,ectus.“

Nach der Schlutlsteinlegung und der Enthiillung der Votivtafel begaben sich die 
Festteilnehmer an den Reihen der Schiller, welche aut' den Stiegen und Giingen Spalier
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bildeten, voi'iiber in den reieh dekorierten mit der Kaiserbiiste geschmttekten Festsaal, 
wo eine wiirdige und erliebende Sohulfeier stattfand.

Zuniiobst begriifite der Direktor der Anstalt die ersehienenen illustren Festgaste, 
gab sodami in sohwungyollen Worten den Gefuhlen des tiefsten und warmsten Daukes 
dtir Seine k. und k. Apostolische Majestat, die hohe Unterriclitsyerwaltung, fur den k. k. 
Landesprasidenten Prinzen zu H o l i e n l o h e ,  den k. k. Landesschulrat, fiir die Landes- 
und Stadtvertretung und das Baukomitee Ausdruck, wieś auf die Wiclitigkeit der Schaffung 
und Ersckliefiung dieses neuen wiirdigen Heims fiir das II. Staatsgymnasium hin und 
yersicherte, dali der Lehrkorper eifrigst bemiiht sein werde, in treuer Erfiillung der ihm 
obliegenden Pflichten und im YollbewuCtsein der Verantwortlichkeit fiir das ihm anver- 
traute kostbare Gut, die Jugend, diese nieht nur zu lekren, sondern auch zu erzieken, 
bei ihr stets echt religibsen Sinn, strenge Sittliclikeit und wahre aufopfernde Liebe und 
Anhiinglichkeit zu Kaiser und Reich zu wecken und zu pflegen und so einen kriiftigen, 
gesinnungstiichtigen Nachwuclis keranzubilden zum Wohle dieser Stadf, der engeren 
Heimat und des grofien, schonen bsterreichisehen Vaterlandes.

Der selir beifallig aufgenommenen Anspraclie des Direktors folgte ein weilievoller 
Chorgesang mit deutschem Texte (Festgesang von Ch. v. Gluck), yorgetrageu vou den 
Schiilern unter der Leitung des Gesangslekrers der Anstalt, Prof. Jobami H o m e r .

Hierauf gab der Festredner, Professor Peter C h r i s t o f ,  in Kurze folgenden 
historiscben tJberblick iiber die Entstehung und Entwicklung des II. Staatsgymnasiums:

„Hockansehnliche Festyersammlung!
Voll begreilliclier Sebnsucbt baben wir, Lehrer und Schiller, den hohen Tag erwartet, 

an dem es unserer Anstalt yergiinnt wiire, die sie in ihrer Entwicklung beengenden Fesseln 
einer proyisorischen, durcbaus unzuliinglichen Unterbringung abzustreifen und ein neues, 
wUrdiges Heim, das allen modernen Anforderungen entspricbt, beziehen zu konnen.

Durcli die AUerhochste Gnade Sr. Majestat, unseres glorreicben Monarchen und 
durcb die besondere Fiirsorge der hoben Unterricbtsverwaltung sind unsere heibeu Wiinsche 
heute, wo unsere Anstalt in diesem prlichtig ausgestatteten Neubau in Gegenwart so yieler 
illustrer Glistę ihre Eroffuung feiert, niclit nur erfiillt, sondern geradezu iibertrotfen.

Fiir dieses uns zuteil gewordene so iiberaus reiche Geschenk sprecbo ich im Namen 
der Lehrer und der Schiller allen mafigebenden Faktoren den ehrfurchtsyollsten Dank aus.

Und nun sei es mir gestattet, in diesem fiir unsere Anstalt so hochbodeutsamen 
Momente einen kurzeń Riickblick auf die Vergangenbeit dieses Gymnasinms zu werfen.

Bis zum September 1896 besali Czernowitz ein einziges Gymnasium mit 17 Klassen 
und iiber 900 Schiilern ; es war also das Bediirfnis nacli einer zweiten kumanistischen Anstalt 
bereits lange yorbanden. Nachdem der Magistrat und der Gemeinderat von Czernowitz 
im Jahre 1891 ein Gesuch urn Erricbtuiig eines selbstandigen Untergymnasiums mit 
deutscber Uuterrricbtsspracbe iiberreicht und die Landgemeinden des Czernowitzer, Kotz- 
maner und Wiżnitzer Bezirkes in der Landtagssession des Jahres 1893 um Erricbtung 
eines Gymnasiums mit ruthenischer Unterrichtssprache angesucbt hatten, gerubten Seine 
kaiserlicbe und kbniglicbe Apostoliscbe Majestat mit Allerbbcbster Entschliefiung vom
25. Oktober 1895 allergnadigst zu genebmigen, dali in Czernowitz mit dem Sehuljahre 
1896/97 ein neues Staatsuntergymnasium errichtet werde.

Im Marz 1896 erschien das vom k. k. Unterricbtsministerium mit dem b. Erlasse 
vom 18. Februar desselben Jahres, Zl. 25519 herausgegebene Griindungsstatut dieses 
Untergymnasiums und enthielt die Bestimmung, da(3 die zu griindende Anstalt aus vier 
Stammklassen mit ausscblieBlicb deutscber und 4 Parallelklassen mit deutscber und 
ruthenischer Unterrichtssprache zu bestehen babę, von denen die i  ersteren sofort, die
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4 letzteren sukzessive zu aktivieren seien. Um der neuen Anstalt einen natiirlichen 
Zuflufi an Schulern zu sichern, wurde Jie Zali i der Schiileraufnahmen am k. k. Ober- 
gymnasium entsprechend eingeschrankt.

Zur dauernden Unterbringung der Anstalt wurde die Herstellung eines Neubaues 
auf dem Ferdinandsplatze neben der Herz-Jesu-Kirehe mit 12 Schulklassen, einer Tnrn- 
halle und allen sonst erforderlichen Raumlicbkeiten in Aussicht genommen, fiir welcben 
die Stadt.gemeinde Czernowitz ein geraumiges Grundstiick geschenkweise uberlieC. Zur 
interimistischen Unterbringung des k. k. Staatsuntergymnasiums wurde das zuletzt ais 
Landwelirkaserne in Beniitzung gestandene Ararialgebaude Conser.-Nr. 2341 in der Schui- 
gasse bestimmt. Dieses Gebiiude ist das iilteste Scbulhaus, welches nach der Erwerbung 
der Bukowina durch das osterreichische Kaiserhaus 1774 in diesem Uande errichtefc wurde.

Mit Allerhdebster Entschlieriung vom 3. Juni 1896 wurde der Professor des Staats- 
obergymnasiums in Czernowitz Vinzenz F a u s t m a n n  zum Direktor des Staatsunter- 
gymnasiums ernannt. Im Eaufe des Monates Juni wurde das Gebilude der ebemaligen 
Hauptschule mit Rlicksicbt auf den geringen, fiir diesen Zweck zur Verfiigung stebenden 
Betrag nur notdtirftig adaptiert und am 6. Juli vom neuernannten Direktor ribernommen. 
Am 4. September 1896 wurde das Schuljabr mit einem feierlicben Gottesdienste eroffnet. 
Uie Anstalt ziiblte damals 261 Schiiler.

Welcber filrsorglieben Pdege sicb die jungę Anstalt seitens ihrer Direktion und 
ibres Lebrkorpers gleich im Anfange erfreute, beweist der TJmstand, dab Direktor F a u s t 
m a n n  einen Unterstiitzungsverein fiir die armen Scbiiler des Untergymnasiums und 
Professor B i t t n e r  eine bibliotbeca pauperum ins Leben rief. Dieser Unterstiitzungs- 
verein wirkt noch beute und beute wobl noch energiseher ais frttber in iiberaus erspriefi- 
licber und segensreicber Weise, indem er arme, wiirdige Scbiiler obne Riicksicbt auf 
Nation und Konfession mit Biicliern, Kleidern und Stipendien ausstattet. Wenn aucli der 
Unterstutzungsverein iiber die bescheidene Summę von 7500 K verfiigt, so bat er dennocb 
3 Stipendien a 100 K fundiert, von denen das erste im Jabre 1898 zur bleibenden 
Erinnerung an das 50jahrige Regierungsjubiliiutn Sr. Majestat des Kaisers gestiftet 
wurde, das zweite den Natnen Kaiserin-Elisabetb-Gedaclitnisstiftung fiibrt und das dritte 
in dankbarer Anerkennung der Verdienste des verstorbenen Hofrates P o m p ę  um das 
Gedeiben des Vereines Wilhelm Pompe-Stiftung heifit.

Uber Ansucben der Direktion wurde der Anstalt mit dem hohen Ministerialerlasse 
vom 11. November 1896, Zl. 23153, die alljahrliche Herausgabe eines Programmes vom 
Schuljabre 1897/8 an bewilligt.

Zur Forderung der Gesundbeitspflege und der kdrperlicben Ausbildung der Scbiiler 
wurden alljabrlicb zweckentsprecbende MaCregeln in den Lebrerkonfefenzen berafen und 
im Verlaufe der einzelnen Schuljabre durcbgefubrt.

Der grolie Zudrang zu der rutbeniscben Abteilung der 1 Klasse maclite eine 
Teilung der letzteren und die Erricbtung einer Expositur notwendig. Seit. dem Schuljabre 
1900/1 ziiblte die 1. Klasse drei Abteilungen : eine deutsche und zwei utraquistische; 
erst von diesem Schuljabre (1904/5) an wird es an unserer Anstalt — wegen der Eroff- 
nung des Kotzmaner Gymnasiums — zwei deutsche und eine rumiinische Abteilung der
I. Klasse geben.

Das Jabr 1900 brachte dem jungen Gymnasium eine bobe Auszeicbnung. Seine 
Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricbt Dr. Wilhelm Ritter v. H a r t e l  
beebrte es am 2. Dezember mit seinem lioben Besucbe.

Zutolge Allerbocbster EntscblieCung vom 10. Oktober 1900 wurde das k. k. Staats- 
untergymnasium in Czernowitz vom Schuljabre 1901/02 an zu einem Obergymnasium 
sukzessiyp ausgestaltet und eiliielt den Namen „K. k. II. Staatsgymnasium in Czernowitz".
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Dieser angeordneten Ausgestaltung entspraclien aber keineswegs die zur Verfilgung 
stehenden Riiumlichkeiten; es niuCten dalier mit Beginn des Schuljahres 1901/2 zwei 
weitere Lokale in der Iteitschulgasse gemietet werdeu. NaturgeiniiC trat aucli eine 
Vermeluung der Lelirkrafte ein. In diesem Scbuljalire erhielten die ruthenisch-deutschen 
Parallelabteilungen mit dem h. Min.-Erlasse vom 20. September 1901, Zl. 26933, eine 
eigene Leitung. Ilatte die kolie Unterrichtsyerwaltung damit dem kranken Rirektor der 
Anstait eine Erleichterung zu verseliajfen gedacht, so sollte er sieli leider niclit melir 
lange dieser Ftirsorge erfreuen. Am 2. Okioter 1901 erlag Direktor F a u s t m a n n  
seinem tiickischen Leiden und Pro(. Josef B i t t n e r  wurde mit der didaktisch-plldago- 
giseben Leitung der deutschen Abteilungen und mit der administrativen Geschaftsfulirung 
betraut. Er fiihrte sie bis zum 16. Marz 1902, wo er sie unter Intervention des Henn
k. k. Landesschulinspektors Dr. Karl T u m l i r z  dem mit Allerlibclister Ent-selilieCung 
vom 2S. Februar 1902 ernannten Direktor Kornel K o z a k  ubergab ; die besondere Leitung 
der utraquistischen Parallelklassen wurde aufgelassen und die Anstait erhielt wieder 
iliren einlieitliclien Charakter. Sie zabite damals 5 deutsche Stammklassen und eine 
deutsclie und 5 utraquistische Parallelklassen mit zusammen 471 Schiilern.

Mit Beginn des Sehuljalires 1901/02 wurde der Unterricht in der rbm.-kath. und in der 
mosaischen Religionslehre den Schiilern dieser Anstait abgesondert von denen des I. Staats- 
gymnasiums erteilt. Ebenso wurden auch der Lehrplan und die Organisation der mit 
Beginn des Sehuljalires 1902/3 an der Anstait zu erbftiienden ruthenisch-deutschen Vor- 
bereitungsklasse mit dem Min.-Erlasse vom 22. Oktober 1901, Zl. 26548, bestimmt. Dank 
den auCerordentlichen Dotationen seitens der hohen Unterrichtsyerwaltung und den 
rastlosen Bemiihungen des ueuen Direktors erluhren in diesem und in den folgenden 
Jabren die yeischiedenen Lehrmittelsammlungen eine ganz erhebliche Ausgestaltung.

Im Scbuljalire 1902/3 wurde im Simie des Min.-Erlasses vom 30. Oktober 1900, 
Zl. 28075, die VI. Klasse in 2 Abteilungen erbtfnet und zufolge Min.-Erlasses vom
28. September 1901, Zl. 18952, die rutlienisch-deutsche Vorbereitungsklasse errichtet, die 
die Aufgabe bat, Knaben mit ruthenischer Muttersprache die zum Eintritte in die erste 
utraąuistiscbe Gymnasialklasse erforderliche Vorbildung zu geben und so die ungehemmte 
Durclifilbrung des fiir diese Klasse normierten Lehrplanes zu ermoglichen. Beliufs Unter- 
bringung dieser Klassen mufiten 3 weitere Lokale in einem separaten Priyatgebaude in 
Miete genommen werden. Die Anstait zabite demnach in diesem Scbuljalire 14 Klassen 
mit 564 Schiilern, die in 3 benachbarlen Gebiiuden untergebracbt waren. Dali dieser 
niifiliche Umstand aut den ganzen Unterricht hemmend wirken mulJte, ist selbstyerstilndlicb.

Dagegen muli die erfreulicbe Tatsache beryorgehoben werden, dali in diesem Jahre 
iiber Anregung des iiberaus ftirsorglichen und zielbewuliten Herm Direktors K o z a k  eine 
Vermebrnng der Freifiiclier eintrat, indem mit dem Min.-Erlasse vora 9. Oktober 1902, 
Zl. 16572, die Einfuhrung von drei neuen Gesangsstunden, und zwar je eine Stunde fur 
rom.-katli., fiir gr.-or. Kircliengesang und fiir den rutlienisch-weitlicben Gesang, vom 
2. Semester 1902/3 angefangen, genehmigt wurde. Ebenso wurde aucli ein Ii. Kurs fur 
den Unterricht in der Stenographie (1 St. wocbentl.) erbtfnet. Schlielilich wurde mit dem 
Min.-Erlasse vom 5. Juli 1902, Zl. 6989, der relatiy-obligate Unterricht im Ruthenischen 
in den deutschen Stammklassen in je 2 gesonderten wbchentlichen Stunden eingefiilirt.

Im Scbuljalire 1903/4 erfulir die Anstait eine weitere Ausgestaltung, indem im 
Sinne des Min.-Erlasses yom 30. Oktoher 1900, Zl. 28075, die VII. Klasse erbtfnet wurde, 
so daC unser Gymnasium im abgelaufeneu Scbuljalire 15 Klassen mit 614 Schiilern zilblte. 
Die Iriilieren zwei ruthenischen Freikurse wurden jetzt in yier aufst.eigende relatiy- 
obligate Kursę zur Ausbildung der Schiller nichtruthenischer Nationalitilt in der ruthe- 
nisclien Spraclie umgewandelt und ein zwei ter Kurs fiir den Unterricht im Franzosischen
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ak tiviert .  Ja, die Fursorge der neuen Direktion und das Wohlwollen des liohen k. k. 
Landesschulrales g i n g  noch weiter:  dem la nggehegten  Bediirfnisse nacli einem Schularzte 
ward im abgelaufenen Schuljahre Reehnung getragen und der k. k. Sanitii tskonzipist 
Dr. Michael L e w i c k i  zum Schularzte fiir die A n sta lt  bestellt.

Die von Prof. Friedr. L o e b l  eingeriehtete  arcluiologische Saminlung bat audi im 
letzten Schuljahre eine anselinliche Bereicherung erfahren.

So wetteifern Direktion und Lehrkorper mit einander im edlen Bemtihen, die ju n g ę  
ihrer W a r t u n g  anyertraute A nstalt  a u f  alle W eise  zu  fordem und zu heben. Und waren 
sie bis nun in diesen Bemiihungen durch die provisorische Unterbringung der A n sta lt  
vielfach gehem m t und behindert, so sind sie nunmehr in diesem iierrliclien Neubau zu 
der schonen Hoffnung berechtigt,  dafi ihr Gymnasium einer gli icklichen Z u kun ft  entgegen- 
gehe,  daft es froh gedeihen und bliihen und die rechten humanistischen Friichte tragen 
werde. Das walte G o t t !“

Nun folgte  nachstehende Festrede in ruthenischer Sprache, gehalten von Professor 

Julian K o b y l a ń s k i :

BncoKO^ocTOHHi rocTi fi Bu mhju ynennicH !
HpaanyeMo hhhi BeaHKe niKMBHe clbuto, kojih to Bi^uiinae ca  hoba rapua 6y/\ioaa, 

4 e Mae luieKsmi ca yM i cepge Moao/\oro noieojiiHa, KOTpe-o paa, hic n ac cTapiunx He cTane, 
sacTynHJto pooiTHHgKi ch-ih  b Kpaio i ^epacaBi. A iąoó ocariiyTH cio ó^iaropo^ny Mery, to 
Mipo^afini Kpyrw nocTapaan ca  o Te, lgod ochobhhh, na K0Tpnx thjkhtb o6pa30BaH€ hoko.iih b , 
6y jih TpHBici i cxoaci 3 HafirapHifimnM BHgBBrroM juo^ckoT HayKH. CaMa-ac yuenicTb ho b u - 
c/rapnae 40 yó.iaropo^HeHa fi BHKimieHa .ho^ckoio ecrn a, ce-o-rro ero cep ga, ero 4 ynienmjx 
npHKMOT. Hayna My chtjł mob pi^na nocecTpa pasom im  a pe.iiYieio, igoo tuk sL i.ihbiiiii ca  
b 04  Hy c y tn y  o^hhhhio bhtbophtk  y  n ac 6-iaropo^Hnfi fi peYiYifino-Mopa.iLHHH xapaKTep. 
3  JieKTypw cTapmiHHx K.iaciiKiB nisHaeMO, igo fi noram i n pa My baji h 40 Be.iH,iHiix 41'fi, cnoHy- 
KaHnx uiaHOio 4 -ia cboix ooria, .iioooBiio 40 BiraHHH, BBiuanBOCTnio 4 -ia d.uiacHŁoro fi no- 
ca y x y  sukoiub, Ta damiMo y  hhx, igo *ix CŁBiroai Ha gapHHi nayKH ne óea peaiYifiHocTw fi 
6t h 'ihhx iionyBaHL. A  rapHa, Biiapyraeua <i»opMa ixhhx nncaHL i ą l a  iiiTykh, hh-hc He ynaaye  
Haa na 're, igo oiih ctphmwh 40 Toro, aóu ip.ie oopaaoB iHe ai-i.iajio-ct b o^Hy rapMOHifiny 
gi-ucTB 3  HoaiTHHX ./irrepaTyp no^ae Haa mKo-ia Igo HafiKpacmoro, Igo Hafiaiiimoro, adn tm łkh  
b mojio^ hx Baum x cepgax saiia-iHTH HCKpy toi doacecTBeiiHoi ch-ih , aica sbctl c a  iioeaiia fi 
ecTerwMiie nouyTe, Ta igod Ta MCKpa cna-ia cnoeio hhctoio «i*oj)moio i d^iaropo^HHM swicTOM 
ceJ)eA y chkmx dyp i Henaro^HH, ani Hepaa to iiocruraioTi. Maao igo iie Koac^y -iio^Hiiy.

3BepTaiouHCŁ Tenep to-iobho B ac pycici ąitw a ni/\ coaoMaiioi cTpixw, Konne Meni 
iii^necTH b iiniii t a k  TopacecTBeumfi 4./LH nac x b c .Yl Barny yiiary na Te, np)ó i Bu dy-m 
biiobhi cLBi^oBii aaB^aui, aicy Mae 4.1H B ac riMHaanłMma nayna. 4efi-jK0 na Te nafiacuihinnfi 
MoHapx aa iiohhhom h e b tom hm h x 3acTynnHKiB Hapo^y ochobab cio tiMHaamo, igoo Bu cno- 
BHa îa odoBiiaKH, a Ki iiirco-ia i iiiKi-iLHi aaKonii Ha Bac noK-ia^aiorr.; nefi ace Ha to HcepTByioTB 
Bani i di/^ni podani mokg fi noc-iT/piy KepBaBHgio, adw B a iiepeHa-ia ca iiaynaMa, iipunopy- 
MeiiaMH BaM yHHTe-iaMa BaniHMa. Ha Bac, igocB Te npacni.iH cio^a ia bcix cropin namoi 
/\oporoi KpaiHH, r-ia^HTL bch cycniaLHicTB, hk na rpa^yn^e, MnoroHaAiHHe noKO-iiHe. ToMy 
yn iT t ca iim.ii.ho fi ignpo, c^iyxaiiTe nopa^ i yniMHeHL Bamnx nacToaie^iiB, odpaaywTe yw 
i cepge, moda, po3CTaBHBmn ca paa 8 cum aaBe^eiiew, Bm ctb-ih  mo îo^uamm dô pHMH fi 
HecmiMii Ta a^idmiMM, aanarn ca fi bhciiihmh HaynaMii Ha yniBepanTeTi, Ta igod Ha Bac, no 
poKax HeyTOMHMOi npagi, tjisiąTjm  Bami yuHTe^ii, po^nni, 3eM.iaKM ii rop^o fi pa^o! O^iiaK 
npa H m BciM ne 3adyBafire saBci^w dyTii i^ uihmmh cyiiporw bcix B aihhx /\odpoAub, do ac 
yuMTe ca, igo óc/ccpiGTlz 7:‘dY"d <X'̂ f.G /yyn(ocę z e  y.at y.ax(aę. IIpocTyfire 40 BMxoBaBaoi mcth 
CTapHniiHx PpeKiB, 40 7.<x)\Q7,(x.'(ztylz} igod na Bac 34ificHMB ca nncKaa in corpere sano mens
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san a, igo6 Bn nopoayMijw cposa fe T o ro : E d e l sei der M ensch, hilfreich  und g u t ! .Inm  tukhm 
uhhom, ko.ih apiiicnoTe ci jitoMSyrH .iioflCKiiro b.iarnpopiH, ocrane Hmiiimia x;ui.uiiin pjin B ac  
npoBipHoio 3opeio Ha ifi.ie skhtb, a Topi cnoBHHTŁ ch ii napił' Eaiunx yHirreaiB i popnuiB, 
HKi ohh Ha B ac  nuK.iapu.iii. A TOMy, np> ciipowory po thx napić nopae Basi i eyeni.iMiicTi,, 
Korpa paTicasin ypepmye o-iara.iV b i i  rymaniTapni oaisepemi, to crap :in a- ca  aaiu-irpu, up>6 i 
Bu a B am oro Colty ko.uicł BipupnMii.ut ca  'riii miipiiiin cycni.iBHOCTii, KOTpy aBesio bithhhoio, 
a Ha Tenep, np»6 Bu dopfii cobicubsi cnoBimneM odoBnaiciB iipiiHHHHJiii ch / o  toto, a6n 
cyciiU tnicTŁ, np> B ac ypepacye i nippepinye, na B ac He aaae.ia ca . He meninie MyciiTi. ch 
B ania iipauiiicTŁ BipHocirrn i po Cl.nnmoY ^ m a in ii i  1’aócóypi'in, Taii po Gro Be-iHuecTBa Hamoro 
JIaiiaciiiH m oro llpcajnr. mo ,mob óaTBKO pipmiii aaoiUKye ca  i ;iko jK i Hayamism aanepcnamu, 
b Tiii iiii.ui, npid Gro nippani aa nocpepcTBOM npocBBira i Mopa-iłhocth ctoh.ih siob pipmi 
nip ero chhkiuhm CTarosi, ipod boi eram i dparasm  opHor Morythoi popami, pipnoro npaio i 
b Ithhiiii, ipoó bci dy.m epHi i oooiii.iLHO coói igiini: a .m m  Topi apincmiTL ch raca  o rismaaiiii 
y ir tu ti  et d o ctrin ae, npi tbic cxom e na K .nri Hamoro M oiiapxa: „V irib u s u n itis“.

Sodann wurde das rutlienische Chorlied „Moa B i r u i i H a  A B C T p i a “ , yerfaiit von J. Worob- 
kiewicz, unter Leitung des Gesanglehrers Eugen F e d o r o w i c z  gesungen.

Hierauf ergritt' Direktor K o z a k  nochmals das Wort und ricktete nacbsteliende 
Ansprache an die Sehuljugend:

„Heine lieben jungeu Freunde!
Ich begriifie Sie in diesen neuen lichten, luftigen Ra. um en auf das liebevollste und 

wunsche Ilinen allen die besten Studienerfolge.
Durcli die Allerhochste Gnade unseres gut.igen Kaisers und die munifizente Fiirsorge 

der holien Unterrichtsyerwaltung ist Ilinen dieses prlichtige, reich ausgestattete Scbul- 
gebiiude gewidmet. Iliretwegen sind die yielen schweren Opfer seitens des Staates und 
der Stadtgemeinde gebracht worden, um Ilinen die Mogiichkeit einer hoberen Bildung 
und dadurch aucli einer besseren Zukunft zu bieten. Trachten Sie daher, sieli dieser 
groCen Gabe durcli gewissenliafte ErfiłUung aller Ihrer Pflichten stets wiirdig zu erweisen. 
Seien Sie stets dessen eingedenk, dali der Ruf einer Anstalt auch von dem Yerbalten 
ihrer Zoglinge abhilngt! DaC dieser Ruf ein guter sei, dazu soilen Sie aus allen Kriiften 
beitragen.

Vor allem lialten Sie sich vor Augen, daC wabre Religiosiiht und strenge Sittlielikeit 
die besten und kraftigsten Stiitzen der menscbliclien Gesellsohaft sind und daC jede 
Bildung des inneren Halt.es entbehrt, wenn die Grundlagen des sittlichen Charakters feblen!

lialten Sie aber aucli stets hoch und lieilig die Liebe zum Vaterlande und zu dem 
angestammten Herrscherhause, da aus der Liebe zum Vateriande jene Tugenden ent- 
spriefien, welehe den Bestand und die gedeibliche Entwicklung des Staates sicliern!

Sorgen Sie datur, dali die guten Leliren, die Sie bier an der neuen Bildungstiitte 
empfangen werden, in I ii ren jugendlichen Herzen feste Wurzeln sclilagen, tief genug, 
dali sie fur Ikrę ganze Lebenszeit sieli in kriiftigem Halt bewilhren gemaC dem alten 
romischen Spruche „non sckolae, sed yitae discimus“ !

Unter dieser Voraussetzung will ich hoffen, (lali Sie keranwacksen werden zu einem 
an Korper und Geist gesunden, kraftigen und frohen Gesciileckte, das treu zu Gott, 
Kaiser und Vaterland kalt und aucli in ernsten Tagen jene Hoffnungen redlick erfiillt, 
die Staat und Gesellschaft in Sie zu setzen berechtigt sind.

So wollen wir denn lieute alle, wir Lehrer mit Herzen voll Liebe fiir die frolie 
Jugend, Sie aber, meine lieben jungen Freunde, mit dem festen Vorsatze. stets eifrige, 
wohlgesittete, glaubensstarke und patriot.isch gesinnte Scbtiler zu sein, das neue Sckuljakr 
im neuen Sckulbause beginnen, im Yertrauen auf Gott und auf die fernere Teilnakme
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aller Edlen, die bislier unserer jungen Anstalt ihr Wohlwollen in so reicliem Mafie zuge- 
wendet haben.

Und mm obliegt uns nocli die heiiige Pflicht, dem fiirsorgliehen, giitigen Monarchen 
in tiefster Ehrfurcht unsere grofie Dankesscbuld abzustatten. Denn wo immer in 
Osterreichs Gauen ein neuer Scbulbau dem Boden entsteigt, da wird mit dem Seblufistein 
aucli ein Denkmal erriehtet unserem glorreichen Kaiser, dem erliabenen Schopfer mul 
machtigen Fijrderer der osferreichischen Neuscbule, dem bohen Protektor der KUnste 
und Wissenschaften, dem weisen, gerechten und edlen Ftirsten, um den uns das Ausland 
bewundernd beneidet, Allorhochst welcher allen Volkern seines weiten Reiches oline 
Unterscbied des Glaubens und Stammes gleiebe Liebe und Wertschatzung angedeiben 
liifit, filr ibr geistiges und materielles Wobl rastlos sorgt uiul schafft und iinermiidlich 
bestrebt ist, sie alle unter seinem milden und gerechten Szepter mbglichst glficklicb und 
zufrieden zu maeben.

Lasset uns also in dieser weihevollen Stunde unserem erlauebten, allverehrten, 
yielgeliebten Kaiser sowie iiberhaupt dem Allerbochsten Herrsoberbause in unbegrenzter 
ebrfurehtsvoller Dankbarkeit das Gelijbnis innigster Liebe, nnwandelbarer Treue, Erge- 
benbeit und Anbanglicbkeit erneuern und diesen aus dem Grunde unserer Herzen kommenden 
patriotiscben Gefiihlen dadurch Ausdruck yerleiben, dali wir in den Jubelruf einstimmen: 
Seine k. und k. Apostolische Majestiit, unser allergnadigster Kaiser und Herr Franz 
Joseph I. lebe boeb, mnobaja lita! Hocb!“

Brausende Hoeli- und mnobaja lita-Rufe ertbnten aus den jugendlieben begeisterten 
Kehlen und der vereinigte Gymnasiastenchor sang die Volksbymne abweehselnd in deutscher 
ulid rutheniscber Sprache.

Nacb Schlufi der ungemein erhebenden offiziellen Feier richtete Se. Dureblaucbt der 
Herr Landesprasident an die st.udierende Jugend nocli einige aufmunternde Worte, in 
denen er sie zu Fleifi und Ausdauer auftorderte und ihnen die Liebe zu Yaterland und 
Heimat besonders einpragte.

Mit einem herzliclien „Griifi Gott, Kinder!“ verabschiedete sieli Seine Dureblaucbt 
von der Scbuljugend, die ilim lebhaft akklamierte.

Sodami erfolgte im Konferenzzimmer die Vorstellung des Lebrkorpers der Anstalt. 
Hier iiufierte der Herr Landesprasident seine yollste Zufriedenbeit iiber die in allen 
Teilen gelungene Scbulfeier, eiferte die Lelirer zur weiteren gewissenhaften Pflicht- 
erfiillung an und spracli dem Direktor fur die zielbewufite Leitung der Anstalt in selir 
warmen Worten seine Anerkennung aus.

Hierauf wnrde iiber Einladung des Direktors ein Rundgang dureb alle Teile des 
Gebiiudes angetreten, wobei nicht nur die tadellose Ausfiihrung des Baues, sondern aueh 
die den raodernen Anforderungen entspreeliende innere Einrielitung allgemeinen Beiiall 
fanden. Bei dieser Gelegenheit liefi sieli Seine Dureblaucbt die beim Baue beschattigt.en 
Gewerbetreibenden vorstellen, denen er wiederholt uneingesebranktes Lob zollte.

Zum Sehlusse wnrde die Direktionskanzlei besiebtigt, wo Seine Dureblaucbt sowie 
die iibrigen anwesenden Honoratioren ilire Namen in das Gedenkbuch der Anstalt eintrugen.

Hiemit batte die Scbulfeier um 12'/o Ubr ibr Ende.
Um 8 Ubr abends veranstalteten die dankbaren Schiller der Anstalt Seiner Durchlaucht 

dem Herrn Landespriisidenten Prinzen H o li e n 1 o li e, dem Herm Landessebnlinspektor 
Dr. T u m 1 i r z und dem Direktor K o z a k  einen von den Professoren I s o p e n k o  und 
O l s z e w s k i  geleiteten imposanten Faekelzug, wobei es an begeisterten Ovationen 
nicht fehlt.e.

Aus Anlafi dieser Erbffnungsfeier liefen zalilreicbe Begliickwunsebungsscbreiben und 
Telegramme seitens der Schwesteranstalten des Laudes, der Gdnuer, gewesener Lelirer
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und sonstiger Frennde der Anstalt ein, wofilr denselben aucli an diesel' Stelle der ge- 
ziemende Dani: liiemit ausgesprochen wird.

Am 5. September nachmittags fand die Verlesung der Disziplinaryorschriften 
und des Stundenplanes statt. Der regelmafiige Unterrioht begann am 0 September 
um 8 Ubr yormittags.

Im Beriehtsjabre erfuhr die Anstalt ihre yollstandige Ausgestaltung, indem im 
Sinne des Min.-Erlasses vom 30. Oktober 1900, Zl. 28075, die VIII. Klasse erófinet wurde. 
Die Anstalt zahite also im abgelaufenen Schuljahre 10 Klassen und eine ruthenisch- 
deutsche Vorbereitungsklasse, die in dem prachtigen neuen Gebilude wilrdig unter- 
gebracht waren.

Hinsiohtlich der den Freifachern zugewiesenen Stundenzahl ist insoferne eine 
Vermehrung zu yerzeichnen, ais mit dem L,-Soh -R.-Erl. vom 28. Juni 1904, Zl. 4957, 
genehmigt wurde, dafi der Unterrioht in der Stenographie aucli im II. Kursę in zwei 
wochentlichen Stunden erteilt werde.

Im Personalstande des Lehrkorpers traten folgende Veranderungen ein:
Mit dem Min.-Erl. vom 8. Juni 1904, Zl. 17834 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Juni 

1904, Zl. 5337), wurde dem proy. Hauptlehrer an der h. o. k. k. Lehrerbildungsanstalt 
Peter K u m a n o w s k i  eine defmitiye Lehrstelle am h. o. k. k. II. Staatsgymnasium 
yerliehen.

Mit dem Min.-Erl. vom 9. Juni 1904, Zl. 17742 (L.-Sch.-R -Erl. vom 29. Juni 
1904, Zl. 5328), wurde der supplierende Religionslelirer Siegmund S z y  m o n o w i c z 
zum wirklichen rom.-kath. Religionslelirer an der Anstalt ernannt.

Zufolge Min.-Erl. vom 9. Juni 1903, Zl. 184G3 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 29. Juni 1904, 
Zl. 5329), wurde der proyisorisohe Lehrer an der Filiale des I. Staatsgymnasiums in 
Ozernowitz Dr. Miron K o r d n b a  zum wirklichen Lehrer am II. Staatsgymnasium 
mit der Rechtswirksamkeit vom 1. September 1904 daselbst ernannt.

Zufolge Min.-Erl. vom 10. Juni 1904, Zl. 18396 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 29. Juni 
1904, Zl. 5331), wurde der Prof. Adolf M i c h n i e w i c z  aus Dienstesriicksicliten auch 
fur die Dauer des Schuljahres 1904/5 der Filiale des I. Staatsgymnasiums zur Dienst- 
leistung zugewiesen. Die Stelle desselben wurde durch den Supplenten Adolf 
C z e r n y  yersehen.

Mit dem Min.-Erl. vom 28. Juni 1904, Zl. 20017 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 9. Juli 
1904, Zl. 5643), wurden die Professoren Peter C li r  i s t o f, Dr. Moses S i g a 11, Sergius 
S z p o y n a r o w s k i  und Johann T i r o n  in die VIII. Rangsklasse mit der Rechts
wirksamkeit vom 1. Oktober 1904 befordert.

Auf Grund des Min.-Erl. vom 15. Februar 1896, Zl. 3839, wurde mit dem 
L.-Sch .-R .-Erl. vom 12. Juli 1904, Zl. 5508, der Professor Dr. Moses S i g a l l  pro- 
yisorisch — vom 1. September 1904 angefangen — dem Direktor der Anstalt zur 
Aushilfe in den Administrations- und Kanzleigeschiiften zugewiesen.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 27. Juli 1904, Zl. 5680, wurde dem Direktor Kornel 
K o z a k  die Lehryerpflichtung auch fur das Schuljahr 1904/5 auf drei woclientliche 
Lehrstunden ermafiigt.

Zufolge Min.-Erl. vom 8. August 1904, Zl. 22468 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Sep
tember 1904, Zl. 7552), wurde der Supplent Orest H a n d i a k  zum wirklichen Lehrer 
am Staatsgymnasium mit ruthenischer Unterrichtssprache in Tarnopol ernannt.

Mit dem Min.-Erl. vom 31. August 1904, Zl. 30030 (L.-Sch-R.-Erl. vom 14. Sep
tember 1904, Zł. 7856), wurde der Professor Sergius S z p o y n a r o w s k i  ab 1. Sep
tember 1904 dem neu errichteten Staatsgymnasium in Kotzman zur Dienstleistung 
zugewiesen und mit der proyisorischen Leitung dieser Anstalt betraut.



—  67

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 31. August 1904, Zl. 7296, wurde. der Lehramts- 
kandidat Joil K o  h a n  zum Supplenten an der Anstalt bestellt.

Se. Exzellenz der Herr Minister fur Kultus und Unterricht ernannte mit dem 
Erlasse vom 30. August 1904, Zl. 30042 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 8. Septemher 1904, Zl. 
7746), den Supplenten Hilarion F e d o r o w i c z  zum wirklichen Lehrer am Staats- 
gymnasium in Kotzman.

Zufolge Sitzungsheschlusses des k. k. Landesschulrates vom 16. Septemher 1904 
(L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Septemher 1904, Zl. 7601) wurde der Supplent am Staats- 
gymnasium in Sereth Theodor K e r n  zum Supplenten an der Anstalt bestellt.

Auf Grund des Min.-Erl. vom 12. August 1904, Zl. 28521 (L.-Sch.-R.-Erl. vom
5. Septemher 1904, Zl. 7219) wurde der wirkliche Lehrer Franz O l s z e w s k i  mit der 
Erteilung des niclitohligaten Unterrichtes in der franzosischen Sprache hetraut.

Zufolge Erlasses des k. k. Landesschuli-ates vom 9. Septemher 1904, Zl. 7839, 
wurde dem Professor Viktor P  r e 1 i c. z krankheitshalher der erbetene oinmonatliche 
Urlauh bewilligt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Septemher 1904, Zl. 7981. wurde der Lehramts- 
kandidat Josef P r o s  k u r n i c  k i zum Supplenten an der Anstalt bestellt.

Se. Exzellenz der Herr Minister fur Kultus und Unterricht ernannte mit dom 
Erlasse vom 5. Septemher 1904, Zl. 14441 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. Septemher 1904, 
Zl. 8108), den suppliorenden Turnlehrer an der gr.-or. Oberrealschulo in Czernowitz 
Johann W i l h e l m  zum definitiven Turnlehrer an der Anstalt, und zwar mit der 
Rechtswirksamkeit vom 1. Oktoher 1904.

Se. Exzellenz der Herr Minister fur Kultus und Unterricht versetzte mit dem 
Erlasse vom 16. Septemher 1904, Zl. 31720, (L.-Sch -R.-Erl. vom 26. Septemher 1904, 
Zl. 8539) den Professor Viktor P r e l i c z  — nach einer dreifiigjahrigen ehren- und 
aufopferungsvollen Dienstzeit — mit Ende Septemher 1904 in den wohlverdienten 
Ruhostand.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 29. Septemher 1904, Zl 8536, wurde gestattet, dafi 
der Lehrer an der landwirtschaftlichen Landesmittelschule in Czernowitz Adolf 
B u c h  e r  ais Hilfslehror fur den Unterricht in Geographie und Gcschichte fur das 
Schuljahr 1904/5 an der Anstalt in Nebenyerwendung genommen werde

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 4. Oktober 1904, Zl. 8641, bezw. Zl. 8743, wurde 
den Professoren Emil M a ł a c h o w s k i  und Eugen R. v. S e m a k a ab 1. Oktoher 1904 
die I. Quinquennalzulage zuerkannt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 28. Oktober 1904, Zl. 9404, wurde dem Professor 
Władimir K m i c i k i e w i c z  vom 1. Septemher 1904 angefangen die II. Quinquennal- 
zidage zuerkannt.

Mit dem Min.-Erl. vom 16. Septemher 1904, Zl. 32.629, (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
7. November 1904, Zl. 9369) wurde der Landesschulinspektor in Lemherg Anton 
S t e f a n o w i c z  mit den Funktioncn eines Fachinspektors filr don Zeichenunterricht 
an Mittelschulen in der Bukowina auch filr das Schuljahr 1904/05 hetraut.

Zufolge Erlasses des k. k. Landesschulrates vom 16. Septemher 1904, Zl. 10.015, 
wurde der bisherige Nebenlehrer filr das Turnen an der Anstalt Johann R ad om sk i  
zum supplierenden Turnlehrer an der gr.-or. Oberrealschulo in Czernowitz bestellt.

Das k. k. Ministerium filr Kultus und Unterricht genehmigte mit dem Erlasse 
vom 6. Oktober 1904, Zl. 33653, (L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Oktober 1904, Zl. 9312), dafi 
der Supplent am h. o. stadtischen Madchenlyzeum Karl S c h wa n  auch fur die Dauer 
des Schuljahres 1904/05 ais Nebenlehrer filr Freiliandzeichnen am II. Staatsgymnasium 
yerwendet werde.
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Zufolge L  -Sch.-R.-Erl. vom 11. Noyember 1904, Zl. 8843, wurde der wirkliclie 
gr.-kath. Religionslelu-er Athanasius L e wi ń s k i  — unter Zuerkennung des Titels 
„Professor11 — im Lehramte deflnitiv bestiitigt.

Mit dem Min -Erl. vom 10. Noyember 1904, Zl. 38249, (L.-Scli-R.-Erl. vom 
18. Nov. 1904, Zl. 10611) wurde der wirkliclie Lebrer Peter Ku ma n o ws k i  zum 
Mitgliede der k. k. Prtlfungskommi.ssion fur allgemeine Volks- und Biirgerschulen mit 
dcutscher, rumiinischer und rutbenischer Unterrichtssprache in Czernowitz fiir eine 
dreijahrige Funktionsperiode (bis zum Schlusse des Schułjahres 1906/07) ernannt.

Zufolge L-Scli.-R.-Erl. vom 11. Nov. 1904, Zl. 8831, wurde an Stelle des bis- 
hcrigen Nebenlehrers fur rutlien.-weltlichen, gr.-kath. und gr.-or. Kirchengesang, 
Eugen F  e d o r o w i c  z. der k. k. Rechnungsassistent bei der gr.-or. Giiterdirektion 
Alexandor S a d a g ó r s k i  mit der Erteilung dieses Gesangsunterrichtes und iiberdies 
mit der Leitung des Cliorgesanges in der gr.-kath. Kirche proyisorisch betraut. Alit 
dem Min.-Erl. vom 1. Dezember 1904, Zl. 39.920 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 13. Dez. 1904, 
Zl. 11.409) wurde dessen Verwendung genohmigt.

Mit dem L.-Scli -R.-Erl. vom 2. Dezember 1904, Zl. 11.065, wurde der gewesene 
Supplent am I. Staatsgymnasium in Czernowitz, Alois L e b o u t o n ,  zum Supplenten 
an der Anstalt bestellt

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Noyember 1904, Zl 10.511, wurde dem Professor 
Nikolaus I s o p e n k o  vom 1. Dezember 1904 angefangen die I. Quinquennalzulage 
zuerkannt.

Mit dem Min.-Erl. vom 30. Noyember 1904, Zl. 41701, (L.-Sch.-R.-Erl. vom
17. Dezember 1904, Zl. 11382) wurde dem Professor Julian K o b y l a ń s k i  fiir heryor- 
ragende Leistungen auf padagogisch-didaktischem Gebiete im Sinne des tj 13 des 
Gesetzes vom 19. September 1898 eine cinmalige Subyention im Befrage von 400 K  
bewilligt.

Mit Allerhochster Entschliefiung yoin 25. Dezember 1904 (Min.-Erl. vom 31. De
zember 1904, Zl. 45.281), wurde der Professor Sergius S z p o y n a r o ws k i  zum Direktor 
des Staatsgymnasiums in Kotzman ernannt.

Mit dem Min.-Erl. vom 28. Marz 1905, Zl. 9712 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. April 1905, 
Zl. 3382) wurde dem wirklichen Lehrer Dr. Miron K o r d u b a  krankheitshalber ein 
hnlbjahriger Urlaub bis zum Schlusse des Schułjahres 1904/5 erteilt und gleichzoitig 
dessen Stellyertretung im Lehramte geuehmigt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 24. Marz 1905, Zl. 2576, erhielt Prof. Friedrich 
L 6 b 1 zum Zwecke der Teilnahme an dem Archaologen-Kongresse in At-hen einen 
dreiwochentlichen Urlaub (vom 27. Marz bis 16. April). Gleichzoitig erhielt Direktor 
Kornel K o z a k  fiir eine Gesellschaftsreise nach Konstantinopel einen zwolftagigen 
Urlaub wiihrend der Osterferien.

Mit dem Min.-Erl. vom 25. April 1905, Zl. 24.910 ex 1904, (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
9. Mai 1905, Zl. 3889) wurde der an den boiden Staatsgymnasien in Czernowitz in 
Verwendung stehende israelitische Religionslehrer Abraham H e u m a n n  ausnahms- 
weise ad personam zum wirklichen israelitischen Religionslehrer am 4. Staatsgym
nasium ernannt.

Am 10. September nahmen Schiller und Lehrer an den feierlichen Trauer- 
andachten der yerschiedenen Riten fiir weiland Ihre Majestat die yerewigte Kaiserin 
Elisabeth teil.

Am 4. Oktober ais am Tage des Allerhochsten Namensfestes Sr. Majestat des 
Kaisers wurden in den Gottesliiiuseru aller Konfessionen Festgottesdienste abgehalten, 
deneu die Schuljugend unter Fiihrung des Lehrkorpers beiwohnte.
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An demselben Tage um l l 1/,, Uhl- yormittags erschienen ilie Direktoren der ein- 
zelnen Mittelsehulen unter Fiibrung des Herrn Landesschulinspektors Dr. Karl T u ml i r z  
zur Verabschiedung von dem zum Statthalter fur Triest und Istrien ernannten Herrn 
Landespriisidenten Prinzen Konrad zu Ho l i e n  1 o li e - S c h i 11 i n g s f ii r s t.

Am 8. Oktober wurden die Direktoren der Mittelsehulen durch den Herrn Landes- 
schulinspektor dem neuernannten Herrn Dandespriisidenten Dr. Oktavian R e g  n e r  
Ritter von B l e y l e b e n  vorgestellt.

Am 15., IG., 17., 18. und 20. November wurden behufs Erreichung eines mogiiehst 
gleichmiifiigen Vorganges beim Unterriclite in den einzelnen Disziplinen Fachlehrer- 
Konferenzen uuter dem Vorsitze des Direktors abgelialten.

Am 30. Jiinner schloG das I. Semester mit der Zeugnisyerteilung; an demselben 
Tage und ani nachstfolgenden wurden die Priyatistenpriifungen yorgenommen.

Am U. Februar begann das II. Semester. In der Lehrfacberyerteilung trat insofern 
eine Anderung ein, ais der krankheitshalber beurlaubte wirkliche Lehrer Dr. Miron 
K o r d n b a  fur das ganze Semester yertreten werden muCte. Es iibernahmen die Lehrer 
B u c h  e r  Gescliiclite in VI. b und VII., L e b o u t o n  Geschichfe in V. a und V. b, 
K o l i an Gesehiehte in III. b und IV. b und Professor I s o p e n k o  Geographie in I. c. 
Der relatiy-obligate Unterricht im Ruthenisohen in II. a wurde dem Professor T i r  on 
iibei tragen.

Am 11. Februar bielt der Vortragsmeister und Scbriftsteller Konrad P e c k e l m a n n  
einen yon Schiilern und Lelirern selir beifiillig aufgenommenen Rezitationsyortrag, wobei 
mebrere Sebillerselie Gediebte in gelungener Weise deklamiert wurden.

Am 12. April inspizierte der k. k. Landesschulinspektor, Herr Dr. Karl Tuml i r z ,  
den Unterricht in den altklassiscken Sprachen in der III. und V. Klasse.

Die Osterexerzitien wurden filr die Schiller aller cbristlichen Konfessionen am 
IG., 17. und 18. April abgelialten.

Am 9. Mai tand zur Ehrung des 100. Gedenktages des Heimganges Schillera eine 
iiberaus wiirdige und anregende Schulfeier statt, die aucli dem Publikum nacb Malfgabe 
des yorhandenen Raumes zuganglich gemacht wurdp.

Die durch Fabnen-, Wappen- und Blattschmuck in einen Festsaal umgewandelte 
Turnhalle der Anstalt zeigte auf einer Erhohung Schillers Biiste, von reicher Blumen- 
dekoration umrahmt.

Nachdem der Direktor die zablreich erscbienenen Festgiiste, so Seine erzbiscbofliche 
Gnaden den Herrn Metropoliten Dr. v. R e p  ta , den Vertreter des-Herrn k. k. Landes- 
priisidenten Herrn Hofrat l l a r l  eon,  den Vertreter des Landesausschusses Herrn Landes- 
bauptmann-Stellyertreter Professor Dr. S m a I - S t  o c I: i, den Vertreter der Uniyersitat 
Rektor Magnificns Herrn Dr. T a r n a w s k i ,  die Vertreter des Magistra tsprasidiums und 
des Gemeinderates, die erscbienenen Mitglieder des k. k. Landesscbnlrates, die Direktoren 
und Professoren der yerscbiedenen Mittelsehulen, die Vertreter der Presse, sowie uberbaupt 
alle u b r i g e n  A n w e s e n d e n  begrliCt hatte, wieś er in einer dem Charakter des 
Festes angemessenen Ansprache an die Scbuljugend auf die Bedeutung des Tages und 
den bleibenden Wert der Sohillerschen Dicbtung fur nnsere Kultur hin, wobei er das 
zu beheizigende patriotische Moment besonders betonte.

Der Scbulercbor unter Leitung des Gesanglehrers Professor Johann H o m e r  
stimmte hierauf das Lied „An die Freude“ nacb Beetboyens Komposition, 9. Symphonie, an.

Die Festrede bielt Professor Dr. M. Si g a l i ,  weleher Schillers sittliclre Weltan- 
scbauung zum Thema seines sehr instruktiyen und schwungyollen Vortrages wahlte.
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Darauf schlossen sich folgende in ganz exakter Weise durchgefiikrte Nummern 
des Festprogrammes an:

„Scljon ist der Friede" (aus der „Braut von Messina“), gemischter Chor mit Klayier- 
begleitung, von Kriegeskotten;

„Der Riese von Markach" von Gustav Schwab, yorgetragen vom Schiller der 
VI. a Klasse W i 11 n e r Lazar;

„Die Teilnng der Erde“ von Schiller, yorgetragen vom Schiller der IV. Klasse 
J a n i c k i  Viktor;

Ein Streichąuartett von Beethoyen (Thema mit Variationen), gesjdelt von Schiilern 
der Anstalt unter Leitung des Professors Franz O l s z e w s k i ;

„Der Graf von Habsburg" von Schiller, yorgetragen vom Schiller der V. a Klasse 
B r e n d z a n  Valerian;

„Die Biirgschaft" von Schiller, rutbenische Ubersetzung von Fedkowicz, yorgetragen 
vom Schiller der VI. b O r e l e c k i  Johann;

„Wohlauf Kameraden" („Wallensteins Lager“), Sangpartie von Anselm Weber, 
gemischter Chor mit Klayierbegleitung;

Wallensteins Monolog aus „Wallensteins Tod I, 4“, yorgetragen vom Schiller der 
VIII. Klasse II a 1 i p Arthemius;

Goethes Epilog zu Schillers „Glocke", yorgetragen vom Schiiler der VII. Klasse 
L e n k i s c h  Stephan.

Mit dem Chorliede „Ans Vaterland, ans teuere, schlieC dich an1' fand die wolil- 
gelnngene schiine Feier, die auf alle Anwesenden den erhebendsten Eindrnck machte, 
einen wiirdigen patriotischen Abschluli.

Am Schlusse der Feier wurden 350 Exemplsre der Gedenkschrift „Friedrich Schillers 
Lebeu und Wirken von Franz Frisch* an die Schiiler yerteilt.

Die schriftliche Maturitatspriifung im Sommertermine 1904 fand in der Zeit yom
15. bis 20. Mai statt. Zu derselben meldeten sich 34 Kandidaten, von denen sich 30 dieser 
Priifung unterzogen.

Im Laufe des Schuljahres wurden die ldm -kath., gr.-kath. und gr.-or. Schiiler 
dreimal zur heil. Beichte und heil. Kommunion gefiihrt.

Die miindlichen Versetzungspriifungen fanden in der Zeit yom 14. Juni bis 6. Juli 
im Beisein des Direktors statt.

Der 28. Juni wurde yom Direktor freigegeben und zu Schiilerausfliigen und 
Jugendspielen beniitzt,

Am 28 , 29. und 30. Juni wurden die Priyatistenprilfungen yorgenommen.
Am 10. Juli scliloC das II. Semester mit einem feierlichen Dankgottesdienste und 

der Verteilung der Zeugnisse.
Am 1). Juli begann die mtindliche Maturitatspriifung.
Am 15 und 17. Juli fanden die Aufuahmspriifungen in die I. Klasse statt.

X . Gesundheitspflege.
Die MaCnahmen zur Pflege der Gesundbeit und Fbrderung der kdrperlichen Aus- 

bildung der Schiiler wurden zu Beginn des Schuljahres 1904/5 in einer eigenen Konferenz, 
welcher auch der Schularzt Dr. Michael Lewicki beiwohnte, eingebend besprochen, worauf 
hiefiir ein bestimmtes, besonders auf Baden, Schwimmen, Turnen, Schlittscbublaufen, 
Jugendspiele und Exkursionen Bezug nehmendes Programm festgestellt wurde.
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Die Durchfiihrung der Jugendspiele, Ausfluge und Ubungsmarsche iibernahm das 
Jugendspielkomitee, bestehend aus den Herren: Direktor K. Kozak ais Obmann, Prof. 
Małachowski, Gymn.-Lehrer Kern und Turnlehrer Wilhelm ais Mitgliedern.

Soweit es die Witterung gestattete, wurden die Spiele in den Herbst-, Friihlings- 
uml Sommermonaten an freien den Feiertagen vorangehenden Nachmittagen und jeden 
Samstag zwischen 3 bis 6 Uhr nachm. eifrig gepfłegt. In den Wintermonaten wurden die 
Spielwarte (Spielkaiser), aus jeder Klasse je zwei, jeden Sonntag von 11 bis 12 Ubr vorm. 
vom Turnlehrer Wilhelm mit den im Lehrplane angefiihrten Spielen yertraut gemacht.

Spielort war die Sturmwiese. Es ersebienen auf dem Spielplatze 122 bis 250 SchUler.
Ausfluge und Ubungsmarsche wurden unternommen : am 29. Marz 1905 nach Horecza 

(210 Schiller), am 13. Mai 1905 nach Cecina-Rosch (180 Schiller), am 31. Mai 1905 nach 
Horecza (132 Schiller) und am 3. Juni 1905 auf den Cecina (47 Schiller).

Auch im abgelaufenen Schuljahre hatte die Direktion fiir warme Bader in der 
Badeanstalt des Henn Gedali vorgesorgt, welcher an bestimmten Tagen den Schillera 
der Anstalt den Besuch des Bades zu ermaCigten Preisen freistellte. Die Ausgabe sowie 
die Verrechnung der Badekarten, die Fiihrung des Verzeichnisses der Badenden behufs 
Kontrolle in sanitarer Hinsicht und die Uberwachung des Besuches der Badeanstalt be- 
sorgte die Direktion in Einvernehmen mit dem Jugendspielkomitee.

In der Zeit vom 15. Oktober 1904 bis Ende Mai 1905 wurden 550 Badekarten aus- 
gegeben. Darunter waren 300 Zahlkarten und 250 Karten, zu dereń Anschaffung 33 K 
aus den Jugendspielbeitriigen verwendet wurden.

Der Badehausbesitzer, Herr Ge d a l i ,  bewilligte auch eine grbBere Zahl von Frei- 
karten, wofiir ihm hiemit der gehiibrende Dank abgestattet wird.

Was das Scblittschuhlaufen und das Lawn-Tennisspiel anbelangt, so mufite dies 
wegen Raummangels im Schulhofe im verfłossenen Schuljahre unterbleiben. Durch Fiir- 
sprache der Direktion bei dem Eisbahnbesitzer, Henn M. G ru  der ,  hatten aber die 
Schiller der Anstalt hei Beniitzung des Eisplatzes weitgehende Begiinstigungen, wofiir 
Herm Gruder an dieser Stelle der Dank ausgesprochen wird.

Herr Dr. Michael L e w i c k i  hielt ais Schularzt der Anstalt wiihrend des ganzen 
Jahres fast jeden Samstag von 12 bis 1 Uhr yormittags Sprechstunden ab, in denen er 
kranken Schillera die notwendigen arztlichen Weisungen gab. Wiihrend des Schuljahres 
wurden von ihm in den Turnstunden alle Schiller einer genauen arztlichen Untersuchung 
unterzogen, die konstatierten Gesundheitsfehler bei jedem einzelnen in den Gesundlieits- 
scheinen ersichtlich gemacht und solclie Schiller dariiber belehrt, wie die betreffenden 
Gesundheitsfehler zu beseitigen waren.
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U b e r s i c h t s t a b e l l e
liber die Teilnehmer an den Jugendspielen, den Ausfliigen etc. und iiber 

Gesundheitszustand der Schiller im Kchnljahre 1904/1905.
den
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I. a . 28 16 14 2 u 3 1 4 ■ —
i.i, . 20 20 a 2 10 4 5 3 — 1 - — —
I. c . 45 10 21 — 43 2 3 3 — — _ i —

11. a . 25 28 16 — 22 2 1 3 1 — —. — — —
II. b . 29 9 19 1 30 3 — - — — — -- 2
n .o  . 18 12 19 — 26 3 — - — - — — — 2

III. a . 28 22 20 — 22 6 4 8 — — — — — —
III. b . 39 25 30 1 39 3 2 3 — — — - — —
IV. a . 24 29 25 5 30 4 — 6 — — 1 — — —
IV. b . 28 25 31 — 40 2 2 2 — — — i — —

V. a . 24 20 16 2 23 7 1 4
V. b . 13 14 16 1 20 2 — 1 —

VI. a . 23 24 20 — 25 6 — 7 — — — — — —
VI. b . 9 11 9 1 22 4 1 1 — — — — — —

VII. . 28 26 27 12 21 5 2 1 1
VIII. 14 18 16 1 14 6 1 3 — — — — — —
Summę .

1
395 309 307 28 398 i

1
62 26 1 49 1 1 1 2 4

X I. W ich tigere  E rlasse  d er v o rg esetzten  Behórden.
1. Min.-Erl. vom 9 Juli 1904, Zl. 19487 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. Juli 1904, Zl. 6110), 

womit der k. k. Landessekulrat ermaclitigt wird, solcben Zeiclienlebrern, die dureh facbliche 
Tiichtigkeit und padagogisches Gesehick sieli hervervorgetan haben, iiber Antrag der 
Direktion und unter Verstandigung des Facliinspektors fur Zeiclmen die Anwendung 
einer freien Methode zu gestatten.

2. Min.-Erl. vom 14. Juli 1904, Z1. 4509 (L.-Scli.-R -Kri. vom 27. Juli 1904, Zl. 6411), 
betreffend die Zulassung von Realselinlabsolventen zu den Universitiitsstudien.

3. Min.-Erl vom 16. September 1904, Zl. 15213 (L.-Seh.-R.-Erl. vom 1. Oktober 1904, 
Zl. 8635), womit tur die Jalire 1904, 1905 und 1906 ein aufierordentlicber ZuschuB zum 
Regiekostenpauscbale von je 150 K behufs Drucklegung ruthenisclier Lehrbehelfe im 
Anschlusse an das Programm bewilligt wird.
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4. L.-Sch.-R.-Erl. vom 25. Oktober 1904, Z1.9663: aut' die Unkorrektheit der Geburts- 
scheine mit Name]isalternativfbrmen wird aufmerksam gemaclit und gleichzeitig angeordnet, 
solclie Matrikenscheine einzuzieken und der k. k. Landesregierung zur Yeraniassung der 
Richtigstellung der Geburtsmatrik des betreffenden Sobiilers vorzulegen.

5. Min.-Erl. vom 26. Oktober 1904, Zl. 35704 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. November 1904, 
Zl. 10125): es wird gestattet, dafi der Latein-Unterricht in rutbeniscber Unterrichtssprache 
aucii in der VII. b Klasse erteilt werde.

6. Min.-Erl. vom 21. November 1904, Zl. 40508 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 2. Dezember 
1904, Zl. 11001), betreftend die Regelung des Verkehrs zwischen Sekule und Haus.

7. Min.-Erl. vom 30, Noyember 1904, Zl. 34041 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 17. Dezember
1904, Zl. 11254), womit gestattet wird, dafi das Ruthenisehe an den ruthenisch- 
deutschen Parallelabteilungen vom Sehuljahre 1904/05 an in je drei woehentlichen Standen 
gęlebrt werde.

8. Min.-Erl. vom 21. Dezember 1904, Zl. 42212 (intim. mit L.-Seh.-R.-Erl. vom
1. Janner 1905, Zl. 147): in teilweiser Abanderung der Min.-Yerord. vom 9. Marz 1896, 
Zl. 1966, betreftend die Maturitatspriifungen fur Frauen, werden in Ilinkunft aucli weib- 
lichen Kandidaten Dispensen bei der milndlichen Priifung erteilt.

9. L.-Sch.-R.-Erl. vom 8. Februar 1905, Zl. 981: allgemeine und spezielle 
Weisungen, durch welclie die Klassifikatiou und die Durchfuhrung der Privatistenprii- 
fungen geregelt werden.

10. Min.-Erl. vom 31. Janner 1905, Zl. 45564 ex 1904 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Fe
bruar 1905, Zl. 1245), womit eroffuet wird, dafi in dem dermaligen Formulare fur den 
Hauptkatalog unter dem Ausdrucke „Vaterland des Sohillers“ dasjenige Land zu verstelien 
ist, in welchem der Geburtsort des Schiilers liegt. Ringegen ist die allfallige Angehorigkeit 
des Schiilers zu einem anderen Staate, ais auf den sein Geburtsort liinweist, durch einen 
Vermerk in der Rubrik „Anmerkung“ ersichtlich zu machen.

11. Min.-Erl. vom 6. Februar 1905, Zl. 45404 ex 1904 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Fe
bruar 1905, Zl. 1293): es wird gestattet. dafi allen jenen Schulen und Erziehungsanstalten, 
welche den 9. Mai I. J . ais den 100. Todestag Schiilers in besonderer Weise zu feiern 
gedenken, dieser Tag unterrichtsfrei gegeben werde.

12. Min.-Erl. vom 3. Marz 1905, Zl. 18322 ex 1904 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 19. April
1905, Zl. 2788): Ubermittlung von 6 Exemplaren „allgemeine Vcrhaltungsmafiregeln zum 
Schutze gegen Ansteckung durch Tuberkulose“.

13. Min.-Erl. vom 9. Mai 1905, Zl. 16187 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 17. Mai 1905, Zl. 4113): 
Weisungen, betreftend die Behandlung solcher Abiturienten, welche die sckriftliche 
Maturitatsprilfung nicht bestanden haben, deneri jedoch eine Semestral-Wiederholungs- 
priifung bewilligt wurde.

14. L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Mai 1905, Zl. 4347, womit die Durchfiihrung der miind- 
lichen Maturitatsprilfung im Sinne der gleichzeitig herabgelangten „Grundziige zu einer 
Instruktion fur die miindliche Maturitatsprilfung an Gymnasien" angeordnet wird.

X II. Zusam m enw irken von Schule und Haus.
Um den Eltern, beziehungsweise dereń Stellvertretern Gelegenheit zu gebon, sich 

iiber den Fortgang und die Haltung der Schiller in geeigneter Weise zu informieren, 
wurden taglich um 10 und 11 Dhr im Professorenzimmer und in der Direktionskanzlei 
Auskunfte erteilt.



—  74

Es ist dem Lehrkorper nur erwiinscht, wenn von aieser Einrichtung ileillig 
Gebraucli gemaclit wird.

Audi die Frage der hausliehen Nacbliilfe durcli einen entsprechenden Instruktor 
kann am besten im Einvernekmen mit dem betreffenden Klassenvorstand oder Fachlehrer 
gelbst werden.

Nach jeder Monatskonferenz sind den Eltern und Vormiindern, beziehungsweise 
verantwortlichen Aufsehern regelmaCig Nachrickten iiber den Unterrichtsertolg und das 
sittliehe Yerhalten der Schiller zugestellt worden ; in vielen Fallen wurden die Eltern 
und dereń Stelivertreter zu eingehenden Bespreehungen mit den Klassenvorstdnden und 
der Direktion eingeladen.

Durch diese Yorkehrungen wurde aucli im abgelaufenen Schuljahre ein lebhafter 
und erspriebliclier Yerkehr der Selmie mit dem Elternbause erhalten, welcher ebenso 
wie in den friikeren Jabren wieder selir viel zur Erzielung eines guten Unterriclits- 
erfolges und einer im allgemeinen zufriedenstellenden sittlichenHaltung derSchiiler beitrug.

X III. V erzeichnis der Schiller am Schlusse  
des S ch uljah res 1904/1905.

Schiller, dereń Kamen fett gedruckt sind, liaben ein Zeugnis der ersten Klasse mit
Vorzug erhalten.

I. Klasse A. (35 -|- 2 Schiiier.)
1. Arijczuk Theodor, 2. Aufgabel Adolf, 3. Balicki Jaroslaus, 4. Bischof Gustav, 

5. Bogdanowicz Josef, (i. Bohucki Romuald, 7. Breitner Isidor, 8. Czala Anton, 9. Czupka 
Basil, 10. Dobrowolski Adolf, 11. Dutkowski Juliann, 12. Eifler Friedrich, 13. Febr Alfried, 
14 Finger August, 15. Freitag Emil, 16. Glaubach Abraham, 17. Głuchowski Wilhelm,
18. Grauer Heinrich, 19. Griinberg Julius, 20. Haureluk faul, 21. Hermann Herscli, 
22. Hoffmann Alexander, 23. Hoffmann Alfred, 24. Jaeger Julius, 25. Jasilkowski Stanislaus,
26. Kmentt Ernst, 27. Knittel Albrecht, 2S. Kohn Moritz, 29. Kom Julius, 30. Kozarisczuk 
Igor, 31. Kramer Mayer, 32. Kramer Emil, 33. Kratky Ottokar, 34. Krutter Adolf,
35. Kuku Franz. Pr ivatis ten . 1. Moszkowicz Josef, 2. Scharfstein Mendel.

I. Klasse B. (32 +  2 Schiller.)
1. Bittmann Ksiel, 2. Ledwinka Leopold, 3. Leigner Adalbert, 4. Lewicki Stanislaus, 

5. Lobel Emanuel, 6. Ludwar Johann, 7. Łukaszewicz Georg, 8. Makler Hermann, 9. Mann 
Adolf, 10. Nemeczek Josef, 11. v. Paunel Valerian, 12. ProC Wilhelm, 13. Resch Eugen.
14. Rosenberg Friedrich, 15. Runes Edmund, 16. Rybka Josef Paul, 17. Ruckemann 
Herbert, 18. Salzinger Kaftalie, 19. Sandmann Bernhard, 20. Schatzinger Yiktor, 21. Schiffer 
Mayei', 22. Schleker Gerson, 23. Serotiuk Johann, 24. Seyk Anton, 25. Tomorug Hil arion, 
26. Trent Adolt, 27. Tychowski Maryan, 28. Ungurian Nikolaus, 29. Welt Moses, 
30. Wiegler Herscli, 31. Żurowski Franz, 32. Ostaficz.uk Basil. t r w a t id e n :  1. Silberbusch 
Jakob, 2. Silberbusch Marjem.

I. Klasse C. (48 Schiiler.)
1. Balicki Alexius, 2. Buczacki Gregor, 3. Czajkowski Julian, 4. Czerniawski Eusebius, 

5. Darijczuk Gregor, 6. Firmanczuk Eugen, 7. Galan Stephan, 8. Haras Jlichael, 9. Horn 
Michael, 10. Jarmelowicz Zenobius, 11. Jaworowski Nikolaus, 12. Karpiuk Michael,
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13. Kąwulia Basil, 14. Kąjwan Nikolaus, 15. Kiselitza Johann, 16. Klewczuk Stephan.
17. KoloteJo Michael, 18. Korżinski Basil, 19. Kostecki Władimir, 20. Kostenczuk Georg,
21. Kostrez ■ Samuel, 22, Leśniak Alexander, 23. Lupuliak Jakob, 24. Malicki Johann, 
25. Melenka Steplian, 26. Melnyczuk Nikolaus, .27. Moskalek Nikolaus, 28. Orelecki Gregor,
29. Piltosz Alexander, 30. Ponycz Basil, 31. Raehmistriuk Emil, 32. Romanowicz Georg,
33. Rudnicki Emil, 34. Serbinski Leo, 35. Simowicz Nik-olaus, 36. Skrepnek Mathias, 
37. Sorochan Joliann, 38. Swoboda Eugen, 39. Tkaczuk Georg, 40. Toderowicz Georg, 
41. Totojeskul Ignaz, 42. Turuschanko Ilarion, 43. Wakaruk Basil, 44. Waszkiewicz Eugen, 
45. Welniczuk Orest, 46, Zachariasiewicz Anton, 47. Zadurowicz August, 48. Zelenko Miron.

II. Klasse A. (37 +  8 Schiller.)
1. Aufgabel Josef, -2. Balicki Kornel, 3. Bergmann Srul, 4. Bet Emilian, 5. Bilgrei 

Adolf, 6. Czechowski Kasimir, 7. Daskaliuk Basil, 8. Droliomirecki Joliann, 9. Drohomi- 
recki Nikolaus, 10. Eifler Heinrich, 11. Ferliewicz Ottokar, 12. Geller Bernhard, 13. Ko- 
bierzycki Emil, 14. Leo Otto, 15. Malina Paul, 16. Manast.yrski Eugen, 17. Met.scli Aron,
18. Miszkiewicz Stanislaus, 19. Moroz Basil, 20. Miinz Aron, 21. Nowelski Romuald,
22. Osadez Epiphanius, 23. Piątkowski Rudolf, 24. Rofi Johann, 25. Rubel Aron, 26. 
Sacliter Heinrich, 27. Schwemschuh Alexańder, 28. Tkaczuk Otto, 29. Trent Eduard,
30. Urbański Bronislans, 31. Wallach Beno, 32. Wolański Josef, 33. Woloszczuk Gregor,
34. Wraubek Josef, 85. ZachaiJasiewicz Czesław, 36. Zoppa Alexander, 37. Melzer Karl. 
P rivatin ten : 1. Brauner Hersoh, 2. Mohr Bernhard, 3. Pach ter Moses, 4. Rosner Moses, 
5. Rosner Owadie, 6. Scharf Itzig, 7 Schnitzer Mendel, 8. Zappler Arthur.

II. Klasse B. (38 Schiller.)
1. Aronetz Johann, 2. Babiuk Johann, 3. Baczyński Eugen, 4. Badiuk Nikolaus, 

5. Baloscheskul Władimir, 6. Baraniak Władimir, 7. Bohatyretz Ananias, 8. Boyczuk Basil, 
9. Burek Emanuel, 10. Butzura Isidor, 11. Chemeczuk Darius, 12. Cisyk Anatol, 13. Dragan 
Juslin, 14 Durst Rudolf, 15. Dutczak Sofoni, 16. Gayer Isidor, 17. Gregori Władimir, 
18. Hajduk Johann, 19. Holiol Georg, 20. Hoschowski Orestes, 21. Hrehoriak Demeter, 
22. Hrehorowicz Orestes, 23. llrymalink Nikolaus, 24. Ilaszczuk Michael, 25. Illiuk 
Theophil, 26. Isopenko Dionys, 27. Isopenko Nikolaus, 28. !voncescul Alexius, 29. Jędrze- 
jowslri Ludwig, 30. Kaniuk Władimir, 31. Kapustynski Nikolaus, 32. Kaszewko Josef, 
33. Kejwan Kornel, 34 Kostenczuk Konstantin, 35. Kosteniuk Kornel, 36. Kostyk Ale- 
xander, 37. Krzyżanowski Zeno, 38. Kwasnicki Kasimir.

II. Klasse C. (35 Schiller.)
1. Letwemuk Demeter, 3. Łuczek Nikolaus, 3. Metzak Władimir. 4. Mihaiczuk 

Basil, .5. Minticz Stephan, 6. Morgocz Nikolaus, 7. Nayda Alexander, 8. Neborak Nikolaus, 
9. Niedzielski Stephan, 10. Gdyński Basil, 11. Ostrowski Johann, 12. Patzareniuk Basil, 
13. Pisa Ulrich, 14. Popiel Georg, 15. Popowiecki Nikolaus, 16. Radesch Konstantin. 
17. Ryziuk Władimir, 18. Serbinski Kornel; 19. Skowroński Peter, 20. Smal-Stocki Roman, 
21. Stowbek Kornel, 22. Szuchiewicz Theophilr  23. Tarnowieeki Ananias, 24. Tkaczuk 
Eusebius, 25. Tkaczuk Theodor, 26. Tomezynski Jaroslaus, 27. Totoeskul Isidor, 28. Tow- 
macki Nikolaus, 29. Tymczuk Johann, 30. Uhryński Dionjrs, 31. Waselaszko Johann, 
32. Welniczuk Eugen. 33. Winnicki Joliann, 34. Zaliul Demeter, 35. Zawiański Colestin.

III. Klasse A. (-49 +  8 Schiller.)
1. Allerhand Alfred, 2. Amlriyczuk Peter, 3. Apro Josef Basil, 4. Balicki Anton, 

5. Bleier Adolf, 6. Brefiler Salomon, 7. Christof Otto Heinrich, 8. Dobrowolski Josef Otto,
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9. Dumie* Basil, 10. Foti Stephan, 11. Frimet Rubin, 12. Gartner Leiser, 13. Grabowski 
Ladislaus Alfred, 14. Grudziński Heinrich Stephan Ludwig, 15. Griinberg Adolf, 16. Haber 
Bernhard, 17. Hamburg Josef, 18. Hammel Jakob, 19. Hirsclr Srul Moses, 20. Hoffmann 
Karl, 21. Hryniewicz Alexander, 22. Huley Georg, 23. Jaskulowski Ladislaus, 24. Karmin 
Elias, 25. Kopelmann Karl, 26. Korczuk Nikolaus, 27. Kozak Georg, 28. Kuzmany Otto, 
29. Labij Eugen Emilian, 30. Lisiński Johann, 31. Lukasewycz Kajetan, 32. Miszkiewicz 
Viktor, 33. Mitrofanoyicł Eugen, 34. Mit,rofanoviei Modest, 35. Morosiewicz Michael,
36. Morys Stanislaus, 37. Nekeforuk Elias, 38. Oberlander Karl Josef Ladislaus, 39. Onciul 
Johann, 40. Orobko Stephan, 41. Ostaficiuk Johann, 42 Porges Eugen, 43. Romanowie* 
Julian, 44. ScharfJakob Koppel, 45. Singer Mordko, 46. Sternberg Osias Maier, 47. Woloszczuk 
Peter Paul, 48. Zelenczuk Gregor, 49. Żukowski Franz Josef. P n v a t is łe n :  1. Engster 
Norbert, 2. Grosbach Rubin Josef, 3. Gruft Jakob, 4. Lieber Jakob, 5. Mann Salomon,
6. Metseh Leon, 7. Rzeszowski Eugen, 8. Sekler Hermine.

III. Klasse B. (47 Schiller.)
1. Adam Nikolaus, 2. Balicki Michael, 3. Banatiuk Alexander, 4. Boberski Nikolaus, 

5. Cholodniuk Nikolaus, 6. Cyganek Augustin, 7. Daneliuk Michael, 8. Formagiu Basil, 
9. Halickiy Simeon, 10. Hladij Peter, 11. Hnldey Konstantin, 12. llundycz Emilian, 
13. Hundycz Jaroslaus, 14. .Janczek Georg, 15. Jaworski Alexander, 16. Jeremijczuk Boris, 
17. Joakimowicz Mathias, 18. Jurijczuk Nazarius, 19. Kuczkowski Theopbil, 20. Kurczak 
Johann, 21. Moysiuk Dionys, 22. Niedzielski Władimir, 23. Pauliuk Michael, 24. Poklitar 
Basil, 25. Predinczuk Georg, 26. Puszkar Josef, 27. Radomski Kornel, 28. Rudaezek 
Johann, 29. Rudnicki Alexander, 30. Rusnak Demeter, 31. Salabora Markus, 32. Sandul 
Emanuel, 33. Sarnawski Nikolaus, 34. Sawicki Fevronius, 35. Sennika Ritter v. Władimir,
36. Semuliak Nikolaus, 37. Slipeniuk Stephan, 38. Steftuk Peter, 39. Szerbanowicz Theodul.
40. Taszczuk Georg, 41. Taszczuk Peter, 42, Tkaczuk Basil, 43. Todoriuk Georg,
44. Tokaryk Michael, 45. Turuschanko Eusebius, 46. Zachariasiewicz Roman, 47. Zipser 
Michael.

IV. Klasse A. (52 -j- 11 Schiller.)
1. Awakowicz Stephan, 2. Balicki Władimir, 3. Berkowicz Emanuel, 4. Bojczuk 

Auxentius, 5. Bretfeld Altons, 6. Brodzik Kasimir, 7. Christof Gustay, 8. Czownicki Josef, 
9. Donigiewicz Bogdan, 10. Druckmann Gabriel, 11. Dumański Stanislaus, 12. Engler Silssie, 
13. Feingold Abraham, 14. Gedali Gustav, 15. Goldscbmid Abraham, 16. Herzog Abraham, 
17. Hefiler Edmund, 18. Janicki Viktor, 19. Iwanowicz Stephan, 20. Kaczkowski Michael, 
21. Korn Moses, 22. Kriczi Adolf, 23. Kuhn Aurel, 24. Kwiatkowski Witold, 25. Landskron 
Friedrich, 26 Leibel Ziga, 27. Merdinger Marzell, 28. Mikulasz Josef, 29. Morosiewicz 
Roman, 30. Negrusz Kajetan, 31. Neunteufel Heinrich, 32. Perlmann Abraham, 33. Prńvost 
Wilhelm, 34. Rachmistriuk Alexander, 35. Rappaport Samuel, 36. Rauchwerger Siegfried,
37. Rechlo Johann, 38. Rosenfeld Hersch, 39. RuBnak Konstantin, 40. Schapira Gustav,
41. Schapira Max, 42. Schauer Benzin, 43. Schwarz Nuchim, 44. Sewerynski Nestor,
45. Smereczyński Hilarion, 46. Steinmetz Sindel, 47. Sydor Michael, 48. Tomowicz Ale- 
xander, 49. Urbański Eugen, 50. Ustyanowicz Alexander, 51. Wąsowicz Ferdinand, 
52. Wladyga Ladislaus. P riv a tisten : 1. Dresdner Delia, 2. Dresdner Melitta, 3. Glazer 
Hertzil, 4. Goldes Josef, 5. Gottesfeld Menachim, 6. Haber Mendel, 7. Hirschhorn Josef,
8. Horowitz Theodor, 9. Metseh Bela, 10. Scharf Mecliel Hersch, 11. Stocklow Marie.

IV. Klasse B. (47 Schiller.)
1. Albota Eugen, 2. Andrietz Georg, 3. Baloscheskul Eugen, 4. Charyna Alexius, 

5. Demitrowski Ladislaus, 6. Diakonowicz Stephan, 7. Dmetriuk Basil, 8. Gliński Theophan
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9. Goj Władimir, 10. Gruber Yinzenz, 11. Hankiewiez Gregor, 12. Hlewka Johann,
13. Hotinczan Artimon, 14. Hreń Emilian, 15. Jędrzejowski Johann, 16. Jeremijezuk Eugen,
17. Jeremijezuk Władimir, 18. Kalinowicz Stepłian, 19. Kocza Miehael, 20. Koczała Elias, 
21. Kokorian Theophi], 22. Kostyk Władimir, 23. Kowałiuk Kosmas, 24. Kozarisczuk Roman, 
25. Magas Johann, 26. Nazarek Johann, 27. Osadczuk Basi), 28. Osadez Georg, 29. Palijów 
Basil, 30. Pauliuk Xenophon, 31. Paziuk Georg, 32. Romaniuk Johann, 33. Rucki Ale- 
xander, 34. Sakalo Demeter, 35. Skrepnek Johann, 36. Smereka Simeon, 37. Stasiuk 
Demeter, 38. Stupnicki Władimir, 39. Swaryezewski llilarius, 40. Toderiuk Simeon, 41. 
Tolkan Miehael, 42. Wasilowicz Konstantin, 43. Wlad Miron. 44. Wojewódka Konstantin, 
45. Wynnyczuk Alexius, 46. Zapareuiuk Elias, 47. Zuryk Władimir Johann.

V. Klasse A. (36 +  6 Schiller.)
1. Abraham Schloma, 2. Affinis Theophanius, 3. Altman Pinchos, 4. Bar Markus. 

5. Błiumer Miehael, 6. Brendzan Valerian. 7. Bnchholz Dawid, 8. Dickstein Moses, 9. Eusta- 
liewicz Meletius, 10. Galan Adolf, 11. Golz Leopold, 12. Halm Wolf, 13. Herzan Siegfried,
14. Hohenthal Anton, 15. Hoscislawski Władimir, 16. Kolb Johann, 17. Kozariszczuk Daniel,
18. Kudisch Heinrich, 19. Kuhn Dominik, 20. Markiewicz Kajetan, 21. Michniewicz 
Ladislaus, 22. Morgenstern Chaim, 23. Nykusewicz Gregor, 24. Samit Hersch, 25. Schafler 
Wolf, 26. Scharf Benjamin, 27. Scharf Salomon, 28. Spaczyński Miecislaus, 29. Strischka 
Miehael Ritter von, 30. Wasilowicz Johann, 31. Weifiglas Isak, 32. Zimbler Mathias, 
33. Zurkanowicz Emilian, 34. Schneider Jeremias, 35. Ungar Mayer, 36. Zellermayer Moses. 
P riv a łis ten : 1. Augenbliick Elio, 2. Kindler Therese, 3. Kozak Axentij, 4. Lauer Jolianna, 
5. Schłiehter Isidor, 6. Zaloszer Adalbert.

V. Klasse B. (22 Schiller.)
1. Bodnariuk Johann, 2. Bojko Nikolaus, 3. Budź Basil, 4. Calinciuc Johann, 

5. Czaikowski Isidor, 6. Hrehoretz Georg, 7. Ilewicz Roman, 8. Illiuk Johann, 9. Iwaniuk 
Elias, 10. Jędrzejowski Franz, 11. Kapustyński Josef Thomas, 12. Koczerhan Miehael, 
13. Kost.eniuk Josef, 14. Kozarijczuk Miehael, 15. Kuchta Theodor, 16 Matejko Nikolaus 
Thaddaus, 17. Poklitar Isidor, 18. Serbeniuk Georg, 19. Seyk Eduard, 20. Suchowerski 
Eugen, 21. Warszawski Siegmund, 22. Wynohradnyk Miehael.

VI. Klasse A. (44 +  8 Schiller.)
1. Adlersberg Abraham, 2. Apfelbaum Salomon Leib, 3. Bauer Schulem, 4 Bergmann 

Hersch, 5. Bezen Zeinwel, 6. BrandI Franz, 7. Brenmann Hersch, 8. Chobzej Theodor, 
9. Domański Leopold, 10. Dutkowski Josef, 11. Dworżak Rudolf. 12. Frankiel Moses, 
13. Granirer Efraim, 14. Guminski Oskar, 15. Haber Ulrich, 16. Huhn Moses, 17. Jekeles 
Jakob, 18. Kassianowicz Johann, 19. Kleinwttchter Ferdinand, 20. Kmitkowski Stanislaus, 
21. Kozak Arkadius, 22. Krauthammer Nachman, 23. Lardmann Moritz, 24. Lang Adolf, 
25. Latawiec Franz, 26. Lunenfeid David, 27. Mojzesowicz Bogdan, 28. Morgenstern 
Nachman, 29. Ostapowicz Kornel, 30. Pacht Karl Josef, 31. Prelicz Friedrich, 32. Ptaslic 
Demeter, 33. Renner Yiktor, 34. Rosenrauch Gawriel, 35. RunesLeon, 36. ScharfPhobus, 
37. Scharf Pinkas, 38. Schwartz Josef, 39. Serfas Karl, 40. Serotiuk Basil, 41. Stehlik 
Rudolf Adolf, 42, Turcanovici Eugen, 43. Wittner Lazar, 44. Zachar Franz Xaver. 
P rivatisten : 1. Allerhand Karl Ludwig, 2. Beri Heinrich, 3. Fischer Gustav, 4. Gruberg 
Markus, 5. Margulesu Moisa, 6. Sokolean Alexander, 7. Sternberg Josef, 8. Tannenbaum 
Ludwig.
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VI. Klasse B. (22 Schiller.)
1. Baloszeskul Alexander, 2. Barbier Elias, 3. Bodnarink Basil, 4. Butzura Pan- 

teleimon, 5. Chiovscki Trifon, 6. Cygani.uk Alexander, 7. Czesnykowski Karl, 8. Droho- 
ruirecki Ritter v. Ho wora Eugen, 9. Frundzey Johann, 10. GrigoroWicz Eugen, 11. Hry- 
raaliuk Georg, 12. Jasienicki Roman Ritter v., 13. Kozariczuk Emanuel, 14. Kuszniruk 
Theoktist, 15. Mihaliuk Nikolaus, 10 Moysiuk Peter, 17. Orelecki Johann, 18, Pauliuk 
Eugen, 19. Railean Juliann, 20, Reucki Gregor, 21. Sopiuk Alexius, 22. Żukowski Hilarion.

VII. Klasse. (51 +  2 Schiller.)
1. Allerhand Heinrich, 2. Allerhand Karl, 3. Andriewicz Eugen, 4 Bucliholz Beri, 

5. Doszcziwnyk Johann, 6. Dragan Qrest, 7. Droń Basil, 8. Druckmann Josef, 9. Einhorn 
Moses, 10. Fuchs Benjamin Leib, 11. Geller Ilavid, 12. Germanu Wilhelm, 13. Grabowski 
Albin, 14. Grabowski Kasimir, 15. Haas Eduard Edmund, 10. Halicki Viktor, 17. Han- 
kiewicz Gregor, 18. Hrehorowicz Stephan, 19. Iwaniuk Simeon, 20. Kirstiuk Kornel, 
21. Kosiński Yiktor, 22. Kozariszczuk Oleg, 23. Kramer Markus, 24. Lagadyn Demeter, 
25. Lenkisch Stephan Wilhelm, 26. Lesner Benjamin, 27. Lessner Mendel, 28. Lipecki 
Konstantin, 29. Lupaszko Konstantin, 30. Mayer Dionys, 3 1 .'Mayer Eugen, 32. Muntean 
Dionys, 33. Mykityla Demeter, 34. Oleksiewicz Stephan, 3,5. Pauk Eduard, 36. Pihuliak 
Emil, 37. Radek Eusebius, 38. Rongnsz Władimir, 39. Riiber Kalman Herseh, 40. Ruży- 
łowicz Franz Anton, 41. Schnee Jakob, 42. Stepek Peter, 43. Suchowerski Joset, 
44. Szkwarczuk Basil, 45. Szuchiewicz Andreas, 46. Szulc Eugen Michael, 47. Tanasyczuk 
Viktor, 48. Tunk Moses, 49. Tymiński Władimir, 50. Wegemann Romuald Julius, 
51. Weihrauch Chaim. P riv atisten : 1. Bronikowski Emil, 2. Roller Herseh.

VIII. Klasse. (27 Schiller.)
1. Baumann Gustav, 2. Bekul Johann, 3. Bohmer Gustav, 4. Buchberg Moses, 

5. Chodakowski Rudolf, 6. Cisyk Emilian, 7. Drohomirecki Ritter v. Howora Nikolaus,
8. Ebner Judei, 9. Halip Artemius, 10. Harnik Mendel, 11. Ilnidey Emilian, 12. Isecescu 
Konstantin, 13. Jedrzyjowski Ludwig, 14. Krassel Moses, 15. Landau Jakob Abrahani,
16. Mak Stephan, 17. Matich Eugen, 18. Orzą Władimir, 19. Pfaff Karl, 20. Rongnsz 
Konstantin, 21. Schapira Kalman, 22. Schlamp Reinhold, 23. Schmul Karl, 24. Sorner 
Marem Majer, 25. Straucher Otto, 26. Svoboda Johann, 27. Welisch Emil.

Vorbereitungsklasse. (47 Schiller.)
1. Alexandruk Eugen, 2. Arejczuk Ensebius, 3. Bandura Athanasius, 4. Dolhaniuk 

Alexander, 5. Dutkowski Johann, 6. Fotij Isidor, 7. Fotij Theophil, 8. Golowacz Johann,
9. Gorgiiza Emanuel, 10. Haras Nikolaus, 11. Hodeniuk Michael, 12. Hulej Nikolaus, 
13. Jarema Stephan, 14. Jarowej Peter, 15. Jurezuk Demeter, 16. Kalinczuk Michael,
17. Karliczuk Peter, 18. Koszarycz Alexander, 19. Kuz Athanasins, 20. Lakusra Nikolaus, 
21. Laskiwka Kornel, 22. Liutek Gabriel, 23. Lupulenko Hieronymus, 24. Maleszczuk Theodor, 
25. Maxymowicz Theodor, 26. Mihaiczuk Emil, 27. Mirosch Basil, 28. Nekeforuk Nikolaus, 
29. Popowicz Stephan, 30. Pylypec Julian, 31. Rusnak Konstantin, 32. Rusnak Simeon, 
33. Saldat Demeter, 34. Sandulowicz Johann, 35. Sehiehar Georg, 36. Semakowski Nikolaus, 
37. Skakun Gregor, 38. Slusar Władimir, 39. Smal-Stocki Nestor Michael, 40. Smereczyński 
Nikolaus, 41. Spennl Emilian, 42. Tabaka Anton, 43. Todosiczuk Demeter, 44. Tomrug 
Nikolaus, 45. Welniczuk Alexander, 46. Wlad Nikolaus, 47. Zoppa Nestor.
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XV . L eh rb iich er fur das Schuljahr 1905/06.*)
I. K l a s s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom -kath.: Grofier Katechismus der Religion,

1. Aufl. ; b) gr.-kath.: Toronski. christ.lich-kathol. Katechismus, 3. Aufl.; c) gr.-or.: 
Toronski, biblische Geschichte des alten und neuen Bundes, 1. Aufl.; d) evang.: 
Ernesti, Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl.; e) mos.: Wolf-Pollak, Geschichte 
Israels, 1. Heft, 15. (14.) Aufl. — L a  t e i n ;  Scheindler-Kauer, lat. Schulgrammatik, 
5. (4.) Aufl.; Hauler, lat. Ubungsbuch, I., Ausg. B, 14. (13.) Aufl. — Ruth.-deutsche 
Abt.: CaMo.teBnu-I],eMHHŁCKHH, BnpaBii .i.iT, fl-ia I. k.i . 2 Aufl.; CaMo.ieBiiu-Il,e- 
ivihhbckhu, rpaMaTHKa nar. 2. Aufl. eyent. K oóii.ihhckhh, Bnpasn .iaT. ą .ih I. k .i . 1904. 
— D e u t s c h :  Tumlirz, deutsche Schulgrammatik, 4. Aufl.; Lampel, deutsches 
Lesebueh, 1. Band, 11. (10.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Christof, deutsche 
Grammatik, 1. Aufl.; Stritof, deutsches Lesebueh, 1. Aufl. — R u t h e n i s c h :  
Stocki-Gartner, ruthenische Grammatik, 1. Aufl.; Szpoynarowski. Pycaa unTauKa, 
A-ih I. k.i. niK. eepe/pi.; yM.iayu>T-Kopflyóa, yneonmc feofpa*., u. I — G e o g r a p h i e :  
Umlauft, Lehrbuch der Geographie, I., 7. (0.) Aufl.; Kozenn-Haardt-Schmidt-Heiderieh, 
Atlas fur Mittelschulen, 39. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Moónik-Neumann, Arithmetik, 
1. Abt., 37. (36.) Aufl.; Moenik-Spielmann, Geometrie, 1. Abt., 27. (26.) Aufl. — Ruth.- 
deutsche Abt.: OroHOBCKHii, yueÓHiiK apuTMeruKu, I., 2. Aufl.; MouHHK-CaBinKiiii, 
HayKa 1'euMeTpn'i. u. I. 1. Aufl. —  N a t u r  g e s c h i c h t e :  Pokorny-Latzel, Natur- 
geschichte des Tierreiches, 27. (26.) Aufl.; Pokorny-Fritseh. Naturgeschichte des 
Pflanzenreiclies, 24. (23 ) Aufl.

II. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a ) rbm.-kath.: Fischer, Geschichte der gdttl. Oflen-
barung des alten Bundes, 10. (9.) Aufl. ;  b) gr.-kath.:  Sclmster, bibl. Geschichte des 
alten und neuen Bundes, 1. A ufl . ;  c) gr.-or.;  Toronski,  bibl. Geschichte  des alten 
und neuen Bundes, 1. A u f l ;  d )  e v a n g . : Ernesti ,  Luthers kleiner Katechismus, 
40. Aufl. ;  e ) mos.: W olf-Pollak,  Geschichte Israels, 2. Heft, 14. (13.) Aufl. — 
L a t  e i n : Scheindler-Kauer,  lat. Schulgrammatik, 5. (4.) A u f l . ; Hauler,  lat. Ubungs- 
bueh, II., 16. (15.) Aufl. —  Ruth.-deutsche A b t . :  CaMo-ieBHu-KouoBCKHU, BnpaBii 

y.m II. k .i ., 1. Aufl. ■— CaM0.ieBHH-l(er.iHHŁCKHH, Grammatik ut I. KI. —
D e u t s c h :  Gram matik  wie  in I. A ; Lampel, deutsches Lesebueh, 2. Band, 9.(8.) 
Aufl. —  Ruth.-deutsche Abt,.: deutsche Grammatik wie in I. B ;  Lampel. deutsches 
Lesebueh, 2. Band, 9. (8.) Aufl. —  R u t h e n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruthenische 
G ram m atik ; Szpoynarowski,  PycKa uht;ih:c;i II. niKi.i cepe^Hiix. —  G e o g r a p h i e  
u n d  G e s c h i c h t e :  Umlauft, Lehrbuch der Geographie , II., 7. v6.) Aufl.; Mayer,  
Lehrbuch der Geschichte, I T e i l : Altertum, 4. (3.) Aufl. ;  Kozenn-Haardt-Sehmidt- 
Ileiderich, A t la s  fur Mittelschulen, 39. Aufl ; Schubert-Scbmidt, histor.-geogr. Atlas, 
A usgabe fur Gymnasien, 1. Aufl. —  M a t h e m a t i k :  Moenik-Neumann, A rithm etik  
wie in I. A ;  Moenik-Spielmann, Geometrie wie in I. A  (auch 26. Aufl.) —  Ruth.- 
deutsche Abt.  : OroHOBCKim, apiiTMeTHKa ut I. KI.;  MounHK-CaBigKiiii, reoaieTp. ut 
I. KI. —  N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny-Latzel,  Naturgeschichte des Tierreiches,
27. (26.) Aufl.; Pokorny-Fritseh, Natu rgeschichte des Pflanzenreiclies, 23. (22.) Aufl.

III. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rbm.-kath.: Fischer, Geschichte der gottl. Offen-
barung des neuen Bundes, 10 (9.) Aufl : b) gr.-kath.; Schuster, bibl. Geschichte 
wie in der IF. KI.; c) gr.-or.: Guszalewicz, christlieh-kath. Katechismus, 2. Aufl.;
d) evang.: Palmer, der cbristliche Glaube und das christliche Leben, 10. (9.) Aufl.;
e) mos.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 3. Heft, 11. (10.) Aufl. — L a t e i n: Scheindler,

*) Wo keine Zahl in ( ) steht, darf a u s s c h l i e C l i c h  nur die angegebene 
Auflage yerwendet werden.
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lat. Schulgrammatik, 4. (3.) Aufl.; Hauler, Aufgaben zar Einubung der lat. Syntax, 
Kasuslehre, 10. (9.) Auli.; Golling, Chrestomathie aus Corn. Nepos und Curtius 
Rufus, 1. Auli. — Ruth.-deutsche Abt.: CaMO-ieBau-OroHoBCKnii, rpaMirr. jiaT u. II., 
1. Aufl.; 1 Ip>xnYuKiiii-0roiinncKini, BiipaBii .urr. III k.i . 7. Aufl. .7 Ca.ilu : Kornelii 
Nepotis: de exc. ducibus lib. 1. Aufl. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel-Weigel, 
griecb. Schulgrammatik, ‘24. Aufl. ; Schenkl-Karl-Heinrich, griech. Elementarbuch 
fur die III; und IV. Klasse, 19. Aufl. — D e u t s c h :  Grammatik wie in I. A ; 
Lampel, deutsches Lesebuch, 3. Band, 8. (7.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: deutsche 
Grammatik wie in I. B ; Lampel, deutsches Lesebuch, 3. Band, 8. (7.i Aufl. — lt u- 
t h e n i s o h :  fln-raHKa III. k.i . ńiKi.i cepe,ąHHX, Lemberg; Stocki-Gartner, Ruthe- 
nische Grammatik. — G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i o h t e :  Umlauft, Lehrbuch 
der Geographie wie in der II. KI.; Mayer, Lehrbuch der Geschiohte, II. Teil: Mittel- 
alter, 4. (3.) Aufl.; Atlanten wie in der II. Klasse. — M a t h e m a t i k :  Moenik- 
Neumann, Arithmetik, 2. Abt., 28. (27.) Aufl.; Moćnik-Spielmann, Geometrie, 2. Abt., 
22. (21.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: OroHOBCKiifi, yueÓHHK apn-™eTHKii /(jih III. 
i IV. k.i . 1. Aufl.; CaunuKHH, nayKa feoHeTpni, u. II. a-ih III. i IV. k j., 1. Aufl.— 
P hy si k: Mach-Habart, GrundriC der Naturlehre, 5. Aufl. — N a t u r g e s c h i c h t e :  
Eicker, Leitfaden der Mineralogie, 1. Aufl.

IV. K l a s s e :  R e i  i g i o  n s l e h r e :  a) rom.-kat,: Zetter, kath. Liturgik, 4. (3.) Aufl.;
&) gr.-kath.: Toronski, Liturgik der gr.-kath. Kirche, 2. Aufl.; o) gr.-or.: Iwanowicz, 
Liturgik der gr.-or. Kirche, 2. Aufl.; d) evang.: Palmer wie in der III. Klasse; 
e) mos.: Wolf, Geschiohte Israels, 4. u. 5. Heft, 10. (9.) Auli. — L a  t e i n :  Scheindler, 
lat. Schulgrammatik wie in III. A; Hauler, Aufgaben zur Einiibung der lat. 
Syntax, Moduslehre, 7. (6) Aufl.; 'Prammer-Kalinka, Caesar de bello Gallico,
7. (6.) Auli.; Grysar-Ziwsa, Ovidii Nas. carm. sel., 5. (4 ) Aufl. — Ruth.-deutsche 
Abt.: CamoaeBHH-OroHOBCKHH, rpamaTHKa .lar. ut III. KI.; IIpyxHiip;nH, BnpaBH 
-laT. ^.ia IV. k.i ., 1. Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar und Grysar-Ziwsa, Ovid 
wie in der IV. A. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel-Weigel, griech. Schul
grammatik wie in der III. KI.; Schenkl Karl-Heinrich, griech. Elementarbuch wie 
in der III. KI. — D e u t s c h :  Grammatik wie in I. A; Prosch-Wiedenhofer, 
deutsches Lesebuch, IV. Band, 2. (1.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: deutsche Gramm. 
wie in I. B; Lampel, deutsches Lesebuch, 4. Band, 8. (7.) Aufl. — R u t h e n i s c h :  
flirraHKa pycica .̂ta IV. mai-r cepe^Hiix, Lemberg; Stocki-Gartner, Ruthenische 
Grammatik. — G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i o h t e :  Mayer, Geographie der 
osterr.ung. Monarchie, 6. (5.) Aufl.; Mayer, Lehrbuch der Geschiohte der Neuzeit, 
4. (3.) Aufl.; Atlanten wie in der II. KI. — M a t h e m a t i k :  Arithmetik und Geo
metrie wie in der III. KI. — P hy s i k: Wallentin, Grundzlige derNaturlehre, 6. (5.) Aufl.

V. Kl a s s e :  Re  1 i g i o ns  1 e hre:  a) rom.-katb.: Konig, allgem. Glaubenslehre, 1. Kursus,
10. (9.) Aufl.; b) gr.-kath.: Toronski, christlich-kath. Fundamentaldogmatik und 
Apologetik, 1. Aufl.; c) gr.-or. Semaka, Dogmatik, I. und II. Teil, 1. Aufl.; 
d) evang.: Palmer, wie in der III. KI.; e) mos.: Braun, Lehrbuch der jtidischen 
Geschiohte, 1. T., 2. Aufl. — L a  t e i n :  Grysar-Bitschofsky, Titi Livii a. u. c. libr. 
partes sel., 1. Auli.; Grysar-Ziwsa, Ovid, wie in der IV. KI.; Hintner-NenbaUer, 
Sammlung von IJbungsstucken znm Ubersetzen aus dem Dentschen ins Lateinische, 
1. Aufl., samt Worterbuch hiezu; Scheindler, lat. Schulgrammatik, 3. Aufl. — 
G r i e c h i s c h :  Schenkl Karl-Heinrich, Chrestomathie aus Kenophon, 13, (12.) Aufl.; 
Curtius-Hartel, Schulgrammatik, 22. Aufl ; Christ, Honiers Ilias, 3. (2.) Aufl.; Hintner, 
griech. Aufgaben, 4. ;3.) Aufl. — D e u t s c h :  Tumlirz, Schulgrammatik wie in 
der I. A ; Prosch-Wiedenhofer, deutsches Lesebuch lur Obg., I. T., 1. Aufl. —
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R u th en iscli: Konst. Luczakowski, B3opn mięsni' i nposii, Lemberg. — Geschi cht e:  
Zeehe, Lehrbucli der Geschichte f. d. o. KI. d. G., I. T .: Altertum, 4. Aut).; Put.zger, 
hist.-geogr. Scliulatlas, 26 (25.) Aufl — M a t h e m a t i k :  Moenik-Neumann, Lelir- 
buch der Aritliraetik fiir o. KI., 28. Aufl.; Moćnik-Spielmann, Lehrbucli der Geo
metrie f lir ob. KI., 24. (23.) Aufl. — Na t u r  g e s c b i c h t e :  Scharizer, Mineralogie und 
Geologie ftir Obergymn., 5. Aufl.; Wretschko-Heimerl, Yorscbule der Botanik, (. Aufl.

VI. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e k r e :  a) rom.-katli.: Konig, allgem. Glaubenslehre, III. 
Kursus, 10. (9.) Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Pelesz, kath. Glaubenslehre, 1. Aufl.; 
c) gr.-or.: Andrijczuk, Morallehre, 1. und 2. Teil, 1. Aufl.; d) eyang. : Palmer, 
christliche Glaubens- und Sittenlehre; e) mos.: Braun, Lehrbucli der jiidischen 
Gescbichte, 2. Teil, 1. Aufl. — L a t e i n :  Linker-Klimscha-Perschinka, Sallust, 
helium Gaf. et beli. Iugurth., 1. Aufl.; Hoffmann, Caesaris bellum civile, 3. Aufl ; 
Kornitzer, Cicero in Catilinam orat. IV, 4. (3.) Aufl.; Golling, Vergilii carm. sel., 
2. Aufl.; Hintner-Neubauer, Ubungsbuch wie in der V. A ; Scheindler, lat. Scliul- 
grammatik wie in der V. KI. — G r i e c h i s c h :  Schenkl, Chrestomathie wie in 
der V. KI.; Curtius-Hartel, Grammatik wie in der V. KI.; Christ, Ilomers llias 
wie in der V. KI.; Hintner, Herodots Perserkriege, I. T.: Test, 6. Aufl.; II. T.: 
Anmerkungen; Tkae, Worterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — D e u t s e h :  Tumlirz, 
Schulgramniatik, wie in der I. A; Prosch-Wiedenhofer, deutsches Lesebuch fur 
osterr. Obg., II. T., Ausg. B, 1. Aufl. — R u t h e n i s c l i :  Ogonowski, altruthenische 
Chrestomathie, 1. Aufl. — G e s c b i c h t e :  Zeehe, Lehrbucli der Gescbichte f. d. 
ob. KI. d. G., II. T., 2. Aufl.; Putzger, histór. Scliulatlas wie in der V. KI. — 
M a t h e m a t i k: Wallentin, Lelirbuch der Arithmetik fur ob. KI., 2. Aufl.; Wallentin, 
Aufgabensammlung zur Arithmetik, 5. Aufl.; Geometrie wie in der V. KI. — N a t u  r- 
g e s c h i c h t e :  Graber-Latzel, Leitfaden der Zoologie fiir Obg., 4. Aufl.

VII. K l a s s e :  R e l i g i o  n s l e h f e :  </) róm .-kath.: Konig, allgemeine Glaubens
lehre, IV. Kursus: die Sittenlehre, 10. (9.) Aufl.; b) gr.-kath.: Dorożyński, christl. 
kath. Ethik, 1. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Kirchengeschiclite; d ) evang.; Palmer, 
wie iii der VI. Klasse; e) mos.: Brann, Lelirbuch der jiidischen Geschichte,
III. Teil, 1. Aufl. — L a t e i n :  Kornitzer, Cicero de imperio Gn. Pompei, 1. Aufl.; 
Kornitzer, Cicero pro Archia poeta, 3. Aufl.; Kornitzer: Cicero, Laelius, 1. Aufl.; 
Golling, Yergilii carm. sel., wie in der VI. KI. ; Hintner-Neubauer, lat. llbungs- 
buch, wie in der V. K I.; Scheindler, lat. Schulgrammatik, wie in der V. KI. — 
G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel, griecli. Grammatik, wie in der V. K I.; Hintner, 
griech. Aufgaben, wie in der V. K i .; Christ, Homers Odyssee in yerkiirzter 
Ausgabe, 4. (3.) Aufl.; Bottek, ausgewahlte Reden des Demosthenes, 1. Aufl. ■ 
D e u t s c l i :  Prosch-Wiedenhofer, deutsches Lesebuch f. d. o. KI., III. T., 1. Aufl. 
— R u t h e n i s c l i :  Barwinski, Bhimkh o ii.-ipo/(Hoi u'rr yup. pycB., I. T., 2. (3.) 
Aufl. — G e s c b i c h t e :  Zeehe, Lehrbucli der Geschichte f. o. KL, III. T., 2. 
Aufl.: Putzger, historischer Scliulatlas, wie in der V. KI. — M a t h e m a t i k :  
Arithmetik, wie in der VI. K I.; Gajdeczka, Lehrh. der Geom. f. ob. KL, 2. Aufl.; 
Gajdeczka, Ubungsbuch zur Geometrie, 2. Aufl. — P h y s i k :  Rosenberg, Lehr- 
buch der Physik f. d. ob. KL d. Mittelschulen, 1. Aufl. — P h i l o s o p h i s c h e  
P r o p a d e u t i k :  Hofler, Grundlehren der Logik, 3. Aufl.

VIII. K l a s s e :  R e l i g i o  u s l e h r e :  a) rom.-katli.: Bader, Lelirbuch der Kirchen- 
geschichte, 5. (4.) Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Stefanowicz, Geschichte der kath. 
Kirche, 2. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche; d ) eyangel.: 
Palmer, wie in der VI. K I.; c) mos.: Brann, Lehrbucli der jiidischen Geschichte, 
4. Teil, und Philippson, die israel. Religionslehre, 1. Aufl. — L a t e i n :  Scheindler,
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lat. Grammatik, wio in der V. KI. ; Hintner-Neubauer, Sammlung von Ubungs- 
stiicken, wie in der V. KI.; Miiller-Christ: Tacitus, Annalen, I. u. II. Band, 
1. And.: Miiller-Christ: Tacitus. Germania, 1. Auli.; Huemer, Horatii Flacci carm. 
sel., 6. Auli. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel, griecli. Grammatik, wie in der 
V. K I.; Hintner, griech. Aufgaben, wie in der V. KI. ; Christ, Odyssee, wie in der
VII. KI. ; Christ: Plato, Apologie und Kriton, 3. (2.) Auli. ; Kral, Platonis Pro- 
tagoras, 1. Anfi.; Schubert: Sophokles, Konig Ódipus, 2. Aufi. — D e n t s c h :  
Prosch-Wiedenhofer, Lesebuch, wie in der VII. KI. — B u t h e n i s c h :  Bar- 
winski, IShYmku a Hapô HoI ui-r. ynp. pycicoi, II. Teil, 2. (3.) Auli. — G e o g r a p h i e  
u n d  G e s c h i c h t e :  Hannak, osterreichische Vaterlandskunde f. d VIII. 
Gymnkl., 14. (13.) And.; Atlanten von Kozenn, wie in der I. und Putzger, wie 
in der V. KI. — M a t h e m a t i k :  Arithmetik und Geometrie, wie in der VII. KI. 
— P h y s i k :  Rosenberg, Lehrbuch der Pliysik, wie in der VII. KI. — P li i- 
l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  Hofler, Grundlehren der Psychologie, 2. Auli.

V o r b e r e i t u n g s k 1 a s s e : o) gr.-or.: Manastyrski, Kopo-raa OŁujunemia Icrupna,
1. Aud. ; "Worobkiewicz, K o]iotkhh KaTexn8M rp -ii]>aB. nepiom, 1. Aud.; b) gr.-kath.: 
Alexius Toronski, Grofierer christlicher Katechismus, 1. Aud.; A. Toronski, Kurze 
biblische Geschichte, 1. Aud. — D e n t s c h :  Dr. Karl Kummer-Franz Bransky- 
Hofbauer, deutschos Lesebuch fur osterr. allgemeine Volksschulen, II. Teil,
2. Aud. ; Josef Lehmann, deutschos Sprachbucli liir osterr. allgem. Y olkssclnden, 
III. Teil, 1. Aud. — B u t h e n i s c h :  E . Popowicz, MirmuKa ,via m k u  Hapo,n.,
III. aacTB, 1. Aud ; E. Popowicz, FpaMaTiiKa uiKi.i napo.y, II. Teil, 2. Aud. — 
R e c h n e n :  Kraus u. Habernal-Popowicz, Ruthenisches Rechenbuch fur Volks- 
schulen, IV. 7., 1. Aud.

XV I. Kundm achung fiir das Scłiuljahr 1905/06 .

1 Das Schuljahr 1905/1906 wird am 4. September uni 8 libr friih mit dem h.
Geistamt.e erdffnet werden. Kach dem Gottesdienstc haben sich alle Schiller in ihren 
Klassen zu versammeln, wo die Verlesung der Disziplinarvorschriften stattfmden und 
der Stundenplan bekanntgegeben werden wird. Der regelmilfiige Unterricht beginnt 
am 5. September lim 8 Uhr yormittags.

2. Die Aufnahme in die I. Klasse findet am 15. und 17. Juli (Sommertermin) und 
am 1. und 2. September (Herbsttermin) statt. Die Aufnahmswerber haben sieli an 
einern dieser Tage zwischen 8 und 10 Uhr yormittags in Begleitung ihrer Eltern oder 
dereń beyollmachtigter Stellyertreter in der Direktionskanzlei zu melden, durch 
Vorlage eines legalen Ta,uf- oder Geburtsscheines nachzuweisen, dafi sie das 10. 
Lebensjahr schon yollendet haben oder im laufenden Kalenderjalire yollenden werden, 
und fałls sie eine otfentliche Volksschule besucht haben, ein Frecjuentationszeugnis 
oder die Schulnachrichten, mindestens iiber das 4. Schuljahr, mitzubringen. Sowohl 
das Freąuentationszeugnis wie die Schulnachrichten miissen zufolge des h. Ministerial- 
Erlasses vom 11. Juni 1886, Zl. 8165, das Urteil iiber die Leistungen in der Unter- 
richtsspracbe durch eine einzige Kote ausgedrtickt enthalten und aufierdem zufolge 
h. Landesschulrats-Erlasses vom 9. April 1898, Z). 5329 ex 1897, mit dem Vermerke „hat 
seinen Ubertritt an eine Mittelschule angemeldet11 yerseheu sein. Felilt auch nur eine 
der angefiihrten Bedingungen, so kann die Zulassung znr Priifung nicht erfolgen.
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Bei der Einschreibung haben die Eltern oder dereń Stellvertreter auch die M uttersprache  
des Schulers anzugeben, da sich nach dieser der Beśuch der ruthenischen Sprache 
regelt. Die Angabe der Eltern wird fur die Folgę ais bindend angesehen.

Beziiglich der Aufnahmspriifung f iir  die I. Klasse gelten zufolge des h. Min.-Erl. 
voin 1 4. Marz 1870, Zl. 5370, folgende Bestimmungen :

Bei der Aufnahmspriifung fur die I .  Klasse mit deutscher Unterrlchtssprache  
werden in der Religionslehre jene Kenntnisse, die in den ersten vier Klassen einer 
Volksschule erworben werden konnen, in der deutschen Sprache Fertigkeit im Lesen 
und Schreiben der deutschen und lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus 
der Formenlehre, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Satze, Bekanntschaft 
mit den Regeln der Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Diktando- 
schreiben, im Rechnen Geiibtheit in den vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen 
verlangt.

Bei der Aufnahmsprufung tur die 1. Klasse mit ruthenisch-deutscher Unterrichts- 
sprache werden dieselben Forderungen mit dem Unterschiede gestellt, dali an die 
Stelle der deutschen Sprache die rutbenische tritt. Aułierdem haben sich die betreifenden 
Aufnahmswerber auch einer Priitung aus der deutschen Sprache zu unterziehen, wobei 
jedoch nur Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen Schrift, Bekanntschaft 
mit den allerwichtigsten Regeln der Rechtschreibung, Kenntnis der allerwichtigsten 
und haufigsten Formen der Deklination und Konjugation, einige llbung in der Analyse 
eines eintach erweiterten Satze.s, endlich nur der Wortschatz gefordert wird, der aus 
den an den ruthenischen Yolksschulen eingefiihrten Lehrbuchern von Roth-Hlibowicki 
erworben werden kann.

Eine Wiederholung der Aufnahmsprufung in die I. Klasse, sei es an einer und 
derselben oder an einer anderen Mittelschule, mit der Recbtswirksamkeit fiir das un- 
mittelbar folgende Schuljahr ist zufolge Min.-Erl. vom 2. Janner 188(5, Zl. 85, unzulassig.

Die der Direktion beim Einschreiben der Schiller iibergebenen Dokumente werden 
am 12. September zuriickgestellt werden

Jeder neu eintretende Schiller bat eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h, einen Lehr- 
mittelbeitrag von 2 K, einen Jugendspielbeitrag von 1 K, ein Tintengeld von 1 K und 
iiberdies (i h fiir 1 Exemplar der Disziplinar-Ordnung, also im ganzen 8 K 2(5 h, zu 
entrichten. Eine unter falschen Angaben erschlichene Aufnahme bat die Entfernung 
des Schulers von der Anstalt zur Folgę.

Im Falle der Nichtaufnahme wird die Taxe zuriickerstattet.
Die Kost- und Wohnungsgeber werden von der Direktion eine besondere 

schriftliche Belehrung iiber ihre PHichten erhalten.
3 Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen sowie die Aufnahmspriifungen in die 

hdheren Klassen werden am 1. und 2. September von 8 —12 llhr yormittags und von 
3 —(5 Uhl- nachmittags, ev. am 3. September, aber nur von 8 —12 Obr yormittags ab- 
gehalten werden. Die Interimszeugnisse sind yorher dem Direktor zu iibergeben. Ais 
solche haben auch die Zeugnisse mit II. Fortgangsklasse jener Schiller zu gelten, 
welche die Bewilligung zur Ablegung der Wiederholungspriifung durch den h k. k. 
Landesschulrat erhalten haben. Zur Erlangung dieser Bewilligung trotz wiederholter 
zweiter Klasse aus demselben Gegenstande (Sprachen oder Mathematik) in beiden 
Semestern sind die an den h. k. k. Landesschulrat zu richtenden, mit einer 1 K-Marke 
gestempelten Gesuche in den ersten 8 Tagen nach dem Schlusse des Schnljahres bei 
der Direktion einzureichen.

4 Schiiler, die bereits im Vorjahre der Austalt angehorten, haben sich am 1. oder 
2. September in der Zeit von 8 —9 Uhr yormittags in den hiefiir bestimmten Klassen-
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zimmern behufs Einschreibung zu melden, liiebei das letzte Semestralzeugnis vor- 
zuweisen und 3 K an Taxen und zufolge h. L.-Soh.-R.-Erl vom 15. Oktober 1 893. 
Zl. 2(>74, 1 K an Tintengeld (fur beide Semester) zu enfrichten. Schiller, welclie eine 
Wiederholungs- oder Nachtragsprufung abzulegen haben, werden erst nach Ablegung 
derselben aufgenommen.

5. Diejenigen Schiller, welclie ihre Studien unterbrochen haben. iniissen sieli 
zufolge h. Ministerialerlasses vom 6. Oktober 1878, Zl. 13510. auch wenn sie durcli 
Wiedeidiolung der Klasse ihre Studien fortsetzen wollen. einer Aufnahmsprufung 
unterziehen. Fur jede Aufnahmsprufung in eine hohere ais die erste Klasse ist im 
yorhinein eine Taxe von 24 K zu erlegen.

(i. Schiller, welche von einem anderen Gymnasium koimneu, haben sieli ani 1. Sept. 
zwischen 10 und 12 Uhr in der Direktionskanzlei zu melden, einen iegalen Tauf- oder 
Geburtsschein und samtliohe Semestralzeugnisse, das letzte mit der yorgeschriebenen 
Abgangsklausel cersehen, beizubringen und, wie die Aufuahmswerber der I. Klasse, 
8 K 2(> h zu erlegen. Uber die Aufnahme auswartiger Schiller wird jedoch im Simie 
des h. L.-Sch.-K.-Erlasses vom 18. September 1897, Zl. 434(1. erst nach AbschluLi der 
Aufnalmie der Schiller der eigeneu Anstalt und nach Maligabe der etwa noc.li vor- 
handenen Sitzplatze entschiedeu werden.

Aui' die Aufnahme iu die deutseben Abteilungen der Anstalt haben ueue Auf- 
nahmswerber zufolge h. Landesschulrats-Erlasses vom 14. Noyember 1900, Zl. (1935, 
nur dann unbedingten Anspruch, wenn sie gr.-kath. oder gr.-or. Religion sind oder den 
Obligatunterricht im Ruthenischen besuchen. Andere Aufuahmswerber konnen nur 
nach Maligabe des yorhandenen Raumes, also nur in beschrankter Anzahl, zur Ein
schreibung zugelassen werden.

7. Die Aufnahme der Privatisten erfolgt in derselben Weise und zu derselben 
Zeit wie die der blleutlichen Schiller; bei auswartigen Priyatisten der IL — VIII. Klasse 
kann die Anmeldung auch schriftlich geschelien.

Auch gewesene Schiller der Anstalt bedilrfen, wenn sie aus was immerfilr einem 
Grunde den regelmal.iigen Einschreibungstermin versaumt haben, zu ihrer Wiederauf- 
nahme der Bewilligung des h. k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht.

8. Jeder Schiller hat am 4. September seinem Klassencorstande zwei yollstiindig 
ausgefullte Nationalien, in denen auch die treien Gegenstande, die er in dem neuen 
Schuljahre besuchen will, yerzeichnet werden sollen, zu iibergeben. Die Nationalien 
miissen unbedingt mit der Unterschrift des Vaters oder des yerantwortliehen Auf- 
sehers yersehen sein.

9. Das Schulgeld betragt. 40 K fur .jedes Semester und ist von den offeutlichen 
Schiilern der 11. bis VIII. Klasse langstens (5 Wochen nach Beginn jedes Semesters, 
von den oftentlichen Schiilern der I. Klasse, denen die Stundung des Schulgeldes im 
I. Semester nicht bewilligt werden sollte. sjiatestens im Laufe der ersten drei Monate 
nach Beginn des Schuljahres in Schulgeldmarken zu entrichten. Die Priyatisten haben 
das Schulgeld unmittelbar yor Beginn der Prilfung zu zahlen.

10. An jedem Schultage um 10 Uhr yormittags werden den Eltern der Schiller 
oder den yerantwortliehen Aufsehern derselben im Professorenzimmer (I. Stock) Aus- 
kiinfte erteilt.

Korne! Kozak,
k. k. Gymnasial-Direktor.


