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Die Schlacht bei Mantinea am 13, Juli 362 v, Chr.
(Mit Verwertung von Reiseerinnerungen.)

Auszug aus einem am 14. Februar 1900 im Yereine „Bukowiner Mittelschule" gehaltenen Vortrag.

Yon Dr. D aniel W erenka.

Die Hoehebene von Arkadien erreicht in der (legend von Mantinea 
eine Hohe von zirka 600 m. wahrend das sie einschliebende Gebirge im 
W esten Manalon beinahe 2000 w, im.Osten Aritemision aber iiber 1700 m 
hoeh ist. Diese beiden Gebirge Hchniireu die Ebene, ungefahr 8 km siidlich 
von Mantinea, ein, woduroh eine Enge, cntsteht, welche von den Man- 
tineern und ihren Bundesgenossen am 13. Ju li 362 zum Kampfplatze 
gew ahlt wurde.

W ahrend Xenophon und Pausanias no'oh von W aldern in der Gegend 
erzahlen, finden w ir heute an Stelle des Pelagos kaum eine Spur. Hie 
und da verrat ein Strauch oder ein griiner Aśt, dali Mer einst ein Eiohen- 
wald vorhanden war. Die Boschung des westlichen Gebirges gegen die 
Ebene zu weist noeh eine schwaohe Grasdecke auf, sonst s ta rrt uns nur 
das kahle Gebirge entgegen, welches die Sehonheit der sonst fruehtbaren 
Gegend stark beeintraehtigt.

Infolge des W aldmangels labt auoh die Bewasserung dieses Teiles 
der Hoehebene manches zu wiinschen iibrig. Erwahnenswert ist nur das 
Bachlein Ophis in der Nahe von Mantinea, dessen Lauf auf den neuen 
K arten  nieht verzeichnet ist. Trotzdem die Gegend wenig bewassert ist, 
finden w ir sowohl nordwestlich von Mantinea ais auch siidwestlich von 
Tegea Siimpfe, die diese Gegend en yerpesten und den Aufenthalt ver- 
leiden. Aus diesem Gruude mul.iten die Franzosen die Ausgrabungen in 
Mantinea aufgeben. W ie in anderen Teilen Griechenlands, so auch hier 
finden manche der Gewasser in unterirdischen Erdspalten (Kathawotren) 
einen Abflufi ins Meer. Das an der Kiiste von M yli fast ro t gefarbte 
Meerwasser lafit vermuten, dafi eine unterirdische Erdspalte das Wasser 
aus der Gegend von Mantinea hierher leitet. Im  Altertum e schenkte die 
Beyolkerung Griechenlands diesen Kathawotren eine grófiere Aufmerk-
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samkeit. Man leitete sogar das Sumpfwasser in  solche Erdspalten, wodurch 
solche Flachen fur den Anbau gewonnen wurden. W ahrend also vor Jahr- 
tausenden Mantinea die „lieblicho“ genannt wurde, sieht man heute neben 
den Trummern dieser Stadt auch noeh einen Sumpf, der eine neue An- 
siedlung unmoglich macht. Die Hauser auf den nahe gelegenen W einstock- 
pflanzungen dienen den Eigentiimern, wahrend der dringendsten Feld- 
arbeiten, nur zum kurzeń Aufenthalte, sonst stehen sie leer da. Gegen- 
w artig  scheint die griechische Eegierung neuerdings ihre Aufmerksainkeit 
auf die Nutzbarmachung dieser Erdspalten lenken zu wollen.

Stidlieh von der erwahnten Enge besohaftigen sich die Bewohner 
hauptsachlich mit Eoggenbau, nordlich mehr m it W einbau. Sie gehoren 
groiitenteils dem albanesischen Stamme an.

Die wiohtigste und bedeutendste Stadt Arkadiens ist heutzutage 
Tripolis oder Tripolitza, welche ungefahr 13 km siidlich von Mantinea 
liegt. Zu ihr gelangt man von Nauplia m ittels der Eisenbahn, welche 
starkę W indungen urn den Artemision und Parthenion besehreibt. T ri
politza hat zirka 11.000 Einwohner, einen Erzbischof, ein Priesterseminar 
und ein Gymnasium. Es ist ein Strafienknotenpunkt. M itten in der Stadt 
befindet sich ein freier Platz m it Baumen umpflanzt, wo alle Stralśen 
munden. Das Aussehen der Stadt ist echt orientalisch, m it lebhaftem 
Yerkehr, strotzt aber von Unreinlichkeit.

Das Yolk ist mehr ernst und zuvorkommend. Die Grieohen belastigen 
die Fremden nieht wie die Italiener. B ettler sieht man aulśerst selten in 
Griechenland, was bei der Armut des Volkes sehr auffallend ist.

Die wichtigsten Stadte des Altertums, Tegea und Mantinea, liegen 
derzeit in Trummern. Nur von der zweiten S tadt sind die u n t  e r  ą n 
L a g e n  der Stadtm auer mit zahlreichen runden und cpiadratisohen 
Turmen zu sehen. Die letzteren bestehen aus Steinqiradern. Der obere 
Teil derselben bestand aus Luftziegeln. Das siidliche Tor, Xenis, ist noch 
zu erkennen. Um die Mauer zog sich ein W assergraben, den der Bach 
Ophis ausfiillte.

Nordlioh von Mantinea liegt die Gurzulianhohe, wo die alte Stadt 
stand. Siidlich davon ist noch ein Teil des Unterbaues des Theaters 
sichtbar, m it mehreren Sitzreihen, der Orchestra und Skene. Auch die 
Agora ist noch zu erkennen. Sonst bedecken Kornfelder das Weiehbild 
der Stadt. Die hier gefundenen Gegenstande erliegen in den Museen von 
Tripolitza und Athen.

Ais Epaminondas von seiner Seeexpedition nach Theben zuriickgekehrt 
war, da fand er so inanches yerandert. Pelopidas war tot. Die thebanische 
Macht in Thessalien war auf die Dauer nicht haltbar ; im Peloponnes
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aber war Thebens Ansehen auf ein Minimum gesunken. Ais daher eine 
kleine Partei der Arkader Gesandte naeh Theben m it der Meldung sohiekte, 
dal? der grób te Teil Arkadiens m it der Stadt Mantinea an der Spitze 
von Theben niohts mehr wissen wolle und mit den Spartanern ein Biindnis 
geschlossen habe und um dies zu hintertreiben, ein thebanisches Heer zu 
Hilte eilen miisse, da beschloh Theben allsogleieh ein Heer unter Epa- 
minondas nach dem Peloponnes zu sohioken. Mittlerweile kam aueh eine 
Gesandtschaft der abgefallenen arkadischen Partei m it der Nachricht, 
dali sie Frieden haben und des thebanisehen Heeres nioht bediirfen. JDies 
reizte Epaminondas so sehr, dąb er sie der Undankbarkeit anklagte. Der 
Marsch wurde sogleich angetreten. Ohne auf den Feind zu stohen, zog er 
dureh die Oneionpasse bis Nemea, wo er mehrere Tage rastete und die 
Absicht hatte, die Athener zu yerhindern, nach Mantinea vorzudringen. *) 
Da die K orinther sioh neutral erklarten, so wurden die Oneionpasse von 
Epaminondas unbewacht gefunden. Der Naohriohtendienst2) der Vor- 
posten wurde von den Thebanern sohlecht gehandhabt. Epaminondas 
begniigte sich m it der zweifelhaften Meldung, dali die Athener zur See 
ihren Hilfezug bewerkstelligen wollen. Ohne viel zu tiberlegen, brach er 
von Nemea auf und zog ungehindert bis Tegea, wo er sich einquartierte 
und den Augen seiner Feinde entzog.3) Infolge dessen konnten die Athener 
durch den Pafi nach Mantinea vordringen.

Mehr Vorsicht zeigt er bei der W ahl Tegeas ais Operationsbasis. 
Von hier aus konnte er ebenso gu t gegen Lakonien wie gegen Mantinea 
operieren. Bald erfuhr er von seinen nach Lakonien ausgesandten Kund- 
schaftern, dali Agesilaos m it dem spartanischen Heere die H auptstadt 
verlassen und bereits Pellene erreicht h a tte .4) Da der siidliohe Teil A r
kadiens Agesilaos feindlich gesinnt und die Taygetospasse im Besitze 
der Arkader waren, so war Agesilaos gezwungen einen TJmweg zu machen. 
Dieser W eg war viel beschwerlicher, weil er iiber die Gebirgskette des 
Parnon und Parthenios fiihrte. Diese Meldung bewog Epaminondas einen 
Yersuch zu machen, Sparta zu uberrumpeln. Nach der Hauptmahlzeit 
brach Epaminondas von Tegea auf und zog gegen Sparta. E r ta t  es aber 
zu friihzeitig und ohne andere mogliche Eventualitaten in  Betracht zu 
ziehen, wozu jeder gute Feldherr verpflichtet ist. Epaminondas dachte 
nur an einen Uberfall; er dachte gar nicht daran, dąb er ihm mililingen 
konne; auch nicht daran, dali sein Plan bis zum letzten Momente geheim 
gehalten werden miisse,5) dali in  seinem Heere Y errater sein konnten,

>) Heli. VII. 5, 0. — *) Apophth. Xai3p!aę: Xa$p(aę iA r/s y.atAAtaia sTpzrrrfib
toIic \jA'mqzo. ■{rf/b)T/.i'nxq ~y. twv xoAEp,!wv — s) Heli. VII. 5, 7. 8. — 4) Heli. VII. 5, 9. —
5) Polybins IX. 13 (Partes artis imperatoriae) 2: o’ ap/ij |aev tćóv ypS£tpr,ijivo)V
x'o atyay etc.
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dali, wenn Agesilaos etwa in Pellene von seinem Piane etwas erfiihre, 
diesel- doeh sehneller ais er Sparta erreiohen konnte. Ohne Ahnung, dąb 
Agesilaos in Pellene von einem K re te r1) oder Thespier2) bereits die 
Nachricht von seinem Anmarsche erhalten hatte, marschiert Epaminondas 
nach Siiden. E r zieht unaufhaltsam iiber die Babykabriicke gegen die 
S tadt und besetzt im ersten Anlauf mehrere Hohen, von denen er in  die 
Stadt einzudringen versuchte. Dies gelang ihm auch, doch hiitete er sich 
in die Straben, welche besetzt waren, sich hineinzuwagen. 3) Epaminondas 
yermied aucli Orte, wo seine LJberzahl nicht ins Gefecht kommen konnte. 
Dann gab er seinen Plan auf. Denn, wenn er aueh die Hohen besetzen 
konnte und sogar bis auf den M arktplatz drang, so waren doeh die er- 
rungenen Vorteile im Verhaltnisse zu seinen Yerlusten unbedeutend. Auch 
die Haltung seiner Truppen verdient einen Tadel. Archidamos konnte 
m it einer Abteilung von nur 100 Mann eine Hohe angreifen und die 
Thebaner m it leichter Miihe von derselben vertreiben .4) Freilich ward er 
bei seiner zu kiihnen Yerfolgung mit Yerlust zuriickgeschlagen; aber 
dieser kleine Sieg geniigte, urn den Mut der Spartaner noch mehr zu 
heben und den Feinden die Lust zu nehmen, sich der S tadt zu bemachtigen. 
Nach dieser Niederlage mubten die Thebaner um W affenstillstand bitten, 
damit sie ihre Toten beerdigen konn ten .B)

Es scheint, ais ob die Thebaner keinen em sten W illen zeigten, 
Sparta zu erobern, sonst hatten sie die errungenen Vorteile nicht so leicht 
aufgeben konnen. Man darf auch annehmen, dab mehrere Angriffe des 
Epaminondas zuriickgeschlagen w u rd en ; denn schwerlich wird der Sieg 
des Archidamos allein zum B>iickzuge desselben beigetragen haben. 
Enttauscht tra t  Epaminondas den E.iickzug nach Tegea an. E r fiirchtete, 
dali ihn die zu Hilfe gerufenen Arkader in Sparta iiberraschen wurden, 6) 
Unterwegs fabte er den Plan, Mantinea zu uberrumpeln. W ahrend er also 
m it seinen Fubtruppen in  Tegea rastete, schickte er die thessalische und 
thebanische lie ite re i nach Mantinea m it dem Auftrage, dieses einzunehmen, 
weil das feindliche Heer es verlassen hat und sich auf dem Wege nach 
Sparta befindet und alle Mantineer sich auf den Feldern m it der Arbeit 
beschaftigen. Ohne Murren befolgten die ermiideten Iłeiter den Befehl 
in der Hoffnung, m it reicher Beute zuriikzukehren. Zu ihrem Ungliicke 
kamen eben 6000 Athener in Mantinea an, ais die Meldung eintraf, dali 
die feindliche Keiterei in  der Niihe sei. Angsterfiillt iiber das Schicksal 
ihrer Angehorigen baten die M antineer die athenische Reitertruppe, sie 
mogę schnell zur R ettung der auf den Feldern Beschaftigten eilen. Die 
Athener lietien sich nicht lange bitten. Miide, hungrig und durstig

0  Heli. VII. 5. 10. Diod. XV. c 82. -  2) Plut. Ag. o 34. -  s) Heli. VII. 5, 11. — 
4) Heli. VII. 5, 12. — “) Heli. VII. 5, 13. -  «) Heli. VII. 5, 14.
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bestiegen sie ihre Pferde und galoppierten gegen den F e in d .x) Ohne zu 
iiberlegen, ob sie stark genug waren, den Feind zuriickzuweisen, drangen 
sie auf ihn ein und hieben so m utig auf den Feind, dali diesem der Mut 
sank und er die Flucht ergriff.

Dieser Sieg war teuer erkauft. Die tiichtigsten Athener zahlten zu 
den Toten, darunter Gryllos und Diodoros, Sóhne des Xenophon. Auoh 
diesmal waren die Thebaner gezwungen um W affenstillstand zn bitten; 
damit sie ihre Toten begraben kónnten. 2)

G ro tę3) versueht unter anderein Epaminondas damit zu entschul- 
digeri, dali letzterer seine Reiterei nieht abgeschickt hatte, wenn er einen 
ernsten W iderstand erw artet hatte und weil seine Reiterei zum Pliindern 
sich zerstreut habe. Im ersteren Falle dient die Entschuldigung nur dazu, 
das Feldherrntalent des Epaminondas herabzumindern, im letzteren aber 
die Reiterei zu verdammen, weil sie ihre Aufgabe sehlecht ausgefiihrt hat. 
Epaminondas muf.ite vor allem eine genaue Kenntnis der obwaltenden 
Verhaltnisse haben. 4) H atte er einmal diese und beschlofi er den Uberfall, 
so durfte er die Eventualitat nicht auher Aoht lassen, dali es i hm auch 
miblingen konne. Jeder Feldherr mufi auf beides, das Glucken und Mifi- 
lingen seiner Piane bedacht sein.

M it blutigen Kbpfen sah Epaminondas seine beruhmte Reiterei mit 
der Meldung zuriickkehren, dali sie eine Niederlage erlitten  habe.5) 
Nachdem er seine Macht in Tegea, der Feind hingegen die seinige in der 
Nahe von Mantinea, konzentriert hatte, entschlob er sich eine Schlacht 
zu liefern. Denn die Zeit, wahrend welcher die Bundesgenosscn zum 
Kriegsdienste yerhalten werden konnten. ging zu Ende und auch die 
M undvorrate waren bald verbraucht. Er zweifelte an dem Erfolge der 
beyorstehenden Schlacht durchaus n ic h t; denn er hatte ein starkeres Heer 
und durch seine Reiterei war er im Vorteile. Nach Diodor c. 84 betrug 
sein Heer 30.000 Mann Fubvolk und 3000 Reiter, das des Feindes 
20.000 Mann zu Fuli und 2000 Reiter. Auch verst,and er durch eine 
Anrede sein Heer fur den bevorstehenden Kam pf zu ermutigen, so dali 
sie alles wie zu einer Paradę blank pu tzten .6) Dann zog er zum nordlichen 
Torę von Tegea herairs und stellte sein Heer zur Probe in  Schlachtordnung 
auf. Nachdem diese zu seiner Befriedigung ausgefallen war, marschierte er 
nicht geraden Weges auf den Feind los, sondern zog in langen Kolonnen 
nach W esten und stellte sich am Fufie des Manalos-Gebirges wieder in 
Schlachtordnung au f.7) Dadirrch bestarkte er den Feind im Glauben, dali 
er ein Lager aufschlagen wolle. Seine Absicht ging aber dahin, den Feind

') Heli. VII. 5, 15. -  2) Heli. VII. 5, 16. 17. -  3) Grotę S. 519 (574. 575). -  
4) T h y r: Taktik I. IM. S. 229, S8 592. 593. — 5) Heli. VII. 5, 18. -  6) Heli. VII. 5, 20. -  
7) Heli. VII. 5, 21.
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unvorbereitet zu iiberraschen. Dann brach er wieder anf und riickte in 
Kolonnen langs des Berges und der Lisiere des Pelagos-W aldes gegen 
den rechten Flugel des Feindes vor. E rst ais Epaminondas seine Schacht- 
linie schon halb entw ickelt hatte, bemerkte der Feind seine gefahrliche 
Lagę und suchte so gut es ging, das zerstreute und unvorbereitete Heer 
zu sammeln und zu o rdnen .1) Bis Epaminondas in die Nahe kam, waren 
die Mantineer und ihre Bundesgenossen bereits aufgestellt. Ihre Aufstellung 
w ar die beste, die gewahlt werden konnte und auch in der letzten Zeit ge
wahlt wurde. (Heli VII. 5, 9.16.) Gerade dort, wo Manalos- und Artemision- 
Berg die heutige Tripolitzaebene bis auf den vierten  Teil einer deutschen 
Meile verengen,. stellten die M antineer und Bundesgenossen ihr Heer in 
Schlachtordnung auf, so dąb ihre F lugel sich an die Hóhen anlehnten und 
das Tegeatische Gebiet von dem Mantineischen fórmlich absohlossen. Am 
rechten Flugel standen die M antineer m it der lakedamonischen Reiterei 
zur Rechten, am linken die Athener m it ihrer Reiterei zur Linken. Die 
Eleische Reiterei war auf einer Anhohe hinter der Athenischen ais 
R eserye2) postiert. D erart aufgestellt erw arteten die Mantineer mit 
ihren Bundesgenossen den Feind. Anfangs lahmte der Sohrecken ihre 
Bewegungen, aber er yerflog bald, denn Epaminondas fand einen hart- 
nackigen W iderstand.3)

Dieser wiederholte die Taktik des Jahres 371. Am linken Flugel 
stellte er seine bootischen Truppen in  tiefen Kolonnen auf, damit der 
Kam pf hier entschieden werde. Ebenso war die Reiterei aufgestellt, 
aber yerstarkt durch Speerwerfer und Leichtbewaftnete, welche ihre 
Stellung zwischen den Reitern einnahm en.4) Sonst war die Linie nioht 
tief. Damit er vom linken feindlichen Flugel nicht belastigt werde, 
stellte er auf seinem rechten Fliigel und zwar, auf einer Anhohe eine 
Abteilung R eiter und Hopliten ais Reserve auf,5) welche die Aufgabe 
hatte. den Feind zu beobachten oder eventuell ihn im R ucken zu fassen 
falls er versuchen sollte, seinem rechten Flugel zu Hilfe zu eilen. Dann 
schritt er zum Angriffe. Seine Reiterei brachte die' gegnerische bald 
zum V/eichen und verfolgte sie. Epaminondas begann an der Spitze 
seiner tiefen Kolonnen m it der heiligen Schar an der Tete den Feind 
zuruckzudrangen. Die M antineer und Lakedamonier wurden nach eineni 
yerzweifelten W iderstand e zur Flucht gezw ungen; 6) ihnen folgten die 
anderen Bundesgenossen. Epaminondas yerfolgte den Feind zu hitzig 
und wurde durch einen Speer todlich yerwundet. 7) Sobald er hel, war 
der Feind g e re tte t; denn das Thebanische Heer war wie umgewandelt.

») Holi. VII. 5, 22. -  2) Diod XV. c. 85, Vgl. Rustow  S. 175 flf. -  3) Diod. XV. c. 
85 und 86. -  4) Heli. VII. 5, 24, Riist. S. 142. -  6) Ibidem. -  6) Diod. XV. o, 86. -  
7) Diod. XV. c. 87, Plut. Ages. o. 35. Paus. IX. c. 15, 5.
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Es liefi nicht nur von der Yerfolgung ab, sondern tloh zuriiek, ais ob 
es vom Feinde besiegt worden ware, ohne sich um Freund oder Feind 
zu kiiinmern. 4) Dabei ereignete es sieh, dali die leicht bewaffneten 
Thebaner, welehe am linken Fliigel in Verbindung m it der Reiterei 
gesiegt hatten, auf ihrem Ruckzuge auf den linken Fliigel kamen, wo 
sie von den Athenern grofitenteils niedergehauen wurden. 2)

So endete diese merkwiirdige Schlacht. Ais Epaminondas in den 
letzten Ziigen die Umstehenden fragte, ob der Sieg auf seiner Seite 
sei, liefi er sich die Spitze des Speeres aus der Brust herausziehen. 
Nachdem er noch gehort liatte, dali Jolaidas und Daiphontos, seine 
besten Unterfeldherrn ebenfalls to t seien, gab er den Seinigen den 
Rat, m it dem Feinde Frieden zu sehliefien 3) und hauchte seine Seele aus.

Ich glaube daher nach dem Vorhergehenden m it Xenophon gegen 
G ro tę 4) annehmen zu diirfen, dab b e i d e  K a m p f e r  um Waffen- 
stillstand baten und ihn gewahrten, ebenso dafi b e i d e  Siegeszeichen 
erriohteten. B) Aus dem Umstande, dali beide Teile fremde Tote im 
Besitze hatten, dah die M antineer samt Bundesgenossen sich wieder- 
sammelten, wahrend die Thebaner wie gewohnlich zerstreut und in  ver- 
zweifelter Situation sich befanden, ferner dah die ersteren wieder 
erm utigt, die letzteren aber kampfesmiide und tro tz ihres anfangs 
errungenen Sieges ohne Fiihrer entm utigt waren, darf man schli eben, 
dab die Thebaner, um dem ungliickseligen, aussichtslosen und doch so 
harten Kampfe ein Ende zu machen, auch ihrerseits um einen Waffen- 
stillstand baten, damit sie keine Veranlassung zu einem neuen Kampfe 
gaben, der fiir sie von sehr zweifelhaftem Erfolge sein konnte.

Unwillkiirlich drangt sich uns auch die Frage a u f : W  o w a r 
A g e s i l a o s  z u r  Z e i t  d e r  S c h l a c h t  b e i  M a n t i n e a ?  
S c h a f e r  S. 8 n i m m t  m i t  T h i r l  w a l i  an,  d a l  A g e s i l a o s  
m it seinern ganzen Heere nach Mantinea gekommen war. Beide konnen sich 
nur auf Justinus VI. 7: Cum interim  Agesilai adventu nuntiato, Thebani etc. 
und auf die Apophthegmata laconica 75 : ’Ev Se ty) uśpi Mavci'vetav 
TrapEy.EAEuuaTO xoR \x/.-2.T.\i,vńv.c., tobę a/.Aouę iizTnzz ~avTaę ’Exap,Etvó)vSa 
etc. gestiitzt haben. Diese Quellen sind aber unverlafilich. Ubrigens 
hatte  Plutarch in der Biographie des Agesilaos die beste Gelegenheit 
gehabt, die Anwesenheit dieses Kónigs in  der Mantinea-Schlacht zu 
erwahnen. Er tat es aber n ic h t ; ein Beweis, dafs er dariiber nichts wubte.

Die besten Quellen wissen von der Anwesenheit des Agesilaos auch 
nichts. W ir wissen ferner, daf.i die Mantineer am r  e c h t  e n Fliigel der

0 Heli. VII. 5, 25. — 2) Ibidem. -  3) Aelian V. H. X II. 3. Grot. S. 529 
(585 586). Apoph. Epam. 24. — •■) Grotę S. 527 (583, 584) und S. 530 (586, 587). — 
s) Heli. VII 5, 26. Vgl. auch Rustow uber diese Schlacht, S. 175 ff.
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Schlachtlinie kampften, ein Beweis, dali sie das Oberkommando hatten. 
Denn in keiner einzigen Schlacht (wenigstens seit 395) finden w ir ein 
Volk, welches don Oberbefehl hatte und am Fliigel der Schlachtlinie 
n i o h t  stand. Dali die Spartaner bei Mantinea im rechten Zentrum und 
im Zentrum  das Oberkommando gehabt hatten, ist daher unglaublich. 
Dali Agesitaos an der Schlacht bei Mantinea n i c h t  teilnahm, beweist 
auch die unzweckmafiige Aufstellung des spartanischen Heeres und sein 
Prinzip, niemals von einer Ubermacht zum Treffen sich notigen 
zu lassen.

Agesilaos muhte in Sparta zuriickbleiben, weil es sonst zum 
zweiten Mai derselben Gefahr ausgesetzt war. Die Stadt war so lange 
bedroht, ais Epaminondas in Tegea blieb und die Taygetuspasse 
im Besitze hatte. E rst ais Epaminondas den Zug gegen Mantinea unter- 
nahm, konnte Agesilaos beruhigter Sparta yerlassen, um nach Mantinea 
zu marschieren (wiewohl auch in diesem Falle Sparta gefahrdet war), 
im letzteren Falle ware er aber auf dem Kampfplatze zu spat erschienen. 
IJbrigens kann man einem so ausgezeichneten Feldherrn wie Agesilaos 
nicht zumuten, dafi er die seiner Stadt drohende Gefahr iibersehen habe.

W enn wir also von anderen Griinden ganz absehen und nur die 
W ichtigkeit vor Augen halten, Sparta in Feindeshande nicht fallen zu 
lassen, ist es unmoglich mit Schafer anzunehmen, dali Agesilaos in der 
Mantinea-Schlacht zugegen war. Diesem muhte die Erhaltung Spartas 
mehr am Herzen liegen ais die Mantineas.

Alle vorgebrachten Griinde zwingen den Verfasser anzunehmen, dali 
Agesilaos zur Zeit der Mantinea-Schlacht, wenn nicht in Sparta, so doch 
in dessen Nahe sich aufhielt. Das Yerhalten der Thebaner in der Schlacht 
bei Mantinea yerdient harten Tadel. Ih r Feldherr erkauft den Sieg nur m it 
seinem Leben ; sobald er aber fallt, geben die leichtsinnigen Thebaner 
sofort den schwer erfochtenen Sieg aus den Handen. Man kann nicht 
behaupten, dali sie vor Entsetzen uber den Fali des Epaminondas den 
K rieg und K am pf aufgeben ; sie miissen w iderw illig  gekampft liaben.

W elche Liebe zu ihrem Feldherrn sehen wir dagegen bei den 
Thebanern und Thessalern bei K ynoskephala! Sobald sie Pelopidas 
fallen sehen, bleiben sie nicht un ta tig  stehen, sie beginnen yielmehr 
den Kampf von neuem und ruhen nicht friiher, ais bis sie den Feind 
yollstandig besiegt und den Tod ihres Feldherrn geracht haben. Da 
kehren sie erschopft zuriick, umringen ihren teueren Feldherrn und ver- 
gessen in ihrer grenzenlosen Trauer ihre Erschopfung. Bei Mantinea 
zeigten die K rieger keine Liebe zu ihrem gefallenen Feldherrn und 
damit besiegelten sie das Ende der Bliitezeit Thebens.
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Von einer besonderen Geschieklichkeit in der Kriegfiihrung darf 
bei den Thebanern nieht die Rede sein. Thyr 1. Bd., S. 26 § 86 sagt 
z w a r: „Dem groben Thebaner Epaminondas blieb es vorbelialten, den 
Kam pf von diesem iiberwiegenden Einiiusse des einzelnen Soldaten zu 
befreien nnd an dessen Stelle den Einflub der Fiihrung zu setzenA Aber 
Epaminondas kannte keine andere Fiihrung ais diejenige, die andere 
auch kannten. W ollte aber Thyr m it diesem Satze vielleicht auf die 
moderne Fiihrung hinweisen, dann 'muS man darauf erwidern, dab die 
Kriegfiihrung des Thebaners m it der modernen nicht verglichen werden 
darf. Epaminondas hatte  ais Hoplitę keine Zeit wahrend des Kampfes 
noch zu kommandieren, wie die Feldherrn heutzutage es tun. E r hatte 
in der Hoplitenreihe zunachst sein Leben zu yerteidigen und durch 
seine Tapferkeit die Seinigen anzufeuern. Um besondore Befehle wahrend 
des Kampfes zu geben, hatte er absolut keine Zeit.

Zu jen er Zeit stellte der Feldherr zuerst sein Heer in  Schlacht- 
ordnung a u f ; war es vor Beginn der Sohlacht notwendig, das Heer eine 
Frontveranderung vornehmen zu lassen, so gesohah dies ; war aber eine 
solche oder eine andere Anordnung nicht notwendig, dann zog das so 
aufgestellte Heer gegen den Feind. Dio Taktik des Feldherrn war dem 
Heere vor der Schlacht bekannt und darnach hatte es sieh auch wahrend 
der Schlacht zu halten. Alles andere blieb den Unterfeldherrn und 
Abteilungskommandanten iiberlassen. Beispielsweise die von ihnen errun- 
genen Yorteile nach eigenem Ermessen auszuniitzen etc. (gerade wie 
w ir heute auch bei unserer Kriegfiihrung sehen) ohne einen Befehl des 
Feldherrn abzuw arten .1) Pelopidas griff bei Leuktra die Spartaner 
ebonfalls ohne speziellen Befehl des Epaminondas an.

Vergleichen w ir schlieblich Pelopidas m it Epaminondas, so werden 
wir leicht herausfinden, w e l c h e r  v o n  b e i d e n  e i n  g r o b e r e s  
L o b  i n  d e r  G e s c h i c h t e v e r d i e n t .  Der erste war ungebildet, 
der zweite g eb ild e t; sonst hatten sie gleiche Eigenschaften. Pelopidas 
war ein Hauptbefreier Thebens, Epaminondas nicht. Der erste war beim 
Volke und bei den Nachbarn beliebt, der zweite n ich t; der erste Be- 
kleidete ununterbrochen durch 13 Jahre die hochsten W iirden ohne 
Yerm ittlung, der zweite erhalt sie manchesmal aber durch Yermittlung, 
w ird aber auch vom Yolke zum gewohnliehen Hopliten degradiert. Der 
eine yersteht mit einer kleinen Truppenzahl Konige zur Stellung von 
Geiseln z u zw ingcn ; der andere kann m it einer sehr gro f.sen Macht 
nichts ausrichten, ja  er kann seine K rieger nicht einmal im Zaume 
halten etc. W enn w ir noch w eiter so fortfahren wollten, fanden wir 
immer, dali Pelopidas den Yorzug yerdient. Fragen w ir hingegen,

) Thyr I. Bd., S. 184, § 453.
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warum Epaminondas trotzdem  fur den grohten Feldherrn seiner Zeit 
gehalten wird, so konnen wir k e i n e n  a n  d e r e ń  G i r u n d  angeben, 
ais daJ§ er g e b i l d e t e r  w a r  ais Pelopidas.

Q u e 11 e n :
Xonophontis Hellenica ed. Gustav Sauppe Lips. MDCCCLXVI.
Diodori Siculi bibl. hist. ed. Imm. Bekker Lipsiae MDCCCLIII. 
Pausaniae descriptio Graeciae ed I. H. Chr. Schubart Lips. MDCCCLIII ;

2 Bd. MDCCCLIV.
Justinus Trogi Pompei hist. Philipp. epit. ed. Jeep Lipsiae MDCCCLIX. 
Aelian ed Hercher Paris MDCCCLYIII.
Plutarchi Soript. Morał, ed Am. F ir. Didot, Paris MDCCCXLI. 
Plutarchi Yitae inter se comparatae ed. Im. Bekker Lipsiae MDCCCLVI. 
IlokuPiou y.M ’Amnavou xa ed. Am. Firm. Didot I. Tom. (gr. et. lat.)

Parisiis M1)CCCXXXIX.
H i l f s m i t t e l .

Grotes Gesehiohte Grieohenlands (dtselie Ubersetzung) 5. Bd., 2. Aufl..,
Berlin 1880.

Schafer: DennlOheSes und seine Zeit, 3 Bd., 2. Abth., Leipzig 1856. 
Riistow und Kdchly : Grieoh. Kriegswesen yon der altesten Zeit bis

auf Pyrrhus. Aarau 1852
T h y r : T aktik  3 Bd., W ien 1880.



Franzósische Rezitation an unserer Anstalt,
Von Professor Anton Romanovsky.

Die neuphilologisohe Lehrerschaft der osterreichischen Realschulen 
hat die heifien Kampfe um die Methode des Sprachunterrichtes von einer 
hoheren W arte beobaehtet und so gesohah es, dafi die billigen Forde- 
rungen der Reform fast allgemeine Aufnahme fanden, ohne da fi unsere 
Realschule Gefahr liefe, den Charakter e in e rj hoheren Bildungsstatte 
einzubufien: asthetisch-literarische B ildung und die Sprachbeherrschung 
finden gleich grofie Beachtung in unserem Schulbetrieb und im Sinne 
der „Instruktionen fur den U nterricht an den Realschulen in Oesterreich“ 
lassen es sioh die Sprachlehrer angelegen sein, m it samtlichen zur Yer- 
fugung stehenden oder sioh darbietenden M itteln dieses doppelte Ziel 
zu erreichen. Auf die Vorteile dieser „Riohtung“ kann hier nicht naher 
eingegangen werden.

Zu den zur Hebung des Sprachunterriohtes geschalfenen M itteln 
kam seit 1899 die Einfiihrung der fremdsprachlichen Rezitationen auf 
den Plan, welche dureh die Grundung der „Deutsohen Zentralstelle fiir 
fremdspraohliche R ezitationen14 1901 und die „Satzungen11 1902 eine feste 
Form erhielt. So wie durch den „internationalen Briefwechsel11 der 
Gedankenaustausch auf schriftliohem W ege gefórdert werden soli, ist es 
Zweck der fremdsprachlichen Rezitation, die Probe auf die unm ittelbare 
Aufnahme der fremden Spraohe durch das Ohr zu stelłen. Beide beruhen 
auf dem Anschauungs- und Nachahmungssystem im hoheren Sinne und 
scheinen daher beide zu dauernden Faktoren der Spracherlernung nach 
moderner Auffassung zu werden. Indem die Zentralleitung bestrebt ist, 
nur nationale K iinstler2) ersten Ranges aus den betreffenden Sprach-

‘) Vgl. meinen Aufsatz „Der internationale Briefwechsel an unserer A nsta lt11 
im Jahresbericht der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz fur das Schuljahr 1900/1901.

8) Bisher haben Rezitationen gehalten : Michel Jouffret, Professor der Philosophie 
in Marseille, Henri Bornecąue, maitre de conferences a l’universite de Lille, Rene 
Delbost, Dichter aus Paris, Emile Villemin, Professor in Paris, Paul Rameau vom 
Theatre National de l’Odeon in Paris, Goetschy, franzosischer Lektor der Universitiit 
Giefien, Alphonse Seheler, Professor in Lausanne, M. Charlety, maitre de confśrences 
a 1’uniyersite de Lyon, Lewis Hasluck, Łeiter der „Polytechnic School of Elocution11 
in London und Bernard Macdonald, K unstredner aus London. — Naheres siehe in 
„M itteilungen der deutschen Zentralstelle fur fremdsprachliche Rezitationen11 Nr. 10.
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gebieten zu gewinnen und durch die Herausgabe der „Bezitationshefte“ 1) 
m it einer trefflichen Auswahl aus den hervorragendsten Schriftstellern 
den Bezitationen eine sichere Grundlage zu geben, ist auch dereń W ert 
fiir die asthetisch-literarische Bildung der Jugend gesichert.

Obgleich ich von Anfang an dieser neuen Einfiihrung sympathisch 
gegeniiberstand, hatte ich wegen der groben Entfernung unserer Stadt 
von anderen Stadten m it deutschen Bealschulen nur geringe Hoffnung, 
meine Schiiler je  der Yorteile derselben teilhaftig  machen zu konnen. 
Ais aber bei dem sich jahrlich erweiternden Kreise des Beiseplanes 
M. E e n e  D e lb o s t  sieh entsehlob, seine K unstreise bis Bumanien 2) aus- 
zudehnen, erklarte ich mich m it Freuden bereit, auf' das Angebot des 
H en n  Professors Dr. M. H a r tm a n n , des riihrigen Leiters der „Zentrał- 
stelle“ in Leipzig, einzugehen und die vorbereitenden Schritte zu machen. 
Ich war mir sofort der noch ubrigbleibenden Schwierigkeiten bewubt: 
es war ja  doch dafur zu sorgen, dafi M. Delbost fiir seine weite und 
inuhevolle Beise entsprechend honoriert werde. Darum mulite ich auch 
das Gymnasium, das stadtische Madchenlyzeum, die Lohrerinnen-Bildungs- 
anstalt und das fiir franzosische Sprache und L iteratur sich interessierende 
Publikum in den K reis meiner T atigkeit einbeziehen. Nur auf diese 
Weise war zu hoffen, die notige Teilnahme zu gewinnen. W enn ich aucli 
m it Bucksicht auf die hier noch nicht erprobte Neuerung materielle 
Unterstiitzung der Bezitation weder von der Schulbehórde noch von 
der Stadtgemeinde angestrebt habe, so ergreife ich m it Freuden die 
Gelegenheit, an dieser Stelle dem Aorstande des Czernowitzer Musik- 
vereines H errn Begierungsrat Dr. D u z in k ie w ic z  fiir die freundliche 
Uberlassung des gro fi on Musikvereinssaales und dem M agistratsdirektor 
H errn Begierungsrat W i e d m a n n  fiir die giitige Erlassung der bei 
uns eingefuhrten Kartensteuer, wodurch beide Herren in W iirdigung des 
eminent erziehlichen Zweckes das Zustandekommen der Bezitation in 
hohem Grade forderten oder vielmehr ermoglichten, im Namen der studie- 
renden Jugend sowie im eigenen Namen den herzlichsten Dank auszu- 
sprechen.

Ais auf diese Weise das Zustandekommen der Bezitation gesichert 
war, konnte an die Y orbereitung der Texte geschritten werden. U nter 
den damais vorhandenen vier franzosischen Bezitationsheften wurde das 
e r s te  zur Grundlage genommen und das Program m  folgendermaben zu- 
sam m engestellt: 1. Bacine, Athalie III., 7 (La Prophetie du G rand-pretre); 
2. Moliere, Le Bourgeois gentilhomme II., 6; 3. Lafontaine, Le Savetier *)

*) Bei Stolte in Leipzig. Bisher sind fiinf franzosische und zwei englische Bezita- 
tionshefte erschienen.

2) Vgl. „Mitteilungen" Nr. 13.



15 —

et le Financier; 4. Beranger, Les Hirondelles; 5. V. Hugo, Quand nous 
habitions tous ensemble; 6. id., L ’Expiation (Retraite de Russie); 7. 
A. Daudet, T artarin  de Tarascon I. (La chasse aux casąuettes) und 8. id., 
Le Sous-prefet aux ehamps. Bei der Auswahl war, wie ersichtlich, mafi- 
gebend, dali nioht nur die verschiedenen literarisehen Stilgattungen 
Y ertretung finden, sondern auch, dali dem Rezitator Gelegenheit gaboten 
werde, seine V ortragskunst in  yerschiedener Abtonung der Stimmungen 
zu zeigen. W egen der uberfiillten Klassen unserer Anstalt und der dop- 
pelten Feiertage in  unserem Lande, zwei Umstande, welohe die Bewal- 
tigiuigdes vorgesohriebenenLebrstoffes in hohemGrade erschweren, konnte 
uicht daran gedaelit werden, die Yorbereitung der Texte in die Schnie 
zu verlegen, umsoweniger, ais von vornherein nicht anzunehmen war, 
dali sich alle Sehiiler an der Darbietung beteiligen und so das notige 
Interesse m itbringen wiirden. Die besten Sehiiler der unteren Klassen 
von der zweiten an wurden auch herangezogen; dali diese Schiller aus 
der Vorbereitung wie aus der Rezitation auch einen grolien Nutzen zogen, 
werde ich weiter unten* ausfiihren. Fiir die gehdrige V orbereitung der 
Texte reichten sechs Sonntage von halb 11 bis 12 Uhr aus. Die Beteiligung 
war freiwillig, aber rege. Den heryorragendsten Schiilern der zwei 
obersten Klassen wurde je  eine Nurnmer zugewiesen, die sie yorbereiten, 
in sioh aufnehmen und bei der Rezitation besonders beachten sollten, 
ein Verfahren, welohes auch von Professor K le in  in Anwendung gebracht 
wurde, wie ich nachtraglich aus dem Programme der k. k. Staats-Ober- 
realschule in Leitm eritz fiir das Jah r 1902 entnehme. Nach einer lite- 
rarischen Einleitung von Seiten des Lehrers hatten die betreffenden 
Sehiiler eine gelungene Ubersetzung zu liefern, an welche sich sachliche, 
sprachliche und literarische Erklarungen anschlossen, so dali die E igenart 
des Dichters und der literarische W ert der betreffenden Diehtung plastisoh 
hervortraten. Es wurde der yorsohriftsmaffige U nterricht in mancher 
Beziehung mit behaglicher, den Zweck erheblich fordernder Mulie yertieft 
und erwreitert. So erwahne ich beispielsweise nur die Behandlung des 
franzosischen Yerses und des Alexandriners insbesondere. Ich hatte „das 
W ichtigste aus der M etriku gerade kurz zuvor anlahlich der Lekttire 
einiger Gedichte in der sechsten Klasse durchgenommen: ich konnte also 
bei einem Teile der Scliiiler an Bekanntes ankniipfen; den anderen wurde 
das Wesen des Rhythmus des franzosischen Verses erschlossen. Besonderes 
Interesse weckte bei allen der aus der Zusammenstellung von A th a lie  
und L ’E x p ia t io n  sich ergebende Unterschied zwischen dem gleichmaliig 
und harmonisch dahinflielienden klassischen Alexandriner bei R a c in e  
einerseits und dem sonoren aber m annigfaltigen romantischen Alexan- 
driner bei V. H ugo  andererseits. W enn M. H e n r i  B o rn e c ą u e  in  seinem



—  16 —

bekannten Aufsatze in der „R ev u e  u n i v e r s i t a i r e “ (du 15 decembre 1900 ; 
E x tra it, p. 8) m ein t: „Si bon tenait a leur faire entendre Athalie on 
L ’Expiation, o’ etait surtout afln de leur m ontrer la dśclamation de 
l ’alexandriu, si difficile a saisir pour les etrangers, a cause de la pro- 
nonoiation de l’e m uet“, so hat er meines Erachtens nur bis zum letzten 
Teile des Satzes Recht. denn nicht die Behandlung des e m u e t verur- 
sacht die Schwierigkeit beim L  esen des Alexandriners und des franzo- 
sischen Yerses iiberhaupt, sondern gerade der Rhythm us.1) Dieser 
Rhythmus wurde in  gem einsam er A rbeit von den Schiilern aufgedeckt 
nnd so das Yerstandnis dafiir gewonnen. Nachdem der Text naeh jeder 
R iehtung hin erk lart w ord en war, konnte, wie es die „Instruktionenu 
p. 53 verlangen, „der Eorderung des sinngemahen und ausdrucksvollen 
Lesens“ entsprochen w erden : m it Freuden konnte ich feststellen, dali 
der „V ortrag“ der Toxte im allgemeinen viel besser gelang ais bei den 
tiiglichen Leseiibungen, da den Schiilern der kunstyolle Y ortrag  des 
Rezitators bereits yorsehwebte. Bei diesem Teile der Unterweisung war mir 
dasunten erwahnte W erk von B e r r  und D e lb o s t  r L es t r o i s  d ic t io n s u 
von grohem Nutzen.

Am 27. Februar yersammelten sioh die Schliler und Schiilerinnen, 
im ganzen an 400 Personen, yor 3 Uhr naohmittags im  Musikyereins- 
saale. Es herrschte eine festliche Stim m ung: E rw artung las man auf 
allen Gesichtern. Unsere Stadt, dereń Bewohner ais kunstsinnig geruhmt 
werden, hat an derlei D arbietungen keinen M angel; aber eine fran- 
zosische Rezitation hatte es noch nicht gegeben. Dberdies wuhte man 
aus den Lokalblattern, dali M. Delbost das C o n s e rv a to ire  N a t io n a l  de 
M u siq u e  et de D e c la m a tio n  absolviert habe.2) Man erw artete also 
niclits Geringes yon dem Vortrage in einer Sprache, die gar viele nur von *)

*) In  „L es t r o i s  d i c t i o n s “ von B e r r  und D e l b o s t  heiiit es p. 194 vom Alexan- 
d rin e r: „C’est le cauchemar des pliilologues etrangers : on lui reproche son rythm e 
monotone, inyariable, precis, śtiąuete. II n’a pas de longues, pas de breves, dit.-on. 
Nous ferons rem arquer d’abord  que le manque de rythm e reprochó au vers alexan- 
drin est commun ą tous les au tres vers. Si douze pieds n ’ont pas de i-ythme, com- 
ment six ou huit pieds peuvent-ils en renfermer ? Ensuite ee manque de yariótś 
dans le rythm e reprochś par les etrangers a notre alexandrin n ’ est, a vrai dire, 
qu’ une mobilite trop grandę et une yariete de rythm e trop large pour perm ettre 
a des oreilles inexperimentees de retrouyer la mesure. Ce que les etrangers repro- 
chent a notre alexandrin, en realitś, ee n’est pas le manque de rythm e, c:est la loi 
suiyant laquelle s’organise son rythm e, loi que nous ne pouyons pas donner, comme 
on l’a vu dans un chapitre precddent, puisqu’ elle dśpend exolusivement de l’idee. 
de la logique et du gout“.

s) Einige meiner Schiller, die Abnehmer des seither leider eingegangenen 
„ A n n n a i r e  de  l a  C o r r e s p o n d  e n c e  I n t e r s c o l a i r e “ waren, kannten die Ziige des 
M. Delbost aus der Abbildung in Nr. 3, p. 33.
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ihrem Lehrer gehort hatten. „W erde ich dem Flusse der Eede folgen 
konnen ?u mochte sich manoher gedacht haben. Ais aber M. Delbosfc seine 
weiche,melodische Stimme erhob, um in kurzer E inleitung die „Bewegung11 
der fremdsprachlichen Rezitationen zu erklaren, schien das Selbstvertrauen 
wiedergewonnen zu sein, denn es war in  den Gesichtern auch das Yer- 
standnis der freien Eede zu lesen. Ebenso gab er eine literarische E in
leitung zu jeder Nummer des Programmes. W enn dieses nichts an 
M annigfaltigkeit zu wiinschen iibrig lieli, wurde die W irksamkeit von 
dem Kiinstler noch dadureh erhoht, dali er das Ausgewahlte in eine 
naturliche Folgę der Steigerung und allmahlicher Abspannung der Gefuhle 
bis zur idyllischenEuhe brachte: mit derL yrik  eines B e r a n g e r  beginnend, 
erreichte er die Extase m it L ’E x p ia t io n  und L a  P r o p h e t ie  du G ran d - 
p r e t r e  und schlofi m it dem reizenden Gedicht in Prosa Le S o u s -p re fe t  
aux  cham ps. In  allen Teilen der D arbietung zeigte sich M. Delbost ais 
Musfcer: die N uancierung der Stimme, die ausdrucksYolle Miene, die 
Mafiigung im Geberdenspiele sind gleich vollendet gewesen. Beim Vor- 
trage des franzosischen Verses gab es in  Frankreich seit jeher zwei 
E ieh tu n g en : die einen wollen den Ehythm us des Dichters bis ins 
kleinste Detail wiedergegeben wissen, die anderen fordem  die Natiir- 
lichkeit der Alltagsspraohe. Beide Eiehtungen haben ihre bedeutenden 
V ertreter. M. Delbost v e r tr it t  durchaus die E ichtung des goldenen 
Mittelweges. Wozu schriebe denn auoh der Dichter in  wohlklingenden, 
kunstvoll gebauten Yersen, wenn aller Ehythm us beim Vortrage ver- 
wischt werden sollte? Tatsaohe ist, dah die Franzosen mehr ais andere 
Nationen beim Vortrage dem machtigen Flusse des Alexandriners 
lausohen und die Diohter dieser Passion ihrer Landsleute oft durch die 
Einfiigung kraftYoller Tiraden frohnen. Sollte aber die andere Eichtung, 
welche seh o n M o lie re  vertrat, ganz im U nreehte sein? Es darf eben auf 
keiner Seite iibertrieben werden. Diese Auffassung sohien auch immer 
mdhr an Boden zu gewinnen und M. Delbost, den Prinzipien in  seinem 
mehrfach zitierten W erke treu ,1) hat diese E ichtung in vortrefflicher 
W eise veranschaiilicht. Dali M. Delbost ein K unstredner bester A rt ist, 
bewies die Begeisterung oder die fróhliche Laune, die er nach Belieben 
im Gesichtsausdruck der Jugend hervorzuzaubern v e rs tan d : ein rau- 
sehender Beifall folgte auf jede Nummer. Der E ezitator schien von 
der guten Laune der Zuhorerschaft m it fortgerissen worden zu sein, 
denn er fiigte zum Schluh noch das melodios reizende Lied „Le S a b o t 
de f r e n e u hinzu. Hiemit komme ich zu seiner zweiten Seite ais Kiinstler.

Mit Riicksicht auf die weite Eeise wurde auch eine C o n fe re n c e
*) Vgl. Les trois diotions, Chapitre VI. Des differentes ecoles de diction, 

p. 123 u. fi.
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su r  la  c h a n so n  f ra n ę a is e  in Aussicht genommen, welehe Darbietung 
besonders fiir das gebildete Publikum  bestimmt w a r ; die Jugend lieli 
es sieli aber nicht nehmen, den Eedner noch einmal in freier Rede zu 
horen. Im ganzen waren Sonntag, den 28. Feber, um 11 Uhr vorm ittags 
iiber 200 Personen im Musikyereinssaal versammelt. Dali das gewahlte 
Thema allgemein interessiert und eine literarisch lioehgebildete Kiinstler- 
natur zur Bearbeitung reizt, ist kein W under. Nachdem der Yortragende 
auf den Unterschied zwischeu dem phantasieyollen und oft mystischen 
deutschen Lied (z. B. die Lorelei) und dem balladenartigen franzosisehen 
Lied hingewiesen hatte, ging er zu der Entstehung des franzosisehen 
Liedes und seinen Tragern iiber und gab endlich der knappen Z eit ent- 
sprechend einen kurzeń historisehen Uberblick der L iteratu r bis ins
19. Jahrhundert. W enn die gelungene Gliederung des Stoffes, die an- 
spruchslose A rt desV ortrages und nicht zumindest die schone, langsame 
und deutliche Sprache des Conferencier regen Beifall ernteten, so iibertraf 
er m it seinem Gesang und der K lavierbegleitung weitaus alle Erwartungen.

Das hiesige Publikum, vor allem die Jugend, wird sieh noch lange 
an die Darbietungen des M. Delbost erinnern. Da der K iinstler auch 
Czernowitz ein besonderes Interesse entgegenbraohte, wollen w ir hoffen, 
dali w ir ihn wieder einmal zu sehen und zu horen bekommen.

Und nun, welchen Nutzen hatte  die Jugend von der R ezitation? 
E r liegt in erster Linie schon darin, dab ein gewisses Quantum literarisch 
gediegenen Stoffes mit Eiicksicht auf den bevorstehenden Kunstgenuli 
m it grobem Interesse nach jeder R ichtung hin ais M ehrleistung durch- 
gearbeitet und von der Jugend aufgenommen worden ist. Die Beobachtung 
der Aussprache war bei der Rezitation von besonderer W ichtigkeit, denn 
wonn in unserem vielsprachigen Lande (die meisten Schtiler sprechen 
neben Deutsch noch Rumanisoh, Ruthenisch oder Polnisch, manche drei 
bis vier Sprachen) die Aussprache des Franzosisehen keine besonderen 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Konsonanten bietet, so ist es umso 
schwieriger, Sauberkeit in der Erzeugung der Yokale (e und e, ó und ó, 
Ó und 6, i und ii) und die franzosische Satzmelodie zu erzielen. Dali der 
Lehrer in  diesen Forderungen sich nicht von seiner Laune leiten liefi, 
dali diese Eigentum lichkeiten im Gegenteil das Weseli der franzosisehen 
Aussprache begriinden, fanden die Schuler bei der Rezitation bestatigt, 
und so liat denn Bornecąue Recht, wenn er in dem oben angefiibrten 
Aufsatze in der „Revue U niversitaire“ sagt: „Le recitatem- est aussi le 
collaborateur du professeur.“ Yiele Schuler verschiedener Klassen sind 
an den Lehrer mit ihren personlichen Beobachtungen herangetreten. Der 
jugendliehe Nachahmungstrieb zeigte sich auch in ihrem Streben, beim

0 Vgl. E xtrait, p. 10.
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Lesen in der Schnie den E ezitator nachzuahmen. Da£ eine solche spontane 
Beobaehtung nachhaltiger w irkt ais viele Lehren des gestrengen Pro- 
fessors, diirfte jed e r erfahrene Lehrer bestiitigen. In  diesem Betracht 
war der Nutzen gewifi fur die Schiller der U nter-und Oberklassen glelch 
gro li. Dali auch die Schiller der Unterstufe die Texte rich tig  verstanden, 
davon hatte ich mich in jeder Yorbereitungsstunde ilberzeugfc. Und sollte 
ihnen das geschadet haben, weil solclier Stoff dem Unterrichtsbetrieb auf 
dieser Stufe noch ferii liegt ? Da, wie oben gesagt, nur die talentiertesten 
Schiller der unteren Klassen zur Rezitation zugelassen wurden, wurde 
im grolien und ganzen auch das Verstiindnis fiir die metrischen Betrach- 
tungen erreicht: einige dieser Schiller lasen den Alexandriner ebenso gut 
wie die Schiller der Oberstufe. Und bedeutete die Zusammenstellung der 
hervorragendstenSchriftsteller des 17. und 19. Jahrhundertes in  Yerbindung 
m it den literarischen Erklarungen nicht eine Einfilhrung in die L iteratur- 
geschichte Eranbreichs? E in solches Stiick Arbeit, wobei der Lehr g a n g  
gleichsam vom Anfang ausgehend, namlich von der Aussprache des ein- 
zelnen W ortes, endlich bis zur kunstmahigen Deklamation von Perlen 
des franzosischen Schrifttum s durch ein en a.lles Theatralische sorgfaltig 
yermeidenden nationalen R ezitator gelangt und in seiner Gesamtheit den 
Schiilern vor die Augen gefiihrt wird, kann nicht ohne nachhaltige W irkung 
bleiben. Dali iibrigens der Nutzen je  nach indiyidueller Beobaehtung bei 
dem einen auf diesem, bei dem anderen auf jenem Gebiete grofier ist, 
ist von yornherein selbstyerstandlich.

Von yielen Seiten wird auf die Ausniltzung der Rezitation durch 
nachtragliche Besprechung in der Schnie oder gar durch schriftliche 
Arbeiten gro fi es Gewicht gelegt. An unserer Anstalt mufite ans den 
oben angegebenen Griinden, die eine sorgfaltige Ausniltzung der knapp 
bemessenen Unterrichtszeit fiir den yorgeschriebenen Lehrstoff erheischen, 
davon abgesehen werden. Ich halte es aber auch sonst nicht fiir ratsam, 
und zwar aus den folgenden zwei padagogischen G riinden: solange 
Schulrezitationen nicht aus ofifentlichen M itteln bestritten  werden, also 
nicht fiir alle Schiller obligatorisch sind, kann eine Besprechung vor 
der ganzen Klasse, aus der nur ein Bruchteil der Schiller sich an der 
Rezitation beteiligte, uninoglioh fiir alle fruchtbringend gestaltet werden; 
dann aber ist nicht zu yergessen, dali m it der einmal abgehaltenen 
Rezitation das Interesse natiirlicherweise in Abnahme begriffen ist und 
der Schiller es ais Druck empfinden wiirde, wenn ihm die Reohenschaft 
iiber eine freiwillig iibernommene A rbeit ais Pfłicht auferlegt wiirde. 
Die Rezitation wirke s p o n t  a n ais Kunstgenufi ! W enn sie I n t e r e s s e  
an der Erlernung der Sprache geweckt hat, so hat sie g e n u g getan.



Zur Reform der Realschule in der Bukowina.
Gesetze und Verordnungen.

(SchluG.)

Siehe XXXVIII. Jahresberioht.

Nachdem die altere M aturitatsprufungsordnung vom 9. Mai 1872 
(M m.-Yerordnangsblatt 1872, Nr. 39, 8. 200) durch die Yerordnung des 
k. k. Ministeriums fur Kulfcus und U nterrieht vom 7. A pril 1899, Z. 9452 
auber K raft gesetzt worden war, wurde unter einem eine neue Yorschriffc 
fiir die Abhaltung der Reifepriifungen an den Realschulen der im Reichs- 
rate  vertretenen Konigreiche iuid Lauder erlassen (Min.-Yerordnungs- 
blatt 1899, Nr. 17, S. 109— 124), welche demnaćh auch fiir die gr.-or. Ober- 
realschule in Czernowitz g ilt und nur durch die Riicksicht auf den seit 
1898 eingefuhrten obligaten U nterrieht in  einer Landessprache entsprechend 
zu erganzen war, In  diesem Sinne hat das k. k. Ministerium fiir K ultus und 
U nterrieht m it dem.Erlasse vom 28. Mai 1904, Z. 18337 die vom k. k. .Landes- 
schulrate fiir die Forderungen aus dem Rumanischen fiir Niohtrumanen 
und aus dem Ruthenischen fiir N ichtruthenen bei der miindlichen M aturi- 
tatspriifung an dieser Anstalt beantragten und vom Schuljahre 1904/05 
an giltigen Normen genehmigt. So kann denn die neue Priifungsordnung 
in diesen Jahresbericht sohon aufgenommen werden, wobei bemerkt wird, 
da£ aus der Yerordnung voni 7. A pril 1899 die a u s s c h lie l i l ic h  fiir  
a n d e re  A n s ta l te n  und Lander g iltigen Bestimmungen n ic h t  abge- 
d ru c k t, wahrend die Bestimmungen des M biisterialerlasses vom 28. Mai 
1904 durch den Druck kenntlich gemacht werden.

C. Die gegenwartige M aturitatsprufungsvorschrift.
§ 1. Die Berechtigung zuin Besuohe einer technischen Hochschule 

ist- fiir jene absolvierten Schiller einer Realschule, welche ais ordentliche 
Horer im m atrikuliert werden wollen, von dem giinstigen Erfolge der 
abzulegenden M aturitatspriifung abhangig.

§ 2. Jede yollstandige Staats-Realschule und jede vollstandige Landes- 
Realschule, welche naoh dem betreffenden Realschulgesetze nicht ais eine 
Privat-, sondern ais eine offentliche A nstalt anzusehen ist, hat am Schlusse 
eines jeden Schuljahres unter der L eitung des Landesschulinspektors oder 
seines S tellvertreters eine M aturitatspriifung abzuhalten. Andere Ober-
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realschulen haben das Eecht zur Abhaltung von M atur itatspriifungen und 
zur Ausstellung von M aturitatszeugnissen nur dann, wenn es ihnen be- 
sonders und ausdriicklich yerliehen wird.

§ 3. Die A biturienten der Eealsehule (d. i. Schuler ihrer VII. Klasse, 
mógen sie den U nterricht ais offentliche Schuler oder ais eingeschriebene 
P rivatisten  genie hen,) haben sich, wenn sie die M aturitatspriifung ablegen 
wollen, wenigstens drei Monate vor dem Schlusse des 2. Semesters bei 
dem D irektor der Anstalt m ittelst einer stempelfreien, von dem Yater des 
Kandidaten oder seinem Stellyertreter m itunterzeichneten Eingabe unter 
Naehweisung ihres Studienganges zu melden.

Die in der obersten Klasse beschaftigten Lehrer ziehen sodann in  
einer besonderen Konferenz in  Erwagung, ob der Bildungsstand derer, 
die sieh gemeldet haben, so beschaffen ist, dali die Erteilung eines Zeug- 
nisses der Eeife mit "Wahrscheinlichkeit zu erw arten ist. Denjenigen, bei 
welchen hieriiber gegrundete Zweifel obwalten, hat der Klassenvorstand 
der obersten Klasse von der Abjegung der Priifung abzuraten und diesen 
E a t m otiviert den E ltern  oder dereń Stellyertretern mitzuteilen.

Schuler der VII. Klasse, welchen im 2. Semester ein Zeugnis der 
zweiten oder d ritten  Eortgangsklasse erteilt wurde, sind nicht vor Ablaui' 
eines weiteren Schuljahres, und jene, welchen wmgen ungeniigender Lei- 
stungen in  einern einzigen Gegenstande die W iederholungsprufung nach 
den Eerien gestattet wurde, erst nach gelungener W iederholungsprufung — 
im giinstigen Falle auf ihr Ansuchen bereits fur den Herbstterm in 
desselben Jahres — zur Ablegung der M aturitatspriifung zuzulassen, 
Yorausgesetzt, dali das betretfende Landesgesetz nicht anders bestimmt. 
Die Zulassung kann nur wegen Mangels der gesetzlichen Bedingungen 
yerw eigert w erden ; den Zuriickgewiesenen steht der Eekurs an den 
Landesschulrat offen.

§ 4. Privatstudierende (Externe), welohe an keiner offentlichen Eeal- 
schule eingeschrieben waren und kein offentliches Zeugnis erhalten haben, 
miissen, um zur M aturitatspriifung zugelassen zu werden, das 18. Lebens- 
jahr zuriickgelegt haben und bei der Landesschulbehorde jenes Kron- 
łandes, in welchem sie die M aturitatspriifung abzulegen wiinschen, 
wenigstens 3 Monate vor Ablauf des Schuljahres um die Zulassung zur 
Ablegung dieser Priifung und um Bestimmung der Eealsehule ansuchen.

In diesem klassenmahig gestempelten Gesuche ist das Alter, das 
Eeligionsbekenntnis und der W ohnort des B ittstellers, der Name und 
Stand des Vaters oder Vormundes m it beglaubigten Zeugnissen nachzu- 
weisen, endlich aufzuklaren, wo, wie und binnen Ayelcher Zeit der 
K andidat die Eealschulbildung erlangt hat.



Externe, welche in friiheren Jahren einer Realschule ais offentliche 
Schiiler oder ais Privatisten  angehort haben und dann ausgetreten sind, 
nm die Realschnlstudien auf dem W ege des hauslichen Unterrichtes zu 
vollenden, konnen in der Regel nicht friiher zur M aturitatsprufung 
zugelassen werden, ais am Ende desjenigen Sclmljahres, in welchem sie 
bei regelm aJiger Fortsetzung ihrer Studien an einer offentliohen Real- 
schnle die YII. Klasse absolviert hatten.

Ein l o k a l  (nicht von allen Realsehulen) a u s g e s c h l o s s e n e r  
Schiller bedarf, wenn er nicht bereits. wieder an einer offentliohen 
Realschule Aufnahme gefunden hat, urn zur M aturitatsprufung zugelassen 
zu werden, der speziullen Erlaubnis der Landesschulbehorde desjenigen 
Kronlandes, in welchem er diese Priifung abzulegen wiinscht. Ist ein 
Schiller v o n  a l l e n  R e a l s e h u l e n  a u s g e s c h l o s s e n  worden, 
so hiingt seine Zulassung zur M aturitatsprufung von der ^peziellen Be- 
w illigung des M inisteriums fiir K ultus und U nterricht ab.

Eine durch falsche Angaben oder wie immer erschlichene Zulassung 
zur M aturitatsprufung hat dereń U ngiltigkeit und die Ausschlietiung 
yon jeder W iederholung derselben zur Folgę. Selbst der V e r  s u  e h  
einer derartigen Ersclileichuńg ist m it unbedingter Ausschliehung von 
jeder M aturitatsprufung zu bestrafen. Den Landesscliulinspektoren und 
dereń Y ertretern bei derL eitung  der Priifungen obliegt es insbesondere, 
im Einvernehmen m it den Realschuldirektoren und den Lehrerkollegien 
sorgfaltigst und m it Anwendung aller hiezu geeigneten M ittel die Iden- 
t i ta t  der vor der Priifungskommission e r s c h e i n e n d e n  externen 
Examinanden mit den zur Priifung g e m e 1 d e t  e n sicherzustellen.

Uber die Meldungen der zugelassenen Externen ist ein Protokoll zu 
fiihren, in welchem auch angemerkt wird, auf welche Weise, z. B. durch 
welche Zeugen ein jeder von ihnen die Identitat seiner Person dar- 
getan habe.

§ 5. Die M aturitatsprufung zerfallt in eine schriftliche und eine 
mundliche.

§ 6. Die s c h r i f t l i c h e n  M aturitatspriifungen haben an siimt- 
lichen Realsehulen, an welchen M aturitatspriifungen abgehalten werden, 
in  je  einem Lande gleichzeitig zu beginnen und sind spatestens m it der 
zATeiten Halfte des vorletzten Schulmonates zum Abschlusso zu bringen.

Die Tage fiir die K lausurarbeiten sollen unm ittelbar nacheinander 
fallen; der U nterricht in der VII. Klasse w ird in diesen Tagen aus~ 
gesetzt. Es ist zulassig, an demselben Tage zwei schriftliche Priifungen, 
auf die zwei Tageshiilften ver-teilt, abzuhalten, wenn hiebei eine Arbeits- 
zeit von im ganzen 6 Stunden nicht iiberschritten wird.
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Die m i i n d l i c h e n  M atur itatspriifungen finden im Hauptterm ine 
unm ittelbar vor oder nach dem Sehlusse des 2. Semester (Sommertermin) 
und im Nebentermine, unm itte lbar nach den Hauptferien (Herbsttermin) 
unter personlicher Anwesenheit und Leitung des Landesschulinspektors 
oder seines Stellvertreters statt. *)

Der Sommertermin ist der regelmafiige Priiiiingsterm in fur die 
im selben Schuljahre absolvierenden offentliehen Schiller, fiir die Pri- 
vatiaten der obersten Klasse, soferne dieselben zugelassen werden diirfen, 
und fiir die bei der M aturitatspriifung im vorangegangenen Sommer- 
und Herbstterm ine auf ein .Jahr zuriickgewiesenen Kandidaten.

Der H erbstterm in ist zur Priifung solcher A biturienten bestimmt, 
welehe im Sommertermine die bereits begonnene Priifung zu Ende zu 
fiihren tatsachlich verhindert sind, und fiir diejenigen Abiturienten, 
welehe, um zur Priifung kommen zu diirfen, vorher noch eine W ieder- 
holungspriifung zu bestehen haben (§ 3, al. 3).

Privatschiiler konnen zu jedem der beiden Termine zugelassen werden.
Wiihrend der sechs dem Beginne der miindlichen M aturitatspriifung 

unm ittelbar yorangehenden W ochentage, beziehungsweise, wenn die 
miindliche M aturitatspriifung in die Hauptferien fallt, wiihrend der 
letzten seehs W ochentage des Schuljahres findet fiir die Abiturienten 
keinerlei U nterricht statt.

Die Landesschulbehorde macht rechtzeitig  diejenigen Realscliulen 
namhaft, an welchen im H erbstterm ine eine M aturitatspriifung statt- 
finde t; diesen Realschulen sind alsdann die A biturienten auf ihr von 
dem betreffenden Lehrkorper befiirwortetes Ansuchen durch den Landes- 
schulinspektor zuzuweisen.

W ird fiir den H erbstterm in nicht auch jene Anstalt ausersehen, 
an welcher die die miindliche M aturitatspriifung nachtragenden Exami- 
nanden bereits die schriftlichen Priifungen abgelegt haben, so dali der 
Abschlufi ihrer Priifung nicht vor derselben Priifungskommission erfolgen 
kann, so haben dieselben vor der neuen Priifungskommission nach den 
vom Landeschulinspektor zu wiihlenden Thernen die schriftlichen Arbeiten 
zu wiederholen.

§ 7. Die schriftliche Priifung an Realschulen m it deutscher IJnter- 
richtssprache besteht in  folgenden K lausurarbeiten:

a) Aufsatz aus der U nterrichtssprache;
l>) Ubersetzung aus der franzosischen Sprache in die deutsche;
c) Ubersetzung aus der deutschen Sprache in  die franzosische;
d) Aufsatz in rumanischer oder ruthenischer Sprache je  nachdem
*) tlb e r den Februarterm in sieli Schulnachricbten, Kap. VIII.
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die eine oder die andere Sprache fur den betreffenden Examinanden 
ais (relativ) obligat behandelt wurde.

e) mathematisehe A rb e it;
/ )  Arbeit aus der darstellenden Geometrie.
Fur die K lausurarbeiten sub a) und / )  konnen je  5, fiir jene sub e) 

sowie fur die freien Aufsatze in einer Sprache, die nicht Unterrichts- 
sprache ist, je  4, fiir aLle anderen K lausurarbeiten je  3 Stunden ver- 
wendet werden. .Die auf das Diktieren verwendete Zeit w ird in die 
zugemessene Arbeitszeit nicht eingerechnet.

§ 8. Fiir den Aufsatz in der Unterriehtssprache ist ein Thema zu 
wahlen, welches innerhalb des Gedankenkreises der Examinanden liegt 
und der Hohe der von ihnen zu bekundenden allgemeinen Bildung 
angemessen ist, ohne dah jedooh dasselbe oder ein nahe verwandtes 
bereits in  der Schule selbst bearbeitet worden ware.

Die Abschnitte zum IJbersetzen sind aus den in den Klassen be- 
handelten Schriftstellern zu wahlen, doch diirfen die gewahlten Abschnitte 
selbst in  der Schule nicht gelesen worden sein.

Die Aufgaben aus der M athematik und darstellenden Geometrie 
sind so zu bestiinmen, dah sie nicht die gedachnismafiige Aneignung und 
Anwendung nebensachlicher Partien oder Konstruktionen beanspruchen, 
sondern die sichere Durchiibung der hauptsachlichsten Lehrsatze in ihrem 
Zusammenhange und in ihrer Anwendung auf allgemeine praktische 
Falle priifen.

§ 9. Die Themata der einzelnen K lausurarbeiten wahlt der Landes- 
schulinspektor aus einer groheren Anzahl von solchen. welche die Lehrer 
der betreffenden Gegenstande in der obersten Klasse (und zwar aus der 
Mathematik und der darstellenden Geometrie m it Riicksicht auf die 
Arbeitszeit bereits in Gruppen geordnet) yorschlagen. E r hat auch das 
Recht, selbst Aufgaben s ta tt der vorgeschlagenen zu stellen.

.Bei den Ubersetzungsaufgaben ist zugleich ersichtlich zu machen, 
welche das Yerstandnis erleichternden Angaben oder W inkę an den vor- 
geschlagenen Text angeschlossen werden sollen. W erden diese Hilfen vom 
Inspektor genehmigt, so ist der Fachlehrer in  dieser Beziehung gebunden 
und darf iiber das bereits aus dem Worschlage Ersichtliche nicht mehr 
hinausgehen.

Bei den Ubersetzungen und den Arbeiten aus der M athematik ist 
die Stellung verschiedener Aufgaben fiir einzelne Gruppen der Exa- 
minanden zulassig.

§ 10. Der Lehrkorper hat dafur zu sorgen, dafi die fiir die schrift- 
lichen Arbeiten bestimm ten Aufgaben den Schiilern niclit friiher ais zur 
Zeit bekannt gegeben werden, wo sie zu arbeiten anfangen sollen, und
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dali die Aufsicht wahrend der Arbeiten jeden Unterschleif abschneide. 
Bei denselben ist nur der Gebrauch von logarithm isch-trigonom etrischen 
Tafeln gestattet.

In  demselben Lokale dlirfen sich nieht mehr ais 20 Examinanden 
der K lausurarbeit unterziehen. I)as Verlassen des Arbeitslokales wahrend 
der Arbeitszeit ist einem Examinanden nur in den dringendsten Fallen 
zu gestatten. Naeh Beendigung seiner Arbeit hat jeder Examinand sowohl 
die Reinschrift, ais auch das Konzept und etwaige stenographische 
Entwurfe, sonstige Notizen oder Nebenrechnungen. m it einer Ubersetzung 
in die Unterriehtssprache aueh den eventuell d iktierten Text abzugeben 
und das Arbeitslokal zu verlassen. Jeder beaufsiehtigende Lehrer bemerkt 
in einem Protokolle die Dauer seiner Uberwachung, die Zeit der Ab- 
lieforung jeder Arbeit, die Zahl der Beilagen sowie alle etwaigen 
sonstigen W ahrnehmungen und Vorkommnisse.

§ 11. W enn ein Exam inana sich eines Unterschleifes bei den Klausur- 
arbeiten schuldig macht, mag dieser in Beniitzung einer fremden Arbeit 
oder unerlaubter H ilfsm ittel bestehen, so ist er unm ittelbar aus dem 
Arbeitslokale zu entfernen. E r hat sodann in der Kegel samtlicbe Klausur- 
arbeiten unter E rteilung  neuer Aufgaben durch den Landesschulinspektor 
in  Zeiten aufier den Schulstunden unter spezieller Aufsicht zu arbeiten 
und sein Zeugnis hat die Bemerkung zu erhalten : „Mufite naeh § 11 
der Prufungsvorschrift vom Jahre 1899 die schriftliche M aturitats- 
prufung wiederholen.“ I)iese Strafe kann naeh Umstanden durch Zuriick- 
weisung von dem im Zuge befindliohen Priifungsterm ine verscharft 
werden. E in zweiter Yersuch des Unterschleifes schliefit den Examinanden 
von der Priifung fiir diesen Prufungsterm in j e d e n f a l l s  aus.

W enn ein Examinand bei den K lausurarbeiten dem unredlichen 
Gebaren eines anderen Vorschub leistet, so kann dies naeh Umstanden 
in derselben Weise geahndet werden, ais hatte er selbst sich eines 
Unterschleifes schuldig gemacht. Uber diese Folgen des vorerwahnten 
Yergehens sind die Examinanden vor Beginn der K lausurarbeiten in 
Kenntnis zu setzen und auf das nachdrucklichste zu verwarnen.

§ 12. Jede K lausurarbeit w ird von dem Lehrer des betrelfenden 
Gegenstandes in der obersten Klasse gepriift und m it einem bestimm ten 
Urteile versehen, welches stets ohne Modilikation oder Einschrankung 
durch eine der fiir die Semestral-Zeugnisse vorgeschriebenen Fortgangs- 
noten auszusprechen i s t ; eine hievon abgesonderte kurze M otivierung 
des Urteiles, bei welcher unterscheidbare Seiten der Leistungen al)ge- 
sondert charakterisiert werden, soli damit keineswegs ausgeschlossen sein.

Die korrigierten schriftlichen Arbeiten sowie Ubersichtstabellen 
iiber die Urteile sind vom Direktor spatestens vierzehn Tage naeh dem
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Schlusse der Klausurpriifungen nebst dem Protokolle iiber dieselben dem 
Landesschulinspektor vorzulegen. Die Urteile iiber die schriftlichen 
Priifungen sind ais strenges Amtsgeheimnis weder den Examinanden 
selbst, noch dereń Angehorigen bekannt zu geben.

§ 13. Sind von den schriftlichen Arbeiten eines Examinanden v i e r  
ais nicht geniigend oder ganz ungeniigend befnnden worden, so ist der- 
selbe fiir den laufenden Termin von der M aturitatspriifung zuriickzu- 
weisen und ais reprobiert zu behandeln. Diese lieprobation ist ais ein 
in der Yorkonferenz gefafiter Beschlufi der Prufungskommission aus- 
zusprechen.

§ 14. Die miindliche Priifung der M aturitatskandidaten w ird vor- 
m ittags von 8—12, naohmittags von o—7 Uhr in der Art vorgenommen, 
dali vor- und naohmittags je  eine Gruppe von Kandidaten vollstandig 
gepriift und das Ergebnis der Priifung den Kandidaten unm ittelbar nach 
der Beschlu-Gfassung der Prufungskommission m ittags und abends bekannt 
gegeben wird (§ 21). Die miindlichen Priifungen eines Externen konnen 
aber auf den Vor- und Nachm ittag erte ilt werden.

Die Prufungskommission besteht, sofern es das betreffende Landes- 
gesetz nicht anders bestimmt, regelmahig aufier dem vorsitzenden Landes- 
schulinspektor oder dessen Stellvertreter ans dem D irektor der liealschule 
und ans samtlichen Lehrern der obligaten Unterrichtsfacher (Turnen 
ausgenommen) in der VII. Klasse, nebst dem Lehrer der Chemie in der 
VI. Klasse Die Lehrer der bedingt obligaten Gegenstaude in der VII. 
Klasse sind der Prufungskommission nur insoferne beizuziehen, ais Kan
didaten vorhanden sind, welche aus diesen Gegenstanden Priifungen ab- 
zulegen haben, beziehungsweise sich Vorpriifungen unterziehen mufiten. 
Aufierdem kann der U nterrichtsm inister von Fali zu Fali noch andere 
M itglieder der Kommission ernennen. Alle Mitglieder der Prufungskom
mission miissen bei der mundlichen Priifung fortwahrend anwesend ein.

§ 15. Zu priifen hat in jedem Gegenstande der denselben in der 
obersten Klasse vortragende Lehrer, in der Chemie der Lehrer dieses 
Faches in  der VI. K lasse; jedoch haben auch der Vorsitzende und die 
eventuell vom U nterrichtsm inister delegierten Kommissare das Kecht, 
sich in einer das Ansehen des betreffenden Lehrers gebiihrend beriick- 
sicbtigenden W eise am w eiteren Priifen selbst zu beteiligen.

§ 16. Der miindlichen M aturitatspriifung diirfen die V ertreter stiid- 
tischer und anderer Behórden und Korporationen, die zur Erhaltung der 
Anstalt in Beziehung stehen und welchen der D irektor daher die Zeit 
dieser Priifung amtlich bekanntzugeben hat, ferner auf ihren besonderen 
Wunsch auch die Vater oder Vormiinder der Gepriiften, und endlich 
A biturienten der Anstalt beiwohnen. Dringend zu wiinschen ist die
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Anwesenlieit samtlicher Lehrer der Realschule. Nur wenn diese zuver- 
lassig erw artet werden kann, darf wahrend der Dauer der mundliehen 
Priifungen, jedoch nur im Hauptterm ine, der U nterricht in allen Klassen 
der Realschule ausgesetzt werden.

§ 17. Die Gegenstande, auf welche die miindliche Prufung sich 
erstreckt, sind : Ein Sprachfach, Geographie und Gesohichte, Mathematik, 
Naturgeschichte, Physik, Chemie.

Der Vorsitzende der Priifungskommission bestimmt nach Anhorung 
der Faehlehrer in jedem einzelnen Falle, aus' weloher von den drei 
Sprachen, die fiir den betreffenden Examinanden Gegenstand des lehr- 
planmafiigen Unterrichts waren, eine mundliche Prufung vorzunehmen 
ist. Die anderen (zwei) Sprachen und die darstellende Geometrie bilden 
fur die A biturienten der Realschule nur dann einen Gegenstand der 
mlindliehen Prufung, wenn die Priifungskommission nach dem Ergeb- 
nisse der schriftlichen Prufung oder nach den Leistungen eines Kan- 
didaten in der obersten Klasse iiber die Klassifikation desselben aus 
diesen Lehrfachern noch im Zweifel ist. Externe Kandiaaten sind stets 
der mundliehen Prtifuug aus denselben zu unterziehen.

Wo die Religionslehre und die Nationalokonomie einen Unter- 
richtsgegenstand der obersten Klasse bildet, ist der Kalkiil auf Grund 
der Semestralleistungen in der VI. und VII., beziehungsweise VTII. Klasse 
festzustellen. Ebenso ist beziiglich der Chemie und Naturgeschichte 
zunachst die Durehschnittsnote aus den Semestralleistungen in der VI., 
beziehungsweise VII. Klasse zu bestimmen. Is t diese Notę zum min- 
destens „geniigendu, so entfallt die M aturitatspriifung aus dem betref
fenden Gegenstande, und die Zeugnisnote ist auf Grund der Semestral
leistungen in der Oberrealschule festzustellen; andernfalls hat sieli der 
Kandidat der Prufung zu unterziehen.

Mangels staatsgiltiger Zeugnisse ist der Kalkiil aus Chemie und 
Naturgeschichte, eyentuell auch aus Religionslehre und Nationalokonomie 
gleichfalls durch Vornahme von Priifungen zu erm itteln, welche auch 
v o r  der M aturitatspriifung an derjenigen Realschule, an welcher die 
Ablegung der M aturitatspriifung beabsichtigt wird, unter Aufnahme 
eines Protokolls abgehalten werden konnen.

Die bei solchen Priifungen in den einzelnen Gegenstanden erwor- 
benen giinstigen Noten behalten bei einer eventuellen neuerlichen Ab
legung der M aturitatspriifung ihre Giltigkeit.

Beziiglich des Freihandzeichnens sind die von den Abiturienten 
in den beiden Semestern der obersten Klasse ausgefiihrten Arbeiten 
der Priifungskommission zur Feststellung des Kalkiils vorzulegen; Externe 
haben gleichfalls ihre bereits angefertigten Zeichnungen vorzulegen und
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eine oder mehrere entsprechende Arbeiten, dereń Gegenstand der 
D irektor im Einvernehmen m it dem Fachlehrer bestimmt, unter Aufsicht 
des letzteren anzufertigen.

Aus dem Turnen werden Externe nioht gepriift.
Dem Yorsitzenden der Priifungskommission steht es frei, im Ein- 

vernehmen m it dem betreffenden Exam inator ausnahmsweise e i n e n 
Gegenstand fiir einzelne Kandidaten ausfallen zu lassen. Diese Dispens 
soli sich in  der Regel auf solche o f f e n t l i c h e  Schiiler beschranken, 
welche sich in der Oberrealschule aus dem in Betracht gezogenen Gegen
stande mindestens die Durehsohnittsnote lobenswert erworben und, falls 
eine sehriftliche M aturitatspriifung aus diesem Pachę vorhergegangen, 
dieselbe m it lobenswertern oder vorziiglichem Erfolge bestanden haben. 
Bei P rivatisten, Externen oder olfentlichen Schiilern einer anderen Real- 
schule darf unter keinen Cmstanden eine Dispens bew illigt werden.

Eiir einen Kandidaten, dessen Leistung bei der Priifung im Sommer- 
term ine blols in e i n e m  Gegenstande „nicht geniigend“ war, und welchem 
von der Priifungskommission gesta tte t wurde, sich im nachsten Herbst- 
term ine einer Verbesserungspriifung zu unterziehen (§ 21), haben, wenn, 
er diese Priifung nicht bestand, bei der W iederholung der M aturitiits- 
priifung diejenigen'Gegenstande unbedingt zu entfallen, aus welchen er 
im yorangegangenen Sommertermine wenigstens die Notę „befriedigenda 
erhalten hat. Ferner hat bei den iibrigen Gegenstanden, wofern die 
Priifung sonst regelmai.iig miindlich u n d  schriftlich abzuhalten ist, die 
sehriftliche Priifung zu entfallen, wenn das beziigliche Elaborat bei der 
vorhergegangenen Priifung wenigstens ais „geniigend“ befunden worden 
ist. Diese Begiinstigungen werden auch denjenigen Abiturienten, welche 
die im Sommertermine bereits begonnene M aturitatspriifung zu Ende 
zu fiihren tatsachlioh verhindert waren und im folgenden Herbstt-ermine 
zur Portsetzung der Priifung zugelassen wurden, bei dieser Priifung 
jedoch wegen der nicht geniigenden Notę aus einem einzelnen Gegen
stande auf ein Jahr reprobiert werden muhten, bei der W iederholung 
der M aturitatspriifung im nachsten Sommertermine gewahrt.

§ 18. Der Yorsitzende bestimmt die Ordnung, in welcher gepriift 
werden soli, und die Zeitdauer fiir die einzelnen Gegenstande der 
Priifung.

Uber die Leistung der Schuler in den einzelnen Gegenstanden 
wird ein tabellarisches Protokoll aufgenommen, welches einer der nicht 
priifenden Lehrer fiihrt und der priifende Lehrer revidiert.

§ 19. Zum Mahstabe der Beurteilung fiir die schriftlichen wie fiir 
die miindlichen Leistungen .der Examinanden dient im allgemeinen die 
Lehraufgabe der gesamten Oberrealschule, so dali Priifung und Beur-
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teilung weder auf den Lehrinhalt der obersten Klasse sich beschranken, 
noeh auch diesen iiberwiegend hervorheben darf, sondern vielraehr die 
aus dem ganzen U nterrichte sich ergebende Bildung in das Auge zu 
fassen hat.

Hienach stellen sich die Forderungen in folgender W eise:

1. Unterrichtssprache.
a) Isfc die Unterrichtssprache die deutsche, so ist vom Examinandem 

nicht nur die im ganzen Yerlaufe der Priifung zn bekundende Fahigkeit, 
einen in  seinen Gedankenkreis fallenden Gegenstand sprachrichtig, klar 
und m it einiger Gewandtheit zu behandeln, sondern auch eine iiber- 
sichtliche Kenntnis der Hauptepochen der deutschen L iteratu r und eine 
durch Lektiire gewonnene Y ertrautheit m it den hervorragendsten 
AYerken aus der Zeit seit Klopstock (mit Einschluh der bedeutendsten 
osterreichischen Dichter) zu fordem, bei den Koryphaen der neueren 
L iteratur auch die Kenntnis der wichtigsten biographischen Daten, 
endlich die Fahigkeit, die H auptgattungen der prosaischen und poetischen 
Kunstformen zu charakterisieren.

b) Ist die U nterrichtssprache eine andere ais die deutsche, so ist 
die Gewandtheit im mundlichen Gebrauche derselben, die ubersichtliche 
Kenntnis ihrer L iteratur und die durch Lektiire erworbene Bekannt- 
schaft m it den hervorragendsten W erken derselben, namentlich aus 
neuerer Zeit, sowie die K enntnis der wichtigsten biographischen Daten 
iiber die bedeutendsten Schriftsteller zu fordem .1)

Sorgfiiltig zu vermeiden ist jede Veranlassung zur Keproduktion 
k r i t i s i e r e n d e r  Bemerkungen, Avelche der Kandidat ohne geniigende 
eigene Literaturkenntnis, m ithin auch ohne eigenes U rteil aufgenom- 
men hat.

2. Moderne Kultursprachen.
A. A n  R e a l s c h u l e n  m i t  d e u t s c h e r  U n t e r r i c h t s s p r a c h e :

a) F r a n z o s i s o h e  S p r a c h e .
Der Examinand muh iiber das in der Realschule Gelesene nach 

Inhalt und Form Rechenschaft geben konnen und sich fahig zeigen, 
einen in der Schule nicht gelesenen, nicht besonders schwierigen Ab- 
schnitt aus diesen Schriftstellern nach kurzer Uberlegung auf Grund 
eines griindlichen grammatischen Yerstandnisses ohne erhebliche Nach- 
hilfe zu ubersetzen, soAvie die an ihn in  franzosischer Sprache gestellten

') Diese Forderungen sind demnaoh an dieser A nstalt in den Gegenstanden 
Rumanisch fiir Rumanen und Ruthenisch fur Ruthenen zu stellen.
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Form und Inhalt des Gelesenen betreffenden oder literar-historisohen 
Fragen in  derselben Sprache m it einiger Gewandtheit zu beantworten.

(3) E n g l i s c h e  S p r a c h e  (entfallt nunmehr an dieser Anstalt).
An Stelle der Priifung aus der englischen Sprache tr i t t  an dieser A nstalt die 

Priifung aus der L a n d e s s p r a c h e  und ist von den Ahiturienten der Abteilung 
fur Nichtrumanen, bezw. Niohtruthenen im Rumanischen, bezw. Ruthenischen bei den 
miindłichen M aturitatsprufungen folgendes zu fordem  :

Grammatische Richtigkeit im miindłichen Gedankenausdruck, Kenntnis des 
W ichtigsten aus der neum-en rumanischen, bezw. ruthenischen L iteratur des 19. Jah r- 
hunderts mit EinschluS der Biographien der bedeutenderen Autoren, entsprechende 
Gewandtheit in der inhaltlichen rumanischen, bezw. ruthenischen W iedergabe eines 
in der betreffenden Sprache gelesenen Textes uud in der Ubersetzung aus dem Ru
manischen, bezw Ruthenischen in die U nterrichtssprache

B. A u R e a l s c h u l e n  m i t  n i  c h t d e u t s c h e r  U n t e r r i c h t s s p r a c h e .
Diese Nor men entfallen fiir diese Anstalt.

3. Geschichte und Geographie.
Der Examinand soli m it den groiien historischen Epochen, ihrer 

Aufeinanderfolge und ihrem Zusammenhange bekannt und in  den ein- 
schliigigen geographischen Yerhaltnissen o rien tiert sein. Speziell soli er 
die Geschichte der Griechen von den altesten Zeiten bis auf Alexander 
und jene der Romer bis auf Augustus, die Geschichte des deutschen 
Yolkes und Reiches, insbesondere aber der osterreichisch-ungarischen 
Monarchie in ihrer Bildung und Entw icklung unter Beachtung der kultur- 
historischen Momente kennen, sowie iiber die orographischen, hydro- 
graphischen und politischen Verhaltnisse Europas, vornehmlich aber 
Ósterreich-Ungarns Bescheid wissen.

4. Mathematik.
Der Examinand hat seine V ertrautheit m it dem gesamten an der 

Realschule behandelten Lehrstoffe dadurch zu bekunden, dass er ein- 
schliigige einfache Aufgaben zu losen und die fundamentalen Lehrsatze 
zu begrunden vermag. Insbesondere hat er Sicherheit und Fertigkeit 
im Rechnen m it besonderen und allgemeinen Zahlen einschlielilich der 
Logarithmen, in der Auflosung von bestim m ten Gleichungen des ersten 
Grades mit einer oder mehreren Unbekannten und des zweiten Grades 
m it einer Unbekannten, endlich V ertrau theit m it den Hauptsatzen der 
Arithm etik in ihrem wissenschaftlichen Zusammenhange darzutun.

In  den verschiedenen Teilen der elem entaren Geometrie einschliefs- 
lich der analytischen Geometrie in der Ebene muli er volles Yerstandnis 
der hauptsachliohsten Lehrsatze besitzen, mit goniometrischen Funktionen
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gewandt zu rechnen verstehen, Y ertrautheit mit der ebenen und Be- 
kanntschaft m it den Grundlehren der spharischen Trigońom etrie dartun 
und Aufgaben zu losen imstande sein, welche sieli auf die Grundlehren 
von der Bereehnung ebener Figuren, der Oberflachen und Rauminhalte 
der Korper beziehen.

5. Naturgeschichte.
Der Examinand muli sieli m it den wichtigsten Tatsaohen der Zu- 

sammensetzung des Erdkorpers, m it den Yerbreitungs- und Verwandt- 
schaftsverhaltnissen der hervorragendsten Fam ilien von Pflanzen und 
Tieren, m it den bedeutsamsten Momenten der Biologie von Pflanzen 
und Tieren bekannt zeigen.

6. Physik.
Der Examinand muli K enntnis der Fundamentalgesetze und Fun- 

damentalerscheinungen, ih rer experimentellen und mathematisehen Be- 
grundung m it Ausschluli schwieriger Deduktionen besitzen, so dali er 
einerseits die N aturerscheinungen im grolien und die Nutzbarmacłiung 
der N aturkrafte in  den w ichtigsten besonderen Fallen zu erklaren, 
anderseits elementare Aufgaben aus dem Gebiete der mathematisehen 
Physik zu losen vermag.

7. Chemie.
Der Examinand muli die Kenntnis der wichtigsten theoretischen 

Grundlagen dieses Faohes und der bedeutendsten chemisehen Operationen 
besitzen und eine Ubersicht der Grundstofle und ihrer unorganischen 
Yerbindungen, der w ichtigsten Keihen von Substanzen organischen Ur- 
sprungs und der eharakteristischen Glieder derselben inne haben.

8. Darstellende Geometrie.
Der Examinand muli auf dem Gebiete der orthogonalen Projektion 

einschliehlich der Schattenlehre hinreichende Sicherheit in der Losung 
von Aufgaben dartun; insbesondere soli aus der gelieferten K lausurarbeit 
hinreichende K orrektheit der Zeichnung und entsprechende Kenntnis 
der fur den Techniker und praktischen Zeichner tiberhaupt unmnganglich 
notwendigen Konstruktionen zu entnehmen sein.

9. Freihandzeichnen.
Im  Freihandzeichnen muli der Examinand unter Rucksichtnahme 

auf seine individuelle Befahigung einen Gegenstand nach einer pas-
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rich tig  in dem Kontur und m it entsprechender Sehattierung auszu- 
fiihren imstande sein.

§ '20. Bei der Vornahme der Priifungen ist das Hauptgewicht nicht 
auf die einzelnen Kenntnisse der Schiller, sondern einzig und allein auf 
die erreichte a l l g e m e i n e  B i l d u n g ,  auf den gewonnenen g  e i- 
s t i g e n  G e s i c h t s k r e i s  und auf jene f  o m i a l e  S e h u l u n g  
des Geistes zu legen, welehe zu w i s s e n a c h a f t l i c h e n  Studien, 
wie sie auf der Hochschule betrieben werden, die notwendige Yoraus- 
setzung ist.

Diesen Prinzipien widersprache es direkt, wenn die M aturitats- 
priifung in  eine Reihe zusammenhangloser Einzelpriifungen aufgelost 
und hiebei Forderungen gestellt wiirden, welehe eine b e s o n d e r e ,  
zumal im letzten Jahreskurse kaum zu leistende V orbereitung bedingen. 
Ohne den Nachweis der Reife im allgemeinen darf selbst minutioses 
W issen in Einzelheiten nicht von ausschlaggebender Bedeutung scin, 
wie u m g e k e h r t  bei erbrachtem Nachweise jener Reife auf einzelne, 
u n w e s e n t l i c h e  Liicken in dem positiven D etail eines Gegenstandes 
kein entscheidendes Gewieht zu legen ist. Darum ist es von besonderer 
W ichtigkeit, dah zunachst schon auherlieh bei der Fragestellung alles 
yermieden werde, was das Bestehen der Priifung ais Sache des Zufalles 
erscheinen lassen konnte (Zettelfragen); ferner dafi die Priifung in jenen 
Gegenstanden, welehe ani ehesten zu gedaehtnismabiger Yorbereitung 
Anlafi bieten, mehr die Form  eines freien Kolloąuiums annehme, urn 
das Gebiet der Priifung je  nach dem Ausfallen der Antworten ange- 
messen einschranken oder erweitern zu konnen, in allen Fiillen aber 
nur auf W e s e n t l i c h e s  zu erstrecken.

§ 21. Die Einzelurteile iiber jeden Gegenstand werden m it Zu- 
grundelegung des Priifungsprotokolles festgestellt und darauf nach dem 
Gesamteindrucke des Priifungsergebnisses iiber die Reife des Kandi- 
daten beraten (§ 14):

Bei der Abstimmung hat jedes Kommissionsmitglied in der Regel 
nur eine Stimme; der D irektor hat dann zwei Stimmen, wenn er zu- 
gleich ais Exam inator fungierte und jeder Exam inator so viele, ais er 
getrennt im Zeugnissa aufgefiihrte Lelirfacher vertritt.

Der Vorsitzende gibt nur bei Stim mengleichheit der iibrigen Kom- 
missionsmitglieder seine sodann entscheidende Stimme ab.

An Anstalten, welchen das Recht zur Abhaltung von M aturitats- 
priifungen und zur Ausstellung von M aturitatszeugnissen besonders ver- 
liehen wurde, darf die Reife eines Kandidaten nur mit Zustimmung des 
Yorsitzenden ausaesprochen werden.
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Fur die Zuerkennung der Reife mit Auszeichnung oder der ein- 
fachen Reife und fur die Absprechung der Reife g ilt dieselbe Norm wie 
bei der S e m e s t r a l - K l a s s i f i k a t i o n  fiir die E rte ilung  der 
allgemeinen ersten Fortgangsklasse m it Yorzug, der ersten und der zweiten 
(oder dritten) Fortgangsklasse.

T r it t  ein Kandidat wahrend der miindlichen M aturitatspriifung, 
ohne an der Fortsetzung der Priifung tatsachlich gehindert zu sein, 
zuriiek, so hat die Prufungskommission in dem Falle, ais naeh den 
bereits vorliegenden Priifungsergebnissen die Unreife desselben auher 
Zweifel steht, ein Solilufiurteil auszuspreeben und im M aturitatspriifungs- 
Protokolle yorzumerken.

Finem Abiturienten, der bei der M aturitatspriifung im Haupt- 
term ine aus einem einzigen Gegenstande nieht geniigt, kann von der 
Prufungskommission gestattet werden, naeh den Ferien eine W ieder- 
holungspriifung aus diesem einen Gegenstande abzulegen, jedooh nur 
dann, wenn die zutage getretenen Mangel an positiyen Kenntnissen bei 
ernstem Fleike in der F rist von 8—10 Wochen voraussichtlich behoben 
werden konnen.

Am Sehlusse der ganzen B eratung wird das Protokoll derselben 
.mit dem U rteile iiber die einzelnen Gegenstande und dem Gesamturteile 
yorgelesen und yerifiziert, worauf der Yorsitzende den am betrelfenden 
Halbtage Gepriiften das Priifungsergebnis bekannt gibt.

§ 22. Auf Grund der in das Priifungsprotokoll eingetragenen Schluk- 
urteile fertig t der Klassenvorstand der obersten Klasse den fiir reif 
befundenen Abiturienten „M aturitatszeugnisse“, den noch nieht ais reif 
erklarten auf dereń "Wunsch „M aturitatsprufungs-Zeugnisse“ aus.

In jedes Zeugnis ist auher dem yollstandigen Nationale (Geburtsort 
und Yaterland, Tag und Jah r der Geburt, Religionsbekenntnis) des 
Gepriiften und der Bezeichnung der Lehranstalten, welche er besuehte, 
sowie der Dauer seines Aufenthaltes an jeder derselben, das Durch- 
sehnittsurteil iiber sein sittliches Verhalten wahrend der beiden letzten 
Schuljahre, das Urteil iiber seine Leistungen in den einzelnen Priifungs- 
gegenstanden,welches in ittelst der bei den Semestralzeugnissen iiblichen 
Notenabstufung auszudriieken und erforderliehenfalls m it einer kurzeń 
Motiyierung yonseite des betreffenden Examinators zu versehen ist, 
endlich der Aussprueh der Prufungskommission aufzunehmen, ob und 
wie der Schiiler den gesetzliehen Anforderungen entsprochen habe, ob 
und in weloher W eise ihm demgemah die Reife zum Besuohe einer 
technischen Hochschule zuerkannt werde.

Aukerdem konnen auch die No ten iiber die Leistungen eines Abi
turienten in  nieht obligaten Lehrgegenstanden wahrend des letzten
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Semesters desjenigen Schuljahres, in  welchem der Sohiiler den nicht 
obligaten Gegenstand in den Oberklassen ordnungsmafiig in  dem fur 
die hochste Stufe dieses Gegenstandes an der betreffenden Lehranstalt 
vorgeschriebenen Ausmafie freąuentiert und das Lehrziel erreicht hat, 
in das Zeugnis aufgenommen werden.

Abiturienten, welche beide Kursę der chemischen Ubungen besucht 
haben, erlialten im Zeugnisse jedenfalls eine Durchschnittsnote iiber ihre 
Leistungen im Laboratorium.

Im Falle ein Kandidat nach § 17, Scblufiabsatz, dieser Priifnngs- 
vorschrift bei der W iedei'holung der M aturitatspriifung von der schrift- 
lichen Priifung aus einem oder mehreren Gegenstanden zu dispensieren 
ist, sind m it Riicksicht hierauf in das M aturitatspriifungs-Zeugnis des- 
selben (auher den Gesamtnoten) auch die Noten der sohriftliohen Ar- 
beiten einzutragen.

Pollte ein Examinand, dem die W iederholungsprufung gestattet 
ist, um ein Zeugnis iiber die bereits abgelegten Priifungen ansuchen, 
so kann ihm nur ein „I n t e r i m s z e u g n i s“ ausgestellt werden, in 
welchem bei dem betreffenden Gegenstande s ta tt des Urteils die Be- 
merkung, dafi die W iederholung der Priifung nach denPerien  gestattet 
sei, eingetragen und k e i n S c h l u b u r t e i l  i i b e r d i e R e i f e  aus- 
gesprochen ist. Ein solches Interim szeugnis ist bei der AViederholungs- 
priifung abzunehmen.

Die Zeugnisse sind sowie die Priifungsprotokolle von allen Kom- 
m issionsmitgliedern zu unterfertigen.

§ 23. Den Abiturienten, welche ais offentliche Schiller die VII. 
Klasse absolviert oder ais Privatisten die Priifung iiber das 2. Semester 
abgelegt haben, kann auch das Semestralzeugnis yerabfolgt w erden ; es 
ist jedoch darauf anzumerken, ob und m it welchem Erfolge der Schtiler 
sich der M aturitatspriifung unterzogen habe.

§ 24. Jedem bei der ersten Priifung nicht reif befundenen Exami- 
nanden wird behufs nochmaligen Vornahme der Priifung eine einjahrige 
Frist gesetzt, nach welcher er sich in der Kegel an jener Kealschule 
zur Priifung zu stellen hat, an der er die erste Priifung ablegte, es 
ware deim, dali er an einer anderen offentlichen Realschule die o b erste 
Klasse wiederholt, in  welchem Falle er sich an dieser der Priifung zu 
unterziehen hat.

Hiebei behalten die im  M aturitatspriifungs-Protokolle verzeich- 
neten Schlufinoten aus der Religion, Nationalokonomie, Naturgeschichte, 
Chemie und dem Freihandzeichnen ihre Geltung, wenn sie wenigstens 
„genugend“ lauteten, und werden sowie auch die eventuellen Noten
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aus dem sittlioheu Befcragen und dem Turnen in das neue Priifungs- 
protokoll, beziehungsweise Zeugnis m it dem Beisatze „aus dem Haupt-
protokolle der Mat ur it atspr i i fung v o m ............ “ iibertragen, vorausga-
setzt, dafi niobt die eine oder die andere dieser Not en infolge der 
Ergebnisse einer W iederholung der VII. Realschulklasse abgeandert 
werden mufite.

Ein reprobierter Kandidat hat, wenn er nicht die VII. Klasse ais 
offentlicher Schiiler Aviederholt, bei der Anmeldung zur neuerlichen 
Ablegung der M aturitatspriifung aufier dem Zeugnisse iiber die erste 
Prtifnng ein von der kom petenten Behorde ausgestelltes W ohlverhal- 
tungszeugnis beizubringen.

Die W iederholungspriifung aus einem einzelnen Gegenstande darf 
in der Regel nur an derselben Realschule abgelegt werden, an welcher 
die Priifung begonnen worden ist. Entspricht ein A biturient bei der
selben wieder nicht, oder unterlaht er es, diese Priifung rechtzeitig 
abzulegen, so wird er fiir unreif erkannt und die F ris t bestimmt, wann 
er sieh friihestens zur neuerlichen Ablegung der M aturitatspriifung 
melden darf.

§ 25. W ird dem Examinanden auch naoh der zweiten Priifung 
das Zeugnis der Reife nicht zuerkannt, so mufi sein allfalliges Ansuchen 
um Zulassung zu einer dritten  Priifung durch den Landesschulrat an 
das Unterrichtsministerium  geleitet werden. Eine vierte Priifung ist 
unzuliissig.

§ 26. Ais Taxe fiir das Examen hat ein Examinand, welcher ais 
offentlicher Schiiler die oberste Klasse einer zur Abhaltung der Matu
ritatspriifung berechtigten Realschule absolviert hat, vor Beginn der 
schriftlichen Priifung 12 Kronen, ein P rivatist oder Externer 36 Kronen 
zu erlegen.

Die Yon der Entrichtung des Sehulgeldes zur Halfte oder ganz 
befreiten óffentlichen Schiiler sind in  demselben Verhaltnisse auch 
vom Erlage der Priifungstaxe befreit. Bei W iederholung der Maturi- 
tatspriifung ist in allen Fallen gleichmabig eine Taxe von 12 Kronen 
zu entrichten.

Die einmal erlegte Priifungstaxe wird nur dann zuriickerstattet, 
wenn der Examinand noch vor dem Beginne der sehriftlichen Priifungen 
von der Priifung absteht.

Die Priifungstaxe w ird in der Weise verteilt, dab der D irektor 
ais solcher einen Teil, und jeder der Priifungskommission angehorende 
Lehrer — auch der Direktor, wenn er zugleich ais Exam inator fungiert,
•— so viele gleiche Teile erhalt, ais er auf dem Zeugnisse getrennt 
erscheinende Facher yertritt.
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§ 27. Am Schlusse jedes Temines der Maturitat.spriifung sind die 
stattgefundenen Beprobationen von der Landesschulbehorde allen iibrigen 
Landesschulbehorden der im Reichsrate vertretenen Konigreiche und 
Lauder behufs M itteilung an die zur Abhaltung yon M aturitatspriifungen 
berechtigten Realsohulen bekannt zu geben.

§ 28. Diese Bestimmungen tre ten  m it dem Hauptprufungsterm ine 
des Schuljahres 1899/1900 in  W irksamkeit.



Schulnachrichten
I. Stand des Lehrkorpers und Facherverteilung

am Schlusse des Schuljahres 1903/1904.

a) Direktor:
1. Konstantin M a n d y c z e w s k i ,  Mitglied des k. k. Landesschulrates, lehrte 

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

b) Professoren, wlrkliche und provisorische Lehrer:
2. Theophil B r  e n d z a n, wirki icher Lehrer, Vorstand der V. KI. a, lehrte 

Franzosisch in I. e (5), IV. a, b (je 4), V. a, b (je 3) und VII. a, b (je 3), zus. woch. 25 St.
3. Leon K i r  i l  o w i oz, P rofessor der VII. Rangskl., lehrte Ruthenisch fur 

Ruthenen in I. (4), II., III., IV., V., VI. und V II. (je  3), zus. woch. 22 St.
4. Georg K 6  n  ig , Professor, K ustos der Schiilerbibliothek, Vorsta.nd der V. KI. b, 

lehrte Deutsch in I. b (4), V. a, b (4), VI. a, b (je 3) und VII. a, b (je 4), zus. woch. 26 St.
5. Eugen M a x i m o w i c z ,  Professor der VIII. Rangskl., akademischer Maler, 

lehrte Freihandzeichnen in I. a 1, b 1, c 1 (je 4), III . a 1 (4), V. b (3), VI. a, b (je 2), und 
VII. a (3), zus. woch. 26 St.

6 . Konstantin M a x i m o w i c z ,  Professor der VIII. Rangskl., Vorstand der 
VI. KI. a, lehrte Mathematik in V. a, b (je 5) und VI. a, b (je 4), zus. woch. 18 St. 
Dem Direktor zur Aushilfe in Administrations- und Kanzleigeschaften zugewiesen.

7. Viktor O l i n  s c h i ,  Professor, Vors,taad der III. KI. a, lehrte Franzosisch in 
I. a, b (je 5) und III. a, b (je 5), Rumanisch fur Nichtrumanen in VI. (3), zus. woch. 23 St.

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

9. Justin  P i h u l i a k ,  Professor der V III. Rangskl., K ustos der Łehrmittel- 
sainmlung fur Freihandzeichnen, lehrte Freihandzeichnen in I. b” (4), II. a1, b 1 (je 4), 
III. b 1 (4), IV. b (4), V. a (3), und V II b (3), zus. woch. 26 St.

10. Anton R o m a n o y  s k y, Professor der VII. Rangskl., Besitzer des goldenen 
Verdienstkreuzes m it der K rone, Lektor der englischen Sprache an der k. k. Franz- 
Josefs-Uniyersitat, Mitglied der Priifungskommission fur Biirgerschulen und der 
M aturitatsprufungskommission am stadtischen Madchen-Lyzeum, Kustos der Lehrer- 
bibliothek,Vorstand der II. KI. b, lehrte Franzosisch in II. a, b (je 5) und VI. a, b (je 3), 
Englisch in VII. (3) und Englisch ais Freifach in IV. und V. (je 2), zus. woch. 23 St.

11. Dr. Rachmiel S e  g a l i  e, prov. Lehrer, K ustos des chemischen Kabinettes, 
lehrte Chemie in IV. a, b (je 3), V. a, b (je  3),. VI. a, b (je 2) und leitete die 
U bungen im chem. Laboratorium (4), zus. woch 20 St,

12. Dionys S i m i o n o w i c z ,  Professor der VII. Rangskl., zur Dienstleistung 
beim k. k: Landesschulrat einberufen.
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13. Nikolaus S 1 u s s a r  i u k, Professor, Kustos des pliysikalischen Kabinettes, 
Y orstand der VII. KI. b, lehrte Mathematik in VII. a, b (je 5) und Physik in VI. a, b 
(je 4) und VII. a. b (je 4), zus. woch. 26 St.

14. Dr. Daniel W  e r  e n k a. Professor der V III. Rangskl., k. k. Hauptm ann im 
n. a. Stande der Landwehr, K ustos des geogr.-hist. Kabinettes und der Miinzen- 
sammlung, Vorstand der VI. KI. b, lehrte Geographie und Geschichte in I. a, o (je 3), 
II. a, b (je 4) und VI. b (3) und Deutsch in IV. a, b (je 3), zus. woch. 23 St.

15. Ludwig W i n t e r ,  wirklicher Lelirer, welt. rom.-kath. Priester, lehrte rom.- 
kath. Religion in I .—VII. (je 2), hielt Exhorte (2) und unterrichtete Schonschreiben 
in I. b, c (je 1) zus. woch. 18 St.

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

17. Josef Z y  b a c z y n s k i, Professor der VIII. Rangskl., K ustos des natur- 
historischen Kabinettes. Vorstand der VII. KI. a, lehrte Naturgeschichte in I. a, b, c 
II. a, b, V. a, b, VI. a, b (je 2) und VII. a. b (je 3), zus. woch. 24 St.

3 deflnitiye und 1 proyisorische Lelirstelle unbesetzt.

c) Turnlehrer:
18. Leonidas B o d n a r e s c u l ,  Turnlehrer, gepriift fur Turnen und flir Ruma- 

nisch ais Hauptfach, Vorstand der I. KI. a, lehrte Deutsch in I. a, c (je 4) und Rumii- 
nisch fdr Nichtrumanen in I . 1 (4), I I . 1 (3), I I I 1 (3) und V. (3) und Rumanisch flir Rumanen 
in VI. (3). zus. woch. 24 St.

d) Supplenten:
19. Adrian B o c c a .  gr.-or. W eltpriester, lehrte Rumanisch fur Rumanen in

I. (4), II., III., IV. und V. (je 3), zus. wdch. 16 St.
20. Dr. Klaudius B i l i ń s k i ,  lehrte Ruthenisch fur Nichtruthenen in I. (4), II., 

I I I , IV., V. und VI. ( je 3), zus. woch. 19 St.
21. Ludwig August F r a n k  e l, Vorstand der IV. KI. b, lehrte Mathematik in

II. a, b und IV. b (je 3), Geometrie und geom. Zeichnen in IV. a, b (je 3), darstel- 
lende Geometrie in V. b (3) und Schonschreiben in II. b 1, b” (je 1), zus. woch. 20 St.

22. Leon H o f f m a n n ,  Vorstand der III . KI. b, lehrte Geschichte und Geographie 
in III . a, b (je 4), IV. a, b (je  4), V. a (3) und VI. a (8 ), zus. woch. 22. St.

23. Emil U n i c k i ,  K ustos des K abinettes fur darstellende Geometrie, lehrte 
darstellende Geometrie in VI. a, b (je 3) und VII. a, b (je  2), Geometrie und 
geometrisches Zeichnen in III. a, b (je 2) und I. b (1), Mathematik in I. b (3) und 
Schonschreiben in II. a 1 und II. a” (je 1), zus. woch. 20 St.

24. Orest P r o c o p o v i o i ,  Vorstand der IV. KI. a, lehrte Mathematik in
III . a, b (je 3) und IV. a (3), Geometrie in II. a, b und geom. Zeichnen in II. a 1 und 
a”, b 1 und b” (je  1) und darstellende Geometrie in V. a (3), zus. w8 ch. 18 St.

25. Adalbert T u ó e k ,  Vorstand der I. KI. c, lehrte Mathematik in I. a, c (je 3), 
Geometrie in I. a, c (je 1) und Physik in I II . a. b (je 3) und IV. a, b (je 2), zus. 
w6 ch. 18 St.

26. Dr. Hilarion V e r  e n c a, Vorstand der I. KI. b, lehrte Geographie in I. b (3), 
Rumftnisch flir Nichtrumanen in I.” (4), I I .”, I II .”, IV. und V. (je 3) und Rumanisch 
fur Rumanen in VII. (3), zus, WOoh. 22. St.

27. Samuel Z a p p 1 e r, Vorstand der II. KI. a, lehrte Deutsch in II. a, b (je 4) 
und III . a, b (je 4) und Geschichte und Geographie in V. b (3), zus. woch. 19 St.
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e) Supplierender Turnlehrer:
28. Johann W i l h e l m ,  Leifcer der Jugendspiele und Kustos der Lehrmittel- 

sammlung fur Spielgerate, lehrte Turnen in I. a, b, c, II. a, b, III. a, b, IV. a, b, 
V. a, b, VI a, b (je  2) und VII. a, b (je 1), zus. woch. 28 St.

f) Religionslehrer:

29. Senior Josef F r o n i u s ,  evang. Pfarrer, Mitglied des k. k. Landessehulrates, 
lehrte evang. Religion am k. k. I. Staatsgymnasium in 3 Abt. (je  2), zus. woch. 28 St.

30. Fischel B r e n n e r ,  lehrte mos. Religion in I .—VII (je 2), zus. woch. 14 St.
31. Michael S i m o w i c z ,  gr.-kath. Hilfspriester, lehrte gr.-kath. Religion in 

3 Abteilungen (je 1), zus. woch. 3 St.

g) Nebenlehrer:
32. Johann H o m e r .  D irektor-Stellyertreter und Professor des Vereines zur 

Forderung der Tonkunst in der Bukowina, lehrte rom.-kath. Kirchengesang in 1, 
weltlichen Gesang in 2 Abteilungen (je 1), zus. woch. 3 St.

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

34. Konstaut.in M a x i m o w i c z ,  wie ohen Postzahl 5, lehrte Stenographie in 
2 Abt. (je 2), zus. woch. 5 St.

h) Assistent:

35. .Tulius H e 1 z e 1, lehrte Freihandzeichnen in I. a”, c”. II. a”, b” und IV. a 
(je 4), zus. woch. 28 St.

II. Lehrplan.
Das Schuljabr 1903/1904 war hinsichtlich des Lehrplanes das 6 . Uhergangsjahr 

zu der durch das Gesetz vom 3. Mai 1898 und den Normallehrplan vom 23. April 1898 
geschaffenen Organieation, fiir das die Durchflihrungs-Verordnung des k. k. Mini- 
steriums fur K. u. U. vom 3. August 1898, Z 17950 mitbestimmend gewesen ist. 
(Vgl. den XXXV. bis XXXIX. Jahreshericht). Eine Landessprache (Rumanisch oder 
Ruthenisch) war in der 1. bis VI. Klasse ohligat. In der VII. Klasę w ar das Englische 
nur fiir jene Schiller obligat, die von den unteren Klassen an nicht Rumanisch oder 
Ruthenisch gelernt hatten. Im  iibrigen wurde der Lehrplan vom 23. April 1898 mit 
den fiir diese A nstalt vorgeschriebenen Modifikationen in allen Klassen durchgefiihrt. 
Siehe den Jahreshericht pro 1901/1902 S. 10 bis 57 .l)

') Dieser Lehrplan der A nstalt ist auch in einer Separatausgahe urn den Preis 
von 36 h beim Schuldiener erhaltlich. Die Ansehaffung desselhen wird hesonders den 
Priyatisten und externen Schiilern anempfohlen, die sich darin iiber den fiir ihre 
Priifungen erforderlichen Lehrstoff der einzelnen Klassen informieren konnen.
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A. Ubersichtliche Zusammenstellung der Lehrgegenstande nach ihrer 
wóchentlichen Stundenzahl im Ubergangsjahr 1903 /1904 .

(Vgl. Jahresbericht 1898/1896, Scbulnachr. S. 5, 1899/1900 S. 4, 1900/1901 S. 8 , 
1901/1902 S. 61 und 1902/1903 S. 4.)

Lehrgegenstande
Wochentliche Stundenzahl in der <D

g
G

I. II. III. IV. V. VI. VII. s
tZi K  1 a s s e N

1

I . 0  b 1 ig  a t  e. 

R e lig io n .............................. 2 2 2 2 2 2 2 14

2 Deutsche Sprache . . . 4 4 4 3 4 3 4 26

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

4 Englische Sprache . . . — — _ — — — 3 3

5 Landessprache . . . . 4 3 3 3 3 3
0

3 22

6 Geographie u. Geschichte 3 4 4 4 3 3 3 24

7 M athem atik ......................... 3 3 3 3 5 4 5 26

8 Naturgeschichte . . . . 2 2 ■ _ ) 2 2 3 11

9 C h e m ie ............................. — — — 3 2 — 8

10 P h y sik ............................. — — 3 2 — 4 4 13

11 Geometrisches Zeichnen . 1 2 2 3 3 3 2 16

12 Ereihandzeichnen . . . 4 4 4 4 3 2 3 24

13 Schonschreiben . . . . 1 1 — — — -- — 2

14 Tum e n ......................... 2 2 2 2 2 2 1 13

Zusammen . . . 31 32 32 33 33 33 33
^230

^227

2. N i c h t  o b l i g a t e  G e g e n  s t a n d  e.
a) Englische Sprache f. Schiller der IV. und V., bezw. auch VI. K lasse 2 St. woch.
b) Polnische Sprache 3 Kursę zu je  2 St. woch. am k. k. I. Staatsgymnasium.
c) Stenographie in 2 Abteilungen zu je  2 St. woch.
d) Gesang in 2 Abteilungen zu je  1 St. woch.
e) Kirchengesang fur gr.-or. Schiller in 2 Abteilungen zu je  1 St. woch.
f )  Kirchengesang fur rom.-kath. Schiller woch. 1 St.
<j) Ubungen im chem. Laboratorium 2 Abteilungen zu je  2 St. woch.

*) Gleichzeitig.
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B. Der Lehrstoif.
Der im yeroftentlichten Lehrplan ausgewiesene Lehrstoff erganzt, bez w. rnodi- 

fiziert sich, was d i e s e s Schuljahr anlangt, durch das Folgende :

1. Religionslehre.
ct) G r. - o r . : I. K lasse: Altes Testament. II. Klasse: Neues Testament. III. Klasse: 

Glaubens- und Sittenlehre. IV. Klasse: Liturgik. V. Klasse: Allgemeine und 
spezielle Glaubenslehre. VI. K lasse: Sittenlehre. VII. Klasse I. Semester: Kir- 
ehengesehiclite; II. Semester: Apologetik.

b) B S m . - k a t h . :  I. Klasse: Kurzgefafite Glaubens- und Sittenlehre. II. K lasse: 
Altes und neues Testament. III . Klasse: Liturgik. IV. Klasse: Allgemeine Glau
benslehre. V. K lasse: Besondere Glaubenslehre. VI. Klasse: Sittenlehre. VII. 
K lasse: Kirchengeschichte.

c) G r . - k a t l i . :  Der gr.-kath. Religionsunterricht wurde den Schiilern dieser Kon- 
fession in 4 Klassen und zus. 3 woch. Stunden nach dem Lehrplan fur den 
rom.-kath. U nterrieht erteilt. Lehrbiicher waren: I. Klasse: Toroński Kate- 
chisinus. II. Klasse: Altes und Neues Testament. IV. Klasse: Allgemeine Glau
benslehre. VII. K lasse: W applerKirchengeschichte. iibersetzt von Stefanowicz.

d) E v a n g e l i s c h e :  Der eyangelische Religionsunterricht wurde den Schiilern 
der gr.-or. Oberrealschule gemeinsam m it jenen der beiden k. k. Gymnasien 
und der k. k. Lehrerbildungsanstalt in 3 Abteilungen mit zusammen 6  woch. 
Stunden erteilt. I. Abteilung (2 S t.) : Luthers kleiner Katechismus, erklart von 
Ernesti, III. und IV. Hauptstiick. Biblische Geschichte des alten und neuen 
Testamentes. — II. Abteilung (2  S t.) : Kirchengeschichte bis zur Reformation. 
Nach Heinrich Palmer. Christliche Glaubenslehre III . und IV. Teil. Nach 
Heinrich Palmer.

e) M o s a i s c h e :  I. Klasse (2 St.): Urgeschichte der Menschheit, die Patriarchen, 
Geschichte Israels bis zur Gesetzgebung. Ziige der Israeliten durch die W iiste. 
Hebraisch: Ausgewahlte Gebete. II. Klasse (2St.): Moses Tod. Josua, Richter, 
Samuel, Saul, Dawid, Salomo. Erbauung des Tempels. H ebraisch: 1. Buch Moses 
(ausgewahlte Kapitel). III . Klasse (2 St.) : Von der Teilung des israelitischen 
Reiches bis zur Geschichte Judaas un ter Alexander dem Grofien. H ebraisch: 
II. Buch Moses (ausgewahlte Kapitel) IV. Klasse (3 S t.) : Geschichte d e r ju d e n  
bis Moses Mendelssohn (inki.). Hebraisch : V. Buch Moses (ausgewahlte 
Kapitel). V. Klasse (2 S t.) : Nachbiblische Geschichte bis zur Zerstórung des 
ersten Tempels (inki.). Hebraisch : Ausgewahlte Psalmen. VI. Klasse (2 S t .) : 
Nachbiblische Geschichte von der Zerstórung des ersten Tempels bis zum Ende 
des Gaonats. Hebraisch: Ausgewahlte Psalmen. VII. Klasse (2 S t.): Religions
lehre: Offenbarung. Verehrung Gottes. Bedeutung der judiscben Feste. Lebens- 
wandel. Verhaltnis zum Staat und zur Religionsgemeinde. H ebraisch : Ausge
wahlte Kapitel aus Jesaia und Jeremia.

2. Lekture in den modernen Sprachen.
a) I m  D e u t s c h e n :  V. Klasse: Philotas. P riyatlek tiire: Cid (1), Oberon (2), 

Ahnfrau (8 ), Sappho (2), Minna v. Barnhelm (17), Emilia Galotti (11), Mis 
Sara (1), Don Carlos (1), Braut v. Messina (1), Jungfrau v. Orleans (5), Tell (4), 
Maria S tuart (3), W allensteins Lager (2), Nathan d. W eise (3), Hermann und 
Dorothea (4), Gotz (7), Clayigo (2), Zriny (4), Hermannsschlacht (2), Kathchen
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v. Heilbronn (1), Prinz v. Homburg (1), Egmont (1), Jul. Caesar (9), Makbet (3). 
— VI. K lasse : Philotas, Emilia Galotti, Minna v. Barnhelm, Hermann und 
Dorothea, Egmont. P riya tlek tu re : Gotz, Sapplio, Ahnfrau. — VII. K lasse : H er
mann und Dorothea. Iphigenie auf Tauris, Laokoon (ausgewiililte Kapitel), 
Willi. Tell, W aliensteins Tod, Julius Caesar. Kónig Ottokars Gliick und Ende. 
P riyatlekture : Sappho, Ahnfrau, Makbeth.

b) Im  F r a n z o s i s c h e n :  V. Klasse: Daudet, P etit chose. — VI. K lasse: Scribe, 
Le Verre d’eau und Moliere, L’Arare. — VII. Klasse : Racine, Athalie.

c) Im  E n g l i s c h e n :  VII. Klasse: Shakespeare, Julius Caesar.

3. Freie Lehrfacher.
a) Englische Sprache.

IV. K lasse: Laut- und Leselebre. Regelmafiige Formenlehre. Einfaohe zusammen- 
hangende Lesestiicke ais Grundlage ftir elementare Sprech- und Schreibiibungen. Im
I. Semester 3 Diktate, im II. Semester 3 Diktate in  Verbindung mit 3 Schularbeiten. 
— V. K lasse : Erganzung der Formenlehre, das W ichtigste aus der Syntax. Erzah- 
lende und beschreibende Prosa, leichte Gedichte. 3 freiere Diktate in Verbindung mit 
3 Schularbeiten in jedem  Semester. A. R o m a n o y s k y .

b) Polnische Sprache.
Die Schiiler der A nstalt besuchten im Grunde Min.-Erl. vom 30. Juli 1903, Z. 23 je 

nach ihrer Vorbildung einen der drei am k. k. I. Staatsgymnasium aktiyierten Kursę, 
dereń Lehrstoff in dem mit dem zitierten Min.-Erl. genehmigten und im Folgenden 
abgedruckten

L e h r p l a n
ftir polnische Sprache ais Freifach an Gymnasien

enthalten ist:
A. I. S t  u f  e.

(Grammatisch-stylistischer Unterricht.)
I. (1. u n d  2. K l a s s e )  2 Stunden wóchentiich.

1. G r a m m a t i k  (jedesmal l/t S tunde):
o) die Lehre von den Formen des Haupt- und Zeitwortes (d. i. in dem einen

Jahre  Hauptwort, im anderen Zeitwort) ;
b) Syntax (Kongruenzlehre, Lehre vom einfachen und vom erweiterten ein-

fachen Satze),
c) Interpunktion (in Verbindung m it der Lehre vom Satze).

2. L e s e n  u n d  E r z a h l e n  (1 St. wóch.) unter wechselnder Beniitzung 
des Lesebuches ftir die I. und II. KI.

3. M e m o r i e r e n  (in Verbindung mit dem Lesen und Erzahlen).
4. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  (alle 14 Tage), anfangs blofi Schularbeiten, 

sodann (im II. Semester) auch H ausarbeiten; im I. Semester kurze Diktate, im 
II. Semester abwechselnd D iktate und Nacherzahlungen. Die Themen der Nach- 
erzahlungen konnen fur die beiden Jahrgange yerschieden gew ahlt werden.

II. (3. u n d  4. K l a s s e )  2 St. woch.
1. G r a m m a t i k  (jedesmal */* Stunde wie in der I. G rnppe): Syntax 

(mit dem einen Jahre Kasuslehre und Rektion der Verba, mit dem anderen 
Lehre vom zusammengesetzten Satze), W iederholung und Erganzung der In ter- 
punktionslehre.
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2. L e s e n  u n ii E r z a h l e n  (1 St. woch.) [unter wechselnder Beniitzung 
des Lesebuches fur die III. und IV. Klasse]: Besondere Beriicksichtigung der 
Stilistik. Priyatlektiire kłeinerer und leicht fafilicher L iteraturprodukte (z. B. 
Brodziński’s Wiesław, Syi-okomlaś: Stare wrota, W itwicki’s: Gość nieznajomy, 
Szymański’s: Srul z Lubartowa).

3. M e m o r i e r e n  (wie I.).
4. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  (alle 14 Tage): Schul- und Hausarbeiten; 

in der I. Abt. W iedergabe und Inhaltsangabe des Gelesenen, in der II. Abt. freie 
Erzahlungen und Beschreibungen. Die Tbemen nach Jalirgangen yerschieden.

B. II. S t u  f  e.
(Asthetisch-historischer Unterricht.)

I. (V. u n d VI. K l a s s e )  2 St. woch.
1 .  E i n f u h r u n g i n d i e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e :  LektUre gewahlter W erke 

sam t Analyse, unter Beriicksichtigung w ichtigerer Arten von Poesie und Prosa. 
Lesebuch (Muster fur Poesie und Prosa) verteilt auf 2 Jahre. tjberdies unter 
Zuhilfenahme der Hauslektiire in einem Jahre  Mickiewicz’s: Pan Tadeusz, im 
anderen sonst geeignete Prosaschriften (womoglich in Schulaufgaben).

2. M e m o r i e r e n  (wie oben) unter G estattung freier W ahl.
3. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n .  5 Arbeiten halbjahrlich. In der I. Abteilung 

Erzfihlungen und Beschreibungen, in der II. Abt. Berichte und Vergleiehe.
II. (VII. u n d  VIII. K l a s s e )  2 St. woch.

1. G r u n d r i f i  d e r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e :  In der I. Abt. bis zu Mic- 
kiewicz’s Auftreten, in der II. Abt. seit Mickiewicz’s Auftreten. Dabei Besprechung 
der H auptyertre ter der yerschiedenen Richtungen, so da fi in dem einen Jahre 
ein Te ii der Autoren, im anderen der andere Teil der fur jede Richtung 
typischsn V ertreter in Betracht kamę.

2. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  (1 mai monatlich): Gedankengang, Analysen, 
allgemeine Schemen.
A n m e r k u n g :  Sollten Realschiiler an diesem Unterrichte teilnehmen, somit 

die letzte U nterrichtsstufe nur 1 Ja h r lang besuchen, so miifite fur diese die Er- 
ganzung des literar-historischen Stoffes auf dem W ege der kontrollierten Priyat
lekture geschehen.

c) Stenographie.
I. A b t e i l u n g :  W ortbildungs- und W ortkiirzungslehre. Einschlagige Lese- und 

Schreibiibungen.
II. A b t e i l u n g :  Vollstandige Theorie der Satzkiirzung. Lese-und Schreibiibungen.

K. Ma x i mo w i c z .
d) Gesang.

I. A b t e i l u n g :  Notenlesen m it deutscher und italienischer Benennung, Tonbil- 
dung, Skaleń und Interyalle, i-hythmische Singiibungen nach der Chorgesang- 
schule von H. Fiby.

II. A b t e i l u n g :  yierstimmige gemischte Choi’e ans Fibys Chorliederbuch. II. Teil.
H. H o m e r .

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

ttbungen, rhythm ische Singiibungen nach H. Fibys Chorgesangschule, I. Teil. 
Einiihung leichter zweistinimiger liturgischer Gesiinge.



II. A b t e i l u n g :  Einiibung yierstimmiger liturgischer Gesange fur Miinner- und 
gemischten Chor. Dr. Eus. Mandyczewskis yierstimmige Messe fur gemischten 
Chor in F-dur wurde gemeinsam mit einigen gr.-or. Sohiilern der Filialanstalr, 
des I. k. k. Staatsgymnasiums einstudiert. Georg M a n d y c z e w s k i .

f) Rom.-kath. Kirchengesang.
Knabenstimmen 31, Mannerstimmen 7. Es wurden yierstimmige gemischte Chore 

einstudiert und beim Schulgottesdienste zur Auffiihrung gebraoht.
H. H o m e r .

g) tJbungen im chemischen Schiilerlaboratorium.
Die chemischen Ubungen wurden in zwei Abteiiungen mit zusammen 30 

Schulern abgehalten.
In  der I. Abteilung wurde der U nterricht in der Weise abgehalten, dafi an 

15 Schiller nacli yorausgegangener genauer Einiibung der Spezialreaktionen 165 Proben, 
an welchen der systematische analytische Gang eingeiibt werden konnte, ausgeteilt 
wurden. Diese Proben schlossen sich nach Tunlicbkeit an den theoretischen Vorgang 
in den U nterrichtsstunden der V. Klasse an. In der II. Abteilung, wo auch 15 vor- 
geschrittene Schiller arbeiteten, wurden 180 Proben (jedem Schiller 12 Proben) aus
geteilt. Auf den systematischen Gang der Analyse wurde mehr Riicksicht genommen. 
Ans der organischen Analyse wurden jene Spezialreaktionen, die die Instruktionen 
yorschreiben, eingeiibt. Die Titrinnethode wurde an den einfachsten Beispielen der 
Acidi- und Alkalimetrie erlautert.

Uberdies wurde nach Tunlichkeit auch so praparatiy gearbeitet. dafi in der 
I. Abteilung anorganische Praparate (Doppelsalze der Phosphorsaure, einige Alaune 
und einige Eisenyerbindungen), wahrend in der II . Abteilung organisclie Praparate 
(einige Ester, zwei Ketone, mehrere organische Metallsalze) dargestellt wurden.

Mit den bestarbeitenden Schulern der II. Abteilung wurde auch die Gewichts- 
analyse des Silberchlorids und Bariumsulfates ausgefiihrt. Dr. R. S e g a l l e .

III. Lehrbiicher.
I)as Verzeichnis der im Berichtsjahre yerwendeten Lehrbiicher ist im yorigen 

Jahresberichte S. 44 bis 48 der Schulnachrichten yeroffentlicht worden. In  dem Gegen- 
stande Rumanische Sprache (Abteilung fiir Rumanen) I .—IV. Klasse, wurde wahrend 
des Schuljahres zufolge Landeschulrats-Erlasses v. 30. September 1903, Z. 8014 s ta tt 
Pumnul-Isopescul: Eusebius Popoyici, Gramatica romana in Verwendung genommen.

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

a.) c3.e-u.tsoli.er Sprache.
V. K l a s s e  A: 1. Leiden und Freuden des Landmannes. (Sch.) — 2. Erlkonig von 

Goethe und Erlkbnigs Tochter von Herder. (Vergleich. H.) — 3. Gold und 
Eisen. (Vergleich. Sch.) --  4. W arum  wird Kaiser Maximjlian I. der letzte R itter 
genannt? (H.) — 5. Yergleiche: Strafie, Weg, Bahn, Pfad, Steig. (Sch.) —



6 . Sohntzmittel"der Tiere gegen die W interkalte. (H.) — 7. R ast’ ich, so ro st’ ich. 
(H.) — 8 . Die Vorziige des Bergsteigens. (Sch.) — 9. Leben und Sitten der Phaaken. 
[Nach Homer.J (H.) — 10. Lob des W assers. (Sch.) — 11. W as hat Rudolf IV. 
e rstreb t und was hat er erreicht? (H.)

V. K l a s s e  B: 1. W as der Hellespont erzahlen kann. (Sch.) — 2. Erlkónig von 
Goethe und Erlkonigs Tochter yon Herder. [Vergleich.] (H.) — 3. Die wohltatigen 
W irkungen des Feuers. (Sch.) — 4. W arum  wird Kaiser Maximilian I. der letzte 
R itter genannt? (H.) — 5. Der Fischer von Goethe. [Gedankengang.] (Sch.) 6. 
Schutzmittei der Tiere gegen die W interkalte. (H.) — 7. R ast’ ich, so ro st’ ich. 
(H.) — 8. Der Alpenhirte. (Sch.) — 9. Leben und Sitten der Phaaken. [Nach Homer.] 
(H.) — 10. Vom Nutzen der W alder. (Sch.) — 11. W as hat Rudolf IV. erstrebt 
und was hat er erreicht.? (H.)

VI. K l a s s e  A: 1. Bliiten und Friichte. (Sch.) — 2. Verschiedene Zwecke der Reisen. 
(H.) — 3. Warum waren die germanischen M ittelmeerstaaten nicht lebensfahig? 
(Sch.) — 4. Das W asser ein lebendes und belebendes Element. (H.) — 5. Es ist. 
dafiir gesorgt, dafi die Baume nicht in den Himmel wachsen. (Sch.) — 6 . Die 
Bedeutung der S tadt W ien zur Zeit der Babenbergeri (H.) — 7. Auch kleine 
Lauder und Volker konnen berilhm t sein. (H.) — 8 . W as gew ahrt uns der Unter- 
richt in der PhySik? (Sch.) — 9. W om it macht uns dieExposition zu Lessings Emilia 
Galotti bekannt? (H.) — 10. W as n titzt einer S tadt die Lagę an einem schiffbaren 
Flufi? (Sch.) — 11. Wie pflegt man wahre Vaterlandsliehe? (H.)

VI. K l a s s e B :  1. Die lebensgefahrlichen Berufsarten. (Sch.) — 2. Verschiedene Zwecke 
der Reisen. (H.) — 3. U nterscheide: Bitten, beten, betteln. (Sch) — 4. Das 
W asser ein lebendes und belebendes Element. (H ) — 5. Der W inter ais Techniker. 
(Sch.) — 6 . Die Bedeutung der S tadt W ien zur Zeit der Babenberger. (H.) —
7. Auch kleine Lauder und Volker konnen beriihm t sein. (H.) — 8. Die Erhebung 
Osterreichs zu einem Herzogtum. (Sch.) — 9. Womit macht uns die Exposition 
zu Lessings Emilia Galotti bekannt? (H.) — 10. Ursachen der Auswanderung. 
(Sch.) —■ 11. WTie pflegt man wahre Vaterlandsliebe? (H.)

VII. K l a s s e  A: 1. Die Zeiten andern sich, mit ihnen die Menschen. (Sch.) — 2. Die 
D arstellung des Schonen in der Malerei und Poesie. Nach Lessings Laokoon. 
(H.) — 3. In  welcher Bedeutung wird das W ort „WelD gebraucht? (Sch.) —
4. Disposition des IV. Gesanges von Goethes Hermann und Dorothea. (H.) —
5. W^elchen Einflufi hat die Kiistenentwicklung eines Landes auf die K ultur seiner 
Bewohner? (Sch.) — 6. Kann uns zum Vaterland die Fremde werden? (H.) — 
7. Die Genesung des Orest. [Nach Goethes Iphigenie auf Tauris.] ( H. ) — 8. Wozu 
lernen w ir fremde Sprachen? (Sch.) — 9 Bedeutung des I. Aktes yon Schillers 
Wilhelm Tell (H.) — 10. M aturitatsarbeit. — 11.3. Alii bella gerant, tu,felix Austria, 
nube. (H.) — 12. Das gemeinsame Schicksal der Menschen. [Eine Disposition.]

VII. K l a s s e  B: 1. Die Zeiten andern sich, mit ihnen die Menschen. (Sch.) — 2. Die 
Darstellung des Schonen in der Malerei und Poesie. [Nach Lessings Laokoon.] 
(H.) — 3. Das Eisen im Dienste des Menschen. (Sch ) — 4. Disposition des IV. 
Gesanges von Goethes Hermann und Dorothea. (H.) — 5. W as sichert. unser 
Fortkommen in der W elt? (Sch.) — 6 . Kann uns zum Vaterland die Fremde 
werden? (H.) — 7. Die Genesung des Orest. [Nach Goethes Iphigenie auf Tauris.] 
(H.) — 8. W orin besteht der W ert des Theaters? (Sch.) — 9. Die Bedeutung 
des I. Aktes von Schillers Wilhelm Tell. (H .)—  10. M aturitatsarbeit. — 11. Alii 
bella gerant. tu, felix Austria, nube. (H.) — 12. W as hat im Laufe der Zeiten 
die Veranderungen an und auf der Erde herbeigeftihrt ? [Eine Disposition.]
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To) I n  r u m a n i s c Ł e i  S p s a c ł i e .
V. K l a s s e :  1. Feriiie de vara (Impresii). — 2. Cuprinsul baladei „Capul Avarilor“ 

de D. Bolintineanu. - 3. Foloasele padurilor. — 4. Ge pagube ni aduo yenturile ?
— 5. Ce ne leaga pre noi de patria noastra ? — 6. Placerile iernii. — 7. Ce 
foloase ni aduo yenturile ? — 8. Caracterul lui Stefan cel Marę. — 9, PrimS.vara 
si tinere^ele (Asemenare). — 10. Grui-Sanger de V. Alexandri (Analisa literara).
— 11. Insem natatea cailor flerate pentru desyoltarea econotnica a Bucoyinei.
— 12. Finea anului scolar resplatesce eleyului truda-i dupa merit.

VI. K l a s s e :  1. Patria. — 2. Sciin^a este cea mai suprema arm a; stapani^I de ea 
si stapanind’o vom stapani osanda yie^ii. — 3. Limba oase n ’are, dar oase 
frange. — 4. Spune-mi cu cine te ’nsotescI si ti-oiii spune cine estl. — 5. Ca
racterul lui Sobiescbi din „Cetatea Neam^ului“. — 6. Leagan si sicriu. Paralela.
— 7. Inceputul oulturei a fost agricultura. — 8. Caracterul lui Despot din 
d ram a: „Despot Vod&“. 9. Cunoaste-te pre tine insu^I s’atuncl vei pute de- 
judeca pre al(.ii. — 10. Frideric cel frumos ca esemplu pentru sfin^enia cuven- 
tului dat. — 11. Con^inutul pe scurt al nuyelei lui Odobescu: „Mihnea Yoda 
cel reu !-‘ — 12. Cum sa petrecem feriile noastre ?

VII. K l a s s e :  l . Ce  urm&ri folositoai-e au ayut jocurile na^ionale la Grecl. — 2. La 
ce ne folosesc mun(il. — 3. Cuprinsul nuyelei „Alexandru L&pusneanu" de C. 
.Negruzzi. — 4. Poesia institu toarea omenimei. — 5. Influenca bine fftcetoare 
a singuritatii asupra culturil omului. — 6. Casa domnitoare a Habsburgilor 
(Caracteristicfi). — 7. Cum vei semena asa vei secera. — 8. Rolul Carpa^ilor 
In formarea si via$a poporului roman. — 9. Marea m editerana si importanfa 
ei istoricń. — 10. Pentru  ^eara morl si-^I va fi mormentu 'ncununat cu florl 
(D, Bolintineanu). — 11 Tema de m aturitate. — 12. Carl im prejurarl au grabit 
caderea lui Despot Voda d. drama „Despot Voda“ de V. Alexandri.

c )  I n .  n i t h . e n i s c h . e t  S p t a c h e .
V. K l a s s e :  1. I łupione BipoBSHe o uacTiBgi'. — 2. „3/\aeTŁ <:h, jcpaigoro HOMae H iioro b 

Bora, sk AU,,1P0 Ta mima c-iaana Kparna". — 3. IlpeAcraBHTH cnip AOimo.mhohji
fi Axh.ui Ha napali, fi xto fi sik yrnxonnpHB ix oóox. — 4. 3 miot VI-o'i uicH'i PoMe- 
pOBOl Ô HCCei. —  5 .  I I K  /10KH3HH M i l  .10111 CBOKj sipHicTŁ gapeBH, f i  flltHH HpHMip 8

Toro Ąjia Hac ? — 6. 3MieT „Capua o noaicy IropeBi“. — 7. HenoóiflHMaii Apna^a. —
8. Iie.uiKHX My hub npocaaBJiHioTb uBiiiaiiHo anc no Ix CMepTH. — 9. Hania xara (onu
ca™). — 10. boro Moace Hac tô hhhhk naynHTH — 11. „Hena b tIm Bcraay, hk 
xto pi^HHi cb<<Vx nosaHcae“. — 12. III,o «an ^o6pe ca ae^e i mh mohccm ujm^fia™ 
coói HayKH ,v1H Hamoro 6y/\yigoro jkhth, KOMy Matu to Bce aaBĄaoaia ?

VI. K l a s s e :  1. IH,o flepaca™ o ite^emo ^ hcbhhkIb ? — 2. IIk niĄHaaa Mapaa Tepeca 
ABcTpaio no ceMHaiTHifi niani ? — 3, 3a Beanua Boaa l.inoHTB ca HeBoaeio (onepTa 
Ha npaMipax 8 icTopal). — 4. I a iiaaoro Hepa3 Be-amce BaxoflaTt. — 5. Ma 8BaHC»Tn 
Ha cyĄ .ih),;ckhh ? — 6. O.iLra mcthti ĄepesaaHaM CMepTŁ caoro Mysna (nepeni/i a
CTapopycKoro). — 7. Kpacora shhoboi npapoĄH. — 8. CidwHH nem , a khji tu TOBa- 
pHuiaiu, a a Toói cnaaiy, xto th e. — 9. Cneiia Hayiaa a nuawpaKOM (Is „Mapyca"). — 
10 Oó.iora CiteTy i caopTF. rpjwa HaKoaaa 3piHtoro. — 11. Moaaaa oiiosi^ae cboi 
ckh KoryTHci (la „Mcctł BepxoBnnu,a“). — 12. III,o s^iaaHo ,V'a HpoctBira óykobhhł- 
cboto Hapofly, jsi,; ko.ui npiiayaeHo ByitoBHHy ąo Abctpbi ?

VII. K l a s s e :  1. BeauKafi cłbit, a HeMa ^e ca nofliTH IjloiteoTH'. — 2. „IlafiMauKa" — 
xapaKTepncTeKa eei' ocobn b JJIeaHeHKoBifi nocni Toroace HaaBaHS. — 3 3HaHim> 
rpeae2KHx HagBOHaaŁHnx Hrop. — 4. „KaB«aa“ — bmIct cei noesm — 5. Mnaa fi
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MecTHa cMepTŁ sa BiTHHHy. — 6. IIoxBajia iianepy — 7. Heo4*iT (Ha ni^cTHBi IIIesneH- 
ko boi noeMH „Heo4»iTw). — 8. MoBa CoKpaTa ,ąo cboix cywili — 9. &Ke 3HaHiHe majih 
ytĄiĄviu y 3anopoHccKnx kosani b ?  —  10. Xto »e^iae >inpa, Haft óy,ąe totob ąo buihh. — 
11. Hku MHCJIl U HyBCTBa Óŷ HTB b Hac nor l̂H ,̂ Ba naMHTHHK „ABCTpH n“, nOCTaB̂ ieHHft 
na n^ion^H ABcrpni b Hani i m ropowi' ? — (M atu rit& tsp ru fu n g sarb e it): 12. „ ^ okh cy^Ho 
Moe MiąHo 36y^0BaHe Bi îŁho ryjuijio, tu nopy h aieHe ryjLHTH nepiiiHH xanaB ca ycew 
(JIhct OBi^ia 8 IIoHTy. IV. 3).

V. LehrmitteL
Zur Anschaffung yon Lehrm itteln standen der A nstalt die in Kapitel X I 

(Statistik) ausgewiesenen Lehrm ittelheitrage. Aufnahmstaxen uud die Taxen fiir 
Zeugnisduplikate zur Verfiigung. Doch Bind die Sammlungen nicht nur durcii Kauf, 
sondern auch durch Schenkungen angewachsen.

1. Lehrerbibliothek.
a) Durch Kauf:

1. H ann-IIochstetter-Pokorny, Allgemeine Erdkunde. — 2. Rethwisch, Jahres- 
berichte iiber das hohere Scbulwesen, 17. Jahrg. — 3. Kunstw art, 17. Jahrg . — 4. Faraday, 
Experim ental-U ntersuchungen iiber E lektrizitat. — 5. Gerland und Traumiiller, Ge- 
schichte der pliysikalischen Experimentierkunst. — 6. Kundt, Vorlesungen iiber Ex- 
perimentalphysik. — 7. Longfellow, Complete Poeticial W orks. — 8. Cariyle. The 
French Revolution. — 9. George Sand, La petite Fadette, La marę au diable, Indiana 
und Franęois le Champi. — 10. Balzac, Le lys dans la vallee. — 11. V. Hugo, Ifannśe 
terrible. — 12. Marenzeller, Normalien, II. T. — 13. Brunetiere, Manuel de Phistoire 
de la litteratu re franęaise. — 14. Steiner, Vorlesungen iiber synthetisehe Geometrie. — 
15. Konigsberger, Hermann von Helmholz. — 16. Bleibtreu, Geschiehte der englischen 
Literatur, I. und II. Teil. — 17. M onatshefte fiir Chemie, Bd. 25. — 18. Zeitschrift 
fur das Realscliulwesen, 29. Jahrg . — 19. Sammlung von Abhandlungen aus dem 
Gebiete der piidagogischen Psychologie und Physiologie. — 20. Conyorbiri Literare, 
38. Jahrg . — 21. Candela foaie hisericeasca-literara, 23. Jahrg . — 22. Zeitschrift fiir 
den pliysikalischen und chemischen U nterrieht, 17. Jahrg . — 23. Burgerstein, Zur haus- 
lichen Gesundheitspflege der Schuljugend. — 24. Yietor, Die Neueren Sprachen, Bd 12. — 
25. Osterreichisch-Ungarische Revue, Bd. 31 u. 32. — 26. Toula.Lehrbuch der Geologie. — 
27. W ebster, International D ictionary of the English Language. — 28. Abhandlungen 
der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien, Bd. 5. — 29. Mitteilungen der k. k. geogr. Gesell- 
schaft in Wien, Bd. 47.

b) Durch Schenkung:
Vom h o h e n  M i n i s t e r i u m  f iir  K u l t u s  u n d  TJ n t e r r i c h t :  1. Katalog der 

Ausstellung neuererL ehr-und  Anschauungsm ittel fiir den U nterrieht anM ittelschulen.—
2. Burgerstein, Zur hauslichen Gesundheitspflege der Schuljugend.

Von d e r k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n :  3. Anzeiger, 40. Jg .
Vora k. k. h y d r o g r a p h i s c h e n  Z e n t r a l b u r e a u : 4. Jahrbuch, 9. Jahrg .
Vom h o h e n  B u k o w i n e r  L a n d e s a u s s c h u s s e :  5. Stenographische Protokolle 

des Bukowiner Landtages, 1903.
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Von d e r  lobl .  V e r l a g s b u c h h a n d l u n g  L a n g e n s c h e i d t  in Be r l i n :  fi. Menge, 
Griechisch-Deutsćhes Schulworterbuch. — 7. Menge, Taschenworterbucb der lateinischen 
und deutschen Sprache, I. Teil.

Vom H errn  Di rektor M a n d y c z e w s k i :  9. Jahrbuch des Bukowiner Landes-Mu- 
seums, 10. Jahrg . — 10. Norst, Der Verein zur Forderung der Tonknnst in der Bukowina.

Voin Bibliothekar Prof. S o m a n o T s k y :  11. Zeitschrift des allg. Deutschen 
Sprachvereines, 18. Jahrg . — 12. Beibefte, IV. Reihe, H e ft '23/24.

Vom H errn Prof. I)r. S b i e r a :  13. Amintiri despre Eminescu. — 14. Studiu Critic.
Vom H errn Porf. B o d n a r e s c u ł :  15. Einige W eihnachts- und Neujahrs-Brauche 

der Rumanen. — lfi. Gautier, La chanson de Roland.
Vom H errn suppl. Lehrer F r a n k e l : 17. Dickens, A Christmas Carol. — 18. Racine, 

Athalie. — 19. Moliere, Le Misanthrope. — 20. Mayer, Choix de nouvelles modernes.
A. R o m a n o v s k y .

2. Schiilerbibiiothek.
a) Durch K au f:

1. Friedrich Vogt und Max Koch, Geschichte der deutschen L iteratur. — 2. 
Paul Heyse, Das Gliick von Rothenburg. — 3. L y tton  Bulwer. Rienzi, Der letzte der 
Tribunen. — 4. Charles Dickens, Oliwer Twist. — 5. Mark Twain, Meine Reisen um 
die W elt. — 6 . E rnst v. W ildenbruch, Der M eister von Tanagra. — 7. Ferd. v. Saar, 
Innocens. — 8 . Ludw. Ganghofer, Der H errgottschnitzer von Ammergau. — 9. Peter 
Rosegger, Das ewige Licht. — 10. Paul Lindau, Die Briider. — 11. Friedr. Vogt und 
Max Koch, Geschichte der deutschen L iteratur. I. Bd. — 12. Pierre Loti, Die W iis te .— 
13. Theodor Storm, Hans und Heinz Kirch. — 14. Marie v. Ebner-Eschenbach, Das 
Gemeindekind. — 15. Eduard Moricke, Erzahlungen. — 16. Klara Viebig, Kinder der 
Eifel. — 17. V. v. Scheffel, Reisebilder. — 18. C. Ferd. Mayer, Novellen, 2 Bde. — 
19. Jul. Stinde, Buchholzens in Italien. — 20. H. Albrecht, Die Eroberung des Nord- 
pols. — 21. H. C. Andersen, Dreifiig auserlesene Marchen. — 22. Paul Moritz, Tokeah, 
oder die w7eifie Rosę. Nach Charl Sealsfield. — 23. Georg Ebers, Drei Marchen fur 
alt und jung. • -  24. Willi. Konig, Erlauterungen zu Goethes Faust, 1. Teil. — 25. 
Heinrch Fischer, Lessings Laokoon und die Gesetze der bildenden Kunst. — 26. Emil 
Grosse, Ubersicht iiber Lessings Laokoon.

b) Durch Schenkung :
27. Prof. L. B o d n a r e s c u ł ,  Autorii Roman! Bucovinen! R  epertorit. Vom 

Verfasser. — 28. Dr. Anton N o r s t ,  Der Verein zur Forderung der Tonkunst. Vom 
Verfasser. — 29. Johann K o s e l  I. KL, Helene Stockl, 21 kleine Erzahlungen. — 
30. Till Eulenspiegel. — 31. A Ha c k ,  II. KL, K. Boden, Ulrich v. H utten. — 32. 
Abr. L. G e l b a r t ,  III. KL, Jul. Verne. Abenteuer von 3 Russen und 3 Englandern 
in Siidafrika. — 33. Rud. B e ra l,  III . Kl., Shakespeares dramatische W erke; 34. 
Schiller, Braut v. Messina fGraeser); 35. P. Corneille, Le Cid; 36. Ju l. Verne Nr. 34;
36. Emil Angier, theatre franęais. — 37. Kuba K a n i u k ,  III. Kl., Janson, W ildrose: 
38. A. Fogowitz, Universalbibliothek fur die Jugend; 39. Ju l. Verne Nr. 70; 40. Ju l. 
Yerne Nr. 8. — 41. R a t h  Menasche, III . Kl.. Karl Zastrow, K arl d. Gr. — 42. Ru- 
d i c h  H ennann, III . Kl., Schiller, Briefe iiber Don Karlos. — 43. K o s i ń s k i  K., 
IV. KL, K arl May, Durch die W iiste. — 44. R a i n e r  Eduard, IV. Kl„ Jul. Verne Nr. 5. 
— 45. A x e l r a d  Hermann, V. KL, Der gute Kamerad, 1890; 46. Deutsche Jugend, 
IX. u. X. B d.; 47. W. Granath, Treu bis in denTod; 48. Der gute Kamerad, illustrierte
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Knabenzeitung, XI. Folgę; 49. Musaus, Marchen; 60. Jam es Cox, Der schwarze 
K apitan; 51. H arry  Corner, K urt Jensens Abenteuer; 52. K arl Zastrow, Helden rles 
Tndianervolkes. — 53. B u c h b i n d e r  E., V. Kl., Cooper, Lederstrum pf-Erzahlungen. — 
54. F i s c h e r  A., V. KI., Lessings Emilia Galotti. — 55. R o s e n z w e i g  Otto. V. KI., 
H. Lingg, Gedichte; 56. Achim v. Arnim und Clemens Brentano, Des Knaben W under- 
horn. — 57. S c h w a r z  Herm., V. KI.. W . Christian, Erzahlungen aus fernen W elt- 
teilen. — 58. D u l b e r g  Sigmund, VI. KL, K. Muller, Der Gorillajager; 59. C. May, 
Der Sohn des Barenjagers; 60. Fr. Hoffmann, Die Rache ist mein, ich will sie ver- 
gelten. — (il. D a l l m a n n  .Takob, VI. KI., Goethes Hermann und Dorothea. — 62. 
S c h w a r z  Hermann, V. KI., J . Grimm, Marchen. — 63. G o t t l i e b  M VI. KI., Emil 
Souvestre, Un philosophe sous les toits. — 64. R o l i  Mayer, VI. KI., Erckmann- 
Chatrian, H istoire d’un conscrit. — 65. R o s e n t o w e r  Rafael, VI. KI., Fr. Hoffmann, 
Schmulche Leben; 9 6 . Lessings Nat.han der W eise; 67. Erckmann-Chatrian, Contes 
populaires. — 6 8 . Z u m e r  M., VI KL, Ben Willis, Scenes historiques. — 69. Hel l -  
m a n n  Ch., VII. KL, Erckmann-Chatrian, Contes populaires. — 70. K a p r a l i k  Hugo, 
VII. KL, Eichendorffs Gedichte; 71. H. Zschokke, Novellen. — 72. Kahan Wolf, 
VII. KL, Schillers Maria S tuart; 73. Schillera W allenstein. — 74. L a u r e c k i  Peter, 
VII. KL, Friedr. Gerstacker, In  Mexiko. 2 B de.; 75. Friedr. Gerstacker, Regulatoren 
in Arkansas. — 76. R i t t e r  Hermann, VII. Kl., Schiller, Maria Stuart. — 77. V a i n r e b  
Moritz, VII. KL, Goethes Gotz; 78. Schillers Maria S tuart; 79. Lessings Minna von 
Barnhelm; 80. A. Groner, Erzahlungen aus der Geschichte Ósterreich-Ungarns. — 
81. Heilpern Jakob, Abiturient, Schillers Maria S tuart; 82. Goethes Egm ont; 83. Schillers 
Tell; 84. Schillers Braut von Messina; 85. Goethes Iphigenie auf Tauris; 8 6 . Shakespearas 
Macbeth. — 87. K r i e g s f e l d  Nik., Abiturient, Shakespeares Julius Caesar; 8 8 . Moliere, 
L ’Avare; 89. II. Diintzer, Erlauterungen zu den deutschen K lassikern; 90. Grillparzers 
Konig Ottokars Gliick und Ende; 91. Lessings Abhandlungen ilber die Fabel; 92. ,T. 
Rappold, Gedichte; 93. Goethes Hermann und Dorothea; 94. Schillers Wilhelm Tell; 
95. Friedr. Kohler, Englisch-deutsches und deutsch-englisches W 5rterbuch. — 96. M. 
Schulbaum, Abiturient, Scribe, Le verre d’eau; 97. Shakespeare, Julius Caesar; 
98. K arl Feyerabend, English authors. — 99. Frl. Augustę Bl um,  Lessing, Emilia 
Galotti; 100. Lessings Laokoon; 101. Schillers Gedichte. — 102. Frl. Anna Br i ł l l ,  
Goethes Reineke Fuchs; 103. Goethes Gotz. — 104. Frl Minna B r iil l ,  Lessings 
Laokoon. — 105. Frl. Lilly Bu j es ,  Goethes Reineke Fuchs; 106. Goethes Gotz. — 
107. Frl. K lara F o r s t ,  Lessings Loakoon; 108. Grillparzers Konig Ottokars Gliick 
und Ende; 109. Goethes Faust. I. Teil. — 110. Frl. Mizzi F r e i e r ,  Goethes Reineke 
Fuchs; 111. Schillers Wilhelm Tell. -• 112. Frl. Helene G o t t l i e b ,  Lessings Laokoon; 
113. Goethes Reineke Fuchs; 114. Goethes Hermann und  Dorothea; 115. Goethes 
Gotz. — 116. Schillers Wilhelm Tell. — 117. Frl. Minna L a w e r ,  Goethes Reineke 
Fuchs; 118. Schillers Wilhelm Tell; 119. Goethes Hermann und D orothea; 120. Goethes 
Gotz; 121. Lessings Emilia Galotti. G. Kon i g .

3. Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.

Durch Kauf:
1. Rich. Kiepert, Stumme phys. W andkarte von Osterreich-Ungarn. 1 : 1,000.000. —

2. Heinr. Kiepert, Wandka.rte des romischen Reiches. 1 : 3,000.000. — 3. Sydow-Habenicht, 
Oro.-hydrogr. Schul-W andkarte der Balkan-Halbinsel. — 4. Sydow-Habenicht, Oro.- 
liydr. Schul-W andkarte von Italien. — 5. Sydow-Habenicht, Oro.-hydr. Schul-W and
karte der Spauischen Halbinsel. Dr. D. W e r e n k a ,
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4. Physikalisches Kabinett.

a) Durch Kauf:
1. Elektrom otorm odell mit Grammeschen Ring. — 2. Voltmeter. — 3. Mikro- 

meter. — 4. Physikalische Demonstrationswage. — 5. Vorlesungsamperemeter. —
6. Daoysche Sicherheitslampe. — 7. Modeli fur Polarisation. — 8. Optische Scheibe. —
9. Photogramme. — 10 — 15. W erkzeuge und Ut-ensilien.

b) Durch Schenkung:
1 Lam penrheostat. N. S l u s s a r i u k .

5. Kabinett fiir darstellende Geometrie.

Durch Kauf::
1. Rotationsellipsoid mit 2 Schnitten. — 2. Rotationshyperboloid (Fadenmodell). —

3. Rotationsparaboloid mit 2 Schnitten. — 4. W ulstflache mit Schnitten. — 5. Holz- 
stabe fiir Linienbilder. — 6. Modeli zur Drehung eines Punktes, einer Geraden. -
7. Schattengebung zweier windscbiefen Geraden. — 8. Schatten eines prismatischen
Kreuzes. — 9. Schatten eines Kegels (Zentralbeleuchtung). E. Uni ck i .

6. Kabinett fiir Freihandzeichnen.
1. Modellstudie, Pferd, Nr. 300; 2 Exem plare. — 2. Ein Relief, weiblicher Kopf, 

Nr. 1219. — 3. Naturabgufi-Pflanzenblatt Nr. 1286. 2 Ex. — 4. Naturstudie, Halin, 
Nr. 1833. 2 Ex. — 5. Bilste des Malers Alois Schon Nr. 6 a. 2 Ex. — 6. Biiste des 
Malers Leopold Muller Nr. 10. 2 Ex. — 7. Thieme, Skizzenhefte fiir Anfanger. 1. und 
II. Heft. Ausgabe fiir Ósterreich, Miiller-Frobelhaus, Dresden. 3. Auflage. 2 Ex.

•Justin P i h u l i a k .

7. Chemisches Kabinett.

a) Durch Kauf:
1. Trockenschrank. — 2. Kupf. W asserbad. — 3. Hollm. Apparat mit Statiy 

und Kohlenelektroden. — 4. Tafeln fiir den Anschauungsunterricht: Bessemeryer- 
fahren. Hochofen, Kohlenbergwerk, Leuchtgasgewinnung, Glasfabrikation, Kochsalz- 
gewinnung. — 5. Statiy.

b) Durch Schenkung:
1. 15 photographische Aufnahmen der Brauereien und Brennereien in der 

Bukowina, vom Schtiler A x e l r a d ,  V. a Klasse. Dr. R. S e g a 11 e.

8. Naturhistorisches Kabinett.

Durch Kauf:
1. Mineralien und Gesteine Ungarns, 240 Stiick. — 2. Sciurus yulgaris. —

3. Leben im Meere. — 4. Nauraann, Naturgeschichte der Vogel Mitteleuropas. Lieferung 
120 bis 142 J . Z y b a c z y n s k i .
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9. Miinzensammlung.

Durch Schenkung:
II. A Klasse: D i a m a n t  1 Stiick, G o t t l i e b e r  1, G r i i n b e r g  1, H a c k  1, 

H a l p e r n  1, K o b i e r z y c k i  7. — IV. A KI.: B i r n b e r g  1, B o h m  1, D o s p i l  1, 
E i s e n b e r g  2, F i s c h e r  7, H a b e r  1, H e l l m a n n  1, H o r o w i t z  Alois 1. — IV. B KI.: 
S o m m e r  3. — V. B KI.: L i b e r  1. — VI. B: Ro i ł  1, S c h i e b e r  2, S c h i f f e r  3. 
Zusammen 37 Stiick. Dr. D. W e r e n k a .

10. Lehrmittelsammlung fiir Gesang.

Durch Kauf:
1. W. Pauker und J . Langer, Gesangbuch zum Gebrauche beim katholischen 

Gottesdienste an Mittelschulen. 35 Stiick.

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

K u r a t o r :
Se. Durchlaucht der H err k. k. Landesprasident Konrad Prinz 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 .
A u s s c h u f i m i t g l i e d e r :

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

P.10I Leonidas B o d n ą r e s c u l ,  Realschullehrer.
Aus dem Recbenschaftsberichte des Ausschusses yorgetragen in der General- 

versammlung vom 4. Jan n er 1904 :
Im Vereinsjahre 1902/1903 zahlte der Verein 33 Mitglieder. Mit den Mitglieder- 

beitragen per 86 K, den Interessen von W ertpapieren und den angelegten Geldern 
per 373 K 61 h, den Geschenken und sonstigen Zuschiissen pro 425 K 63 li betrugen 
die reellen Einnahmen, zusammen 885 K 24 h, wornach sieli gegeniiber den baren 
Auslagen bestehend aus : 518 K 33 h fiir Schulgelder und momentane U nterstut- 
zungen, 144 K fur Speisemarken, 8 K fiir Entlohnung des Vereinsdieners, 3 K  60 h 
fiir diyerse Ausgaben, 43 K 20 li fiir eine Spende an die Schiileriade, zusammen 
717 K 13 b, ein R est von 168 K 11 li herausstellt.

Das gegenwartige Vermogen ani Schlusse des Vereinsjalires 1902/1903 besteht 
somit aus 4900 K in W ertpapieren, 4411 K 65 h in angelegten Geldern und 58 K 
46 h bar.

Der Ausschufi ist in der angenehmen Lagę berichten zu konnen, dali der 
Vereinskassa wahrend dieses Jalires namhafte Spenden zugekommen sind. So spen- 
deten in gewohnt muniflzenter W eise die wohllobl. Direktion der Bukowiner Spar- 
kasse 100 K, der hohe Bukowiner Landtag fiir das Gegenstandsjahr 200 K, die lobl
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israel Kultusgemeinde hier 30 K, die lobl. Direktion der Aktiengesellschaft fiir Holz- 
gowinnung und Dampfsagenbetrieb 20 K, die lobl. Boden-Kreditanstalt 20 K, die 
lobl. K rakauer Versicberungsgesellschaft 30 K, H err Prof. L. Bodnarescul 19 K 35 b.

Rechnung iiber das Vereinsjalir 1902/1903. 
a) Einnahmen.

Obligat. u.
angelegte bar

-4-3£ G e g e n s t a n d Gelder
Pm K h K b!

1 K assarest vom yorjalu-e:
u) Obligationen .  ......................... . . 4900 —

b) In der Sparkassa auf Nr. 43676 2957 K 88 h
„  „  „  „  „  57432 1297 „  16 „ 4255 04

c) b a r .......................................................................... 46 96
2 Geschenke . . . .  . . .  .............................. 95 63
3 M itgliederbeitrage .................................................. 86 —

4 Zinsen von W ertpapieren . . . .  ......................... 217 —

5 Subventionen ............................................. 330
6 Bei der Sparkasse b e h o b e n ............................................. 600 —

7 „  „  „  a n g e l e g t ........................................................................................................ 156 61

Summę der Einnahmen . 9311 65 1375 59

b) Ausgaben.

£
-L3tuO

G e g e n s t a n d

Obligat. u. 
angelegte 

Gelder
bar

K h K b

i Schulgelder und H a n d u n te r s t i i t z u n g e n .................... 518 33
2 Speisekarten . . . ................................... 144 -- i
3 Spende fur Schulerlade . . .  . . . .  . . 43 20
4 Schreiberfordernisse und Inkassoproyision . . . 11 60
5 Bei der Sparkassa a n g e le g t ............................................. 600
6 K assa res t:

a) Obligationen . . . .  .............................. 4900 —

b) Nr. 43676 ...................................................................... 3076 55
„ 57342 ..................................................................... 1335 10

c) b a r .............................................  . . . 58 46

Summę der Ausgaben . . 9311 65 1375 59

Gepriift mit den Belegen verglichen und riclitig befunden. 

C z e r n o w i t z ,  am 16. Dezember 1903.

Nicolaus Penteleyczuk m. p. Leopold Obengruber m. p.
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"V erzsicłinis
der im K assarest m it dem Nominalwerte von 4900 K ausgewiesenen Obligationen:

ci) Z we i yinkulierte 4 '/2°/o Hypothekenbriefe der k. k. priv. galiz. Aktien-Hypotheken
bank Ser. C. Nr. 14794 imd 2125(5*) iiber je 1000 fl. 6. W. ( =  2000 K) mit je 
45 K am 1. Noyember und 1. Mai falligen Zinsen;

b) ein 4%iger H ypothekenbrief der k. k. priy. galiz. Aktien-Hypothekenbank Ser. A. 
Nr. 1407 iiber 200 K m it Coupons vom 1. Noyember und 1. Mai iiber je 4 ii  
und Talon (Legat W ollmann);

c) eine 4"/0'ge Schuldyersehreibung des Herzogtum s Bukowina, Ser. B. Nr. 209 
iiber 200 K m it Coupons vom 1. August und l.F e b ru a r iiber je  4 K und Talon;

d) zwei Staatsschuldyersohreibungen Nr. 38701 und 121166 iiber je 100 fl. ó. W. 
( =  200 K) m it Coupons vom 1. Oktober und 1. April iiber je  2 fl. 10 kr. o. W. 
(=  4 K 20 h) mit Talon;

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

Im  Schuljahre 1903/1904 wandte sich der Verein, dessen M ittel nur sehr beschrankt 
sind, gedrangt durch die groBen Anspriiche, die an ihn gestellt werden, an den 
W ohltatigkeitssinn der Beyolkerung von S tad t und Land und fand ein sehr erfreu- 
licbes Entgegenkommen. Die Zahl der Mitglieder stieg auf 134, eine von der Theater- 
dii-ektion Kuhn & Muller dem Vereine gewahrte W ohltatigkeitsyorstellung ergab ein 
Reinertragnis von 205 K 15 h und ermogliehte die Verabfolgung von 2 groBeren 
U nterstiitzungen zur Erholung bediirftiger Sehiiler in den Ferien und spendeten fiu- 
die Zwecke des Vereines Se. Durchlaucht der H err k. k. Landesprasident Konrad 
Prinz zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s ź i i r s t 3 0  K, Se. Hoohwoblgeboren der Hen- 
Btirgerm eister Baron Anton K o c h a n o w s k i  10 K, H err Jo se f S t e i n e r  25 K, 
H err Dr. Paul S t e i n e r  20 K, Frau Professor W i n k l e r  20 K, Hen- Elias von 
A r i t o n o w i c z  in Bottuschani 10 K Ais Griinder tra t  dem Vereine H err Samuel 
F i  I d e i - m a n n  in Bacau bei mit dem Jahresbeitrage von 20 K, einen erhohten 
M itgliedsbeitrag entrichteten H err Bernhard S p o t h a i m  mit 20 K, H err kais. Rat 
A B e c k  mit 10 K, H err Oberkommissar Jo se f B l u m r i c h  mit 10 K, H err Notar 
Dr. Peter I s e c e s c u l  mit 10 K, H err Braumeister Max R e i n b a r d t  mit 10 K, 
H err Josef H u y e r  in Bukarest m it 8 K  und H err Ingenieur K ostyszyn mit 5 K 
und schliefilich gew ahrten dem Vereine in diesem jjahre an Subyention die lobliche 
Filiale Czernowitz der galiz. Aktien-Hypothekenbank 20 K, die lobliche israelitische 
Kultusgemeinde 30 K, der lobliche Gemeinderat der Landeshauptstadt Czernowitz 
50 K  und die lobliche bukowiner Sparkasse 100 K.

Den bisherigen Kassier, H errn  Prof. J. Z y b a c z y n s k i ,  ernannte die General- 
yersammlung vom 4. Janner 1904 in Anerkennung seiner yieljahrigen Bennihungen 
um die U nterstiitzung der Realschtiler zum Ehrenmitgliede des Vereines.

*) Eingewechselt fur den gezogenen H ypothekenbrief Nr. 14795.
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B. Stipendien.

VA1
ccO

Name
des Stipendisten

.COCC
Benennung

des
Stipendiums

Datum und Zahl
des

Vei-leihungsdekretes

J  ahr- 
licher 

Betrag

K h

1 Golz Adolf . . I. a Isak  Rubinstein’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 18. Juni 
1904, Z. 17809 100

2 Hnatiuc Basil II. a Stef. u Karolina Sam- 
borski’scbe Stiftung

Stadtm agistrat v. 6. Juli 
, 1903, Z 27971 120 —

3 Neumann Job. . II. b Isak Rubinstein’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 18. Juni 
1904, Z. 17809 100. —

4 Przybyła Julius II. b Eisenbahn-Schul-
fondsstipendium

Staatsbahn-Direktion 
Stanislau v. 10. Oktober 

1902, Z. 79795
200 —

0 Zit.ar Vasilie . . II. b
Techniscbes Stipen- 
dium der S tadt Czer- 

nowitz
S tadtm agistrat v. 13. 
Febr. 1904, Z. 5549 100 —

6 Halarewicz Aurel III. a Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 25. Nov. 
1902, Z. 31069 160 —

7 Klein Mendel . I II . a
Leib AchnePsche 

Realschul-Stipendien- 
stiftung

Landesreg. v. 26. Dez. 
, 1903, Z. 33650 240 —

8 Laufer Salomon III. b
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

S tadtm agistrat v. 13. 
Febr. 1904, Z. 5549 100 —

9 Miliowan Demeter I I Lb Andreas v. Gaffenko- 
sohe Stiftung

Landesausschufi v. 14. 
Febr. 1903, Z. 7588 100 —

10 Riibner Solomon 
Josef . . . . I II . b

Leib AchnePsche 
Realsohul- Stipendi en- 

Stiftung
Landesreg. v. 18. Febr. 

1903, Z. 32945 240 —

11 Strobel Martin . I l l .b
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

S tadtm agistrat v. 13. 
Februar 1904, Z. 6549 100

12 Trichter Arnold I I Lb » » 100 . . . .

13 Wolski Leon I I Lb Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 9. Dez. 
1903, Z. 32700 160 —

14 Buchen Philipp . IV. a
Technisches Stipen- 

dium der S tad t Czer- 
nowitz

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

15 Danozul Silwest. IV. a Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

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

16 H aras Stefan IV. a ” J? 160 -

17 H eitner Schloma IV. a
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

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

Name
des Stipendisten

<D
CO
CO
CŚ

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

V erl ei hungsdekretes

Jahr-
licher
Betrag

Łi 5 K h

18 Horowitz .Tosef. IV. a
Kaiser Franz Jośef- 
.Tubilaumsstipendium 
des Kronprinz Rudolf- 

Vereines 1898

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

19 Isopenco Leon . IV. a
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

Stadtmagi s tra t v. 17. 
Dez. 1901, Z. 72792 100 -

20 Marciuc Nikolaus IV. b Gr.-or. Religions- 
fonsstipendium

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

21 Rainer Eduard . IV. b
Technisches Stipen- 

dium der Stadt Czer- 
nowitz

S tadtm agistrat v. 28. 
Juni 1901, Z. 20001 100 —

22 Sandru Eusebius IV. b Gr -or. Religions- 
fondsstipendium

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

23 Segda W ładimir IV. b Eisenbahn-Schul-
fondsstipendium

Staatsbahn-Direktion 
Stanislau v. 10. Okt. 

1902, Z. 79795
200 —

24 Sommer Mordch. IV. b Israel SteineFsche 
Stiftung

Landesreg. v. 25. Janner 
1902, Z. 31433/1901 100

25 Zoppe Joliann R. IV. b
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer
no witz

Stadtm agistrat v. 15. 
Janner 1903, Z. 74712 

ex 1902
100 —

26 Auslitnder Moses V a 55
Stadtmagisti-atv. 15. Dez. 

1900, Z. 63296 100 —

27 Lech Rudolf F. V b Israel SteineFsche 
Stiftung

Landesreg. v. 17. Juni 
1900, Z. 13031 100 —

28 Nufibaum Jakob V. b Moses SteineFsche 
Stiftung

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

29 Tarnawski Korn. V. b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 18. Mai 
1904, Z. 10193 160 —

30 Diamand .TosefS. VI. a Moses SteineFsche 
Stiftung

Landesreg. v. 17. Juni 
1900, Z. 13031 100 —

31 Mahr Arthemius VI. b Klaudius R itter von 
Jasinski’sche Stiftung

Landesreg. v. 18. Dez. 
1903, Z. 33841 300 -

32 Sorociński Rudolf VI. b
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

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

33 Bakuliński Arth. VII. a 55
Stadtm agistrat v. 28. Juni 

1901, Z. 20001 100 -
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31 Laurecki P eter J. VII. a Beamten-Vereinssti-
pendium

Realschule v. 23. Marz 
1900, Z. \20 120

35 Nastasi Ilarion . VII. b
Leib Achner’sclie 

Realschul-Stipendien- 
stiftung

Landesreg. v. 31. Mai 
1904, Z. 13823 240

36 Tri eh te r  Israel M. VII. b
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

S tadtm agistrat v. 7. Dez. 
1899, Z. 64B70. 100 —

37 Vitenco Isidor ,
•

VII.  b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

Landesreg. v. 12. Nov. 
190(1, Z. 24(111 100 —

38 W ojnarowski L. VII. b
Technisches Stipen- 

dium der S tadt Czer- 
nowitz

Stadtm agi s tra t v. 8. Mai 
1902, Z. 22017 100

C. Schiilerlade 1903 /1904 .
E i n n a h m e n :

Rest vom V o r j a h r e ...............................................................................................  BI K 35 h
Nachtrag zur Schulersammlung der yorjahrigen V. b und VI. b Klasse 37 „ 90
Spende des H errn Dr. E b n e r . . 15 77 - 77

Deposit Dankner-Hrehorowicz . . 3 77 — 77

Die Aufnahmshefte ergaben 14 77 32 77

Die Schadenersat.ze einiger Schiller ergaben . . 4 *7 44 77

Die Schulersammlung ergab in der Klasse I. 101 --■'
77 77 77 77 77 I. b .............................. . . 91 70 7?

„ 77 77 77 77 77 I. 75 77 70 77

r> 77 77 77 77 7? II. a  . . . . . . 104 77 30 77

71 77 77 77 77 77 II. b .............................. 03 77 50 77

77 77 77 77 77 77 III. a .............................. 191 77 90 77

77 77 77 77 7 77 III. b ......................... . . 110 77 10 77

77 77 77' 77 77 77 IV. . . 139 77 35 77

77 77 77 77 ’ 7 77 IV. b ...................................................................... . . 109 » 90 77

77 77 77 77 77 77 V. a .............................. . . 04 77 — 77

77 77 77 77 77 7? V. b .............................. . . 35 77 77

77 77 77 77 77 77 VI. a . .......................... . . 38 77 80 77

77 77 77 77 77 77 VI. b .................... . . 24 77 90 77

77 77 77 77 77 77 VII. a .............................. . . 41 ?7 — 77

// 77 77 77 77 77 VII. b .............................. 40 77 50 77

Summę der Einnahmen . . 1367 K 00 b
Der lobliche Kaiserin Elisabeth-Verein hat auch in diesem Schuljahre mehrere 

Schiller der Anst.alt unentgeltlich bespeist.
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A u s g a b e  n:
F ur B i l c h e r ..............................................................................................................

„ Blocke. Reąuisiten und Buchbinderarbeit ....................  . .
„ S peisem arken .........................  .................................................. . .
„ Schulgelder . ..........................................................................................
„ H andunterstiitzungen ......................................... ...................................

Summę der Ausgaben
R e c l i n u n g s a b s c h u E :  E in n a h m e n .............................................

Ausgaben ..............................
Yerbleibt mithin ein Rest von . . 

Gepriift und richtig befunden :
L. Kirilowicz m. p. A. Bocca m. p.

228 K 60 h
364 7? 86 7?

104 77 64 77

23 77 — 77

336 77 27 77

1057 K 37 h
1367 K 66 h
1057 *7 37 77

310 K 29 h

Mit Kleidern wurden 4 Sohiiler beteilt. Erganzungen zum Schulgelde erbielten 
2 Schiller. Im  Laufe der W intermonate wurden an 30 Sebfiler Volkskilcbenmarken 
yerteilt, 6 Schiller erbielten sie das ganze Ja h r nach Bedarf. Handunterstiitzungen 
erbielten 82 Schiller. Blocks, R eisbretter und andere Reąuisiten wurden an 104 
Schiller yerteilt.

Die Bibliothek der Schiilerlade, welche H err Professor O 1 i n s c h i yerwaltete, 
ziiblt gegenw artig nacli Ausscheidung der nicht mehr im Gebrauch befindlichen und 
abgeniitzten Lehrbiicher 846 Biinde. Im  abgelaufenen Schuljabre wurden 150 neue 
Lehrbiicher angeschafft. Ais Geschenke erhielt die Bibliothek 72 Bandę von Schiilern 
der A nstalt und 10 Bandę von der Verlagshandlung Tempsky. An 196 Schiller wurden 
786 Lehrbiicher yerliehen.

Sammlung der Schiilerlade.
a) Nachtrag zum Schuljahre 1902/1903.

V. K l a s s e B :  Mahr 20 h, Maerdon 5 K, Rosentower 40 h, Schonfeld 50 h, Schwarz B. 
50 h, Schwarz K. 50 h, Tannenzapf 50 h. Waldmann 50 h, Weifimann 50 h, 
W urm brand 2 K.

VI K l a s s e B :  Landm ann 1 IC, Largmann 1 K, Procopoyici 80 h, Rabinovicl 50 h, 
Reinhard 4 K, Rosenzweig 1 K, Schenkelbach 2 K, Semaka 1 K, Siudler 4 K, 
Sponder 50 h, Stadler 1 K, Suck 50 h, Teliman 50 h, Vainreb 6 K, W inkler 1 K, 
W essely 1 K 50 h, W oynarowski 1 K

b) Im Schuljahre 19031904.
I. K l a s s e  A: Adamieka 400. Albota 0'90, Arje 1O0, Axel 100, Bartfeld 2 00, Bla- 

senstein 100, Blumrich 1P00, Boroński 0 50, Botezat 0'50, Brender 1'00, Brett- 
schneider 1’50, Bruckner 2'00, Burger 0'50, Ciupało l -0, Cojocarfu 0'80, Corne 
3'00, Czaczkes vel Dubienski 0'90, Danzker 0'20. Dawid 300, Deichsler 300, 
Donnenfeld 6 00, Dorsch 2'00, Dospil 200, Draginda 1’50, Drwota 1O0. Eckhaus 
0 50, Eiyeling 3'(X). Feuer 1'00, Feuerstein 0'50, Fildermann 400, F inger Hermann 
0'90, F inger Rubin 1'50. Fliegelmann P50, Friinkel 4’00, Fuchs 100, Fuhrm ann 
1O0, Funkelthal 0'50. Gerner 2'00, Gingold 1'50, G latter 2'00, Glantz 0'80, 
Gliicksmann 1'50, Goldenberg Benno 300, Goldenberg Isidor 300, Goldenberg 
Schulem 1'00, Golz Adolf P50, Golz Salomon P50, Grinspon 4'00, Gruber 300, 
Gutmann P50, Ju ris t 400, zusammen lOPOO.

I. K l a s s e  B: H aber 3 00, Uaiwas 090, Helfer 1'50, Hehn P50, Holder 020, Holizki 
300, Hortoloi 0'90, Jakob 4 00, Ilnicki P50, Ivone( 0-90, Karp 3'50, Kestenbaum 
0 60, Kimmelmann 0’50, K insbrunner P50, Kohn Isak 1O0, Kohn La,jos 3 00,
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Korner 2 70. Kulczycki Jobann 2-00.Kurzmann 2'90,Lang 3'00,Laurik 2'00, Lei-1 '00, 
Lerch 2'50, Lilian L00, Lobel bOO, Ludwar 2'50, Machniewicz bOO, Mahr 0'20, 
Manteł 3 '00, Marciuc bOO, Mardari 1'30, Margulies 0'50, Mayer 7 00, Meiselmann 
1’90, Menczel 2'50, M erdinger 6 00, Metz Faustinus 300, Metz Romanus 3 00. 
Miltsowicz 1'40. Moldwer 0'80, Miincke 5'00, Nastasi 2'0O, Neumann 1‘00, Ober- 
hoflner 0'50, Ohlgiefśer 0’90, Osterer Davi(l 0 60, Osterer Jonas 1 '00, zuśammen 9170.

I. K l a s s e  C:  Dupler 1’00, Pawłowski 300, Perl mann 0'50. Reb L00, Reus 2'00,
Rosenblatt 0 20, Rosenstock 2 00, Rosentower 2 00, Rosenwasser 0’50, Rubin 2-00, 
Rudich Emil 1'60, Rudieh Max 1'60, Biibner 0'50, Salpeter 0'50, Sauer 1 00, 
Schaffer 100, Schanker 1'50, Scharf 0'50, Kimmelmann 2'00, Schifter 2'00, 
Schlomyuk 100, Schmidt Julius 4 00, Schmidt Peleg 1'00, Schwarz 0'50, Drucker 
0'50, Seeburg 2 00, Seliger 0'50, Singer 1'00, Skorecki 150, Solt 100, Solotchi 160, 
S teinberg  Aron 100, S teinberg Herscb 0 50, Tcbir L00, Trager 0'90, Tresser 
Beri L60, Tresser Moritz L00, T ritt L00, Tui-can 6'00, R itter v. Turzański 0 60, 
Uscher 0'50, Yolosciuc 4 00, W aldmann L80, W einbach 0'70, W einer 150, 
W eisselherger 0'10, W erter 0'90. W iesenfeld Chaskel 3’00, Willig Max 1'00, 
W illig Paul 1'00, Wohlin 2-00, Z apf 3 00, Zellerm eyer 1’40, Zawiański 0'20, 
zuśammen 75'70.

XI. K l a s s e  A:  Auslander 2'00, Biber 090, Biedermann 0 80, Blum 1'00, Bohucki 2 00. 
Brender 1-00, B rettteld 2'00, Brettschneider 4'50, Chmilewski 2'00, Christofory 
bOO, Diamant 2'70. Crasnaselschi 6'00, Draginda bOO, Drimer 0 50, Dworzak 2’00, 
Eberle 15'00, Elling 0’80, Gelber 2'00, Gottesmann 0'60, Flaschenberg 2 00, 
Gottlieb b00, Gottlieber 100, Grauer 100, Gronich 4 00, Gutmann 6’00, Halpern 
4'00, Heieis Alois 2'(KJ, H eitner Adolf 100, H eitner Sigmund 0'50, Held 4'00, 
Hnatiuc bOO, Jii-kn 4'00, Ju s te r 2 00, Kaindl 2'00, Katz 4'00, Kommer 3 00, 
Konik 100, Kowarzyk 2'00, Hack 2'00, Kobierzycki 200, Krześniowski Felix 
6'00, Lauer Sigmund bOO, zuśammen 104'30.

II. K l a s s e  B: Lehr 2'50, Leugner 4-00, Lewicki 0'80, Lilion 3-00, Kedyj 0'50, Keu-
mann 100, OiFenberger 2 00, Ornatowski b50, O ttenbreit 0 90. Padowicz 100, 
Popescul 0'70, Przybyła 4'00, Rainer 2'00, Rammler Mendel 2'00, Rammler 
Mordko 2'00, Reichardt 0'20, Reiner 0 50, Remetier 0-50. Renowicz b50, Rudicli 
1'00, Sawicki 0’50, Schwab 1'50, Singer 100, Sor3'00, Steirenschoss 3'00, Stenzel 
2'Ó0, S trasser bOO, Swoboda bOO, Trebicz 0'50, T ritt 1'OG, Ulrich 190, W alzer 
3 90, W asserm ann 2'20, W eisinger 0'50. W inkler 1'20, Zakliński 1'50, Zappler 2'00, 
Z itar 1-00, Żurakowski 3'00, Matula 0'20, zuśammen 63'50.

III . K l a s s e  A:  R. v. Aichenegg 4'20, Albota bOO. Axelrad 10'00, Bartfeld 204,
Bergmann 1.00, Bessler 6'0J, Bihary 0'50, Blaukopf 3‘00, Bodnar 1‘20, CalmanoyicI 
ó'00, Chess bOO, Ciguseyici bOO, Cioban 2'54, Duchaczek 3'00, Dynes 3'00, 
Eberhartd 2'00, Eckhaus 1T0, Eiser 4'00, Engler 2-10, Felder 2T0, Fischer 
Alexander 30'02, Fischer Bruno 9 00, Fleminger 4'00, Fontin 20'00, F orst 5.00, 
Froschel 5 00, Gott.fried 2.00, Grigoroyici bOO, Grinspon 10'00, Grofi 2'00, Gutt- 
mann 3'00, Gwiazdomorski 0 52, Halarewicz 4'00, Herdan bOO, Hermann 3 00, 
Huyer 1210, Ilowski 2-00, Kalkstein bOO, Kaniuk 5'10, Kellner 1'62, Kiesler 2 20, 
Klein 2'50, Kohn bOO Kożarkiewicz 2'56, Kosiński 1-00, Kottek 0.50, Beral 5'00, 
zuśammen 191‘90.

III. K l a s s e  B: Kram er 100, Kożbek 400, Laufer 2'00, Lehr 6'00, Lohner 2'00, 
Lowenberg 100, Maerdon 2'50, Mandinach bOO, Margulies 2'00, Meier 1'30. 
Mihoyan 1-40, Nemlich 8'00, Neumaun 2'00, Oberweger 100, Ohera 1'50, Orna
towski 2'00, Roli 1'40, Rom storfer 8'00, Rosenbaum 2'00, Riibiier 1-50, Schadle
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2 00, Scharf 1'00, Schattner 3'00. Schechter 2 00, Schieber POO, Schifter 500, 
Schmucker 1'00, Sclior Isak 200, Schor Pinkas 0'50. Schrotter 600, Sender 1'00, 
Singer 1'00, Sladeczek 200, Stelingowski 500, Strobel POO, Trichter Arnold 2 00, 
Triohter Richard 2'00, Vasuta 6 00, W altenberger 400, W arm brand 1:50, Wei- 
singer 100, W iatrowski 0'40, Wolski 2 00, Zankowski POO, Zurakowski 300, 
Urinann 1'60, Margulies 0 50, zusammen 110T0.

IV. K l a s s e  A:  Antschel 1'25, Baum gartner POO, Berghof 300, Bertiscli 200, Birn- 
berg 2 00, Bohm 3'00, Bruckner 2'00. Buclien Boruch 500, Bochen Philipp POO, 
Cenower P00, Czopp 5 00, Danczul POO, Dorn 200, Dospil POO, Duczek 200, 
Eisenborg POO, Fiser 3P00, R. v. Flondor 10’00, Frim niet 2'00, Gaster 10'00, 
Gelbart P50, Giacomelli 2'10, Gliick 200, Gruber 9'00, GutmannSOO, Haber 5 00, 
H altain 3'00, Haras POO, H eitner 1 00, Helhnann 3 00, Hohn 500, Horowitz 
Alois 5'00, Horowitz Josef 1 "00, Horowitz Mortko 2 00, Isopenko POO, Kaczo
rowski POO, Katz POO, Kellmer POO, KerneS 2'50, Klinger 1 00. zusammen 139'35.

IV. K l a s s e  B:  Klein 7'00, Klika 1000, Kossiński PC0, Krahl 0'50, Krassel POO,
Kula P50, L ichtendorf 0’50, Marciue 200, Metsch 0'90, Nurnberg 0 50, Ólgiesser 
2 00, Osterer POO, Pascal POO, Pfau 0 20, Rainer 2’00, Rath 0'70, Rudich 1P10, 
Salzraann PIO, Sandru 2'70, Schafer 3'00, Schenkelbac.h 0’50, Schieber 0'80, 
Scliollmayer 200, Segda 0’50. Simche 5 00, Som m er0-70, Spindel 0'80, Spothaim 
13 00, Steinberg 4 00, Vaint.robu 5'00, Vais 13'00, W eimann POO, W eihglas 2'10, 
\Yindreich0'80, Zuckermann Karl 6’00, Zuckermann Wilhelm 5-00, zusammen 109 90.

V. K l a s s e  A: R itter vT. Aichenegg 2'00, Allerhand 0'50, Auslander POO, Axclrad 10’00,
Barylewicz P10, Berliner 0-50, Birnbaum 0'50, Blasenstein 0'40. Buchbinder 5 00, 
Czaczkes 2'00, Danilewicz POO, Eidinger 0-50, d’Endel 2'00, Engel 0’50, Feuer 0‘50, 
Fiser 20 00, Frenkel 0-50, Fuchs 100, Haber 0’50, Heuchert 1 00, H ubert 1 00, 
Josef 10’00, Isopescu POO, Kimmelmann 0'50, Kommer 1'00, zusammen 64'00.

V. K l a s s e  B:  Lerch 0'50, Manowarda de Jan a  POO, Martin POO, Nufibaum POO,
Pohoryles P50, Polony 400, Rosenzweig 13'00, Rosen<;faicu 3 00, Sandru 0'50, 
Schechter 200, Schliesser 0-50, Schulz 0’50, Schwarz 0'50, Schwarzfeld 0'50, 
Siperstein 200, Tarnawski 200, Weibel POO, Woloschenko 0'50, zusammen 3500.

VI. K l a s s e  A : Aritonovici 600, Axelrad 300, Tumlirz 1 00, Beer 200, Chyle 2'30,
Diamant. 0'50, Dulberg 10 00 Fafiler 0'30, Frenkel 0’40, Gregor 1000, Hanker 
0'30, Koch 0'50, Kolischer 0'50, Kostyczyn 2 00, zusammen 38'80.

VI. K l a s s e  B: Baltinester 0'50, Gottlieb POO, Lichtendorf 100, Lorber 0'50, Lotz
0'50, Luzinkiewicz 100, Mahr POO. Meisner 0’50, Noga POO, Rim 0'50, Rosen 
tow er POO, Schieber 0'50, Schiffer0 50, Schindler 0'40, Schneider 0’50, SilberO'50, 
Sobolewski 0'50, Sorocziński 0’50. Stark 0'50, Steinbrecher 0'50, Suck 0'50, 
Tarnawiecki 050, W aldmann 0'50, Weifimann 0'50, W elt 200, Zummer POO, 
Zwilling POO, Eberle 500, zusammen 24'90.

VII. K l a s s e  A:  Badian 1000, Bosch 200, Czopp 500, Fleck 200, Goldes 200,
Gottfried 0'50, Guttm ann Adolf POO, Guttm ann Nissen POO, Hellmann POO, 
H ilferding POO, Kahan POO, Kapralik 3'50, Knoll POO. Kulla 500, Landmann 
2 50, Laurecki 200, Lichtendorf 0'50, zusammen 4100.

VII. K l a s s e  B: Nastasi POO, Neuberger 3 00, Procopovici POO, Rabinovici 300, 
Reinhard 6‘00, Romek POO, Rosenzweig 300, Schenkelbach 2 00, Schorr 0 50, 
Singer 0'50, Sponder 0‘50, Stadler 300, Trichter POO, Vainreb 10 00, Vitenco 0'50, 
W essely POO, W inkler 3 00, Wojnarowski 0 50, zusammen 40'60.
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D. Sonstige Unterstiitzungen.
Das hochwlirdigste Konsistoińum hat zur U nterstiitzung bediirftiger Teilnehmer 

am gr.-or. Choralkirchengesange 200 K gespendet, welcher Betrag seinem Zwecke 
zugefiihrt worden ist.

Der V erw altungsrat der Czernowitzer Elekti-izitatswerk- nnd Strafienbahnge- 
sellschaft hat auch in diesem Jah re  fur arme Schiller zum Zwecke des Schulbesuches 
ermafiigte Fahikarten  zum Preise von 4 h per Stiick bewilligt.

Unbem ittelte Schiller fanden im Erkrankungsfalle unentgeltliche Behandlung 
bei den H erren Arzten ; insbesondere mufi der H erren Doktoren D. A n h a u c h, 
J . F 1 i n k e r, B. F  r  u c h t, B G o 1 d f r  u c h t, O. H  o n i ch , M. L e w i c k i, L. L u  t- 
t i n g e r ,  M. S c h a r f ,  G. S c h i f t e r ,  A. S w i e r z c h o  and A. W o l f  gedacht 
werden. Die Apotheken gewahren armen Sohiilern einen 15%igen Nachlali.

Die Gesellschaft der Kunstfreunde in Czernowitz gewahrte den Schillern der 
A nstalt zum Besuche der Kunsta,usstellung vom Jah re  1903 autier einer grofieren 
Anzahl von Ereikarten den herabgesetzten Eintrittspreis von 30 h per Person.

Die Direktlon fiihlt sieh angenehm verpflichtet, allen Wohltatern im 
Namen der studierenden Jugend fur die ihr zugewendeten Unterstiitzungen 
den warmsten Dank auszusprechen.

VII. Gesundheitspflege.
Die Institution des Schularztes hat im Berichtsjahre insofern eine weitere For- 

derung erfahren, ais der k. k. Landesschulrat im Grunde Erlasses vom 24. Mai 1904, 
Z. 1445 den k. k. Sanitatsassistenten Dr. Israel S c h i e b e r  zum Schułarzte fur die 
gr.-or. Oberrealschule proyisorisch bestellte, die A nstalt somit einen eigenen Schul- 
arzt erhielt.

In  die im vorigen Jahresberichte S. 22 der Schulnachrichten abgedruckte In- 
struktion fiir die Schułarzte an Mittelschulen wurde nach Punkt 2 die Bestimmung 
aufgenom m en: „Auch wird der Schularzt im Sinne des Erlasses des Ministeriums 
des Innern vóm 10. Miirz 1903, Z. 38731 auf die Forderung der Zahnpflege bei den 
Schiilern Bedacht zu nehmen haben.“

In  hygienischer Beziehung sehr wichtig ist auch die seitens der Schulbehorden 
yerfiigte Abhaltung von g r o  S e r  e n  und n a c h  j e  d e r  U nterrichtsstunde abzu- 
haltenden E r h o l u n g s p a u s e n ,  sowie die Zulassung einer fiinften obligaten 
Lehrstunde am Ybrmittage, wodurch die Einfiihrung eines ungeteilten Unterrichtes 
in den obligaten Fachem  fiir wenigstens 4 Tage der W oche ermoglicht wurde (seit 
15. Oktober 1903). Naheres dariiber wird im nachsten Kapitel mitgeteilt.

Das k. k. Ministerium f. K. u. U. hat ferner mit dem Erlasse vom 9. Janner 
1904, Z. 40072 ex 1903 fiir Anschaffung neuer Schulbanke 10.000 K in 3 Jahresra ten  
bewilligt, so dafi die A nstalt vom nachsten Schuljahre angefangen mit hygienischen 
Anforderungen entsprechenden Schulbanken wird ausgestattet werden konnen.

Die Schrift Leo Burgersteins „Gesundheitsregeln fiir Schiller und Schiilerinnen11 
wurde im Sinne des L.-Sch.-Erl. v. 11. Janner 1904, Z. 74 in melir ais 200 Exemplaren 
un ter die Schiiler yerbreitet und wurden sowohl yon dieser ais von der zweiten
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Schrift desselben Yerfassers „Zur hauslichen Gesundheitspflege der Schuljugend11 
mehrere Exem plare der Sohttler-, bzw. Lehrerbibliothek einverleibt.

Im  iibrigen wurde wie in friiheren Jahren  so auoh heuer der Gesundheitspflege 
und der Forderung der kórperlichen Ausbildung der Scliiiler die notwendige Auf- 
merksamkeit zugewendet.

Der Tum unterricht w ar in allen Klassen obligat,*) doch mufi wiederholt werden, 
dafi die W ohltat dieser E inrichtung der Jngend nocb nicht in yollem Umfange zugute 
kommt, weil die A nstalt keinen eigenen Turnsaal hat, die Vereinsturnhalle etwa 8' 
entfernt liegt und infolge dessen nicht die ganze U nterrichtszeit ihrem Zwecke ge- 
widmet werden kann.

Die Durchfiihrung der Jugendspiele und einzelner Ausźiiige und Ubungstnarsche 
ubernahm gleich zu Beginn des Schuljahres der Turnlehrer J. W i 1 h e 1 m, Soweit es die 
W itterung  gestattete , wurde auf derSturm wiese in den Herbst-, Friihlings- und Somraer- 
monaten eifrig gespielt. In den W interm onaten hielt der Turnlehrer Spielwartstunden ab, 
in welchen die Spielkaiser (Spielwarte) aus den 4 unteren Klassen je  drei, aus den 
oberen je  zwei mit den im Lehrplane angefiihrten Spielen yertrau t gemaclit wurden. 
Mit besonderer Yorliebe wurden von den Schiilern gespielt: Croąuet, Sohlagball, 
Kreisschlagball, Kreiswurfball, Treibball, Turmball und Fufiball. Durchschnittlich 
erschienen auf dem Spielplatze 75—95 Schiller, an Samstagen und Feiertagen 110 bis 
160 Schiller.

Neu angeschafft wurden an Spielgeraten; 1 Paar Ski, 2 Fufiballe und 3 Schwimm- 
bócke zum Trockenschwimmen.

Das Trockenschwimmen wurde auf Empfehlung des U niversitatslehrers und 
Professors H errn  Jaro  Paweł in St. Polten an der A nstalt eingefiihrt und in Ver- 
bindung mit dem Turnunterrichte gebracht. Fiir diese Anregung und fur den der 
A nstalt geschenkten Schwimmbock wird dem genannten H errn der yerbindlichste 
Dank ausgesprochen.

Tm Laufe des Schuljahres wurden vom Turnlehrer folgende Ausfliige unter- 
nommen: 3. Oktober 1903 nach Horecza (140 Schiller), 23. April 1904 nach Horecza 
(80 Schiller). 28. Mai 1904 nach Żuczka und in den Zuczkaer W ald (78 Schiller).

Mit den Radfahrern der A nstalt wurden 3 Kadpartien unternommen, und zwal
am 6. Mai nach Bojan, am 19. Mai nach Zurin und am 2. Ju n i 1904 nach Lużan.

Im  W inter wurde unter F iihrung des Turnlehrers mit einigen Schiilern der 
Oberklassen auf der Horeczaer W iese das Skilaufen geiibt.

U nter Leitung des Professors Y. O 1 i n  s c h i wurden nachstehende Ausfliige 
unternommen : am 7. September 1903 nach Horecza (Teilnehm er: 20), am 3. Oktober 
nach Hliboka, und zwar: mit der Bahn bis Kiczera, dann zu Fufi bis Hliboka und 
von da wieder zui-iick mit der Bahn (10). am 31. Janner 1904 nach Horecza (5), am 
23. April nach Horecza (34), am 30. April nach Bila (17), am 6. Mai nach Hliboka 
(10), am 12. Mai nach Horecza (15), am 14. Mai iiberK osch nach Bila (27), am 19. Mai 
iiber Bila nach Rosch (43), am 22. Mai nach Hliboka (10), am 2. Juni nach Horecza 
(21) und am 14. Juni nach Żuczka (21).

Der Turnlehrer und Supplent Leonidas B o d n ą  r  e s c  u l  yeranstaltete fiir die 
Schiller der I. Klasse eine Reihe yon frohlichen Jugend- und W ettspielen. teils im 
Schulhofe in den grofieren Erholungspausen oder an freien Nachmittagen, teils im 
Horeczaer W aldchen, wobei auch deutsche und franzosische Lieder gesungen wurden.

*) Die Zahl der vom Turnen befreiten Schiiler wird im XI. Kapitel ausgewiesen.



62 —

Auf der Eisbahn der Firm a M. G r u d  e r  und der der Firm a L u  t l i  e r  hatten 
die Sclitiler die weitgehendsten Begiinstigungen. Der Besitzer des Rómerbades Herr 
G e d a l j e  bat in diesem Jahre  den Schiilern der A nstalt gestattet, zu jeder Zeit 
um den Betrag von 20 h zu baden. 450 Badekarten wurden beniitzt.

F lir die Einriohtung eines Schulbades wurde aus den diesjahrigen Jugendspiel- 
geldern der Betrag von 200 K in die Sparkasse hinterlegt, so dali nunmehr mit den 
Zinsen von 28 K 86 h im ganzen 1028 K  40 h zur Yerfugung stclien. An die Her- 
stellung des Schulbades selbst wird jedoch erst naoh der Inangrifthahme der Reno- 
yierung des Schulgebaudes geschritten werden konnen.

F lir die Erholung in den Ferien yerlieh der Kronprinz-Rudolf'-Verein aufier 
der Schlulirate des Kaiser Franz Joseph-Stipendiums nocb 2 Stipendien a 100 K an 
den Schiller der yierten Klasse Silyester D a n c z u 1 und an den Schiller der siebenten 
Klasse Israel B u k u r e s t i a n ,  und der jiidisch-nationale Verein „Zion“ zwei Ferien- 
heimplatze an die Schiller der ersten Klasse Moses Ó l g i e s s e r  und Peleg S c h mi d t -  

Uber die Gesundheitsverhaltnisse der Schiller gibt noch nachstehende Tabelle 
A uskunft:

K a s s e
I. II. III. IV. V. VI. VII. W

a b c a b a b a b a b a b a b NJ
Schiilerzalil am Ende 

des II. Sem. 1903/1904 36 35 41 37 44 38 44 39 38 30 26 23 34 24 26 515

Dayon waren krank an:

M a s e r n ......................... - — -

Keuchhusten . . . . — — — — — - 1 — - — — — - 1

S c h a r l a c h .................... - — 1 - - 1

D ip h te r i t i s .................... 1 - 1 — 1 - — - — - — — — - 3

Rotę R u h r .................... 1 - 1

B lattern ......................... - —

Typhus ......................... — — - 1 - 1 — — — - -- — 2

Flecktyphus . . . . 1 - - i

T ra c h o m ......................... - - -- — 1 - - - - — — - - — i

E is la u fe r ......................... 25 24 18 24 24 31 27 20 14 16 14 16 19 12 15 299

S k ila u fe r ......................... - - - — - 1 — 1 4 7 2 1 2 6 24

R a d f a h r e r .................... 1 2 - 4 3 — 2 3 2 2 2 2 3 3 3 32

S chw im m er.................... 12 15 16 23 19 28 12 24 25 16 8 11 16 8 12 245

Teilnehmer an den Ju- 
gendspielen . . . . 35 34 38 33 39 39 40 29 31 26 20 14 27 8 12 425
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VIII. Erlasse und Verfugungen von allgemeinerem
Interesse.

Lsch -Erl. v. 4. Jun i 1003, Z. 4185 : infolge Min.-Verordnung v. 23. Mai 1903, 
Z. 17541 kann unter bestimm ten Voraussetzungen eine M a t u r i t a t s w i e d e r -  
h o l u n g s p r i i f u n g  ans einem Gegenst.ande auoh fur den Schlufi des I. Semesters 
bewilligt werden;

v. 9. Ju li 1903, Z. 4867 : zufolge Min.-Erl. v. 10. Juni 1903, Z. 15229 werden 
d i e B e g i i n s t i g u n g e n ,  d i e d e n  S e h t i l e r n  d e r  e v a n g e 1 i s c h e n R e a.l- 
s c h u l e  i n  B u k a r e s t  bei ihrem  TJbertrltt in die IV. beziehungsweise V. Klasse 
der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz zugestapden worden sind (siehe Jahres- 
bericht 1898/9 Schulnachr-ichten S. 30 f.), auch auf die Falle des tJbertrittes der 
gedaohten Schiller an eine andere Realschule innerhalb der im Reichsrate ver- 
tretenen Konigreiche und Lander ausgedehnt;

v. 28. August 1903, Z. 6063: zufolge Min.-Erl. v. 30. Ju li 1903, Z. 23 wurde 
am I. Staatsgymnasium in Czernowitz der U n t e r  r i c h t  i n  d e r  p o l n i s c h e n  
S p r a c h e  a i s  F r e i f a c h  in vier Kursen, die je  2 Jahrgange umfassen, organisiert 
und gesta tte t, dafi bis zur Errichtung von Freikursen fur die polnische Sprache an 
der gr.-or. Realschule in Czernowitz die Schiller dieser A nstalt an den bestehenden 
Kursen dieser Art am I. Staatsgym nasium  teilnehmen (siehe oben Kap. I I ) ;

v. 1. September 1903, Z. 6727' zufolge Min.-Erl. v. 21. August 1903, Z. 28852 
wurde betreffend die Regelung der U n t e r r i c h t s z e i t  Nachstehendes v e rf iig t: 
N ach je der U nterrichtsstunde mufi eine E r l i o l u n g s p a u s e  eintreten. Die Zeil- 
dauer jeder dieser Pausen ist so zu bemessen, dafi eine entsprechende Ltiftung der 
Schulzimmer stattfinden kann. Nach je  zwei Lehrstunden hat eine grofiere Pause 
einzutreten. Die Pausen, mindestens die grofieren, sollen die Schiller, wenn es anders 
tunlich ist, in freier Luft zubringen. Die Gesamtdauer der Erholungszeit ist so fest- 
zusetzen, dafi auf jede U nterrichtsstunde (obligat und nioht obligat) eine Pause von 10 
Minuten in Abrechnung kommt. W o besondere lokale Verhaltnisse es ratlich erscheinen 
lassen, kann die Z a h 1 d e r  o b l i g a t e n  U n t e r r i c h t s s t u n d e n  v o r 
ni i t t  a g s a u f  f  ii n  f  ausgedehnt werden ;

v. 17. Oktober 1900, Z. 7314 : imgrunde des Min.-Erl. v. 21. August 1903 werden 
uachstehende E r h o l u n g s p a u s e n  an g ese tz t:

A. a m V o r  m i 11 a g :
</) bei hochstens 4stiindigem U uterrich te :

1. von 8 U hr 50 Min. bis 9 U hr =  10 M inuten;
2. „ 9 „ 50 ,, „ 10 „ 10 Min. =  20 Minuten;
3. „ 11 „ - „ „ 11 „ 10 „ =  10 „

b) bei fiinfstundigem U nterrichte :
1 . von 8  Uhr 50 Min. bis 9 Uhr — Min. — 10 Minuten
2 . 55 9 „ 50 1 0 n •’ 57 =  55
3. 10 „ 55 ł) ?? 1 1 » 5 55 =  1 0
4. 11 „ 55 57 1 2 „ 1 0 57 =  15 „

B. am  N a c h m i t t a g e :
«) Beginn des Unterrichtes 2 U hr 10 Minuten : 

von 3 U hr bis 3 U hr 10 Min. =  10 Minuten. 
b) Beginn des U nterrichtes im Sommer 3 Uhr 10 M inuten: 

von 4 Uhr bis 4 U hr 10 Min. =• 10 Minuten.
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Der f i i n f s t i i n d i g e  v o r m i t t a g i g e  U n t e r r i c h t  wird yersuchsweise 
fur das Schuljahr 1903/4 un ter der Bedingung genelimigt, dafi an Tagen mit 5 vor- 
mittagigen Lehrstunden kein N achm ittagsunterricht in den obligaten Fachem  an- 
gesetzt werden darf;

v. 6. September 1903. Z. 6637: intim iert den Min.-Erl. v. 20. August 1903. 
Z. 23882 betreffend die L e h r  b e f  a h i g u n g f  ii r  d e n  U n t e r r i c h t  i m  G e s a n g e  
an Mittelschulen ;

v. 3. JNoyember 1903, Z. 9099: intim iert den Min.-Erl. v. 15. Oktober 1903, 
Z. 32118, wornach an dem Grundsatze festzuhalten ist, dafi die S c h i l l e r  u n d  
L e h  r  p e r  s o n  e n  e v a n g e l i s c h e n  B e k e n n t n i s s e s  a m  31. O k t o b e r  
v o m  S c h u l b e s u c h e  f r e i  seien, die Lehrpersonen allerdings nur un ter der 
Voraussetzung, dafi hiedurch die U nterrichtserteilung fiir die iibrigen Schiller nicht 
unmoglicli gemacht w erde;

v. 29. Oktober 1903, Z. 9248: norm iert das Priifungslokale bei d e n  A u f -  
n a h m s p r i i f u n g e n  d e r  e v a n g e l i s c h e n  S c h i l l e r  in der Religionslehre;

v. 9. Dezember 1903, Z. 10611: Zur Vornahme von P r i i f u n g e n  a us  l e b e n d e n  
S p r a c h e n  ist die Direktion, da deraialen Lektoren der ruthenischen und rumanischen 
Sprache an der Czernowitzer Uniyersitat, noch nicht bestellt sind, fiir den Fali kom- 
petent. dafi seitens der Uniyersitatsprofessoren die Vornahme dieser Priifungen 
abgelehnt wird ;

v. 12. Dezember 1903, Z. 10328: intim iert eine Kundmachung der k. k. Landes- 
regierung betreffend die B e z u g s m o d a l i t a t e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  S t i f t u n g e n ;

v. 1. Janner 1904, Z. 10694 ex 1903: Infolge Min.-Erl. v. 30. Noyember 1903, 
Z. 24326 wurde aus Anlafi der Einfiihrung des obligaten Unterriclites in den Landes- 
sprachen an dieser Anstalt vom Schuljahre 1904/5 ab e i n e  n e u e  w i r k i  i c h e  
L e h r s t e l l e ,  und zwar f u r  R u t h e n i s c h  u n d  D e u t s c h  a i s  H a u p t f a c h e r  
auf Kosten des Bukowiner gr.-or. Religionsfondes system isiert;

v. 7. Marz 1904, Z. 1908: intim iert den Min.-Erl. v. 24. Februar 1904, Z. 6404, 
betreffend Verfiigungen wegen noch intensiyerer F o r d e r u n g  d e r  k o r p e r l i c h e n  
A u s b i l d u n g  d e r  J u g e n d ;

v 11. Milrz 1904, Z. 11300: intim iert den Min.-Erl. vom 4. Dezember 1903, 
Z. 13846, betreffend die V orsichtsmafiregeln bei A n s c h a f f u n g  v o n K 1 e 11 e r- 
s t a n g e n  u n d  A u s f i i h r u n g  v o n  K l e t t e r i i b u n g e n ;

v. 18. Marz 1904, Z. 1449: eriifinet, dafi in Hinkunft die V o r p r i i f u n g e n  
v o r  dem Beginne der schriftlichen M aturitatspriifung abzuhalten s in d ;

v. 1. Mai 1904, Z. 3133: regelt die Betfeiung der Schiller und Lehrer mosaischer 
Konfession vom Schułunterrichte an den bereits n o r m i e r t e n  1 3 j i i d i s c h e n  
F e s t t a g e n ,  den iibrigen U nterrichtsbetrieb an diesen Tagen, die Frage der 
Priifungsdispens fiir jene Schiller an den auf die genannten 13 Tage unm ittelbar 
folgenden Schultagen, sowie die Rechte der jiidischen Religionslehrer auf Auflassung 
ihres U nterrichtes am ersten Tage des Purim festes, wie auch an den Rtlsttagen zum 
Neujahrs- und Yersohnungstage.
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IX. Zur Chronik der Anstalt.
a) Klassenabteilungen.

Zufolge M inisterialerlasses vom 10. Dez. 1903, Z. 32833 wurde die Errichtung 
einer weiteren Parallelabteilung zur ersten und einer Parallelabteilung zur siebenten 
Klasse fur die Dauer des Schuljahres 1903/4 genehmigt, so dafi der U nterricht der 
7 Klassen in 15 Abteilungen erteilt wurde. Aufierdem hatten  je  2 Unterabteilungen 
Bumanisch f. Nichtrumanen in I., II. und III., geom etriscbes Zeichnen in II. a und 
II. b, Preihandzeichnen in I. a, I. b, I. o, II. a, II. b, III . a und III. b und Schon- 
schreiben in II. a und II. b. Da die vorhandenen Lokalitaten fur die yielen Abtei
lungen nicht rnehr ausreichten, mufiten wieder zwei sog. fliegende Klassen einge- 
riehtet werden.

b) Personalnachrichten.

Mit den Funktionen eines Diozesaninspektors zur Uberwachung des gr.-or. 
Beligionsunterrichtes an den Volks- und M ittelschulen im Czernowitzer, Serether, 
Storożynetzer und W ikower Erzpriestersehaftsbezirke w urde Seine Hochwilrden der 
H err Sem inarrektor Michael D r a c z y n s k i  betrau t (Lsohr.-Erl. v. 10. Juni 1903, 
Z. 4282).

Aus dem Lehrkdrper des yorigen Schuljahres schieden :
Der prov. Lehrer Johann v. K u p a r e n k o  zufolge seiner Ernennung zum 

H auptlehrer an der Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Czernowitz (Min.-Erl. v. 16. Juli 
1903, Z. 20217);

der Supplent Emanuel A n t o n o w i c z  zufolge seiner Bestellung zum Sup- 
plenten ani gr.-or. Gymnasium in Suczawa (Lschr.-Erl. v. 3. Sept. 1903, Z. 6117) ;

der Supplent Eugen P  i h u 1 i a k zufolge yollstandiger Ubernahme der von 
ihm supplierten U nterrichtsstunden durch den krankheitshalber beurlaubt gewesenen 
prov. Lehrer Dr. B. S e g a l l e ;

der Supplent Alexander P o p o w i c z  zufolge seiner Einruckung zur Ableistung 
des Prasenzdienstjahres und

der mos. Beligionslehrer Abraham H e u m a n n  infolge seiner Yerzichtleistung 
auf seine Verwendung an dieser A nstalt.

Dagegen tra ten  in den Lehrkorper e in :
der Lehram tskandidat Adalbert T u e e k zufolge seiner Bestellung zum Sup- 

plenten an dieser A nstalt (Lschr.-Erl. v. 13. Sept. 1903, Z. 6873);
der Supplent an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Czernowitz Dr. Kłaudius 

B i l i ń s k i  zufolge seiner Bestellung zum Supplenten an dieser A nstalt (Lschr.-Erl. 
v. 24. Sept. 1903, Z. 7508);

der gr.or. H ilfspriester Adrian B o c c a zufolge seiner Bestellung zum Supplenten 
an dieser A nstalt (Lschr.-Erl. v. 17. Oktober 1903, Z. 7162);

der Lehram tskandidat Ludwig August F r a n k e l  zufolge seiner Bestellung 
zum Supplenten an dieser A nstalt (Lschr.-Erl. v. 17. Oktober 1903, Z. 8165) und

der H orer der Philosophie Eischel B r e n n e r  zufolge seiner Bestellung zum 
mosaischen Beligionslehrer an dieser A nstalt (Lschr.-Erl. v. 17. Oktober 1904 Z. 7088);

der Supplent Emilian Unicki tra t  am 30. September 1903 zur Ableistung des 
Prasenzdienstjahres aus dem Lehrkorper der Anstalt, wurde aber nach erfolgter 
Entlassung aus dem Militaryerbande mit dem Erlasse des k. k. Landesschulrats v. 
26. Noy. 1903, Z. 10032 neuerlich zum Supplenten an dieser A nstalt b e s te llt;
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Rezitation des Vortragsm eisters M. Rene D e l b o s t  aus Paris. Siehe II. Teil dieses 
Jahresberichtes.

Am 1. Marz entsendeten der Direktor und der Lehrkorper Seiner Exzellenz 
dem H erm  Minister fur K ultus und U nterricht Dr. Wilhelm R itter v H a r t e l  zum 
Gedenktag seiner vor 40 Jahren  erfolgten Promotion auf telegraphisohem W ege die 
ehrerbietigsten Gluckwilnsche, dankbar gedenkend der wohlwollenden Forderung, 
welche SeineExzellenz dieser A nstalt und derRealschule im allgem einenangedeihenlafit.

Am 5. Marz hielt der Afrikareisende Th. f f e s t m a r k  in der Turnhalle fili- 
Schiller dieser und anderer M ittelschulen einen Vortrag.

4.—9. April nahm der B erichterstatter an dem I. Internationalen KongreJi fur 
Schulliygiene in Niirnberg teil, w oruber derselbe den Fachgenossen an zwei Vortrags- 
abenden des Vereines „Bukowiner Mittelschule11 berichtete.

7. —9. Jun i inspizierte Seine Hochwurden der H err Diozesaninspektor Michael
D r a c z i n s k i  den U nterricht in der gr.-or. Religionslehre in allen Klassen dieser 
Anstalt. v

9. Jun i: Beginn der schriftlichen, 16. Juni der miindlichen Versetzungspriifungeu.
4. und 5 Ju li: Privatistenpriifungen.
6. Ju li: Dankgottesdieust und Zeugnisverteilung.
8. —14. Ju li: M aturitatsprufungen.
15 und 16. Ju li: Aufnahmspriifungen in die I. Klasse des kommenden Schuljahres.

| f  Professor Isidor Worobkiewicz. |

Am 18. September 1903 yerschied nach langem schwerem Leiden zu Czernowitz 
der Dichterkomponist Professor Isidor W o r o b k i e w i c z ,  der durch 33 Jahre 
(1869—1902) an dieser A nstalt ais Nebenlehrer fiir den gr -or. K ircheugesang ta tig  war.

Geboren in Czernowitz ain 9. Mai 1836 besuchte Worobkiewicz daselbst die 
Volksschule, sowie nachher das k. k. Obergymnasium, nach' dessen Absolyierung er 
die damalige theologische L ehranstalt hezog. 1861 zum Priester geweiht, wurde er 
mit der Seelsorge der Pfarre Rufi-Moldawitza betraut, wo er bis zum Jahre 1867 
yerblieb. Durch die Munifizenz des damaligen Bischofs Eugen Hakmann, der die 
musikalische Begabung des jungen P riesters erkannt hatte, erhielt Worobkiewicz 1867 
ein Stipendium aus dem Bukowiner gr.-or. Religionsfonde zu seiner hóheren Ausbildung 
in der Musik in Wien, wo er unter P r  Ivrenn’s Leitung musik-theoretische Studien 
bet.rieb. Nach seiner Riickkehr aus W ien wurde ihm 1869 die neukreierte Stelle eines 
Professors fiir den Choralgesang am g r -or. Klerikal-Seminarium und den hierortigen 
Mittelschulen yerliehen, in welcher Stellung er bis zu seiner 1902 erfolgten Pensio- 
nierung wirkte, nachdem er mittlerweile bis in die VII. Raugsklasse befordert wurde. 
Von seiner kirchlichen Behorde wurde Worobkiewicz wiederholt ausgezeichnet; so 
erhielt er 1881 die hierarchische W iirde eines E rzpiesters und 1896 die eines Archi- 
presbyter-Staurofors. Durch mehrere Perioden gehorte er dem k. k. Landesschulrate 
ais Mitglied an.



—  08 -

Aber auch weltlicherseits wufite mail seine Talente zu sehatzen; so wurde ihm 
die hohe Auszeichnung zuteil, zu dem von Seiner k. und k. Hoheit weiland dem 
Kronprinzen Rudolf begriindeten W erke: „Osterreioh-Ungarn in W ort und Bild" ais 
M itarbeiter lierangezogen zu werden, wo er fur den Band, der unser Buchenland 
bebandelt, den musik-historischen Teil zu besorgen hatte.

Von einem schweren Augenleiden betrolfen, sah sich Worobkiewicz sohon 1900 
gezwungen, seine Lehrtatigkeit aufzugeben und um seine Versetzung in den dauernden 
Ruliestand einzukommen, die ihm auch im Dezember 1902 un ter gleichzeitiger Ver- 
leihung des Ritterkreuzes des Franz-Josef-Ordens gew ahrt wurde. Doch nicht lange 
Zeit sollte er sich des Ruliegenusses, sowie der allerhóchsten Auszeichnung erfreuen; 
denn sclion nach 9 Monaten, am 18. September 1903, yerkiindeten Glockentóne unserem 
Lande den Heimgang eines seiner besten Sohne.

Worobkiewicz’ H auptyerdienst ist auf dem Gebiete der Kirchenmusik, ins- 
besondere des Chorgesanges zu suchen. Mit yollem Rechte kann er ais der Begrilnder 
des Chorgesanges in der Bukowiner gr.-or. Kirche betrachtet werden. Auf diesem 
Gebiete entfaltete er seine grofite Tatigkeit. E r komponierte Liturgien, Psalmen, 
Hymnen, iiberhaupt Chorgesange zu allen in der gr.-or. Kirche gebrauchlichen zere- 
moniellen Handlungen, und zwar iiber rumiinische, ruthenische oder griechische Texte.

Aber auch auf dem Gebiete des weltlichen Liedes w ar er tatig. So hinterliefi 
er eine tiberaus groBe Anzahl sowohl rumanischer und ruthenischer, ais auch deutscher 
Lieder, von denen sehr yiele — insbesondere ruthenische — bereits Volkslieder ge- 
worden sind. AuBerdem gab er Gesangsbiicher fur Volks- und Mittelschulen in 
rumanischer Sprache heraus. Nicht minder tatig  sehen wir Worobkiewicz ais Musik- 
schriftsteller. So haben wir von ihm eine „Musiklehre" und eine „Harm onielehre“ 
in rum anischer Sprache.

H at Worobkiewicz auf dem Gebiete der Tonkunst Bedeutendes geleistet, so 
ist damit seine Fruchtbarkeit noch nicht zu Ende, denn wir sehen ihn auch ais 
literarischen Schriftsteller sowohl auf kirchlichem wie auch auf weltlichem Gebiete 
Schaffem So gab er 2 Bandę Predigten in ruthenischer Sprache heraus und schrieb 
unter dem Pseudonym „Danelo Młaka" eine grofie Anzahl ruthenischer Gedichte.

Ehre seinem Andenken! Friede seiner A sche!

X. Namenverzeichnis der Schiller des Schuljahres
1903/1904.

Die mit * bezeichneten haben die I  Fortgangsklasse m it Yorzug e rh a lten ; 
die mit ( ) bezeichneten sind im Laufe des Schuljahres abgegangen.

I. Klasse A. 56 Schiiler.
(Abosch Osia.s). 
Adamieka Yladimir. 
Albota Zenowie 
(Arje Hersch).
Axel Kalmen. 
Bartfeld Nutę.

(Bendella Nicolaus). 
Blasenstein Schaja. 
Blumrich Josef. 
(Boroński Bronislaus). 
(Botezat Leopold). 
(Brandmann Dawid).
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Brender Abraham. 
*Brettschneider Abraham. 
^Bruckner Moritz.
(Burger Isidor).
Ciupało Michaił.
Cojocariii Yasili.
(Corne seyastian).
Czaczkes veł Duhienski Bernard. 
(Danzker Simon).
Dawid Lazar.
Deichsler Markus.
Donneufeld Samuel, Priyatist. 
Dorsch Vilibald.
Dospil Anton.
*Draginda Georgie.
D rw ota Franz.
*Ekhaus Uscher.
Eiyeling Constantin.
(Feuer Dawid).
(Feuerstein Jankel vel Jakob). 
*Fildermann Josif.
F inger Hermann.

Finger Rubin.
Fliegelmann Isak.
Frankel Maximilian.
Fuchs Schłoime, Priyatist. 
Fuhrm ann Samuel. 
(Funkelthal Jossel). 
(Gerner Jossel).
Gingold Samuel, Priyatist. 
Glanz Moritz.
*Glatter Wilhelm. 
Gliicksmann Bernhard. 
Goldinberg Benno Max. 
Goldinberg Isidor. 
(Goldenberg Rachmiel). 
(Goldenberg Schulem). 
*Golz Adolf.
Golz Salomon.
*Grinspon Gidale.
Gruber Rudolf.
Gutmann Abraham.
Ju r is t Moses, Priyatist. 
(Briil Nachman).

I. Klasse B, 56 Schiiler.
H aber Juda.
Haiwass Odiseus, Eugenie.
Hehn Titus.
Helfer Baruch.
Holder Friedrich Rudolf, Priyatist. 
Holicki Sebastian.
Hortoloi Eugenie.
Unicki Johann Kornelius.
Ivone(i Ioan.
(Iwanicki Isidor).
Jakob Siegfried.
(Jaworowski Rudolf).
(Kapaun Viktor Alfred.)
Karp Isidor 
(Kestenbaum  Paul).
(Kimmelmann Abraham Wolf). 
K insbrunner Leib Leon.
Kohn Isaak.
Kohn Ląjos Ludwig.
(Korner Ignatz.)
(Kosel Johann).
(Krakalia Emilian).
Kulczycki de Terasowicz Johann. 
(Kundegraber Johann).

Kurzmann Pinkas.
Lang Franz Xaver.
(Last Samuel Friedrich). 
Lauric Victor.
Ler Adolf.
Lerch Johann Yinzenz Josef. 
(Lilian Wilhelm).
Lobel Froim.
Ludwar Josef.
Machniewicz Eduard.
(Mahr Friedrich Heinrich). 
(Mantel Jakob).
Marciuc Georgie 
Mardari Demeter.
(Margulies Markus).
Mayer Jaromir.
Meiselmann Gali.
(Melzer Karl).
Menczel Moses.
*Merdinger Leiser.
Metz Faustinus Ferdinand. 
Metz Romanus Josef. 
(Miltsoyits Stanislaus Arthur) 
(Moldwer Moses).
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Miincke Alfred Julius Georg. (Oberhofner Josef).
Nastasi Johann Michael. *Ohlglisser Moses Leon.
Neumann Leon. (Osterer David).
(Neumayer Thaddaus Kasimir). Osterer Jonas.

1. Klasse C, 56 Schiller.
Dupler Abraham. (Singer Peter).
Pawłowski Arthur. Skorecki Eduard.
Perlm ann Ludwig. (Solt Oskar).
Reh Eugen. Solotchi Simeon.
*Reus Eugen. Sternberg Aron.
(Rosenblatt Leon). Sternberg Hersch.
Rosenstock Jura. Tchir Johann
Rosentower Siegmulid. Trager Karl.
(Rosenwasser Sohloma). Tresser Beri.
Rubin Josef, Privatist. Tresser Moritz.
*Rudich Emil. T ritt Chaskel.
*Rudich Max. 'furcan Radu.
(Rubner Mendel). (Tilrkfeld Asriel).
(Salpeter Meier). (Turzański Johann).
Sauer Rudolf. Uscher Mechel
(Schaffer Nathan). Volosciuc Dionisie.
Schiinker Moses. *Waldmann Itzik.
Scharf Mejer. W einbach Marceli.
Scharf Uscher. W einer Gedalie.
(Schechter Isak). (W eisselberger Josef).
Schifter Jakob. W erter Markus.
*Schlomjuk Peisach. W iesenfeld Chaskel.
Schmidt Julius. W illig Mas.
Schmidt Peleg. W illig Paul.
Schwarz Isidor, Privatist. W ohlin Markus
Schwarz Markus. Zapf Oskar.
Seeburg Robert. (Zawiański Nikolaus).
Seliger Salomon, Priyatist. Zellermayer Kisson.

11. Klasse A, 46 Schiiler.
Auslander Karl D raginda Emilian
Biber Moritz. (Drimer Scliulim).
Biedermann Wilhelm. Dworschak Rudolf.
(Blum Leopold). Eberle Oskar.
Boliucki Priedrich Elling Jakob.
Brender Sigmund Flaschenberg Abu Leib.
Brettfeld Freiherr von Anton Eduard. Gelber Jakob.
Brettschneider Seinwel. Gottesmann Moses.
Chmielewski R itter v W ieniawa Viktor. Got.tlieb SKgfried.
Christofory Johann Ludwig. Gottlieber Schmul Ber.
Crasnaselschy Lazar. Grauer Moses Bernhard
Diamant Isak. Gronich Chaskel.
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Griinberg Jankel 
Gutman Daniel.
Hack Andreas 
Halpern Rudolf.
Heieis Alois.
(Heieis Karl).
H eitner Adolf.
H eitner Siegmund, Privatist.
Held Karl.
Hnafciuk Basil.
Jirku Leo Heinrich Paul.

II. Klasse B,
Lehr Karl.
Leugner Jakob.
Lewicki Viktor.
Lilion Osias.
(Mayer Gustav Adolf).
M atula Eduard.
Nedyj Marian.
Neumann Johann.
*Oft’enberger Schmil.
Ornatowski Julian Sigismund. 
O ttenbreit Stanislaus.
Padowicz Ladislaus.
Popescul Johann.
Przybyła Julius.
Rainer Emanuel.
Ramler Mendel.
Ramler Mortko.
Reichard Alois.
Reiner Abraham.
Rem etier Mechel.
Renowicz Johann.
Rudich Hermann.
Safirstein Wolf.

III. Klasse A,
Aichenegg Rudolf. R itter von. 
A lbota Eugen.
Axelrad Leopold, Priyatist.
Bartfeld Jossel Mordko.
Beral Rudolf, Priyatist.
Bergmann Jakob, Priyatist.
Befiler Heinrich.
(Bihai-y Władimir).
Blaukopf Samuel.
Bodnar Theodor.

Ju s te r Josub, Priyatist.
Kaindl Gustay.
(Kobierzycki Seyerin Johann). 
Katz Emanuel.
Kommer Ludwig.
Konik Oskar Onuphrius. 
Kowarzyk Romuald 
(Krześniowski Felix).
(Lauer Max).
Lauer Sigmund.
Eiyeling Elisabeth, Priyatistin.

46 Schiiler.
Sawicki Josef.
(Schenker Hoschia).
Schwab Rudolf.
Singer Abraham.
Sor Ayram.
Steii-enscliofi Mendel.
Stenzel Anton.
Strasser Stanislaus.
Swoboda Ignaz.
Trebicz Heinrich.
T ritt Israel.
Ulrich Ott.okar.
W aldmann Nuchim.
W alzer Adolf.
^W assermann Adolf.
W einraub Schloime.
W eisinger Moses,
W inckler Manfred.
Zakliński Eduard.
Zappler Josef Moritz.
Z ttar Vasilie.
Żurakowski Seyerin.
Unger Eisig.

53 Schiiler.
Calmanoyicl Calman, Priyatist. 
Ches Moses Salomon. 
Ciguseyiciu Ilie.
Cioban Georg.
Duohaczek Władimir.
Dynes Moritz.
Eberhard WJlhelm Michael. 
Eiser Jona.
Ekhaus Meschulim.
Engler Hersch, Priyatist.
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Felder Wilhelm.
(Filie vicl Aurelia, Priyatistin).
Fiser Alexandru.
*Fischer Bruno.
Fleminger A rtur, Privatist.
Fontin Paul.
Forst Leon, Privatist.
Froschel Franz Ladislaus.
Gefner Jakob, Priyatist.
(Gottesmann Osias).
Gottfried Ignatz.
GrigoroyicI Vasiiie, P riyatist 
Grinspon Abram Jakob.
Grób Karl.
Guttmann Samuel.
(Gwiazdomorski Eduard Johann). 
HalareyicI Aurelius.

III. Klasse B,
Koiiśek Ottokar Vinzenz.
Kramer Chaim.
Laufer Salomon.
Lehr vel Lerner Sigmund.
Lohner Bruno Franz.
Lowenberg Ferdinand.
(Maerdon Sepsil).
Mandinach Simche 
M archhart Karl.
(Margulies Eisig Moses).
Margulies Isidor Nathan.
Meier Chaim Eisik.
Mihowan Demetri.
(Mikulicz W aldemar).
Mlick Erwin.
Nemlich Norbert, Priyatist.
Neumann Markus.
Oberweger Josel.
Ohera Franz Albin.
Ornatowski Ladislaus Johann. 
Radyszewski Adalbert, P riyatist 
Roli Moses.
Rom storfer Erwald Edmund. 
Rosenbaum Leib.
Riibner Salomon Josef.
Schadle Robert.

IV. Klasse A,
Antschel Adolf.
Baumgftrtner Anton.

(HalareyicI Felicia, Priyatistin). 
Herdan K arl Ludwig.
Hermann Samuel.
(Hilferding Heinrich).
H uyer Rudolf E rnst Anton. 
Ilowski Rudolf Kasimir.
Je ttm ar Peter.
K alkstein Joachim.
Kaniuk Kuba.
Kellner Chaim.
Kiesler Friedrich Jakob.
Klein Mendel.
Kohn Jose f Meier.
Kosiński Kajetan Sigismund. 
Kot.tek Viktor Emanuel. 
Kozarkiewicz Władimir.

51 Schiller.
Scharf Leiser.
Schattner Schmiel.
Schechter Chaskel,
Schieber Jankel Schimen. 
Schifter Nathan.
Schmucker Karl.
Schor Isak.
Schor Pinkas.
Schrotter Oskar.
Sender Srul Dayid. P riyatist 
Singer Owadje 
Sladeczek Kornel Emerich. 
Stelingowski Marzell Adam. 
Strobel Martin.
Trichter Arnold.
Trichter Richard.
Urm ann Salomon.
Yasuta Peter.
W altenberger Viktor Rudolf. 
W arm brand Juda.
W eisinger Moses.
*Wiatrowski Eduard.
*Wolski Leon.
Żankowski Rudolf.
Żurakowski Stanislaus Klaudius, 

Priyatist.

46 Schiiler.
Berghof Josef.
Bertisch Mendel.
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Birnberg Adolf.
Bohm Adam Emilian.
Bruckner Leon.
Buchen Boruch.
Buchen Philipp.
Genower Leiser.
(Charzewski Johann, R itter v.). 
Czopp Emil.
Danczul Silvester.
Dorn Chaim.
Dospil W ładimir 
(Duczek Adalbert).
Eidinger Heinrich.
Eisenberg Abraham.
(Eisenkraft Mendel).
Eiser Leon.
Flondor Konstantin, R itter v. 
Erimmet Moritz.
Gaster Jakob.
Gelbart Abraham Leik.
Giacomelli Jakob Alois.

IV. Kiasse E
Klein Jo se f Herscli, Privatist.
Klika Eugen.
Komarowski Longin.
Kosiński Gregor.
K rahl Johann.
K rassel David.
Kula Sender.
Lichtendorf Bruno.
Marciuc Nikolaus.
(Metsch Josef).
Nurnberg Luis, Privatist.
Ólgiesser Karl.
Osterer Jiidel.
Pascal Nuchim, Privatist.
Pfau lsrael.
(Puhalski Stanislaus).
Rainer Eduard.
Rath Menasche.
Rippel Moritz.
Rudich Armand.
Salzmann Schulem.
Sattinger Itzig, Privatist.
Sandru Andreas.

V. Kiasse A,
Aichenegg Paul, R itter von.
A lbert Herscu.

Gliick Arnold.
Gruber W erner P eter Franz. 
Guttmann Leon.
H aber Hermann.
(Haltain Isidor).
H aras Stephan.
H eitner Schloima vel Salomon. 
Hellmann Michel.
Holin Kurt.
♦Horowitz Alois Paul 
♦Horowitz Josef.
Horowitz Mordko.
Isopenco Leon.
Josefsberg Hillel, Privatist. 
Kaczorowski Ladislaus.
Katz Jakob.
Kellmer Chaim Peissach. 
KerneB Władimir, Privatist. 
(Kirschner Johann).
Klinger Josef.
Pihuliak Dionys.

45 Schuler.
Sandru Eusebie.
Schafer Markus.
Schenkelbach Wigdor.
Schieber Jossel Abraham. 
Schollmayer Emil.
Segda W ładimir Leo.
Simche Moritz.
Sommer Mordche.
Spindel Schmaje.
Spothaim Max.
Steinberg David.
(Szweiger Karl).
Turtel Max.
Vaintrobu David.
Vais Avram.
Vihard Rudolf.
Weimann Rudolf.
WeissglaB Josef.
Windreich Heinrich.
Zappe Johann.
Zuckermann Karl.
Zuckermann Wilhelm.

30 Schuler.
Allei\hand Jose f Hirsch. 
♦Auslander Moses Hirsch.
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Axelrad Hermann Elias.
Barylewicz Rudolf.
Berliner Moses.
Birnbaum Chaim Wolf.
Blasenstein Israel.
Buchbinder Eisig.
Ceaclkes Michel.
Danilewicz Eugen.
David Nassanel. 
d’ Endel Oskar.
Eidinger Ernst.
Engel Mendel.
Feuer Eisig.

V. Klasse B,
(Lang Jo se f Gregor).
Lerch Rudolf.
Lesner Selig.
(Litviniuc Romulus). 
de Manowarda Konstantin.
Martin Josef.
(Mikulik Josef).
Neuberger Amalie. Priyatistin. 
Nufibaum Jakob.
Pohoryles Phobus.
Poloni Jean.
Rieber Simon.
Rosenzweig Otto.
Rozen(faicu Moriz.
Sandru Stefan.
Schaffer Elias.

VI. Klasse A,
Aritonowicz Nikolaus.
Axelrad Abraham.
Beer Karl.
Birnbaum David.
*Chyle Franz.
Dallmann Jakob.
Dawidowicz Kajetan.
*Diamand Jo se f Selig.
Dragatin Edmund.
*Dulberg Sigmund.
Faiiler Itzig.
Freier Leib.

Fiser Awram.
Frenkel Bernhard.
Frim m et Isak Schaje.
*Fuchs Leib.
H aber Leon.
H euchert Josef.
H ubert Leiser.
Isopescul Modest.
Jo se f Awram.
Karmelin Markus.
Kimmelmann Abraham Salamon. 
Kommer Emil.
Krumholz Samuel.

32 Schiiler.
Schiifer Karl.
*Schechter Markus.
Schliefier Schloma.
Schulz Julius.
Schwarz Baruch 
Schwarz Kalman.
Schwrarzi'eld Mendel.
(Sinnreich recte W indreich Jakob). 
Siperstein Moschko.
Sommer Karl.
Tannenzapf Heinrich.
Tarnavski Kornel.
W eibel Hersch.
Weifimann Jakob.
W oloschenko Konstantin. 
(W urm brand Isidor).

24 Schiiler.
Frankel Arnold.
Gottlieb Josef.
*Gregor Jo se f Oskar Anton. 
H anker Karl.
H eitner Max.
Katz Schulim.
Kiebaum Kalman.
Kltiger Aron. Pi-ivatist.
Koch Josef 
Kolischer Johann.
K ostyszyn Georg.
Tumlirz Wilhelm.

VI. Klasse B, 39 Schiiler.
Baltinester Jerem ias. L ichtendorf Leopold.
Gottlieb Markus. Lorber Pinkas.
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Lotz Camillo.
Lublin Salomon.
(Lucinkiewicz Julius).
Mahr Artemius.
Meisner Bruno.
Noga Eu gen.
Pauker Benzion.
Kim Chaim.
Roli Ma.yer.
Rosentower Raphael.
Schieber Simohe.
Schiffer Sigmund.
Sindler Michel.
Schonfeld Nathan.
Schneider Markus.
Schwarz Kalman.
Silber Schmerl.
Singer Abraham.

VII. Klasse A,
Badian Moritz.
Bakuliński Arthemius.
Bergmann Isak.
Blum Mechel.
Bosch Marian.
(Bukurestian Israel).
Czopp Arthur.
Dragatin Julius, Privatist.
Fleck Otto.
Goldes Otto.
Goldschmid Motio.
Gottfried Adolf.
Guttmann Adolf

VII. Klasse B,
Marcinkowski Franz.
Nastasi Ilarion.
Neuberger Moses.
Procopovicl Traian.
*RabinovicI Jancu.
Reinhardt Maximilian.
R itter Hermann.
Romek Albert.
Rosenzweig Dayid.
Schafer Arthur.
Schenkelhach Bruno.
Schor Baruch.
Semaca Alexander.
Singer Mendel.

Sobolewski Ladislaus.
Soroczynski Rudolf.
(Soyka Hugo).
Stark Rubin.
Steinbrecher Beri.
Suck Leopold.
Tarnowiecki Severin.
Trebis Athanasius, Priyatist. 
*Waldmann Moses.
Weifimann Josef.
"Welt Salomon.
W erbel Chaim.
Zumer Meer.
Zwilling Maximilian.
Hlusco Nikolaus, P riyatist 
Eberle Karl.
(Kohn Hersch).

Schiller.
Guttm ann Nisseu.
*Hellmann Chaskel.
*Hilferding Pinkas.
*Kahan Srul W olf 
Kapralik Hugo.
Kniazkij P e te r  
Knoll Simon.
Kohu Simon.
*Kulla Leon.
Landm ann Wilhelm.
Laurecki Peter.
Lichtendorf Abraham.
Lieber Menasclie.

27 Schiller.
Sobotkiewicz Franz.
Sponder Aron.
Stadler Moische.
Strzyżewski Rudolf 
Teliman Johann.
Trichter Israel.
Vitenco Isidor.
W einreb Moritz.
W essely Jo se f  
W inkler Ludwig.
W ojnarowski Ludwig.
Woloschenko Leon.
(v. Tarnoyie^chi Sophie, Priyatistin.)
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XII. Maturitatspriifungen.
1. Nachtrag zum Schuljahre 1902/1903:

Die Prtifung im H erbst 1903 fand schriftlich vom 14. bis 19. September und 
miindlich unter dem Vorsitze, des Direktors der k. k. Lelirer- rmd Lehrerinnen- 
bildungsanstalt H erm  Miehael K u s c h n i r i u k  am 23., 24. und 25. September s ta tt.

Von den Gepriiften erhielten 7 die Bewilligung die Prilfung aus je  einem 
Gegenstande am Scblusse des I. Semesters 1903/4 zu wiederholen.

Diese W iederbolungsprilfung wurde schriftlich am 4. Februar 1904 und miindlich 
un ter dem Vorsitze des k. k. Landesschulinspektors H errn Dr. K arl T u m  l i r  z am 
6. Februar 1904 abgehalten.

Yerzeichnis der im Herbsttermin 1903 und im Februartermln 1904 fiir reif erklarten Abiturienten.

U F-i ^ ri 8
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r* ̂  o
1 .1 .1

G e b u r  t  s- ® o)
§PŚ73
S3 e-i

H3ca Gewahlter
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COO

g 3 B.S-g 2 U X
O

Ort Datum
.

o fl.S
rd r-HZło 5
rsi a oca co

S)„0>
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Beruf

i Bąkowski M arian. ofitl. Czernowitz 14. Sept. 1881 7 reif Militar

2 Beck Emil . . . >1 55 28.Sept.1884 8 55 Technik

3 Di am ant Osias . . 55
Nowosielitza,

Rufiland 10. Mai 1883 7 55 55

4 de la Renotiere R.v. 
Kriegsfeld Alex. 55 Czernowitz 26. Okt,. 1885 8 55

Handels-
akademie

5 Luiz Georg . . . 55
Bukarest,
Rumanien 14. Jun i 3885 3 55 55

6 Luttinger Oiser . 55 Czernowitz 14. Feb. 1884 ■ 7 55 Technik

7 Pasternak Jakob . 55 55 10. Juni 1882 10 55
E lektro
technik

8 Schick A rthur . . 55 5’ 9. Feb. 1885 8 55 Chemie

9 Vais Janku  . . . 55
Focsani,

Rumanien 9. Mki 1882 8 55 Seehandel

1 0 W ilhelm Georg . 55
Kaliczanka,

Bukowina 1. Jann. 1883 9 55
Hochschule 

f. Bodenkuit.

11 Caraus Alcibiades . Ext. Piedekoutz,
Bukowina 27. Feb. 1882 7 55

Pliil. Natur-
wissensch.

12 Fischbach Munisch 55 Czernowitz 25 Feb. 1880 8 55 Technik

13 Frenkel Baruch . 55 55 29. Marz 1880 9 55 55

14 Stup Aron Feiwel 55 55 23. Okt. 1880 7 5?
Beamten-
laufbahn
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Beruf

15 Rosenstock Mordko effti. Lisowoe,
Galizien 19. Aug. 1882 9 reif Technik

16 Schajowicz Baruch 11 Czernowitz 23. Apr. 1882 9 11 Medizin

17 GottliebNussemM. Ext. Braila,
Rumanien 22. Ju li 1884 — 11 Technik

18 Hailpern Jakob 11 11 18.Sept. 1883 — ’ 11

19 Held lsak  . . . 11 Czernowitz 27. Jun i 1881 10 Beamten-
laufbahn

20 Popesoul Johann . 11
Alt-Broskoutz,

Bukowina 5. Febr, 1880 5 11
Beamten-
laufbahn

21 Schulbaum Berisch 11
Zylony 01- 

chowce, Buk. lG.Jann. 1881 — 11 Technik

Gesamtergebnls der Maturitatspriifungen betreffend das Schuljahr 1902 3:
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Abiturienten
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Offentliche . 43 1 — 1 10 3 2 19 6 2 29 3 — 3

Privatisten . —

Externisten . 21 11 2, 10 — —, — 4 1 5 10 — 1 1

Summę . 64 12 2 11 10 3 2 23 7 7 39 3 1 4

*) Einschliefilich der wegen 4 schrlechter schriftlicher Arheiten Zuriickgewiesenen.

2. Im Sommer 19C4.
Scbriftlich gepriift wurden 49 offentliche Schiller und 1 externer. Die sohriftliche 

Priifung land vom 9. bia 44. Mai, die miiudliche unter dem Vorsitz des k. k. o. 6. 
Uniyersitatsprofessors H erm  Dr. A. H a n  d l  am 8., 9., 11. und 13. Ju li statt.

Bei der scbriftlichen Priifung hatten die Abiturienten folgende Themen au 
bearbeiten :



-  85 -

1. I m  D e u t s c h e n :
Gruppe I: W elchen Um standen verdankt die S tadt Wien ihre gegenwartige 

Bedeutung ?
Gruppe I I :  W odurch kann m an sich um die Nachwelt verdient macheii?
Gruppe I II : Der Mensch ist m ehr oder weniger uberall das Kind des Bodens, 

auf dem er w urzelt und sich entwickełt.

2. I m  E r a n z o s i s c h e n :  

u) tobersetzung ans dem Eranzosischen ins Deutsche:
Gruppe I: Elechier, Mort de Turenne. Ploetz, Manuel de litterature franęaise, 

p. K il: II passe le Iihin . . . .  de la patrie eploree.
Gruppe I I :  Montesąuieu, Esprit de lois. Alexandre le Grand. Ploetz. pag. 302: 

II ne partit qu’apris avoir . . . dans son empire.
Gruppe I II : Ploetz, pag. 610: O souyenirs! printemps! aurore! . . . 13 Strophen.

b) Aus dem Deutschen ins Eranz6sische:
Gruppe I :  Aus Dr. Max Banners Ubersetzungsstoff S. 219 his 220: Maleslierbes, 

der am selbigen Tage . . . durch seine eigene Hand sterben.
Gruppe I I :  Ebenda S. 213 bis 241: Nach den Niederlagen . . . verm inderte sieli 

darum nicht.
Gruppe I I I :  Ebenda 8. 208 bis 209: Ein Brief Racines an seinen Sohn bis 

. . . unerschrocken w ar wie Cato.

3. I m  E n g l i s c h e u :
Gruppe I : Wihlidal, Englisc.hes Lesebuch. David Hume, p. 102. Of all the 

barbarous nations . . . p. 103 . . the were invincible.
Gruppe I I :  Ebenda William Coxe, p. 111. The House of Austria . . . p. 1 1 2 ... 

to the throne of the empire.

4. I m  R u m i l n i s c h e n :
Fericirea adeverata nu este legath de o stare anumita.

5. I m  R u t h e n i s c h e n :
I I K i i  m u r . i i  i s y n i T B a  ó y . l i m .  l i  i m e  n n r . i i i A  l i n  i i . i M J i i n i i K  , , A iU 1 r j ' 1 1 1 ’ , i i o o T a B . i e m i H  H a  

i i . i o i g u  A i i o T p i i i '  u  H i l i i l i M  r o p o w i' ?

6. l a  d e r  M a t h e m a t i k :
Gruppe I:^K Ein Kapitał von 12.000 K  ist so a.uf Zinseszinsen angelegt, dali 

es sich in 18 Jahren  verdoppeln wiirde. Es werden ihm aber am Schlusse eines jeden 
Jalires 800 K entnommen. Wie viel bleibt am Ende dieser 18 Jah re  noch łibrig?

2. Ein Dreieck ist aufzulosen, wenn gegeben sind der Elacheninhalfc f  == l'50m 3, 
das Verhaltnis einer Seite żu ihrer Hohe c : h  = 3 : 1  und der Radiu* des umschrie- 
benen Kreises R  =  2'4 m.

3. Von einem K egelstum pf ist gegeben das Verhilltnis der Summę der Radien
R -4- r  8

zur S e i te : - — = .  der Mantel m =  1944 ms und die Hohe h =  14 m. TJm wie s d ’
viel ist das Volumen des Stumpfes verschieden von jenem  eines Kegels, der dieselbe 
Oberfliiche und Basis hat?
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4. An die Parabel y 2 =  6 x werden vom Punkte  ̂ , l j  die Tangenten ge-

zogen, dereń B eruhrungspunkte mit A einen Kreis bestimmen. Man suche die Glei- 
chung dieses Kreises.

Gruppe II: 1. In einer geom etrischen Reihe ist die Summę der ersten 4 Głieder 
gleich 90, die Differenz aus der Summę der Quadrate des 1. und 4. Gliedes und der 
Summę der Quadrate des 2. und 3. Gliedes gleich 1620. W ie lau tet die Reihe?

2. Ein Dreieck, dessen eine Seite a =  12'5 m, <  f  =  62° 15' und Schwerlinie 
sa =  7'2 m gegeben sind, soli von einer Geraden, die mit der Seite b einen W inkel 
von 37° 12' bildet, halbiert werden. In  welchen Abstanden von C werden die Seiten 
a und b geschnitten?

3. Von einem geraden Kegel (r =  12 cm), dessen Mantel gleich der 3-fachen 
Grundflache ist, wird ein kleinerer Kegel so abgeschnitten, dali dessen Oberflache 
£ derjenigen des ganzen Kegels ist. W enn aus demselben eine Kugel geformt und 
in den Kegel hineingelegt wird, in welchem Kreise (r =  ?) beruhrt sie den Mantel?

4. Vom rechtsseitigen Brennpunkt der Ellipse 16 x2 -f- 25 y 2 =  400 werden 
un te r je  45° gegen die x-Achse die Leitstrahlen und in den Endpunkten derselben 
die Tangenten gezogen; wie lauten dereń Gleichungen und wie grofi ist der Inhalt 
des von denselben gebildeten Viereckes?

Gruppe I I I :  1. x2 -(- \ ^ x ‘ 5 y  — 5 =  77 — 5 y,
x2 — y 2 =  33.

2. Von 2 Beobachtern A und B, die 8 km von einander entfernt sind, wird eine 
W olke un te r den Elevationswinkeln a =  82° 18' 42" und [j =  71° 35' 28" gesehen; 
die Projektionen der Gesichtslinien auf den Horizont bilden mit der Standlinie A B  
die W inkel aj =  47° 39' 16" und (ij =  55° 11' 25". W ie hoch ist die Wolke und wie 
weit von jedem  Beobachter entfernt?

3. Einer regelmafiigen, 4-seitigen Pyramide mit der Bąsiskante a =  6 m wird 
eine Kugel eingeschrieben. I)urch den Schnittpunkt der Hohe m it der Kugel, welcher 
die Hohe im Verhaltnisse 3 :2  teilt, wird ein P yram idenstu tz bestimmt. Man berechne 
die Oberflache und das Volumen dieses Stutzes.

4. Die Hyperbel 9 x2 — 16 y 2 =  144 wird von einer Geraden beruhrt, welche 
zur Geraden y  — 4 x — 3 parallel lauft. Man bestimme den Winkel, den die zum 
Beriilirungspunkt gezogenen Leitstrahlen mit einander bilden und den kiirzesten 
Abstand der gegebenen Geraden von der Hyperbel.

7. I n  d e r  d a r s t e l l e n d e n  G e o m e t r i e :
Gruppe I :  Gegeben sind 2 sich schneidende Ebenen und 3 Punkte a, b, c; man 

suche jenen Punkt, der von den Ebenen einerseits, von a, b, c, andererseits gleichen 
Abstand hat

2. In  einer schiefen Ebene liegen 2 parallele Gerade; es soli ein dieselben 
beriihrender Kreis so beschrieben werden, dafs er durch einen zwischen denselben 
liegenden Punkt a geht;. dieser Kreis ist die Basis eines geraden Kegels von belie- 
biger Hdhe, welcher nach einer Parabel geschnitten werden soli

3. Es ist der Schatten, welchen eine Gerade auf eine Kugelflache wirft, so 
wie samtliche Schatten der Kugel auf die Projektionsebenen zu bestimmen, wenn 
der L ichtstrahl parallel zur y. Projektionsebene ist.

4. Eine dreiseitige Pyram ide hat zur Basis ein gleichseitiges Dreieck (Seiten- 
lange s =  4 cm) in der horizontalen Projektionsebene. Zwei Seitenflkchen bilden 
m it der Basisebene einen W inkel von 60°, die Hohe der Pyramide ist D/a mai so
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groB ais eine Grundkante. Es ist die Pyramide darzustellen und sind die Durchstofi- 
punkte mit einer schiefen Geraden zu bestimmen.

Gruppe I I :  Es sind 3 windschiefe Gerade L, M und N gegeben; es ist eine 
gerade Parallele zu ziehen, welche L und M schneidet und zu N parallol ist.

2. In  einer schiefen Ebene liegen 3 sich schneidende Gerade L, M und N, ein 
die Geraden beriihrender Kreis ist die Basis eines geraden Kegels von beliebiger 
Hohe, welcher nach einer Parabel geschnitten werden soli.

3. Es ist der Schatten einer Geraden auf eine schiefe Zylinderflache, sowie 
siimtliche Schatten dieser Flachę auf die Projektionsebenen filr den L ichtstrahl 45° 
zu bestimmen.

4. Eine gerade Pyram ide ist durch eine schiefe Ebene zu schneiden und das 
yollstandige Netz des Pyram idenstum pfes zu bestimmen.

Gruppe III. 1. Eine Ebene E und eine Gerade L aufierhalb derselben sind ge
geben. Es ist der geometrische Ort aller der Punkte zu konstruieren, die von der 
Ebeue die Entfernung m =  3'5 cm von der Geraden die Entfernung n =  2'5 cm haben.

2. Eine Kugel vom Radius r  =  3'5 cm, die beide Projektionsebenen beriihrt, 
ist durch eine schiefe Ebene derart zu schneiden, dafi der Schnittkreis die beiden 
Spuren der Ebene beruhrt. Sodann ist der Schnitt sam t seinen beiden Durchmessern 
in w ahrer Grofie zu konstruieren.

3. An einem geraden Kegelstumpfe, der mit der kleineren Grundflache auf der 
horizontalen Projektionsebene aufruht, sind samtliche Schattenkonstruktionen aus- 
zufuhren (bei Parallelbeleuchtung).

r  =  1‘5 cm 
R  =  3 cm 
h =  3 5 cm

4 Ein Prisma zu konstruieren, wenn die Basis ein regelmafiiges Sechseck, die 
beiden Neigungswinkel (a =  45°, (3 =  60°) zweier anliegender Seitenflachen zur 
Grundflache und der Abstand der beiden Grundflachen gegeben ist.

r  =  3 cm (Radius des dem Sechseck umschriebenen Kreises) 
h =  7 cm (Abstand der beiden Grundflachen).

E r g e b n i s :  Auf Grund der schriftlichen Prtifung wurden 3 offentliche Schiller 
zum ersten Małe reprobiert. D er mtindlichen Prtifung unterzogen sich 26 offentliche 
Schiller und 1 ex terner; davon erhielten 5 oflentliche Schiller das Zeugnis der Reife 
m it Auszeichnung, 17 offentliche Schiller wurden filr „reif“ erklart, 3 offentliche er
hielten die Bewilligung, die Priifung aus je  einem Gegenstande nach den Ferien zu 
wiederholen und 1 oftentlicher und 1 externer Schiller wurden auf 1 Ja h r repi-obiert.

Verzeichnis der im Sommertermine 1904 fiir reif erklarten Abiturienten.
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Kundmachung, betreffend das Schuljahr 1904/5.

I. Eroffnung des Schuljahres.

Das Schuljahr 1904/5 wird am 4. September 1904 urn 8 TThr truli m it dem 
heiligen Geistamte eroffnet werden. Am Montag, den 5. September um 8 Uhr friih 
haben sich alle Schiller in ihren Klassen zu versammeln. wo die Verlesung der Diszi- 
plinarordnung stattfinden und der Stundenplan bekanntgegeben werden wird. Der 
regelmafiige U nterricht wird am 5. September um 3 Uhr nachm ittags beginnen.

II. Aufnahme in die I. Klasse.

Die Aufnahme in die I. Klasse findet am 15. und 16. .Tuli und am 1., 2., even- 
tuell 3. September statt. Die A n m e l d u n g e n  zur Aufnahme in die I. Klasse im 
H erbstterm in schliefien am 2. September um 10 U hr yorm ittags. Die neueintrotenden 
Schiller haben sich an einem der genannten Tage in Begleitung ihrer E ltern  oder 
dereń S tellyertreter zwischen 8 und 10 U hr yorm ittags in der Direktionskanzlei zu 
melden, durch Vorlage des Tauf- oder Geburtsscheines nachzuweisen, dali sie das 
10. Lebensjahr schon yollendet haben oder bis Ende des Kalenderjahres yollenden 
werden, und falls sie aus einer oflentlichen Volksschule kommen, ein vom Leiter 
dieser Schule ausgestelltes Frequentationszeugnis mitzubringen, in welchem die Noten 
aus der Religionslehre, aus der deutschen Sprache und aus dem Rechnen enthalten 
sind. Vor der Beibringung eines legalenTauf- oder Geburtsscheines kann kein Schiller 
zur Aufnahmsprilfung zugelassen werden. W erden s ta tt des Frequentationszeugnisses 
die Schulnachriohten yorgelegt, dann miissen in diesen die Leistungen in der deutschen 
Sprache durch e i n e N o t ę  bezeichnet sein und haben dieselben die Bemerkung der 
betreftenden Schulleitung zu en thalten : „H at seinen Abgang an eine Mittelschule 
angemeldet.11 Aus der dritten Klasse, d. h. dem 3. Schuljahr einer Volksschule kann 
kein Schiller in eine Mittelschule iibertreten. Die E ltern haben bei der Anmeldung 
die M uttersprache ihres Sohnes und jene Landessprache (Rumanisch oder Ruthenisch) 
anzugeben, die derselbe an der A nstalt ais obligaten Gegenstand lernen soli. Uber 
die wirkliche Aufnahme entscheidet die Aufnahmsprilfung, die n u r  an den oben 
genannten Tagen, und zwar schriftlich von 10 bis 12 U hr yorm ittags und miindlich 
von 3 bis 5 Uhr nachm ittags stattfindet.

Bezilglich der Aufnahmsprilfung fiir die I. Klasse gelten folgende Bestimmungen:
1. Die Aufnahspriifung aus der Religionslehre ist nur miindlich, aus der 

deutschen Sprache und dem Rechnen schriftlich und miindlich yorzunehmen.
2. In  der Religion werden jene Kenntnisse yerlangt, die in den ersten vier 

Klassen der Volksschule erworben werden konnen.
3. In  der deutschen Sprache wird yerlangt: Fertigkeit im Lesen und Schreiben 

(auch der lateinischen Schrift), Kenntnis der Elemente der Form enlehre und Fertigkeit 
im Analysieren einfach bekleideter Satze.

4. Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in ganzen Zahlen 
notwendig.

5. Die Analyse einfach bekleideter Satze und die Lesung von Textaufgaben 
wird auch bei der schriftlichen Priifung yerlangt.

Eine W iederholung der Aufnahmsprilfung in die 1. Klasse an einer und derselben
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oder an einer anderen Mittelschule mit. der Rechtswirksamkeit tur das uumittelbar 
folgende Schuljahr ist zufolge hohen M inisterialerlasses voin 2. Janner 1886, Z. 85, 
unzulassig.

Eine unter falschen Angaben erschlichene Anfnalmie hat die Entfernung des 
Sohillers von der A nstalt zur Folgę.

III. Aufnahme In die II. bis VII. Klasse.
Schiller, die der gr.-or. Oberrealschule noch nicht angelioren und in eine hohere 

ais die I. Klasse eintroten wolien, haben sich am 29., 30. und 31. August z^-ischen 
10 und 12 Uhr vorm ittags bei der Direktion zu melden, den Tauf-oder Geburtsschein 
und die Studienzeugnisse yorzulegen und nachzuweisen, dafi sie ihren Abgang von 
der friiheren A nstalt ordnungsmafiig augemeldet haben.

Am 1. September werden Anmeldungen zu Aufnahmspriifungen in hohere 
Klassen nicht mehr entgegengenommen.

Schiller, welche ihre Studien unterbrochen haben, milssen zufolge h. Ministerial
erlasses vom 6. Oktober 1878, Z. 13510, auch w ena sie durch Wiederholung der Klasse 
ihre Studien fortsetzen wolien, sich einer Aufnahmspruiung unterziehen. F iir jede 
Aufnahmspriifung in eine hdhere ais die erste Klasse ist im yorhinein eine Taxe von 
24 K zu erlegen.

Die Aufnahmspriifungen, sowie die W iederholungs- und Nachtragsprufungen 
werden am 1., 2. und 3 Septem ber abgehalten werden. Anmeldungen in der Direktions- 
kanzlei. Die dieser A nstalt schon angehorenden Schiller haben sich am 1., 2. oder 3. 
September zwischen 10 und 11 Uhr yorm ittags behufs ihrer Konskription in ihren 
Klassenlokalen einzuflnden. Doch kann ihre Einschreibung nur dann wirklich erfolgen, 
wenn sie das Zeugnis ilber das II. Semester des yergangenen Scliuljahres yorweisen 
und 4 K (Lehrm ittel-und Spielbeitrag, sowie Tintengeld) entrichten. Ferner h a t je d e r  
Schiller bei der Einschreibung ein auf den yorgedruckten Formularen geschriebenes, 
in allen Rubriken ausgefiilltes und vom Vater oder dem yerantwortlichen Aufseher 
unterschriebenes Nationale dem H errn Ordinarius zu iiberreichen. Auch gewesene 
Schiller der A nstalt bediirfen, wenn sie einmal aus was irnmer fiir einem Grunde 
den regelmafiigeu Einschreibungsterm in yersaum t haben, zu ihrer W iederaufnahme 
der Bewilligung des hohen k. k. M inisterium s fiir K ultus und Unterricht. Die Schiller 
werden auch aufmerksam gemacht, dafi sie am U nterrichte nur dann werden teilnehmen 
diirfen, wenn sie mit allen Biichern und A tlanten und m it den Requisiten fiir das 
geometrische und Freihandzeichnen yersehen sein werden. Die Bilcher miissen in 
einem noch brauchbaren Zustande sein. Das Schulbiicheryerzeichnis nennt die zulassigen 
Auflagen ausdriicklich, andere Auflagen werden nicht geduldet werden. Schiller und 
E ltern werden daher vor dem yorzeitigen und dem Ankaufe unzuliissiger Biicher 
gewarnt. Da das Turnen in allen K lassen ein obligater Gegenstand ist, hat sich auch 
jeder Schiller m it einem Paar Turnschuhen, und zwar nur solchen aus Leinwand mit 
Gummisohle zu yersehen.

IV. Geldletstungen.
Alle neu eintretenden Schiller haben eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h, einen 

Lehrm ittelbeitrag von 2 K, einen Jugendspielbeitrag von 1 K und das Tintengeld 
mit 1 K, ferner fiir 1 Exem plar der Broschiire ..Belehrung fiir Kost- und Quartiergeber“ 
10 h, fiir die „Disziplinarordnung“ 6 h, Schiller endlich, die in die I. Klasse aufge- 
nommen werden sollen, fiir das Prillungsheft 8 h zu entrichten; zusammen 8 K  36 h, 
beziehungsweise 8 K 44 h.
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Von der Zahlung des Lehrm ittelbeitrages nnd der Aufnahmstaxe kann kein 
Schiller befreit werden.

Das Schulgeld betrag t 40 K per Semester und ist von den Schiilern der I. Klasse 
im Laufe der ersten drei Monate, von den Schiilern der II. bis VII Klasse in den 
ersten zwei Monaten beim Landeszahlam te, Hauptstiafie Kr. 24, zu entrichten. Die 
Direktion und die Mitglieder des Lehrkorpers nehmen Schulgeldzahlungen n i c h t  
entgegen. Zahlungspflichtig ist jeder Schiller, der nich*-, bereits m ittelst Erlasses des 
h. k. k. Landessohulrates befreit ist, oder der der Befreiung zufolge der erhaltenen 
Zeugnisnoten wieder verlustig geworden is t Schiilern der ersten Klasse kann unter 
bestimmten Bedingungen die Zahlung des Schułgeldes fiir das I. Semester bis zum 
Schlusse desselben gestundet werden. Schiilern, welche der Zahlungspflicht nicht 
nachkommen, wird der weitere Schulbesuch verwehrt.

Jene Schiller, welche um die ganze oder halbe Schulgeldbefreiung einreichen 
wollen, haben das betreffende mit einem Arrnuts- (oder Mit.tellosigkeits-) und dem 
le tzten  Semestralzeugnisse belegte Gesuch innerhalb des ersten Monates eines jeden 
Sem esters einzubringen. Die Armutszeugnisse diirfen nicht tiber ein Jah r alt sein, 
m iissen auf dem yorgeschriebenen Form ulare ausgefertigt, in allen Kubriken sorg- 
faltig ausgefiillt und a) vom Czernowitzer Stadtm agistrate, beziehungsweise vom 
Geraeindeamte und der k. k. Bezirkshauptmannschaft. //) von der geistlichen Behorde 
(d. h. dem Pfarram te oder K ultusvorstand), c) vom Steueram te und d) vom Grund- 
buchsamte bestatig t sein. Armutszeugnisse, denen auch nur eine dieser Bestiitigungen 
fehlt, sind ungiltig. Da nun die Ausstellung solcher Zeugnisse haufig liingere Zeit 
in Anspruch nimmt, so ist es ratsam , sich dieses schon wiihrend der Sommerferien 
zu besorgen. Uberhaupt. sollen alle Schiller, die irgend welche Benefizien erwarten, 
jederzeit nachstehende Dokumente bereit und in Ordnung halten: 1. den Tauf- oder 
Geburtsschein, 2. die Studienzeugnisse, 3. das Armuts- oder Mittellosigkeitszeugnis 
und 4. den Heimatschein.

V. Hausliche Aufsicht und Gesundheitspflege.

Da eine sorgfaltige hausliche Aufsicht und rationelle Gesundheitspflege zu 
einem guten Erfolg in S itten  und Eortgang unbedingt notwendig ist, so werden die 
E ltern und Yormiinder hierm it im eigenen Interesse ersucht, derseiben die grofite 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der hochlobliche k. k. Landesschulrat hat unter dem 
Titel: ,.Belehrung fiir Kost- und Quartiergeber“ eine Broschiire herausgegeben, die 
des Naheren die Forderungen enthalt, welche die Schule an das Haus stellen mufi, 
wena sie ihrer Aufgabe immer und in allem gerecht werden soli. Diese Broschiire 
ist in der A nstalt um den Preis von 10 h per Sttick erhiiltlich und wird von der 
Direktion allen E ltern zugestellt werden, die ihre Sohne in diese Schule aufnehmen 
lassen und dereń Aufgabe es ist, dafiir Sorge zu tragen, dafi jenen Forderungen 
auch wirk^ph entsprochen werde. Die Direktion ist auch bereit, den E ltern bei der 
U nterbringung ihrer Kinder ratend zur Seite zu stehen.

Haushaltungsvorstiinde, welche geneigt sind, unter den Yoraussetzungen der 
Schule Zoglinge in K ost und Quartier zu nehmen, konnen ihre Adresse der Direktion 
schriftlich bekanntgeben.

W as insbesondere die Gesundheitspflege anlangt, dereń Bedeutung fiir die 
Erziebung der Schuljugend immer m ehr gewiirdigt wird, so mufi den E ltern und den 
Pflegern von Kostzoglingen der Bezug der Broschiire: Leo Burgerstein, Zur haus- 
1 ichen Gesundheitspflege der Schuljugend, Wien, k. k. Schulbiicheryerlag, Preis 10 h
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dringend empfohlen werden. Diese Broschiire ist auch in rumanischer und ruthenischer 
Ubersetzung erschienen. U nbem ittelte Eltern, beziehungsweise Pfleger von Kost- 
zoglingen konneu dieselbe aus der Lehrerbibliothek der Anstalt entlebnen.

VI. Lehrbiicher pro 1904.05.
Religionslehre g r . - o r . : I. Klasse. Coca Cali strat, Geschichte des alten Testamentes. 

2. And., broch. 2, geb. 2'10 K.
II. Klasse. Coca Calist,., Geschichte des neuen Testamentes. 1. Aufl., broch. 1'70 K.
III. Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Glaubens- und Sittenlehre. 1. Aufl., 
bi-och. 194.
IV. Klasse. Stefanelli Juven., Orthodoxe Liturgik. 1. Aufl., geb. 2 K.
V. Klasse. Coca Calistrat, AUgemeine und spezielle Dogmatik. 1. Aufl., broch. 
2-60, geb. 2-70 K.
VI. Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Sittenlehre. 1. Aufl., broch. 1’40, geb. 1'50K
VII. Klasse. Coca Calistrat, Geschichte de^ gr.-ort. Kirche fiir Realschulen
I. Aufl.; broch. 1'90, geb. 2 K.

— r o m . - k a t h . : I. Klasse. Grofier Katechismus der katholischen Religion. Salz
burg 1896, 1. Aufl., broch. 80 h.
II. Klasse. Z etter Karl, Geschichte der gottl. Offenbarung des alten und neuen 
Buudes fur Realschulen. 1. Aufl., geb. 2‘50 K.
III. Klasse. Z etter Karl, Kath. Liturgik, Religionslehrbuch ftir Mittelschulen.
4. Aufl., 3. und 2. Aufl. noch zuliissig, geb. 2‘30 K.
IV. Klasse. Konig A rthur Dr., Lehrbuch fiir den kath. Religionsunterricht in 
den oberen Klassen der Realschulen. I. K urs : Allgem. Glaubenslehre. 10. Aufl.,
8. und 9. Aufl. noch zulassig, bi’och. l'C8, geb. 2'16.
V. Klasse. Konig Arthur, III. K urs : Besondere Glaubenslehre. 10. Aufl., 8. und
9. Aufl. noch zulassig, broch. 1'68. geb. 2T6 K.
VI. Klasse. Konig A rthur Dr.. IV. K urs: Sittenlehre. 10. Aufl., 8. und 9. Aufl. 
noch zulassig, broch. 1'20, geb. 1'68.
VII. Klasse. Bader Meinrad, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 4. Aufl., broch. 
1-60, geb. 190 K.

— m o s a i s c h :  I. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels. 1 Heft, 15. Aufl., 14. Aufl. 
noch zulassig, geb. 96 h
II. Klasse. W olf G., Geschichte Israels. 2. Heft, 14. Aufl., 13. Aufl. noch zu
lassig, geb. 1'04 K.
III. Klasse W olf G., Geschichte Israels. 3. Heft, 10. Aufl., 9. Aufl. noch zu
lassig, geb. 96 h.
IV. Klasse. WTolf G., Geschichte Israels. 4. Heft, 10. Aufl., 9. Aufl. noch zu
lassig, broch. 84 li.
V. Klasse. Brann M. Dr., Lehrbuch der jiidischen Geschichte. I. Teil, 2. Aufl.,
1. Aufl. noch zulassig, geb. 1'60 K.
VI. Klasse. Brann M. Dr.. Lehrbuch der jiidischen Geschichte, II. Teil, 1. Aufl., 
geb. p60 K.
VII. Klasse. Philippson Ludwig, Die israelitisohe Religionslehre. 1. Aufl., 
geb. 3-20 K.

Deutsche Sprache. I.—IV. Klasse. Willomitzer Pr. Dr., Deutsche Grammatik. 10 Aufl., 
9., 8. und 7. Aufl. noch zulassig, broch. 2. geb. 2 40 K.
I.—'VII. Klasse. Regeln fiir die deutsche Rechtschreibung nebst W orterver- 
zeichnis. Kleine Ausg., broch. 20 h.
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I. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, 1. Teil, 10. Aufl., 5.—9. Anfl. 
noch zulassig, broch 1'60, geb 248 K.
II. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, II. Teil, 8. Aufl., 4 .-7 .  Aufl. 
noch zulassig, broch. 1'92, geb. 2'40 K.
III . Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, III. Teil, 8. Aufl., 4.—7. Aufl. 
noch zulassig, broch. 1 80, geb. 2'30 K.
IV. Klasse. Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch, IV. Teil, 8. Aufl., 4.—7. Aufl. 
noch zulassig, broch. 1'60, geb. 2'10 K.
V. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fur osterr. Realschulen,
V. Teil. 6. Aufl., 4. und ó. Aufl. noch zulassig, broch. 2'20, geb. 2'70 K.
VI. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fur osterr. Realschulen,
6. Teil, 4. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, broch. 2'12, geb. 2'50 K.
VII. Klasse. Kummer-Steyskal, Deutsches Lesebuch fur osterr. Realschulen,
7. Teil, 4. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, broch. 2'30. geb. 2'70 K.

Franzosische Sprache. I. und II. Klasse. Fetter-A lscher, Lehrgang der franzosischen 
Sprache, I. und II. Teil, 11. Aufl., 10. Aufl. noch zulassig, geb. 2'50 K.
I I I .—VII. Klasse. Fetter-A lscher, Grammaire franęaise, 2. Aufl., 1. Aufl. noch 
zulassig, broch. 2 60, geb. 3 K.
III . Klasse. F e tte r Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, III . Teil,
5. Aufl., 4. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. 1'24, geb. 164 K.
IV. Klasse. F e tte r Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, IV. Teil,
6. Aufl., 5., 4. und 3. Aufl. noch zulassig, broch. 2'10, geb. 2 50 K.
V. —VII. Klasse. F e tte r Johann, Lehrgang der franzosischen Sprache, V. Teil,
4. Aufl., 3. und 2. Aufl. noch zulassig. broch. 1'60, geb. 2 K.
V.—VII. Klasse. Bechtel, Franzosische Chrestomatie. 5. Aufl., 4. Aufl. noch zu
lassig, broch. 4. geb. 4'48 K.

Englische Sprache (ais Freifach). IV. Klasse. Swoboda W., Elementarbuch der eng- 
lischen Sprache fur Realschulen. 1. Aufl., broch. 1'90, geb. 2'20 K.
V. und VI. Klasse. Nader-W iirzner, Englisches Lesebuch f. h. Lehranstałten.
5, Aufl., 4 Aufl. noch zulassig, broch. 4'56, geb. 516 K. Kellner. Sonnenburgs 
Englische Grammatik. 3. Aufl., broch. 240, geb. 2'80 K.

Rumanlsche Sprache. Abteiłung fiir R u i l i i n e n .  I.—IV. Klasse. Popovici Eus. Ru- 
manische Grammatik. 1. Aufl., broch. 2'60, geb. 3 K.
I. Klasse. Stefureac St., Carte de cetire. 2. Aufl. von Popovici. broch. P70, 
geb. 240 K.
II. Klasse. Bumbac J., LecturS, scolarh. 1. Aufl., broch. 2'50 K.
III. Klasse. Stefureac S t , Rumanisches Lesebuch, III . Teil. 1. Aufl., geb. 2'70K.
IV. Klasse. Stefureac-Buliga, Rumiinisches Lesebuch, IV. Teil, broch. 2'50, 
geb. 270 K,
V. Klasse. Simionoyici, Carte de cetire 1. Aufl., broch. 3'30, geb. 3'50 K.
VI. Klasse. Pumnul A., Rumanisches Lesebuch, IV. Teil, 1. Heft. 1. Aufl., 
geb. 240 K.
VII. Klasse. Pumnul A., Rumanisches Lesebuch, IV. Teil, 2. Heft. 1. Aufl., 
broch. 2 K.
Abteiłung fttr N i c h t r u m & n e n .  I. und II. Klasse. Nastasi J., Rumanisches 
Sprach- und Lesebuch. 1. Aufl., geb. 2'24 K.
II. Klasse. Jeremieyioi, Carte de cetire, anul I I  si III., geb. 70 h.
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III. und IV. Klasse. Bodnarescul, Rumanisches Sprach- und Lesebuch. 1. Aufl., 
geb. 2-60 K.
III. und IV. Klasse. Bodnarescul, Grammatik zum ruman. Sprach- und Lese
buch, 2. Aufl., geb. 2 K.
IV Klasse. Stefureac, Carte de cetire, II. Teil. 1. Aufl., broch. 2T0, geb. 2'50 K.
V. Klasse. Stefureac, Carte de cetire, III . Teil, 1 Aufl., broch. 2'30, geb. 2'70 K.
VI. Klasse. Stefureac-Buliga, Carte de cetire, IV. Teil. 1. Aufl., broch. 250, 
geb. 2-70 K.
VI. und VII. Klasse. Popea, Caractere morale. 1. Aufl., broch. 2'60 K.
VII. Klasse. Simionovici, Carte de cetire. 1. Aufl., broch. 3-30, geb. 350 K.
V. — VII. Klasse. M anliuJ., Gramatica romana, I. Teil (Etimologia). broch. 2-40 K. 
Manliu J., II. Teil, Sintaxa, broch. 2’40 K.

Ruthenische Sprache. Abteilung fiir R u t h e n e n .  S—IV. Klasse. Smal-Stocki-Gartner, 
Ruthenische Grammatik. 1. Aufl., geb. 2 K.
1. Klasse. Szpoynarowski S., Ruthenisches Lesebuch fur die I. Klasse. 1. Aufl., 
geb. 2'60 K.
II. Klasse. Szpoynarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die II. Klasse der 
Mittelschulen. 1. Aufl., geb. 2'80 K.
III. und IV. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. Klasse 
der Mittelschulen, 1. Aufl., geb. 2'40 K.
V. Klasse. Luczakowski C., Musterstiicke fiirPoesie und Prosa, 1. Auli , geb. 3-60 K.
VI. Klasse. Barwinski A., Auszug aus der nationalen ukrainisch-ruthenischen 
L iteratur des XIX. Jahrhunderts, I. Teil, 3. Aufl., geb. 3 K.
VI. Klasse, 1. Sem. Ogonowski O., A ltruthenische Chrestomatie, 1. Aufl., 
broch. 4 K.
VII. Klasse. Barwinski A., Auszug aus der nationalen ruth. L iteratur, II. Teil,
2. Aufl., broch. 4'40 K.
Abteilung fiir N i c h t  r u t h e n e n .  I. u. II. Klasse: Popowicz Em., Ruthenisches 
Sprachbuch, I. Teil, 1. Aufl., geb. 2 K.
II. Klasse. Ruthenisches Lesebuch fur die III. und IV. Volksschulklasse, geb. 1 K.
III. und IV. Klasse. Popowicz Em., Ruthenisches Spx-achbuch, II. Teil, 1. Aufl., 
geb. 2'50 K.
V. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die III. Klasse der Mittel
schulen, 1. Aufl., geb. 2'40 K.
V. —VII. Klasse. Popowicz-Szpoynarowski, Ruthenisches Sprachbuch, III. Teil 
(Satzlehre), 1. Aufl., broch. 1, geb. 110 K.
VI. und VII. Klasse. Barwinski A., Auswahl aus der ukrainisch-ruthenischen 
L iteratur fiir Lehrerbildungsanstalten, geb. 3 K.

Geographie und Geschichte. I. K lasse. Richter, Geographie, 5. Aufl., broch. 2'85, geb. 3 35 K. 
I I .—IV. Klasse. Supan A., Lehrbuch der Geogi-aphie fiir Mittelschulen, n u r
10. Aufl., broch. 2, geb. 2'40 K.
11. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschichte fiir die unteren Klassen 
der Mittelschulen, I. Teil, 4. verbesserte Aufl., 2. und 3. Aufl. noch zulassig, 
broch. 1'40, geb. 2 K.
III. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschichte iiir die unteren Klassen 
der Mittelschulen, II. Teil, 4. verbesserte Aufl., 2. und 3. Aufl. noch zulassig. 
broch. 1 "20, geb. P70 K.
IV. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschichte fiir die unteren Klassen
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der Mittelschulen, III. Teil, 4. verbesserte Aufl., 1. bis 3. Aufl. noch zulassig, 
broch. 1'40, geb. 2 K.
V. Klasse Zeehe-Rebhann, Alterfcum fiir Realschulen. 1. Aufl., broch 2, geb. 2'40 K.
VI. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschichte f. d. oberen Klassen der 
Mittelschulen, II. Teil. 4. Aufl., 1.—3. Aufl. noch zulassig,broch. 290, geb. 2 60 K.
VII. Klasse. Mayer Fi\ M., Lehrbuch der Geschichte f. d. oberen Klassen der 
Mittelschulen, III. Teil. 2. Aufl., 1. Aufl. noch zulassig, broch. 130. geb. 2 K.
VII. Klasse. L a n g F r , Vaterlandskunde fiir die VII. Klasse. 1. Aufl.. broch. P60. 
geb. 2T0 K.
A t l a n t ę n .  I. Klasse. Richter E. Dr., Schulatlas. geb. 6 K.
II.--V II. Klasse. Kozenn B., Geogr. Atlas f. Mittelsch., herg. v. Hardt-Schm idt. 
39. Aufl., 37. und 38. Aufl. noch zulassig, broch. 7 4. geb. 8 K.
II. Hannak-Umlauft, H istorischer Schulatlas I. Teil, 6. Aufl., 4. u. 5. Aufl. noch 
zulassig, broch. P20, geb. 160 K.
III. u. IV. Klasse. Hannak-Umlauft, H istorischer Schulatlas II. Teil. 6. Aufl.. 
4. u. 5. Aufl. noch zulassig, geb. 2‘32 K.
V. Klasse. Putzger F. W., H istorischer Schulatlas zur alten. m ittleren u. neuen 
Geschichte. 25. Aufl., geb. 3 60 K.
VI. u. VII. Klasse. Hannak-Umlauft, H istorischer Schulatlas, II. Teil. 6. Aufl.
4. u. 5. Aufl. noch zulassig, geb 2 32 K

Mathematik. I. u. II. Klasse. Gloser M., Lehrbuch der Arithm etik f  d. I. u. II. Klasse 
d. Realschulen, 5. Aufl-, 4. Aufl. noch zulassig, geb. l -80 K.
III. Klasse. Gloser M., Lehrbuch der Arithmetik f. d. III . Klasse d. Realschulen,
5. Aufl., 4. Aufl. noch zulassig, geb. 1'30 K.
IV. —VII. Klasse. v. Moenik Fr., Arithmetik und Algebra fiir obere Klassen,
IV. , V. u. VI. Klasse 27. Aufl., 26. Aufl. noch zulassig, broch. 330, geb. 
380 K. VII. Klasse n u r  25. Aufl., broch. 3 30, geb. 3’80 K.
V. —VII. Klasse. v. Moćnik Fr., Geometrie f. d. oberen Klassen d. Realschulen, 
n u r  23. Aufl., broch. 3'30, geb. 3'80 K.
V.—VII. Klasse. v. Moćnik Fr., Filnfstelliges Logarithmenbuch. 1. Aufl., broch., 
1-20 K.

Naturgeschichte. 1. u. II. Klasse, 1. Semester. Latzel-Mick, Pokornys Tierreich. n u r  25. 
Aufl., broch. 2'20, geb. 2'70 K.
I. u. II. Klasse, 2. Semester. Pokornys Pflanzenreich (von Fritsch). Ausg. B. 
23. Aufl., 22. Aufl. noch zulassig, geb. 3'60 K.
V. Klasse. W retschko-Heimerl, V’orschule der Botanik. 7. Aufl., 6. Aufl. noch 
zulassig, geb. 3 K.
VI. Woldrich J., Zoologie. 9. Aufl., 8. Aufl. noch zulassig, broch. 2'70, geb. 3'20 K.
VII. Klasse. Hochstetter-Bisching, Mineralogie und Geologie. 17. Aufl., 13. u. 
15. Aufl. noch zulassig, broch. 2 50, geb. 3 K.

Chemie. IV. Klasse. M itteregger J., Anfangsgriinde der Chemie und Mineralogie.
6. Aufl., 5. Aufl. noch zulassig, broch. P40, geb. 1'90 K.
V. Klasse. M itteregger J., Lehrbuch der Chemie f. Oberrealschulen, I. Teil, 
Anorganische Chemie. 9. Aufl., 8. Aufl. noch zulassig, broch. P92, geb. 2'42 K.
VI. Klasse. M itteregger J., Lehrbuch der Chemie f. ob. KI., 2. Teil, Orga- 
nische Chemie n u r  7. Aufl., broch. P72. geb. 2’20 K .

Physik. I I I  u. IV. Klasse. W alleuiin J., Haturlelrre f. d. uuteren  K lassen d. Real
schulen, 3. Aufl., 2. Aufl. noch zulassig, broch. P80, geb. 2'20 K.
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VI. u. VII. W allentin J., Lehrbuch der Physik f. d. oberen Klassen, Ausg. 
f. Realschulen 10. Aufl., 9. Auli. noch zulassig, brooh. 240, geb. 2'80 K. 

Geometrie. I. Klasse. Rossmanith-Schober. Geometrische Form enlehre f. d. l.K lasse, 
n u r  6. Aufl., broch. 0'70, 1-10 K.
I I .—IV. Klasse, Bossmanith-Schober, Grundziige der Geometrie, I I .—IV. Klasse,
8. Aufl., 6. u. 7. Aufl. noch zulassig, broch. 1’90, geh. 2 30 K.
D arstellende: V.—VII. Klasse. Smolik, Darstellende Geometrie, n u r  2. Aufl. 
broch. 3'50, geb. 4 K.

Freihandzeichnen. I .—VII. Klasse Vorlagen und Modelle nach dem Verzeichnisse der 
fur den U nterricht an Mittelschulen zulassigen Lehrmittel, Apparate und 
Modelle.

Stenographie. IV.—VII. Scheller Fr., Lehrbuch der GabelsbergeFschen Stenographie. 
10. Aufl., 4 .-9 . Aufl. noch zulassig. geb. 3'60 K.

H ilfsbiicher:
Rumanisch. Abteilung fur Rumanen. VI. u. VII. Klasse. Saineanu B., Autori romani 

moderni. 2. Aufl., geb. 3'20 K.
VI. u. VII. Klasse. Hodos E., Manuał de istoria literaturei romane. 2. Aufl. 
broch 2 K.
Abteilung f. Nichtrumanen. II. -  VII. Klasse. Alexi, W orterbuch, deutsch-rum., 
rum -deutsch.


