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Der LóB.
[Eine geologiscłie Studie].*)

Der Lófi ist eine Erde von lehmigem Aussehen; der Laie nennt in 
der Tat diese Bodenart, wo sie ihm aufgeschlossen erscheint, Lehm. Dem 
geiibten Auge des Fachmannes dagegen werden beim Lófi, und zwar schon 
an jedem Handstiicke, so viele wesentliche und charakteristische Eigen- 
schaften auffallen, dafi er sofort an diesem pelitischen Gesteine seine 
Diagnose auf Lófi und nicht auf „gewóhnlichen Lehm“ treffen wird; eine 
Verwechslung zwischen den zwei genannten Tongesteinen ist also beim 
Fachmanne ausgeschlossen.

Was nun den N a r n e n  „Lófi“ betrifft, so ist derselbe unbekannter 
Herkuntt.*) Die Bezeichnung ist eine volkstiimliche und wurde zuerst im 
Rheintale auf eine daselbst verbreitete Bodenart angewandt; von hier aus 
wanderte der Name allmahlich in die wissenschaftliche Nomenklatur der 
verschiedenen Sprachen.a)_ In der Umgebung von Wien wird der Lófi auch 
der „leichte Grund“ genannt,3) die Chinesen nennen ihn ,,hwang-tu“4) 

. oder die gelbe Erde.

i. Physische Beschaffenheit des Loftes.
Die F a r b ę  des Lófies ist iiberall, wo derselbe typisch auftritt, gelb; 

und zwar nicht rein-gelb, sondern vielmehr in allen seinen Nuancen. Das 
arn meisten vorkommende „braungelb" riihrt von der geringen Mcnge des 
im Lófi, wie in den meisten Tonarten vorkommenden Eisenoxydhydrates 
her, das „graugelb“ wird voti der des Kalkes kommen. Wenn Hilber in 
Ostgalizien neben „lichtgelb“ auch an einzelnen Stellen „grun“ B) ais Farbę 
des typischen Lófies konstatieren konnte, so ist dieser Fali ein streng ver- 
einzelter und wird auf lokale Umstande zuriickzufuhren sein.

*) Mit der Veroffentlichung dieser Studie bczweckt der Verfasser nichts anderes, ais 
jiingere Fachgenossen, die zum erstenmale an diesen Gegenstand herantreten, mit der wich- 
tigsten Literatur und dem Hauptinhalte derselben, sowie tiber den gegenwartigen Stand 
der Forschung in ubersichtlicher und leicht fafilicher Weise bckannt zu machen; das 
schwierige Suchen und Satnmeln der sonst ganz zerstreuten Lófiliteratur wird dann diesen 
im Ganzen erspart bleiben, so dafi sie, hier ankniipfend, ihre Krafte weitcren eigenen Selbst- 
forsclrungen werden widmen konnen.
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Betreffs der petrographischen Zusammensetzung des Lofies sind an 
demselben schon mit freiem Auge folgende Bestandteile zu konstatieren:

Den Hauptbestandteil dieses pelitischen Gesteines bilden sehr feine 
staubartige Tonteilchen; dieselben sind vollgespickt mit ganz winzigen 
kleinen Quarzkórnchen, die im reinen Lófi nie eine gerollte, abgerundete, 
sondern beinahe ausschliefilich eine e c k i g - s p l i t t e r i g e ,  k a n t i g e  
Form aufweisen. Diese Erscheinung bildet eines der am meisten charak- 
teristischen Merkmale des Lofies. Die Korngrófie der Quarzkórnchen liegt, 
soweit in einzelnen Fallen mikroskopische Messungen es bestimmt haben, 
zwischen engen Grenzen, namlich zwischen 005 bis 0'025 mm; 6) grófiere 
Dimensionen, wie z. B. 02 mm 7) im heidelberger und sachsischen Lófi 
bilden schon ein Extrem. Einen dritten, sehr wesentlichen Geinengteil des 
Lofies bildet ein schwankender, stets aber in grofien Mengen vorhandener 
Gehalt an kohlensaurem Kalk; dieser erscheint in Form von feinem Staub, 
konkretionaren Massen und ais Uberzug von hohlen Róhrchen. Er ist es, 
der auch unter dem Einflusse der Meteorwasser die feinen Sandkornchen 
mit einer zarten Hiille inkrustiert und so zum lockeren, porósen Geftige 
des Lofies, wodurch dieser vom gewohnlichen Lehm sich unter anderem 
unterscheidet, viel beitragt. Der Kalk ist es auch, der den Kitt fur die 
lockeren Gemengteile des Lofies abgibt, sowie die Erhaltung der Lofistruktur 
bedingt und so die Festigkeit der Masse unserer Bodenart bewirkt; der 
Kalk endlich ist es auch, der den Lófi zu einem mager und rauli anzufuh- 
lenden Ton macht.

Ferner kommen im Lofi sehr haufig zahlreiche, feine Glimmerblattchen 
vor; dieselben sind aber nicht wie bei anderen Sedimentgesteinen in hori- 
zontalen Lagen angeordnet, sondern unregelmafiig zerstreut und in allen 
móglichen Stellungen verteilt.8) Aufierdem kommen in dieser Bodenart, 
freilich schon unter dem Mikroskope betrachtet und in geringerer Menge, 
noch andere winzige Mineralsplitter vor, so : Orthoklas, Plagioklas, Horn- 
blende, Magnetit und noch v. a. . . . 9) Am Schlusse endlich sei noch der 
vielen Salze, die im Lófi vorkommen, Erwahnung getan; diese sind meist 
alkalische Salze,1(;) u. zw. besonders Chloride, Sulfate und zuweilen auch 
Nitrate. n)

Alle diese Gemengteile nun weisen ein so gleichmafiiges Kora auf, 
dafi sie den Lófi zu einer f a s t  g a n z  h o m o g e n e n  M a s s e  gestalten; 
gleichzeitig sind allc so winzig klein, dafi sie der Erde den Stempel eines 
sehr feiuerdigen Habitus aufdriicken; ais Folgę dieser Erscheinung ist die 
g e r i n g e  P l a s t i z i t a t  und daher das Zerfallen im Wasser, die g e- 
r i n g e  W i d e r s t a n d s f a h i g k e i t  sowie das me h l i g ę  Ab fa rb en 
beim Zerreiben zwischen den Fingern zu erklaren. Andererseits ist dank 
dem Kalkgehalte und der merkwiirdigen Struktur, wie weiter unten es sich
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ergebenwird, derLóB g l e i c h z e i t i g  so fest ,  dafi er dort, wo zerztórende 
Einfliisse ein Abbrechen grofier Massen verursacht haben, in f a s t g a n z  
s e n k r e c h t e n  W a n d  en von mehreren 100 m Hóhe ansteht und 
die Aushóhlung von sehr festen und dauernden H ó h l e n w o h n u n g e n  12) 
gestattet. 13)

Der LóB zeichnet sich ferner durch einen sehr hohen Grad der 
P o r o s i t a t aus; diese verdankt derselbe seiner m e r k w i i r d i g e r  
T e x t u r .  Dieselbe ist eine doppelte, und zwar eine vertikale Kapillar- 
struktur und eine lockere poróse Struktur.

An jedem, auch dem kleinsten Handstiicke dieser Erdart sind eine 
Unzahl von teils feineren, teils etwas gróberen, fast senkrechten hohlen 
Róhrchen, die nach unten nach Art der Faserwurzeln von Grasern sich 
unter spitzen Winkeln verasteln, zu bemerken. Diese Róhrchen, die faktisch 
die Hóhlraume von ausgewitterten Graserwurzeln sind, sind von aufien 
und innen mit einer weifilichen Rinde von kohlensaurem Kalk bekleidet; 
durch diesen wird, wie schon oben bemerkt, die Róhrchcnstruktur des 
Lófies erhalten. Diese merkwtirdige Róhrchcnstruktur ist es auch, die nebst 
den kantigen Quarzkórnchen das wichtigste Kriterium dieser Bodenart 
ausmacht und den Lófi von dem ihm so ahnlichen fluviatilen oder eluvialen 
Lehm auf den ersten Blick unterscheidet.

Ais Folgę dieser merkwiirdigen Struktur ist die g ro f ie  W a s s e r -  
d u r c h l a s s i g k e i t  des Lófies zu erklaren; wie ein Schwamm saugt 
er das herabfallende Regenwasser auf und nimmt hygroskopisches Wasser 
aus der feuchten Atmosphare stets in sich auf.*)

Zwischen den vertikalen Róhrchen hat der LóB ein ganz l o c k e r e s  
Ge f t i g e :  dieses tragt nun auch zu dem durch die vertikale Kapillar- 
struktur schon erzeugten hohen Grade der Porositat viel bei.14)

Alle oben genannten Eigenschaften, also Farbę, petrographische 
Zusammensetzung, Grad der Konsistenz und Textur lassen sich an jedem 
kleinen H a n d s t i i c k e  des Lófies beobachten; andere Eigenschaften 
dagegen zeigen sich erst auf n a t i i r l i c h e r  Lagerstatte.

Unter diesen sind vor allem die zahlreichen E i n s c h l i i s s e  im 
Lófizunennen; dieselben sind z we i f a c h e r  Art, und zwar o r g a n i s c h e r  
und u n o r g a n i s c h e r ,  also mineralischer Natur.

*) Diese starkę Wasserdurchlassigkeit des Lófies ist auch die Ursache fur die be- 
deutcndc Tiefe der Brunnen in machtig entwickelten Ldfigebieten; in China erreicht die 
Tiefe der Brunnen an vielen Stellen 50—60 m, ehe das Grundwasser erreicht und fiir einen 
permanenten Brunnen angezapft werden kann (Futterer, Durch Asien. 483/84, Obrutschew, 
Aus China. II. 68, Hettner, Geographische Zeitschrift. I. 265). Aus demselben Grunde gibt 
es auch keine Quellen im LOfi; dieselben finden sich erst an der Grenzflache seiner Unterlage 
(Richthofen, Fiihrer. 477/78).
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Zur ersten Gruppe gehdren vor allem die zahlreichen im LoB vor- 
komnienden Schn e cke nge h  ause .15) Dieselben sind verwittert, ge- 
bleicht und farblos und weisen ungemein zarte, diinne, leicht zerbrechliche, 
aber w o h l  e r h a l t e n e  S c h a l e n  auf.16) Sie stammen f a s t a u s- 
s c h l i e f i l i c h  v o n  La n  d s c h n e c k e n  her; 16 “> Wasserschnecken- 
gehause kommen im typischen Lofi aufierst sporadisch vor.17) Charakteristisch 
fur die Lófischneckenfauna ist ihre geographische Identitat und trotz der 
groBen Individuenzahl eine merkwiirdige Artenarmut; wo auch immer 
wir die Lófischneckenfauna untersuchen, so kehren immer in monotoner 
Weise dieselben wenigen Arten wieder. Die Lófischnecken sind Spezies 
der Gattungen: Helix, Succinea, Pupa, Clausilia und schon seltener von 
Vitrina; die ersten drei Gattungen kommen am haufigsten vor und von 
diesen die Arten, Helix hispida, Succinea oblonga und die winzige Pupa 
muscorum.17 Diese drei Spezies sind seit den umfangreichen Arbeiten 
iiber die Lófischneckenfauna durch Al. Braun zu Leitfossilien fur die Ldfi- 
formation erhoben worden und geben nebst anderen Merkmalen einen 
Anhalt fur den sicheren Nachweis des Vorkommens von Lofi.18)

Bezeichnend ist auch die V e r t e i l u n g  der Lófischnecken; die
selben sind nicht gleichmafiig verteilt, sondern s t r i c h w e i s e. An ein- 
zelnen Orten kommen die Schneckengehause dicht zusammengedrangt, an 
anderen sporadisch vor, an dritten fehlen sie, freilich schon seltener, ganz. 
Wo die Schneckenschalen dicht zusammengedrangt vorkommen, so ge- 
schieht das nicht klumpenweise in Schichten, sondern sie durchsetzen 
vielmehr die ganze Lófimasse pfeiler- oder kegelfórmig von unten bis 
oben in gleichmafiiger Weise.

Diese merkwiirdige Verteilung sowie die wohlerhaltenen zarten Schalen 
zeigen uns, dafi die Lófischnecken an Ort und Stelle, wo ihre Gehause 
gefunden werden, auch gestorben sind und dafi sie keinen weiteren zer- 
storenden Agentien ausgesetzt und daher nicht, wie friiher vielfach ange- 
nommen wurde, z u s a m m e n g e s c h w e m m t  worden sind.19)

Eine zweite Art von organischen Einschliissen im Lofi bilden Res t e  
v o n  h o h e r e n  u n d  n i e d e r e n  W i r b e l t i e r e n ,  u. zw. im echten 
Lofi nur von Landsaugetieren 29), die im allgemeinen den Charakter einer 
ausgebildeten Steppenfauna 20 “'> aufweisen. Diese Landsaugetierreste sind 
diluvial und stammen teils von grasfressenden Huftieren her, wie Mammut, 
Nashorn, Wildpferd, Rind, Renntier und anderen Geweihtieren, teils von 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  S t e p p e n r a u b t i e r e n ,  wie Wolf und Lofi- 
hyane, teils von Nagetieren, wie Pferdespringer, Steppenziesel, Zwerg- 
pfeifhase, nordische Wuhlratte und sibirische Zwiebelmaus. Diese letzte 
Gruppe, namlich die N a g e t i e r f a u n a, ist fur den Lofi besonders 
charakteristisch; es sind dieselben Arten, die heute am entwickeltsten in 
den sudwestsibirischen Steppen vorkommen.21)
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Die wichtigste Art der organischen Einschliisse aber bilden die zahl- 
reichen S k e l e t t e i l e  d e s  d i 1 u v i a 1 e n M e n s c h e n ,  die mitten im 
LóB, in den sogenannten Kulturschichten, vergesellschaftet mit Resten der 
oben genannten diluvialen Saugetierfauna und zahlreichen von den Men
schen hergestellten Stein- und Knochenartefakten gefunden werden.22) So 
zeigt uns nebst anderen Gebilden auch der Lófi, daB der Mensch sicher 
im Diluvium schon existiert hat und dafi er ein Zeitgenosse jener oben- 
genannten diluvialen Tierwelt war..

Bei dieser Gelegenheit mogen noch, wiewohl zn den unorganischen 
Einschltissen gehórig, andere Einschlusse erwahnt werden, die auf die 
Menschentatigkeit zuriickzufiihren sind.

Im Lófi von China (Singan-Fu) finden sich namlich in demselben 
zahlreiche Steintafeln mit Inschriften, ferner eine Mehrzahl von Bronze- 
gegenstanden und Miinzen begraben, welche letztere bis in das graueste 
Altertum (3. Jhrdt. v. Chr.) zuriickreichen. 23)

So sehen wir, daB der LóB, der, wie weiter unten sich ergeben 
wird, unter anderem ein Produkt eines trockenen Klimas ist und bei 
seiner fortdauernden Bildung seine Einschlusse mit einer immer neuen 
LóBmasse bedeckt hat, ein Gebilde ist, das wohl imstande war, die einmal 
in ihm aufgespeicherten organischen Reste festzuhalten, sie zu konservieren 
und dieselben keinen weiteren zerstórenden Agentien, sei es natiirliche 
oder kiinstliche, auszusetzen. Hiedurch hat der LóB einen ungemein hohen 
palaontologischen, anthropologischen und archaologischen Wert erlangt.

Die zweite Hauptgruppe der Einschlusse im Lófi sind solche, die 
unorgani scher  Natur  sind. Dieselben sind doppelter Art. Uberall, wo 
eine LóBmasse an ein Gehange heranreicht, finden wir in derselben, in 
verschiedenen Vertikalabstanden von einander getrennt, Gesteinsfragmente 
eingebettet, die immer eine eckig-kantige, also sichtlich im Wasser nicht 
gerollte Form aufweisen. Diese Gesteinsfragmente bilden Schuttlagen, die 
am machtigsten in der Nahe des Gehanges sind und gegen die Mitte grofier 
Lófibecken zu allmahlich auskeilen. In der Nahe des Gehanges weist also 
der Schutt die gróbsten Gesteinsstucke auf, je weiter vom Gehange aber 
werden dieselben immer kleiner, um dann bald ganz aufzuhóren. 2i)

Mit diesen Schuttlagen tritt die zweite Art von den im LóB vor- 
kommenden mineralischen Einschltissen auf; dieselbe besteht aus festen 
mergeligen Konkretionen, die von knolliger Gestalt und abenteuerlicher 
Form sind. Ihrer originellen Gestalt wegen werden dieselben im Lófi von 
Dcutschland „Lófimannchen, Lófipuppen oder Lófikindel“ genannt; die 
Chinesen nennen die Lófimannchen Steiningwer,
Ingwerknollen gleichen. Ihre GróBe wechselt v< 
einem FuG Lange.
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Auffallend und interessant ist die Verteilung der Mergelknauern. 
Wiewohl dieselben im Lófi iiberall vorkommen, freilich sehr oft in vóllig 
sporadischer Weise, sind dieselben aber doch am dichtesten entlang der 
oben genannten Schuttlagen, sowie oberhalb und unterhalb derselben 
verteilt; hier treten sie in nahezu horizontalen Lagen auf, und zwar, wie 
auch anderswo, in einer merkwtirdig eigentumlichen Stellung. Mit ihren 
Langsaxen sind sie namlich nicht wie ahnliche Gebilde, die vom Wasser 
abgesetzt worden, horizontal gelagert, sondern sie haben immer eine 
vertikale Stellung; dieser Umstand beweist, dafi sie an Ort und Stelle, wo 
sie gefunden werden, auch entstanden sind.

Ihre Entstehung erklart der grófite Kenner der Lófiformation, v o n 
Ri ch t hof en  nach seinen ungemein exakten Forschungen im typisch’st aus- 
gebildetsten Lófigebiete der Erde, namlich in China auf folgende Weise:

Das Auftreten von Schuttlagen mitten in der homogenen LoBmasse 
ist auf eine periodische klimatische Aenderung wahrend der Entstehung 
des Lofies zuriickzufiihren. Temporare Regengusse, respektive Wasserfluten 
haben vom Gehange der anstehenden Berglehne Schuttmassen in die 
Lófimulde zu einer Zeit herabgefiibrt, ais der iiber den gegenwartigen 
Schuttlagen sich befindliche Lófi noch nicht abgelagert war; ais nun spater 
den Schutt wieder unsere Erde bedeckt hatte, stiefi das Regenwasser beim 
Durchsickern durch die LoBmasse bei den eingeschalteten Gesteinsfragmenten 
auf Widerstande und wurde hiebei gezwungen, die in ihm enthaltenen 
chemisch gelósten Stoffe abzusetzen, wodurch es dann auf diese Weise 
die Bildung von Konkretionen begiinstigte.

Andere Forscher, wie Loczy, auf Grund seiner Beobachtungen in 
demselben Arbeitsgebiete, Makowsky, auf Grund seiner Beobachtungen in 
Mabren und noch viele andere Forscher pflichten dieser genialen Annahme 
Richthofens iiber die Entstehung der Lófimannchen ganz bei.2B)

Nur Zahalka glaubt auf Grund seiner geologischen Studien im nord- 
bóhmischen Lófi die Entstehung der LoBpuppen auf eine andere Weise 
erklaren zu miissen.

Zahalka ist namlich der Ansicht, dafi die LoBpuppen nichts anderes 
sind ais verkalkte Pflanzenwurzeln.26)

Soviel an dieser Ansicht auch Richtiges sein mag, indem dieselbe 
namlich die mannigfachen verschiedenen Formen der Lófimannchen erklart, 
was Richthofen in seiner Erklarung uns freilich schuldig bleibt, so ist die 
Annahme Zahalkas dennoch nicht stichhaltig, weil derselben die ungleich- 
mafiige V erteilung der LoBpuppen entgegensteht. Nach Zahalka miiBten, 
da doch der Lófi seiner Entstehungsart nach — wie weiter unten es sich 
zeigen wird, ein Leichenfeld einer Unzahl von Pflanzengenerationen ist,
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iiberall doch gleichmaBig die LóBpuppen verteilt sein; dieses ist aber, wie 
wir wissen, in Wirklichkeit nicht der Fali.

Man mufi vielmehr Richthofen ganz beipflichten; die absonderlichen 
Formen der Lofipuppen aber werden in derselben Weise zu erklaren sein, 
in der z. B. ein krystallinisches Minerał entsteht; vielfache Stórungen 
muGten namlich beim Zusammenballen der einzelnen Mergelpartikelchen 
vor sich gegangen sein; es sind eben Konkretionen.

Eine andere fur den typischen LóB ungemein charakteristische Eigen- 
schaft, die ebenfalls nur auf natiirlicher Lagerstatte beobachtet werden 
kann, ist der vollige M angel an Schichtung;  derselbe wird durch die 
homogene Zusammensetzung des LoBes bedingt.

In China ragen Lófiwande auf, die eine Machtigkeit von 500 Meter 
und dariiber erlangen und dennoch nicht die geringste Spur einer wirk- 
lichen Schichtung aufweisen. 27)

Wolil ist aber in Aufschliissen eine s c h e i n b a r e  Schichtung bemerk- 
bar; diese wird durch die obengenannten nahezu horizontalen Lagen der Lófi- 
mannchen hervorgerufen. Durch diese wird die Kontinuitat in der homo- 
genen Lófimasse unterbrochen, indem dann dieselbe in Bankę abgesondert 
wird. Dafi aber die durch die LóBmannchen entstandenen Trennungsebenen 
der einzelnen Bankę eine von Schichtungsflachen ganz verschiedene Er- 
scheinung ist, zeigt die obenangefuhrte vertikale Stellung der Mergelknauern 
sowie der Umstand, dafi in der Mitte grofier LoBbecken die homogene 
LoBmasse allein vorherrschend ist und die Absonderung in Bankę iiberhaupt 
daselbst fehlt.28)

Eine andere wichtige physikalische Eigenschaft des LoBes ist seine 
Tendenz zu einer vertikalen Zerkliiftung und damit zur Bildung von 
senkrechten Wanden. Diese Erscheinung hat ihre Ursache in der ver- 
tikalen Róhrchenstruktur unserer Erde.29)

Mit der Neigung zu vertikaler Zerkliiftung und mit der Weichheit 
und geringen Widerstandsfahigkeit des LoBes hangt eine neue charakteri
stische Eigenschaft desselben zusammen; beide genannten Erscheinungen 
bedingen namlich das wilde Gewirr von den schmalen, aber tiefen Boden- 
einschnitten, von den labyrin tischen Schluchtensystem en, die ein 
so merkwurdiges Geprage den LoBlandschafteu aufdrucken.

Interessant ist die Bildung dieser Schluchtensysteme im LoB. In seinem 
Monumentalwerke „China“ erklart Richthofen dieselben folgendermafien:

Durch die vertikale Kapillarstruktur des LoBes sowie durch die Tendenz 
zu einer vertikalen Abkliiftung entstehen und wachsen die Schluchten im 
LoB nicht wie bei anderen Gebilden von oben nach unten, d. h., indem 
namlich bei diesen das herabfallende Regenwasser von hóheren nach
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tieferen Punkten, der Neigung des Gelandes nach fliefit und so Kanale 
eingrabt, sondern vielmehr von unten nach oben. Die merkwurdige, 
einzig in ihrer Art stehende Bildung von Schluchten lafit sich am instruk- 
tivsten in einer der Erdoberflache am nachsten gelegenen Lófibank, und 
zwar am obersten Stirnrande einer bestehenden Schlucht beobachten.

Durch die ungemein gut entwickelten Poren des Lófies dringt das 
Regenwasser durch die Lófimasse durch, um erst auf der durch die Mergel- 
knauern und.Gesteinsfragmente gebildeten festen Trennungsebene, wo auch 
der Boden der Lofischlucht liegt, festen Halt zu gewinnen. Hier beginnt 
nun das fliefiende Wasser sofort seine unheimliche, wiihlende, unter- 
minierende Tatigkeit; es unterwiihlt namlich die hinter dem Stirnrande 
der Schlucht aufragende feste Lófimasse, um bald hier eine gewólbeartige 
oder brunnenartige unterirdische Aushóhlung herzustellen. Diese wachst 
nun infolge der vertikalen Kapillarstruktur nicht in die Breite, sondern 
in die Hóhe. Die oberen hangend gebliebenen Teile des Gewolbes bróckeln 
nun bald, nachdem sie ihre feste Unterlage verloren haben, ab, wodurch 
nun auf diese Weise das fruher unterirdische Gewolbe jetzt ans Tageslicht 
kommt; gleichzeitig ist aber die Lofischlucht schon um paarMeter in ihrer 
Entwicklung riickwarts *) geschritten. Dieser Prozefi wiederholt sich nun 
fort und erweitert die Schlucht — also durch ein Wachsen von unten 
nach oben — immer mehr und mehr. Derselbe Zerstorungsprozefi durch 
das fliefiende Wasser geht auch an den Seiten der Lofischlucht vor sich. 
Auch hier entstehen unterirdische Gewolbe, die allmahlich bis zur Ober- 
flache in die Hóhe wachsen; es entstehen so Seitenarterien der Haupt- 
schlucht, die sich nach demselben Vorgange nach allen móglichen Rich- 
tungen verzweigen und so das labyrinthische Schluchtensystem im Lófi 
herstellen.

Bei der Bildung dieser Seitenschluchten geschieht es oft, dafi dieselben 
in einander hineinwachsen; hiedurch werden gewaltige Lófimassen von 
ihrem Hauptkórper vóllig abgetrennt, wodurch dann so die fur die Lófi- 
landschaften Chinas so charakteristischen bizarren, abenteuerlichen Lófi- 
formen, wie Pfeiler, Tiirme, Burgen etc. entstehen.

Aus dieser Schilderung ergibt sich also, dafi die Wassereinschnitte im 
Lófi nicht von der Oberflache aus stattfinden, sondern vielmehr, wie erwahnt, 
von unten nach oben.

Das Wachsen der-Lófischluchten von unten nach oben erfolgt aber 
nicht nur in der angedeuteten Weise in der obersten Lófibank, sondern

*) Aus dieser Darstellung ist gleichzeitig auch ersichtlich, dali bei den Schluchten 
iui LoG Anfang und Ende der Schlucht umgekehrt sich verhalten ais bei den Erosions- 
furchcn in wasserdichten Gebilden; bei der Lofischlucht ist das Ende derselben dort, wo 
bei einer Schlucht in einer wasserundurchlassigen Masse der Anfang ist.
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ebenso auch von der untersten bis zur hóchsten hinauf. Dabei setzen sich 
die LdBschluchten der untersten aufgeschlossenen Lófibank in die oberen 
terrassenfórmig abfallenden Lofibanke immer fort, wobei jede neue Lófi- 
bank neue Schluchten noch hinzubekommt, um schliefilich in der obersten 
Lófibank die hochste Zahl zu erreichen.

Die grófite Anzahl der Schluchtensystenre findet sich am Rande der 
Lófibecken, weil hier in geringen Vertikalabstanden die grófite Anzahl der 
durch die Mcrgelknauern und durch die Gesteinstriimmer entstandenen 
Trennungsebenen der Lófimasse und daher hier die meisten Lofibanke 
vorkommen.30)

Der labyrinthische Charakter, der Lófilandschaften, der durch die tief 
eingeschnittenen, verwickelten Schluchtensysteme hervorgerufen wird, wird 
noch, wo dieselbe im Grofien, wie z. B. in China auftritt, um vieles dadurch 
vermehrt, dafi das Lófigebiet von den Gehangen der Erosionsfurchen erster 
bis letzter Ordnung — bis zum Rande des Lófibeckens in Terassen 
zerhackt erscheint. Dieselben haben am Rande des Lófibeckens infolge 
der hier in grófite Anzahl vorkommenden Lofibanke den grófiten horizon- 
talen und den geringsten vertikalen Abstand, um gegen die Erosionsfurchen 
hin dieses Verhaltnis in das entgegengesetzte zu verwandeln.31)

Charakteristisch fur die Natur des Lófies ist auch sein merk- 
w iirdiges geologisches Auftreten sowie seine vertikale und hori- 
zontale Ausdehnung.  Der Lófi bedeckt uberall, wo er vorkommt die 
Oberflache der Lander; er ist also ein Oberflachengebilde32) und bestimmt 
ais solches den physiognomischen Charakter der Gebiete, die er bedeckt. 
Betreffs seines geologischen Auftretens ist er fast vo 11 ig u n ab h an g ig 33) 
von der Seehóhe. Der Lófi breitet sich deckenfórmig iiber den ebenen 
Talgrund aus und steigt von der Talsohle sich dem Untergrunde mantel- 
fórmig anschmiegend in bedeutender Machtigkeit auf die Talflanken33 a> 
hinauf, um von da sich auf die Hóhe der Plateaus, respektive auf die der 
hóchsten Gebirgsriicken hinaufzuwinden. Seine Verbreitung ist also eine 
regellose  tiber Berg und T a l34).

Wo das Terrain ein wellig-hugeliges oder ein zwischen Berg und 
Tal wechselndes ist, da bildet der Lófi uberall das nivel l ierende Ele
ment; da schafft er sanfte, flachę, konkave Mulden, die in China eine 
Breite von 10, 20 und mehr Kilometer erreichen35). Bei dieser Ausbreitung 
bedeckt der Lófi seinen Untergrund vóllig, so dass dort, wo ohne Lófi- 
bedeckung die wechselvollsten geologischen Landschaftsbilder da waren, 
durch den Lófi die monotonsten Einóden geschaffen sind. Der Bau des 
Grundgerustes, Schichtenprofile und Aufschliisse sind dem Auge des geo
logischen Forschers seinetwegen ganz entzogen. Bezeichnend ftir diese 
vóllige Einhullung des Untergrundes durch den Lófi sind die Worte Loczys,
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die dieser Forscher in seinem Werke ausspricht; ais Loczy namlich nach 
mehrwóchentlicher Reise durch ein weites LóBgebiet von Singan nach 
Lan-tschou kam, da ruft er aus: „Es durchschauerte mich ein Gefiihl der 
Erlósung, ais ich nach mehrwóchentlicher Reise durch diese LóBgebiete 
abermals festes anstehendes Gestein betrat. Nach der Monotonie der hinter 
uns liegenden LóBlandschaften elektrisierte mich fórmlich der Anblick der 
Felsenenge des Hoang-ho mit ihren uberraschenden Gestaltungen und 
geologischen Formationen....“ 36).

Ebenso peinlich wirkte dieses deckenfórmige Verhalten des LóBes 
aut Richthofen37!, Futterer38) und andere Forscher39) im chinesischen Lófi- 
lande; auch in Amerika und bei uns in Europa wird der Untergrund vom 
LóB ganz eingehiillt, wenn auch im letzteren Erdteile nicht in einem 
solchen Mafie wie in China40).

Was die hypsom etrische Verbrei tung des LóBes betrifft, so 
schwankt dieselbe in Europa; hier erreicht er, mit Ausnahme der hohen 
Tatra42) in den Karpathen, wo der Lófi bis 1500 Meter hinaufsteigt, die 
Maximalhóhe von 500 Meter41). In China dagegen sah ihn Richthofen auf 
der Wutaischankette im n. Schansi in einer Hóhe von 2400 Meter43), Loczy 
bemerkte ihn auf dem Kung-tung-schan und Zit-ja-ta-schan (in Kansu, 
ó. v. Lan-tschou) in einer Hóhe von 3000-3500 Meter44), nach Futterer 
steigt er im siidlichen Khukunorgebiete sogar bis iiber 3700 Meter45) hinauf.

Was die hor izontale Ausdehnung betrifft, so ist der LóB ein 
regionales Gebilde. In China bedeckt der LóB fast ununterbrochen ein 
Areał von der Grófie des Deutschen Reiches46), ebenso ausgedehnt ist seine 
Verbreitung in den Pampas Sudamerikas und in den Prairien Nordamerikas 47); 
in Europa ist die LóBbedeckung wohl keine so kontinuierliche wie in 
China, weil hier infolge der grófieren Haufigkeit der Niederschlage viel 
Lófi abgeschwemmt und weggeschwemmt wurde. Aber auch hier bedeckt 
er kontinuierlich Strecken von vielen hunderten geographischen Meilen; 
so zieht da nach Peneck zwischen dem Deutschen Mittelgebirge und dem 
Germanischen Tieflande vom Rhein bis zur Weichsel ein kontinuierlicher 
Streifen von Lófi48), ebenso eine fast kontinuierliche Decke von Galizien 
weit iiber Siidrussland hinaus, hier nur selten aussetzend49).

In Bezug auf das geologische Vorkommen des LóBes sei an dieser 
Stelle noch einer einzigen Beschrankung in der Verteilung unseres Ge- 
bildes Erwahnung getan.

In den meisten merional verlaufenden Talern Europas namlich herrscht 
der Lófi auf der Westflanke dieser Taler vor, wahrend die Ostflanke den 
LóB nur in geringer Machtigkeit oder iiberhaupt ein vollstandiges Fehlen 
desselben aufweist. Durch diese einseitige  Vertei lung ist auch eine 
asymmetrische Bóschung der beiden Talgehange hervorgerufen; das west-
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liche vom LóG bedeckte Gehange hat sanfte, geruridete Formen, wahrend 
das ostliche lóGfreie — steile, vom Wasser denudierte Formen aufweist. 50)

Diese merkwlirdige einseitige Lagerung des LóGes in meridional 
verlaufenden Talem ist von vielen Forschern in den verschiedensten Ge- 
bieten Europas beobachtet worden; Tietze aber war der erste,51) welcher 
auf Grund seiner umfassenden Studien im galizischen LóGlaude diese 
Erscheinung in klarer, einleuchtender Weise zu erklaren wufite. Tietze sagte 
namlich, daG die einseitige Lagerung des LóGes die Erklarung in seiner 
Entstehung habe; da der LóG, wie weiter unten ersichtlich, ein Staubabsatz 
aus der Atmosphare ist, so wurde er iminer vom Windę an der Leeseite, 
also im Windschatten — d. i. unsere Westflanke — abgelagert, wahrend 
die Luvseite, also Windseite IbGfrei bleiben muGte.

Hieraus schlieGt nun Tietze weiter aut ein Pravalieren der Westwinde 
in Europa zur Zeit des LóGabsatzes und findet eine Bestatigung dieser 
Ansicht hierin, daG auch heute noch in Europa Westwinde vorherrschen. 
So liefert uns der LóG einen wichtigen Beitrag fiir die meteorologische 
Vergangenheit unseres Planeten.62)

Die Einseitigkeit in der Verteilung des LóGes ist aber nicht nur in 
Europa vorherrschend; auch in den Talern Chinas sah ihn Richthofen,53) 
Wright,54) Futterer55) im Windschatten der Taler vorherrschend verteilt.

So sehen wir also, daG die angezogene merkwtirdige Verteilung des 
LóGes auf ein al lgemeines Gesetz fuGt, das Tietze mit groGem Scharf- 
sinne ganz richtig erkannt hat.

Falsch ist daher die Ansicht Hilbers und anderer Forscher,5ti) daG 
die Einseitigkeit in der Verteilung des LóGes und daher die asymmetrische 
Bóschung der Talgehange auf ein P raexistieren  der verschiedenen Tal- 
neigungen — auf ein Praexistieren namlich, in Bezug auf die Zeit der 
Ablagerung des LóGes, zuruckzufiihren sei; die verschiedenen Talbóschungen 
sind vielmehr durch die LóGablagerung und nicht umgekehrt entstanden.B8)

Falsch ist daher auch die Meinung Kokens,57) daG die Einseitigkeit 
in der LóGverteilung in einem sekundaren Abwaschen des einen Gehanges 
seine Ursache hat.

Die Macht igkei t  des LóGes ist eine verschieden groGe. In Europa 
wechselt die Machtigkeit von diinnen Lagen, wo der LóG kaum erkennbar 
ist bis zur bedeutenden Dicke von c. 70 Meter;58) die gróGte Machtigkeit 
erlangt aber der LóG in dem LóGlande par excellence, in China, wo er 
liier von 300—500 Meter und daruber M) anschwillt. Diese gewaltige Dicke 
erreicht der LóG in den Provinzen Schansi, Schensi und namentlich in 
Ostkansu; von hier gegen Westen nimmt die Machtigkeit allmahlich ab, 
urn im Khukunorgebiete 60) nur 4—6 Meter stark zu sein. Auch im nord- 
óstlichen China (s. Schantung, Tschili) ist die Machtigkeit eine geringe 
(10—20 Meter). «)
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II. Verbreitung, Alter und Entstehungsfrage des LoBes.
Der Lófi weist sowohl in der alten ais auch in der neuen Welt eine 

weite Verbreitung und Ausdehnung auf; auf beiden Festen ist er jedoch 
fast nur auf die gem afiig te62) Zonę beschrankt. Nach Tillo, der nach 
den Farben von „Berghaus’, physikalischem Atlas'1 die Verteilung des LoBes 
auf den einzelnen Erdteilen in Prozenten ausgerechnet hat, gestaltet sich 
dieselbe so:

Nord-
Amerika Europa Asien Siid-

Amerika Afrika Australien Gesamt-
Festland

Lófi . . . 5 7 3 10 — — 4

Aus dieser Tabelle, die freilich nur im Allgemeinen und abgerundet 
zu nehmen ist, ersehen wir, daG unsere Formation an den Oberflachen- 
gebilden in den einzelnen Erdteilen einen ziemlich groGen Anteil hat; 
obige Zusammenstellung zeigt uns aber auch, daG in Bezug auf die Ver- 
teilung des LoBes der Ostkontinent von Amerika absolut und relativ tiber- 
troffen wird. 63)

Im Besonderen lafit sich die Verteilung unserer Bodenart folgender- 
massen skizzieren:

Am typisch’st entwickeltsten und am groGartigsten tritt der LóB, wie 
schon wiederholt angedeutet im eigentlichen China, und zwar in Nord- 
China auf. Die Rundschau iiber die Verbreitung des LoBes móge daher 
auch mit diesem Lande begonnen werden. um dieselbe dann iiber das 
iibrige Asien, Europa und schlieGlich Amerika fortzusetzen.

Im n. China streicht der LbB vom w. Tschili in schwankender Mach- 
tigkeit und gewaltigen vertikalen Dimensionen iiber Schansi, Schensi, 
Kansu bis jenseits der letzten Zuflusse des gelben Stromes, bis also dorthin, 
wo das Gebiet der abfluGlosen Becken im Hochlande von Tibet beginnt. 
Das obere Weiho-Tal, der NordfuG des Tsinling, das obere Han-Tal und 
der ostlichste Auslaufer des Kuenlungebirges, der bis zum Jang-tse-kiang 
sich erstreckt, bilden die Siidgrenze des LoBes im eigentlichen China; 
siidlich von der angezogenen Grenze ist keine Spur von ihm zu finden. 
Die Nordgrenze des LoBes in China ist der Siidrand der Gobiwiiste. °4)

Entfernen wir uns vom eigentlichen China, so tritt uns der Lófi an 
den Randem Zentralasiens wieder entgegen; der Kranz der Oasen um das 
Tarim-Becken, die Dsungarei, den Nordrand derGobi verdankt dem frucht- 
baren LóB seine Existenz. G5) Von hier aus zieht der LóB nachTuran (hier 
am Rande der Gebirge vorkommend), in das Transkaspische Gebietcc)
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(ebenfalls nur am Gebirgsrande und auch hier haufig mit Flugsandflachen 
wechselnd), nach Persien6?) (hier zu beiden Seiten der n. Umrandung 
des iranischen Hochlandes) und schliefilich von da bis zum unteren Ural- 
flusse.68) Hier setzt nun der Lofi nach Europa iiber, urn zunachst tiber 
fast ganz Sud-Rufiland *) sich zu erstrecken (untere Wołga, Ukrainę, 
Wolynisch-Podolisches Plateau); 69) von hier aus zieht er nach Mitteleuropa, 
wo er eine weite Verbreitung aufweist. Von Galizien und der Bukowina 69a) 
erstreckt sich die Lófiverbreitung iiber Siebenbiirgen, Ungarn bis zum 
Ostrande der Alpen; von hier nach NW. umbiegend zieht der Lofi iiber 
Nieder- und Oberósterreich, Schlesien, Mahren, Bohmen nach Bayern 
hiniiber, um sich dann weiter westlich iiber Wurtemberg, Baden und Eisafi 
bis nach Frankreich, wo der Lofi seine westlichste Grenze in Europa 
erreicht — zu erstrecken. Die Nordgrenze der Verbreitung des mittel- 
europaischen Lófies zieht vom Kanał iiber Belgien, Rhein-Weser-Elbe 
und Odergebiet bis zurWeichsel, um von da aus nach Stid-Rufiland iiber- 
zugehen; die Nordgrenze des mitteleuropaischen Lófies fallt im allgemeinen 
mit der Siidgrenze der Verbreitung der Spuren der grofien diluvialen 
Vereisung zusammen.70) Die Siidgrenze des europaischen Lófigebietes 
zieht von der Garonne zur Rhóne (Lyon), von da langs des Nordrandes 
der Alpen (nur Ln den Voralpen vorkommetrd) bis Wien; von hier zieht 
der Lófigiirtel nach Siiden bis Karlstadt, um sich von da langs des Siid- 
randes der Save und vornehmlich des rechten Ufers der Donau bis zum 
Schwarzen Meere zu erstrecken; jenseits dieser dargestellten Siidgrenze 
ist keine Spur von Lofi vorhanden. 71)

In Amerika breitet sich der Lofi in den Prarien Nordamerikas (im 
Missouri- und unteren Mississipigebiete) und in den Pampas Siidamerikas 
(vom mittleren Bolivia bis Patagonien) aus72).

Was das geologische Alter des Lófies betrifft, so bildet derselbe 
in Mitteleuropa die oberste Deckschichte des Diluviums73). Auf Grund 
seiner organischen Reste der oben genannten dilimalen ausgestorbenen 
Saugetierfauna wird der Lofi hier von samt l ichen Forschern ais d i 1 u v i a 1 
angesprochen, und zwar von den meisten74) ais ein Gebilde der Inter- 
glacialzeit**); nur die meisten Geologen des norddeutschen Lófies, wie 
Wahnschaffe, Sauer u. v. a. glauben, dafi dieser postglacial75) ist. Auch 
Tietze76) nimmt fur den galizischsn Lofi ein postglaciales Alter an, indem 
er sich darauf sttitzt, dafi der Lofi hier, wie auch vielfach am Rande des 
Germanischen Tieflandes nordisches Glacialdiluvium77) uberlagert.

*) Hier ist der Lofi stark humifiziert und weist daher eine schwarze Farbę auf; es 
ist der bekannte T s c h e r n o s j o m  — o d e r  S c h w a r z e r d e b o d e n ,  der die so grofie 
Fruchtbarkeit des siidlichen Rufllands bedingt. (H. Wagner, L. d. Geog., Leipzigl900, p. 316 u.J

**) Nehring denkt an die zweite Interglazialzeit.,s)
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Was den LóB von China betrifft, so schreibt Loczy demselben der 
Hauptsache nach ebenfalls ein diluviales Alter zu, wobei er aber gleich- 
zeitig hervorhebt, dali das Alter des LóBes sich noch weit ins Alluvium 
hinein erstreckt, um daselbst aucli heute noch, wie die Bedeckung von 
Kulturschichten 7<J) es zeigt — sein Wachsen fortzusetzen80). Auch in Europa 
wuchs der Lófi im Alluvium fort, wobei aber hier das Wachsen durch 
Umlagerung des primar abgelagerten LóBes hervorgerufen zu sein scheint.

Betreffs des Alters des amerikanischen Lófies kann hier nichts Be- 
stimmtes ausgesagt werden, weil wir in der fast gesamten geologischen 
Lofiiiteratur hiertiber nichts aufgezeichnet finden; wahrscheinlich ist aber 
auch der LóB Nordamerikas, da ja auch hier zu derselben Zeit wie in Europa 
die grofie Eisbedeckung herrschte — mit dem europaischen gleichalterig.

Was die Ent s t ehung des LóBes betrifft, so ist derselbe der aolische 
Niederschlag von Staub in abflusslosen oder doch sehr trockenen zur Steppe 
oder Wiiste neigenden Erdraumen.

Bevor ich aber eine nahere Erlauterung der Genesis des LóBes 
gebe, will ich zuvor noch in Kurze tiber die Hauptberei tungss t a t t e  
dieses Staubes, d. i. die Wiiste und das in ihr vorherrschende, die Gesteine 
zerstórende Agens, namlich iiber den Wind und seine Tatigkeit sprechen.

Die Gesteine in der Wiiste werden nicht wie bei uns hauptsachlich 
durch das fliessende und strómende Wasser zerstórt, sondern hier arbeitet 
die Atmosphare mit einer ganz anderen Kraft, die- unserem regenreichen 
Klima in dieser Beziehung fast vóllig fehlt, namlich mit dem Windę. Durch 
die zerstórende Tatigkeit des Windes, durch die aolische Erosioti (auch 
Deflation genannt) werden in der Wiiste ganze Gebirge fast vóllig abgetragen.

Dabei ist der Deflation bei ihrer Tatigkeit die mechanische sowie 
die mechanische und chemische Verwitterung der Gesteine in einem beson- 
deren MaBe behilflich und fórderlich.

Dieselbe wird zunachst durch die grofien Temperaturschwankungen, 
die in der Wiiste herrschen, hervorgerufen; zu Mittag werden namlich die 
Feisengesteine durch die Insolation oft bis zu 70° erwarmt, um sich dann in 
der Nacht durch die nachtliche Ausstrahlung bis auf 20, 10, ja bis 0° ab- 
zukiihlen. Die Folgę dieser Temperaturschwankungen ist, daB die Ge
steine durch die fortwahrenden Ausdehnungen und Zusammenziehungen 
ihren Zusammenhalt verlieren, aus den Fugen kommen. Feinkórnige und 
homogene Gesteine bersten hiedurch entzwei, grobkórnige und heterogene 
dagegen, Gesteine also, die aus Mineralien bestehen, welche nach Farbę, 
spezifischer Warme und daher Volumsveranderung verschieden sind, solche 
zerbróckeln und zerkriimmeln an der Oberflache zu Grus. Auch ein Ab- 
schuppen, Abblattern und Abheben in ziemlich dicken Lagen ist durch 
diese mechanische Yerwitterung an den Wtistengesteinen bemerkbar.
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Eine andere mechanische Zersetzung der Wiistengesteine wird durch 
die zwar seltenen, aber doch vorkommenden atmospharischen nassen 
Niederschlage hervorgerufen. Dem extremen Wiistenklima gemafi regnet es 
namlich in der Wiiste wohl selten, aber dann fast stets in Platzregen oder 
gar Wolkenbriichen. Diese greifen nun ebenfalls das Wiistengestein an, 
um teils den Verwitterungschutt von den Gehangen in die Tiefe zu fuhren, 
teils eine starkę erodierende Tatigkeit am Gestein auszuiiben. Hiedurch 
schafft das flieBende Wasser im Laufe der Zeit Taler, die freilicb fast stets 
trocken bleiben miissen, daher sie auch Trockentaler oder Wadi (so, in 
der Sahara) genannt werden.

Anders wirkt die chemische Verwitterung. Das ausgedórrte Wusten
gestein saugt mit Gier jeden Tropfen Wasser in sein Inneres auf; hiedurch 
werden die in dem Felsen vorkommenden leicht lbslichen Salze aufgelóst. 
Die Folgę davon nun ist, dafi die Gesteinsbestandtede hiedurch vollig 
erweicht werden und der Wiistenfelsen in seinem Innern ganz morsch wird. 
Wird nun die Gesteinsoberflache von der Sonne wieder gebrannt und 
gedbrrt, so steigen auf kapillarem Wege die gelosten Salze aus dem Innern 
auf die Oberflache empor; das Wasser verdunstet und die Salze bedecken den 
Felsen ais Salzausbliihungen, ais Salzefloreszenzen. Diese verwandeln sich 
aber bald in Salzkrystalle, um dann infolge einer mechanischen Abstossung 
oder durch die Ablation zu Boden zu fallen. Dauert ein solcher Vorgang 
fort, so summiert sich derselbe zu Ungunsten des Wtistengesteines zu 
einem bedeutenden Resultate.

Diese Verwitterungsarten arbeiten nun der Deflation vor. Vermóge 
seiner ausraumenden Tatigkeit, also der Ablation fegt der Wind allen Ver- 
witterungsschutt von seiner Lagerstatte fort, um ihn vom Muttergestein 
zu entfernen und wegzutragen. Der Wind hat aber in der Wiiste nicht nur 
eine ausraumende und transportierende Tatigkeit, sondern auch wie das 
flieBende Wasser und das stromende Eis eine nagende, korradierende 
Tatigkeit. Mit Sand beląden schleudert der Wind denselben ais Projektil, 
ais Wurfgeschoss gegen den Felsen, um denselben zu zerstoren; so ist in 
der Wiiste das merkwtirdige lócherig, zerfressene Aussehen der Gesteine, 
eine echte Wabenstruktur, zu erklaren. Mit dieser begniigt sich aber der 
Wind noch lange nicht; die kleinen Locher werden bald in tiefe Taschen, 
Fenster und schliesslich in ganze Gallerien verwandelt. Die Wadis kommen 
dabei der Korrasion besonders gelegen; jedes Seitengehange des Tales 
ist fur die nagende Tatigkeit des Windes ein vorzugliches Einfallstor. Von 
den Scheidewanden der Gallerien lósen sich bald vorne einzelne Pfeiler 
los, die der Korrasion aber ebenfalls bald erliegen, es entstehen die so- 
genannten Pilzfelsen und Wackelsteine, erstere dadurch, dafi der FuB und 
die Mitte der Saule durch das Sandgeblase starker angegriffen werden ais 
der Kopf, letztere besonders dann, wenn der untere Teil der Saule aus
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einem weicheren Gesteine besteht ais der obere; durch die starkę aolische 
Zersetzung der unteren Partien verliert allmahlich der obere Teil den Zu- 
sammenhang mit dem unteren, urn schliefilich blo8 nur wenig mit dem 
Fufie des Pfeilers zusammenzuhangen.

Durch das Dazwischengreifen des Windes unter den einzelnen Gallerien 
werden schliefilich vom Hauptkorper ganze Vorberge (sogenannte Zeugen) 
abgetrennt. Dies ist nach Walther ganz besonders gut in der lybischen 
Wustentafel, aber ebenso gut im Colorado-Plateau zu beobachten; meilenweit 
ist oft der Zwischenraum zwischen Zeugen und dem ebenfalls schon durch 
den Wind zerlappten und zerfressenen Hauptgebirge; dieser Zwischenraum 
ist einzig und allein der hinwegraumenden und transportierenden Tatigkeit 
des Windes zuzuschreiben; gleichzeitig zeigt uns diese Erscheinung, welchen 
Machtfaktor der Wind in der Zerstorung der Wiistengesteine bildet.

Schliefilich werden durch Verwitterung und aolische Erosion auch 
die Vorberge zerstórt, um dann weiter einen Zeugengtirtel nach dem anderen 
vom rtickwarts dastehenden Gebirge abzulósen und endlich das ganze 
Tafelland zu vernichten.

Aus der Felswiiste entsteht jetzt ein neuer Wustentypus, die Schotter- 
wiiste, Hammada in der Sahara genannt, der trostloseste Wustentypus, der 
existiert. Dieselbe ist mit scharfkantigen Felsstucken bedeckt.

Wir sehen also, dafi im allgemeinen die Deflation ein ganzes Gebirge 
zersetzt, zerstórt und vollig vernichtet hat. '

In der Schotterwtiste stellt aber der Wind noch lange seine Tatigkeit 
nicht ein; hier entfaltet er vielmehr ganz besonders noch eine neue Tatigkeit, 
namlich die Aufbereitung, di,e Saigerung oder Sonderung des Materials 
der Schotterwtiste. Die grófieren Bruchstucke lafit namlich der Wind hier 
vorlaufig liegen, um die kleineren vor sich herzupeitschen, die noch kleineren, 
wie Sandkorner aufzuheben, um sie noch weiter gegen den Rand der 
Wiiste zu, abzulagern und um die kleinsten Bestandteile, die Staubpartikelchen 
hocli in die Luft zu heben und sie in weite Fernen zu tragen. So geht 
aus einem immerfortwahrenden Saigerungsprozesse aus der Schotterwtiste 
zunachst die Kieswtiste hervor, die blofi schon aus abgeschliffenen Quarz- 
kornern und Quarzbrocken besteht; diese wird nun wiederum durch eine 
fortgesetzte Saigerung schliefilich zur Sandwiiste, welche am grofiartigsten 
hauptsachlich am Rande der Wtiste auftritt.

Uberall nun, sowohl in der Fels-, ais auch in der Schotter-, Kies- 
und Sandwiiste blast der Wind die feinsten Staubpartikelchen aus dem 
Gesteine und seinen Fragmenten aus; cyklonale Wirbelwinde heben nun 
diesen Staub in die Hohe, um ihn dann Oberwinden zu uberlassen, die 
ihn aus der Wtiste in weite Fernen forttragen. Die Menge dieses Staubes 
ist eine sehr grofie; hat doch der Wind einzig und allein das Bestreben
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die Felswiiste vollig in Staub zu verwandeln ; die saigernde Tatigkeit des 
Windes in allen Wustentypen hat ja doch ihr Endziel, jedes feinste Staubparti- 
kelchen aus seinem Zusammenhange loszulósen und ais Staub zu entftihren.

Einen Beweis ftir die bedeutende Menge des Staubes, den der Wind 
aus derWuste entfiihrt, sehen wir in den Worten Walthers und Obrutschews, 
von denen der erstere8i) sagt, dafi trotz der bedeuteriden Verwitterung 
in der Sahara die Felsen fast vollstandig kahl sind, was letzterer 83J von 
der Gobi ebenfalls bestatigt.8t)

Was geschieht nun mit diesem vom Windę in unendlich bedeutenden 
Mengen entfiihrten Staube? Wo findet sich derselbe wieder? Wo ist der- 
selbe wieder abgelagert?

Diese Fragen beantwortet uns Richthofen, der zuerst in dem Lofi 
von China ein aolisches Staubsediment erkannte und der, der erste war, 
welcher kenzeichnenderweise aus der aolischen Aufschiittung die aolische 
Erosion in ihrer ganzen Machtigkeit erkannte, indem er darauf hinwies, 
dafi der Wind ein in seiner Grófie nicht geahntes bedeutendes geologisches 
Agens fur die Umgestaltung unserer Erdoberfiache ist. Auf die machtige 
aolische Erosion schlofi also Richthofen aus der aolischen Aufschiittung, 
wodurch dann angeregt, Walter85) die Vermutung des grofien Meisters 
in der Sahara tatsachlich bestatigt fand.

Die oben aufgeworfene Frage tiber das Endziel der Staubentfuhrung 
beantwortet uns also Richthofen selbst in folgender Weise: In einem 
regenreichen Gebiete kann der Staub sich nicht ansammeln, weil er vom 
nachsten Regen hier wieder weggespiilt wird; ebensowenig ist aber eine 
Anhaufung in einem vóllig regenarmen Gebiete, wie in der Wiiste moglich, 
weil hier der nachste Windstofi den kaum zur Ruhe gekommenen Staub 
wieder aufwirbelt und forttragt. Staub kann sich daher nur in einem Ge
biete ansammeln, das nur soviel Feuchtigkeit besitzt, um einer mageren 
Grasvegetation einen sparlichen Unterhalt zu bieten und das ist die Steppe; 
und zwar ist fur eine machtige Anhaufung besonders die abflufilose Steppe 
geeignet. Hier im Steppengebiete ist schon die Haufigkeit und die Starkę 
des Windes eine bedeutend geringere; dei Staub fallt nun infolge seines 
Eigengewichtes sowie durch Regengiisse auf den Steppenboden nieder. 
Hier bedeckt nun derselbe Blatter und Stengel der Steppenvegetation, um 
bald vom nachsten Regen auf den Boden niedergeschlagen und befestigt 
zu werden; so wird der Staub durch die Vegetation vor Weiterentfiihrung 
durch den Wind geschiitzt. Durch eine fortdauernde Ablagerung des Staubes 
wird aber der auf der Steppe gedeihende Grashalm samt seiner Wurzel 
erstickt; die Folgę davon ist, dafi auf der neuen Staubschichte eine neue 
Pflanzengeneration entsteht. So wachst der Staub und mit ihm eine immer 
neue Steppenvegetation zu bedeutender Machtigkeit in die Hóhe.
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Diese auf der abflufilosen Steppe abgelagerten Staubmassen sind aber 
fur die Kultur vollig unbrauchbar. Das Wiistengestein enthalt namlich recht 
viele Salze, namentlich Karbonate von Kalk, Kali und Natron; wahrend 
nun in unserem regenreichen Klima die Salze aus den Gesteinen aus- 
gelaugt werden, bleiben dieselben im Wtistengestein auf dem Platze; so 
ist es nun auch erklarlich, dafi der aus der Verwitterung der Wustengesteine 
resultierende Staub ebenfalls mit den genannten Salzen vóllig impragniert 
sein wird. Daher wachsen auf solchen abflufilosen aolischen Aufschiittungs- 
boden fast nur Halophyten.

Wenn nun aber durch einen Kl imawechsel  plotzlich das aolische 
Aufschiittungsgebiet einen geste igerten  atmosphar i schen Nieder- 
schlag bekommt, dann wird der in der Mitte eines Steppenbeckens sich 
befindliche Salzsee, sich mit Wasser ganz fullen, seine Umrandung an 
der niedrigsten Stelle durchbrechen und sich einen Abflufi zum Meere 
balinen. Das zentrale abflufilose Steppengebiet wird dann so in ein peri- 
pherisches, also mit Abflufi zum Meere versehenes Gebiet verwandelt. Mit 
dem Abflufie zum Meere werden aber gleichzeitig die das Steppenbecken 
durchziehenden Kanale sich immer tiefer in die Lófimasse eingraben und 
neue Wasseradern werden, allmahlich von unten nach oben wachsend 
entstehen und die Staubmasse vóllig durchfurchen. Hand in Hand mit dem 
Abflusse wird aber auch das Grundwasser aus den iiber dem Niveau der 
Fltisse liegenden Staubmassen die in denselben vorhandenen Salze 
vol l ig auslaugen,  urn sie dann durch die Wasseradern dem Meere 
zuzusenden.

Wird nun so, der aol ische Aufschi i t tungsboden von den 
Salzen befreit, so wird derselbe verwandel t  — in den frucht- 
baren Lótl.

Das ist die geniale Richthofen’sche86) Lofitheorie87). Zu derselben 
kam Richthofen im Jahre 187088), ais er die machtigen Lófiablagerungen 
in China sah; er war der erste, der in dem Lófi einen auf dem Festlande 
vor sich gegangenen trockenen atmospharischen Niederschlag erkannte. 
Sieben Jahre spater ubertrug Richthofen in dem I. Bandę seines Werkes 
„China“ seine Theorie auf alle Lófigebiete der Erde, auf den europaischen 
ebenso gut wie auf den gesamtasiatischen und den amerikanischen Lófi89).

Ais schlagende Beweise fur seine Theorie sah Richthofen folgende 
Eigenschaften des Lófies an :

„1. Die petrographische, stratigraphische und faunistische Verschieden- 
heit des Losses von allen fruheren und nachfolgenden Gebilden, dereń 
Absatz aus Wasser zweifellos ist.

2. Die petrographische Homogenitat des Losses in seinem ganzen 
Yerbreitungsgebiete....
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3. Die Unabhangigkeit von der Meereshóhe.
4. Die vollkommene GleichmaBigkeit des Kornes.
5. Das Vorkommen von beinahe ausschliefilich eckigen*) Quarz- 

kornern im reinen Lófi.
6. Der vollkommene Mangel an wirklicher Schichtung.
7. Das Vorkommen von Lagen eckigen Schotters, welche sich gegen 

die Mitte der LoBbecken allmahlig auskeilen.
8. Die kapillare Struktur mit im Ganzen senkrechter Stellung der 

Rohrchen.
9. Die senkrechte Absonderung.
10. Das reichliche Vorkommen von kohlensaurem Kalk und an- 

deren Salzen.
11. Die Einmengung zahlloser Gehause von Landschnecken mit fast 

vollstandigem Ausschlufi von Wasserschnecken und die vollkommene 
Erhaltung der gebrechlichsten Schalen der ersteren.

12. Das allverbreitete Vorkommen von Saugetieren, welche heute den 
Steppen eigentiimlich oder doch aut grossen Grasflachen angewiesen sind, 
bei fast ganzlichem Ausschlufi von Wassertieren"90).

13. Sieht Richthofen ais Beweis fur seine Theorie die von ihm in 
den chinesischen LoBbecken oft konstatierten Spuren der ehemalig vor- 
handenen abfluBlosen Salzseen, wie z. B. in dem LoBbecken von Singan-fu. 
Hier sah namich Richthofen von ungeschichteten LoBmassen umgeben, 
einen wohlgeschichteten Lehm von weifilich-gelber Farbę. Diesen Lehm 
nannte Richthofen im Gegensatze zu dem auf dem Lande abgelagerten 
Landlofi,— „Seelóss“ ; Richthofen erklart diesen in anschaulicher Weise 
so, daB zu derselben Zeit, in der auf dem trockenen Steppenboden ein 
ungeschichteter kapillarer Landlofi sich allmahlich anhaufte, Staubmassen 
auch in den See fielen, wo sich dann dieselben in horizontalen Lagen 
niederschlugen. Die weifilichgelbe Farbę kommt von der grofien Menge 
der hier am konzentriertesten vorkommenden Salze, namentlich vom kohlen- 
sauren90a) Kalk91).

Zu den angefiihrten Argumenten Richthofens fiir die Richtigkeit seiner 
LoBtheorie lafit sich nocli die von Tietze konstatierte einseitige Lagerung 
in den Talern hinzurechnen sowie der von Obrutschew92) besonders her- 
vorgehobene Umstand, dafi der LoB von China am machtigsten in den 
Provinzen Schensi und Ostkansu vorkommt, also im Stiden der am mach- 
tigst’ auftretenden Flugsandgebiete vonAlaschan und Ordos, also im Suden 
von Gebieten, die dem Saigerungsbestreben des Windes ein vorzilgliches 
Ausblasungsrevier gewahren.

*) Eben eine Arbeit des Windes; hinzugefiigt mogę hier rioch die diffuse Lagę der 
Glimmerblattchen sein.
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In Europa, wo die Lófifrage eine der vielumstrittensten unter den 
geologischen Fragen iiber die letzten Formationen und wo sie schon seit 
1832 aktuell ist und da eine riesige geologische Literatur hervorgerufen 
hat93), in Europa also gewann die Richthofen’sche Windtheorie iiber die 
Entstehung des Lósses unerwartet eine grofie Stutze. Wenn Richthofen 
aus der blofien Existenz und der Beschaffenheit des Lofies in Europa, also 
von geologischen Standpunkte auf ein Steppenklima zur Zeit der Ablagerung 
dieses Gebildes in diesem Erdteile geschlossen hat, so hat von faunisti- 
schem Standpunkte fast gleichzeitig mit dem Entstehen der Lófitheorie 
Richthofens, Nehr ing dieses tatsachlich nachgewiesen; Nehring fand 
namlich im Lófi von Thiede (unweit Wolfenbiittel) und Westeregeln (zwischen 
Magdeburg und Halberstadt) eine ausgesprochene Steppenfauna und stellte 
auf Grand dieser Fundę den Satz auf, dafi zur Zeit  der Lófiablagerung 
Europa ein Steppenkl ima besafi, wie heute ein solches in Ostrufiland 
und Sudwestsibirien vorherrscht.94) Andere Forscher folgten bald Nehring 
nach, um an anderen Orten in Mitteleuropa ebenfalls eine Steppenfauna 
zu konstatieren, so Liebe bei Gera,9B) Woldrich 9G) im nórdlichen Bohmen 
und Niederosterreich, Makowsky 97) in der Umgebung von Briinn und noch 
viele andere. Hiedurch hat also in Europa die Lófitheorie Richthofens eine 
ungewóhnliche Stutze erhalten. Tietze 98) war der erste, der fur den euro
paischen Lófi die Bedeutung der Nehring’schen Steppentheorie erkannt und 
gewiirdigt hatte, um auch ais erster unter den Geologen des europaischen 
Lofies fur Richthofen sich ganz zu erklaren. *)

Bis 1877, bis zum allgemeinen Bekanntwerden der Windtheorie Richt
hofens wurde in Europa wohl sehr viel in geologischen Kreisen iiber den 
Lófi gesprochen und noch mehr geschrieben, aber keinem der Geologen fiel 
es daselbst ein, daran zu denken, ja es zu ahnen, dafi der Wind ein so 
machtiges Sediment aufbauen kann. Die ungeheuerlichsten, unwahrschein- 
lichsten und verschiedensten Theorien wurden iiber die Entstehung des 
Lofies in Europa aufgestellt; in einem Punkte aber waren alle einig, riam- 
lich, dafi der mitteleuropaische Lófi ein Wasserabsatz ist, wobei freilich 
iiber das genaue Medium, in dem und durch das der Lófi abgesetzt wurde, 
die Ansichten geteilt waren. Die einen wollten einen marinen, die anderen 
einen lakustrinen, rein-fluviatilen oder glacial-fluviatilen Ursprung; auch 
betreffs der Zeit der Ablagerung zogen einige plótzliche Katastrophen, so, 
gewaltige Hochwasserfluten, andere einen langsamen Aufbau, aber mit

*) Die Theorie Richthofens gilt fiir den europaischen Lófi voll und ganz, jedoch mit 
der einzigen Einschrankung, dafi in Europa das Herkunftsgebiet des Staubes, nicht wie in 
Asien oder Amerika die Wiiste ist, sondern die Moranenablagerungen der sich zurtickge- 
zogenen grofien diluvialen Eismassen, die nun der Wind ausblies; Wiisten gab es namlich 
in Europa nicht. (Lowl, Geologie. 254).
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einer Reihe von Hebungen und Senkungen des Gelandes, heran. Der 
Mangel an wirklicher Schichtung, die vertikale Kapillarstruktur, das aus- 
schliefiliche Vorkommen von Landschneckengehausen und die Erhaltung 
der gebrechl ichsten Schalen derselben, inachte diesen Geologen ganz 
besondere Schwierigkeiten und rief daher diese groBe Anzahl von Theo- 
rien hervor.")

Einen wahren Sturm erregte daher hier das Bekanntwerden der 
Richthofen’schen Lófitheorie; durch dieselbe war plótzlich allen Schwierig
keiten abgeholfen. Die Windtheorie Richthofens ist ja in der Tat — wie 
wir oben es gesehen haben — eine solche, daB sie alle charakteristischen 
Eigenschaften des Lófies erklaren, was keine andere ihr nachtun kann. Es 
ist daher kein Wunder, da8 bald die meisten Geologen nicht nur in 
Europa, sodern auch vielmehr im ganzen Verbreitungsgebiete des Lófies 
sich Richthofen angeschlossen haben, obwohl sie friiher in aąuatilen Theo- 
rien ihr Heil suchten.

Freilich gibt es aber auch heute noch, namentlich unter den geolo- 
gischen Forschern des europaischen Lófies selir viele, die der Windtheorie 
vóllig abhold sind und an ihre Stelle eine lakustrine oder verschieden 
modifizierte fluviatile Theorie setzen. 10°) Diese Tatsache erklart sich so, 
dafi in der Ausbildung des europaischen Lófies sehr viele Abnormalitaten 
vorkommen, dafi er nicht tiberall so rein und typisch auftritt wie in China.

An vielen Stellen ist namlich der Lófi starker versandet, wodurch 
dann so eine leise Spur von Schichtung auftritt, oder stark entkalkt; an 
anderen Stellen, freilich sehr selten, weist die Lófifauna Spuren von Wasser- 
tieren, wie Lurchen auf. ,01) Dennoch sprechen diese Erscheinungen nicht 
gegen Richthofen ; Richthofen, Tietze und Nehring selbst sind ja der An- 
sicht, dafi das Steppenklima in Mitteleuropa nicht so lange und nicht so 
extrem war wie in Asien. Daher ist auch die Machtigkeit des europaischen 
Lófies keine so bedeutende wie in Asien ; haufigere Niederschlage ais in 
Asien mógen von den Gehangen der europaischen Lófibecken ófter den 
Verwitterungsschutt in die Lófimassen herabgefiihrt haben, ais dieses im 
chinesischen Lófi vorkam ; die reichlichere Menge der Niederschlage nach 
der Lófizeit haben den Lófi auf den Plateaus entkalkt;*) da das Steppen
klima Europas nicht so extrem war wie in Asien, mógen da und dort 
einzelne Tumpel und Siimpfe die Lófimasse unterbrochen haben, wie das 
ja auch heute noch in den ostrussischen und siidwestsibirischen Steppen 
zu beobachten ist, auf diese Weise dann so einzelne Froschreste zu er
klaren sein werden.102).

So sehen wir also, dafi die Grunde der Gegner der Richthofen’schen 
Lófitheorie nicht stichhaltig sind.

*) Dieser entkalkte Ldfi wird in Deutschland von einigen Forschern „Leimen“ genannt.
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Um nochmals zu wiederholen, sprechen fur Richthofen ganz besonders 
die regellose Verbreitung des Lófies iiber Berg und Tal — eine Arbeit des 
Windes, dessen Bett die ganze Erdoberflache ist —, ferner der Mangel an 
Schichtung, die Róhrchenstruktur sowie das fast ausschlieGliche Vorkommen 
einer Landmoluskenfauna mit ihrer merkwurdigen Identitat aut die weit- 
entferntsten horizontalen Gebiete sowie ihre merkwiłrdige Artenarmut, 
welch’ beide letzten Erscheinungen auf die iiberall fast gleichmafiig herr- 
schende Einfdrmigkeit der klimatischen Umstande zuriickzufiihren sind.

Danach „ist es wahrlich — um mit Tietze zureden — zu wtinschen, 
daB man mit allen Theorien, die in der Geologie auftauchen auf relativ 
so sicherem Boden stiinde wie mit der subaerischen Genesis des LóB“ 10ii) 
— wenn auch die meisten amerikanischen 1M) Geologen ebenfalls wie viele 
europaische, den Lofi ais Wasserabsatz erklaren wollen.

III. Volkswirtschaftliche Bedeutung des LolSes.
Der Lófiboden zeichnet sich durch eine ungemein hohe Fruchtbar- 

keit  aus. Dieselbe ist die Folgę der Zusammensetzung und der Struktur des- 
selben. Da derLófi, wie wir wissen. ein buntes Gemenge von den verschie- 
densten mineralischen Stoffen, unter denen der tonige Bestandteil pravaliert, ist, 
so umfaBt er daher, schon seiner Zusammensetzung nach alle Elemente, 
die einen fruchtbaren Boden bedingen. Die Fruchtbarkeit des Lófibodens 
wird aber noch durch sein lockeres, stark poroses Gefiige erhóht, kraft 
dessen unser Erdreich die fur den Unterhalt der Pflanzenwelt notwendigen 
Gase, wie Kohlensaure, Ammoniak u. v. a. viel leichter von der Luft ab- 
sórbieren kann ais andere Bodenarten.

Ferner lockt der LoB vermóge seiner Kapillarstruktur aus der Grund- 
wasserschichfe die in dieser am konzentriertesten vorkommenden gelosten 
mineralischen Salze, die bei Regenfall nach dem Diffusionsgesetze in die 
Flohe steigen, in seine oberen Partien hinauf, wo sie dann hier von den 
Pflanzenwurzeln aufgenommen werden; hiedurch schafft der LoBboden sich 
selbst einen Ersatz fur die ihm durch die alljahrlichen Ernten entfuhrten 
mineralischen Stoffe, d. h. er dungt  sich se lb s t.105) Durch diese wichtige 
Eigenschaft, namlich der Selbstdiingung sowie durch die beiden oben er- 
wahnten Momente ist der Lofi zum produkt ionsfahigsten und uner- 
schopfl ichsten unter  al len Kul turboden,  nament l ich fur Cereal ien 
geworden und spielt daher im okonomischen Leben des Menschen 
eine bedeutende R o lle .106)

Im nordlichen China wird der Ackerbau bis zu einer Hóhe von iiber 
2500 Meter betrieben, bis zu einer Hóhe also, wo in Europa schon sehr 
hohe Alpengipfel mit nur noch ganz kleinen Sennereien vorkommen km; en;
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dieser Umstand ist einzig und allcin nur der Lófiverbreitung zuzuschreiben. 107j 
In China wird auch der Lófi selbst ais Diinger verw endet.los)

In Europa ist aus den angegebenen Grunden seine volkswirtschaft- 
liche Bedeutung nicht geringer ais in Asien.

Erklarlich sind daher die Worte Ed. SueB, die dieser Forscher einmal 
iiber unser Gebilde getan hat: „Der Lófi, obwohl noch viel unscheinbarer 
und viel alltaglicher ais die schlechteste Braunkohle bringt unserem Lande, 
namlich Ósterreich weit grófiern Vorteil ais Gold, Silber, Kohle und Eisen
zusammen........, indem der grofite und beste Teil des ósterreichischen
Ackerlandes dem LóB zu verdanken ist.“ 109)

Ebenso charakteristisch ist eine andere Stelle, von demselben Autor 
gesprochen : „Auf dem Lófi wohnt der Ackerbau. Und so mahnt uns die 
Betrachtung dieses Gebildes, dafi in Oesterreich wenigstens die physischen 
Vorbedingungen in bohem Mafie vorhanden sind, unter denen Vólker- 
schaften reich und glucklich werden.“ ll°)

Betreffs der ókonomischen Bedeutung des Lófies ftir Bayern sagt 
Giimbel: „Die Kulturfahigkeit der sudbayerischen Hochebene steht in ge- 
radem Verhaltnisse zur Machtigkeit der Lófiablagernngen und Bayerns 
Kornkammern verdanken nur dem Lófi ihren unerschópflichen Boden- 
reichtum. Aus der unbedeutenden Erdschichte, die bei Munchen nur einen 
Fufi machtig ist, fliefit mehr Reichtum ais machtige Erzgange und reiche 
Kohlenregionen zu gewahren im stande sind.“ 11!)

In ahnlicher Weise anerkennen auch andere Forscher 112) die hohe 
volkswirtschaftliche Bedeutung unseres Gebildes. *)

Freilich mufi an dieser Stelle auch zugegeben werden, dafi gerade 
der Lófiboden hauf iger  Mifiernten ausgesetzt ist ais andere Bodenarten. 
Da der Lófi namlich vermóge seiner hohen Wasserdurchlassigkeit alles 
Regenwasser rasch in die Tiefe durchsickern lafit, so vermag schon eine 
kurze Zeit der Diirre iippige Saaten vollstandig zu vernichten und eine 
vóllige Mifiernte herbeizuftihren. Dieses ist ganz besonders dort der 
Fali, wo der Lófi in bedeutender Machtigkeit aufragt und das Regen
wasser bald in den oberen Lófipartien verdunstet, ohne im stande zu sein, 
das Grundwasser vermóge derEigenschaft der Kapillaritat in die hóhern Lófi- 
massen hinaufzulocken; wo der Lófi in geringer Machtigkeit lagert, da kann 
er wegen des Grundwassers doch noch eine langere Trockenheit ertragen.

*) Nur in Amerika weist der LoB nicht diese hohe Bedeutung fur die Kultur auf, wie 
in den anderen Erdteilen; die Ursache hiefiir ist die, daB der amerikanische Lofi nocii nicht 
hinlanglich von Wasseradern durchfurcht ist und daher fast alle seine Salze noch in seinem 
Innern aufgespeichert festhalt. Daher ist hier mit Ausnahme der Flufitaler nur eine Steppen- 
vegetation moglich. (China, I. 181 ff.).
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Der Lófi bedarf daher mehr ais jede andere Bodenart eines wahrend 
der Vegetationsperiode gleichmafiig verteilte Regens;113) denn auch 
allzuviel Niederschlag schadet der auf dem Lofiboden gedeihenden Vege- 
tation mehr, ais bei anderen Bodenarten. Der allzuhaufige Regenfall lockt 
namlich aus dem Grundwasserniveau allzuviele Salze in die Hóhe, die 
dann die Vegetation mit einer dichten Kruste umgeben, um sie bald vóllig 
zu versalzen und sie zu totem1'4)

Infolge der hóhen Wasserdurchlassigkeit ist der Lo8 dem Baum- 
wuchse vo 11 ig abhold.  Dies ist namentlich dort der Fali, wo, wie in 
China die LoBbanke ungernein machtig sind; da kónnen die Baumwurzeln, 
die nicht wie die Cerealien eine temporare sondern eine permanente 
Feuchtigkeit brauchen, die dicke LoBschichte nicht durchbrechen, um das 
Grundwasser zu erreichen und sterben bald ab. Daher leidet auch China 
an einer vólligen Holzarmut; tausende von Chinesen finden hier einen 
Erwerb hierin, daB sie den Mist der Zug- und Lasttiere von der Strafie 
aufsammeln, um ihn dann ais Brennmaterial zu verkaufen.

Dort aber, wo der LóB in geringer Machtigkeit sich erhebt, da ist 
ein Baumwuchs moglich, indem dann die Baumwurzeln tiberraschend schnell 
in die Tiefe bis zum Grundwasserniveau herabschiefien und sich so eine 
stete Nahrung sichern. 115)



Anmerkungers.

’) F. Lowl, Dic gebirgsbildcnden Felsarten. Stuttgart 1893, 127 n. 3. 2) F. Frh. v. 
Richthofen, China. Bd. 1. Berlin 1877, (citiert im Folgenden : China) ; p. 56. 3) E Suefi, 
Uber den Lofi. Schriften d. Vercines z. Verbreitg. naturwissenschaftlicher Kenntnisse in 
Wien, VI., Jhrg. 1865 66, Wien 1867, (cit. Suefi); p. 336. 4) China I, 63. '■') Jhrb. d. g. R.-A., 
Wien, Bd. 32 (1882), p. 315. e) Vgl. u. a. Richthofen, Fiihrer. 478. 7) Jhrb. d. g. R.-A. 
Bd. 34 (1884), p. 211. s) v. Richthofen, Fiihrer fur Forschungsreisende. Berlin 1886 (cit. 
Fiihrer), 478; China 1. 61. 9) Vgl. u. a. Ztschr. f. Naturwissensch. Halle a. S. Bd. 62 (1889), 
p. 330. 10) China 1. 188. u) Vgl. u. a. China 1. 57, Fiihrer 478. ,!) Solche Hóhlenwohnungen 
im Lofi sind ganz besonders in den Lofilandcrn Chinas anzutreffen. Dieselbcn sind an den 
Abhangen der Tiiler horizontal in den Ldfi hineingegraben und werden besonders von der 
Landbevolkerung beniitzt. Solche Hohlenwohnungen schiitzen die insassen im Winter gegen 
Kalte und im Sominer gegen Hitze und werden im nordlichen China wegen des Mangels 
und hohen Preises des Brennmaterials, sowie wegen des rauhen Winters zur wahren Wohl- 
tat fiir die arme Bevólkerung des Landes Diese Wohnungen sind auch, an geeigneter 
Stelle angelegt ungemein dauerhaft. Ganze Dorfcr und Vorstadte befinden sieli in China 
im Lofi eingegraben. [China I. 72, 73, mit Fig. 7 u. 8.; Futterer, Durch Asien. Berlin 1901,
I. 244; Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise des Grafen Bela Szechenyi in Ostasien 
(1877—1880), Wien 1893 (cit. Szechenyi), 1. 141/42, 480; W. Obrutschew, Aus China. 
Leipzig 1896, 11. 189, 190]. -’3) China 1. 56 7; Fiihrer 478. “ ) China 1. 57/8; Fiihrer 477. 
I5) China 1. 59; Fiihrer 478. 16) A. Makowsky, Der Mensch der Diluvialzeit Mahrens. Festschr. 
d. technischen Hochschule in Briinn, Briinn 1899 (cit. Makowsky), 355; China 1. 77 u. n. 2. 
,B •) und zwar in Eu r opa ,  wo die Lófimolluskenfauna am besten untersucht wurde — von 
solchen, die jetzt teils in hoheren Breitcn, teils in hohen Bergregionen (1600—1800 Meter) 
nur nocli vorkommen, also von nordisch-alpinem Charakter sind; einige von ihnen sind 
schon ausgestorben (China I. 162; Makowsky, 356; Lit.-Not. in Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1889 p. 
216; Ztschrft. d. D. g. Ges. Bd. 38 (1886), p. 353; Jhrb. f. Min. 1880, II. 218 u. 1890, II. 424). 
Betreffs der gegenwartigen Verbreitung der im Lofi vorkominenden Schnecken in den an- 
d e r e n  E r d t e i l e n  lafit sich heute infolge der wenigen Mitteilungen tiber diesesen Punkt 
nichts Bestimmtes aussagen; nur von China, wo Hilber die von Lóczy, dem Geologen der 
Bela Szechenyi’schen Expedition gesammelten recenten und im Lofi gefundencn Schnecken- 
schalen genau untersucht hat, sind beide Gruppen einander gleich und die Nackkommen 
der Lofischnecken scheinen heute hier, noch an denselben Orten zu leben (Szechenyi 111. 
166, 215 u. II. 585 ff.). n) China 1. 59, 77, 161. n a ) Uber das Aussehen dieser winzigen 
Lofischnecken, vgl.: Credner 735, Fig. 570, 571; Kayser, Geologie. II. 357, Fig. 5—7; Sze
chenyi II., (hinter p. 626) Taf. IV. Fig. 16, 20 u. 21; Zittel, Handbuch d. Palaontologie. 
1/2 p. 310. Fig. 457, 458. Andete Arten von Lofischnecken, die a b e r  s c h o n  s e l t e n e r  
a n z u t r e f f e n  sind, sind folgende: a) Von der Gattung He l i x :  H. arbustorum, H. erice-
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torum, H. costata, H. striata, H. Diluvii, H. crystallina, H. tenuilabris, H. nemoralis, H. fru- 
ticum, H. sericea, H. pulchella, H. pulchellula, H. pulveratrix, H. pulveratricula, H. pyrrozona.
b) Von der Gattung S u c c i n e a :  am meisten S. putris. c) Von der Gattung P u p a :  P. co- 
lumella, P. dolium u. P. parcedentata. d) Von der Gattung C l a u s i l i a :  Cl. parvula, Cl. 
dubia, Cl. graciiis u. Cl. pumila. e) Ganz sporadisch kommen noch Ldfischnecken der 
Gattungen: Columella, Hyalina, Patula, Va!lonia und Zua vor. [Vgl. auch iiber diese 
Schneckenarten: Zittel, 1. Abt. II. Bd. u. die Arbeit Hilbers in Szechenyi II. 585 ff., samt 
d. dazugehorigen Tafeln]. 18) Vgl. Fiihrer, 478; China I. 161, 171, 172; Credner Elemente 
d. Geologie. Leipzig 1891, p. 735; Kayser, II. 349; Neues Jahrbuch fur Mineralogie etc. 
1890, II. 93/4, 423 4; Szecheenyi II. 624. 1!>) China I. 59; Jahrb. d. g. R.-A. (1882), p. 113/14; 
Ztschr. f. Naturw. Bd. 62 (1889), p. 332 u. 333. 20) China I. 76; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878,
p. 295. 20«) Credner, 735; Fiihrer, 478; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 271. 2*) Jhrb. d. g.
R.-A. Bd. 32 (1882), p. 48, 114; China I. 59, 157; Obrutschew, Aus China. I. 117/18; Ma- 
kowsky 356 ff, 375/76; Credner, 735, 738; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 113 f; vgl. auch
A. Nehring, Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit. Berlin 1890. 2i) Credner, 747;
Jhrb. d. g. R.-A. (1882), p. 129; N. Jhrb. f. Min. 1897, Bd. II. 527 u. 1886, Bd. I. 327; 
Makowsky, 365, 366, 369, 377 f. 23) v. Richthofen, China. II. Berlin 1882, p. 551; China 1. 
150/51; Szechenyi I. 421, 475. ■*) China I. 59, 62 mit Fig. 3., 156; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 
1878, p. 294; Jhrb. d. g. R.-A. (1877), p. 350; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1899, p. 54; Makowsky, 
354; Fiihrer 479. 25) China I. 58/9 mit Fig. 3., 61, 62; Ztschr. f. Naturw. Bd. 62 (1889), 
p. 335—37; Jhrb. d. g. R.-A. (1882), p. 37; Makowsky, 351, 354; Ztschr. d. D. g. Ges. 
(1886), p. 356; Ztschr. d. D. g. Ges. (1878), p. 371; Szechenyi I. 478. 26) Vrhdlgn. d. g. 
R.-A. 1896, p. 286. 27) China 1. 59 f„ 153, 181, 185; Vrhdlgn. d. g. R.-A. (1878), p. 294; 
Jhrb. d. g. R.-A. (1882), p. 126; L.-B. 576 in Petermanns geogr. Mitteilgn. 1898. 2S) China
I. 59 f. mit Fig. II. (ibid.), 153; Fiihrer, 479. 29) China 1. 60, 61 u. Fig. II., 63, 153, 157-158; 
Fiihrer 478; Szechenyi I. 474; Futterer, Durch Asien. 480; Makowsky 351, 366; Jahrb. d. g. 
R.-A. 1882, p. 315. 30) China 1. 65 f., 113-18; Obrutschew, Aus China. II. 68; Szechenyi 1. 
141; Makowsky, 351; Jahrb. d. g. R-A. 1882, p. 40, 317/18; W. Obrutschew, Geographische 
Skizze von Centralasien u. seiner siidlichen Umrandung (in Hettner’s, Geogr. Zeitschrift.
I. Jhrg. 1895, p. 257 ff. — cit. Hettner), p. 264. 31) Fiihrer, 126 u. Fig XV; China i. 67 u. 
Fig. II. (p. 68), 154; China II, 426, 427 m. Fig. 91—93; Hettner I. 264; Szechenyi I, 474; 
Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 81. 32) China I. 152; Ztschs. f. Naturw. Bd. 62. p. 327. 
33) China I. 64, 186; Jhrb. d. g. R.-A. 1882, p. 117; Supan, phys. Erdkunde, 1903. p. 509. 
33a) Dieses Vorkommen beweist uns auch, dafi v o r  d e r  A b l a g e r u n g  des Lofies die 
Taler schon erodiert gewesen sein mufiten und dafi im allgemeinen die gegenwartige 
Konfiguration des Landes schon ausgebildet war; diese Tatsache spricht auch gegen einen 
Absatz des Lofies in Seen und gegen eine Entstehung durch Hochwasserfluten. (Jhrb. d. 
g. R.-A. 1882 p. 115, 122; China I. 76; Szechenyi 1. 495). 3‘) Jhrb. d. g. R.-A. 1»82, p. 116, 
117; Lowl, Felsarten. 127; N. Jhrb. f. Min. 1900, Bd. I. 298; China I. 63-65 , 188-89. 
35) China I. 64/5; Fiihrer, 479. 36) Szechenyi I, 492. 37) China I. 67. 38) Pet.-Mitt-, Ergzbd. 
XXV. (1895), p. 51. 39) so, Obrutschew, Aus China. II. 66. 40) Makowsky, 351; Szechenyi I. 
472; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1899/ p. 54; Ztschr. d. D. g. Ges. 1886 p. 354; China I, 156, 181.
41) China I. 153, 154; Kayser I. 165; N. Jhrb. f. Min. 1890, II. 129. 42) China I. 158.
43) China I. 64. 41) Szechenyi I. 482. tó) Futterer, Durch Asien. 297. 46) China i. 64. 47) China 
1. 186. 4S) Ztschr. d. D. g. Ges. 1886, p. 357. 4») Jhrb. d. g. R.-A. 1882, p. 120. 3°) Vrhdlgn. 
d. g. R.-A. 1890, p. 181; Jhrb. d. g. R.A. 1887, p. 482 u. 1882, p. 132 ff.; Kayser 1. 165; 
Credner, 736. 31) Jhrb. d. g. R.-A. 1887, p. 825, 826 u. n. 1; N. Jhrb. f. Min. 1900, Bd. II. 
168 n. 1. 5!) Jhrb. d. g. R.-A. 1882, p. 145 f. 53) China I. 150. 54) Centralbl. f. Min. etc.
Jhrg. 1901, p. 536. *5) Futterer, Durch Asien, 430, 431 ff. 56) Jahrb. d. g. R.-A. 1887, p. 827 ff.
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57) N. Jhrb. f. Min. 1900, II. 168 n. 1. 5S) China I. 56; Jhrb. d. g. R.-A. 1882, p. 317; Supan, 
509. 59> Obrutschew, Aus China., II., 64, 67; Ztschr. f. Naturw. Bd. 62, p. 327. 6") Obrutschew, 
Aus China. II. 64. C:) N. Jhrb. f. Min. 1899, II. 395. 6i) Fiihrer, 477. 68) Supan, 527. ei) China,
I. 63 f. “ ) China I, 126 ff., 173; Obrutschew, Aus China, I. 24, II. 64, 66; Hettner I. 283; 
Futterer, Durch Asien, I. 105. 86) China I. 175 m. n. 1; China II. 741; Jhrb. f. Min. 1888,
II. 81 u. 1893, I. 137 f. 67) Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 292. 68j Ztschr. d. D. g. Ges. 1877, 
p. 836; Pet.-Mitt. 1901, p. 106 f. c9i N. Jhrb. f. Min. 1894, I. 325 u. 1885, II. 128; Jhrb. d. g. R.-A. 
1882, p. 120. 69•*) In der Bukowina ist der LoB im nordlichen Hiigellande zwischen Dniester 
und Pruth weit verbreitet und bedeckt da, in geringer Machtigkeit sieli ausdehnend, den 
blauen, tertiaren, fossilreichen Tegel. Diesem hat sich unsere Bodenart mantelformig ganz 
angeschmiegt uud gewahrt in vielen Aufschliissen das sichere, deutliche Bild der aolischen 
Entstehung. 70) Dasselbe gilt von der Verbreitung des e u r o p a i s c h e n  Lófies iiberhaupt; 
dieser kommt namlich hier nur a u s s e r h a l b  der Gebiete der dihwialen Vergletscherung 
vor. (Lowl, Geologie, 254). 7:) China I. 153 ff.; A. Supan, Grundztige d. phys. Erdkunde, 
Leipzig 1903, p. 509; Credner, 735—6; Suess, 337 ff. 72) China I. 181 ff. 73) N. Jhrb. f. 
Min. 1890, II. 93; Ztschr. f. Naturw. Bd. 62, p. 342/43; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1895, p. 160. 
7<) Supan, 509; N. Jhrb. f. Min. 1894, I. 367 u. 1885, I. 458; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1891, 
p. 77. 75) Ztschr. d. D. g. Ges. 1886, p. 359; N. Jhrb. f. Min. 1902, I. 459. 7r>) Jhrb. d. g. 
R.-A. 1882, p. 114. 77) Kayser II. 350; China I. 153 ff. 7S) Hettner, Geogr. Ztschr. I. 158. 
79) Die oft im chinesischen LoB gefundenen Kulturreste konnen uns a uch  ein genaueres 
Bild von der Zei t ,  die die machtigen chinesischen LOfimassen fur ihre Ablagerung brauchten 
— geben. So lafit sich z. B. dieses aus dem Fundę Loczys bei Singan bewerkstelligen; 
der genannte Forscher fand namlich hier unter einer 2 Meter machtigen LOBschichte 2000 
Jhr. alte Graber (Szechenyi I. 421). Wenn wir nun annehmen, daB friiher der Staubabsatz 
unter ahnlichen Umstanden vor sich ging, so resultiert fur eine 500 Meter machtige chine- 
sische LOBmasse ein Zeitraum von 500.000 Jhr. Eine ahnliche Berechnung stellte auch 
Loeffelholz bei Petronell, unweit Wien an (Vrhdlgn d. g. R.-A. 1881, p. 89 f.); Loeffelholz 
fand namlich, dafi eine 2 '/2 Meter machtige Lofilage die Ruinen der vor t ‘/a Jhrt. von 
Attila zerstorten Romerstadt Carnuntum bedecke. Nach einer fluchtigen Schatzung konsta- 
tiertc er weiter, daB die uńtere LoBlage 6—12 mai so machtig sei; der untere LoB wird 
daher ungefahr 8000—20.000 Jhr. alt sein. Loeffelholz weist nun mit Recht auf die Bedeu- 
tung solcher Schatzungsrechnungen hin; sie konnen namlich fiir die Meteorologie von 
Wichtigkeit sein, indem wir aus diesen die lange Dauer entnehmen, in welcher in einem 
Gebiete e in  Kl i ma  herrschte, das eine solche Staubablagerung moglich machte; sie konnen 
aber auch fiir die Archaologie von Wesen sein, indem das Alter von im LoB begrabencn 
Bauwerken etc. so, leicht eruiert werden kann. 80) Szechenyi I. 822, 834 5. 81) Nehring, 
Tundren und Steppen, p. 220; Jhrb. d. g. R.-A. 1882 p. 48, 318. 8:) J. Walther, Das Gesetz 
d. Wiistenbildung in Gegenwart und Vorzeit. Berlin 1900, p. 3. 83) Obrutschew, Aus China, 
II, 69 ff. s<) Fiihrer, 413 ff.; Obrutschew, Aus China. II. 69 ff.; Hettner, Geogr. Ztschr. I. 
257 ff.; N. Jhrb. f. Min. 1897, Bd. II. 466 ff.; Walther, das Gesetz d. Wiistenbildung; 
Walther, Die Denudation in der Wiiste. Leipzig 1891 [in d. Abhdlgn. d. k. sachsischen 
Gesellschaft d. Wissenschaften, Bd. 27 (1891)]. 85) Walther, Die Denudation in der Wiiste, 
p. 548/9. 8G) Dieselbe wurde spater, w a s  den  LoB von  C h i n a  b e t r i f f t  — von anderen 
Forschern, die dasselbe Arbeitsgebiet hatten, vollstandig bestatigt und ais richtig angesehen; 
nur Obrutschew nahm an dieser LoBtheorie Richthofens eine kleine Korrektur vor. Richt- 
hofen meinte namlich, daB auch in den Steppen der Mongolei Staubmassen in bedeutender 
Ablagerung vorkommen, die aber heute noch nicht drainiert und daher mit Salzen noch 
ganz impragniert s in d ; wenn aber spater diese Staubmassen von Erosionsfurchen durch- 
zogen werden sollten — nach dem Muster der LoSschluchten in China —, so wird auch
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die Mongolei einen fruchtbaren L6B aufweisen. Zu dieser Anschauung kam Richthofen, der 
selbst in der inneren Mongolei nicht war, auf seiner einzigen Reise, die er in die siidóst- 
liche Mongolei unternahm. Hier sah namlich Richthofen Staubmassen mit denselbcn Ab- 
lagerungsformen, wie der Lofi sie aufweist und glaubte daher hierin, auch einen Beweis 
fur seine Theorie zu selien. Obrutschew berichtigt aber diese Ansicht, indem er da sagt, 
dafi in der inneren Mongolei selbst, f a s t g a r  k e i n e S p u r  v o n  S t a u b  zu finden ist. 
(Hettner, Geogr. Ztschr. I. 2S5). S7) China I. 7-t ff., 86 ff. 88) Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, 
p. 289/90 . 89) =  88), P- -901 China I. 56 189. 9") Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 294, 295. 
oo„) j)em Seelófl felilt auch die lockere, poróse Struktur und die vertikale Kapillarstruktur, 
weshalb er auch wasserdicht ist und im Gegeusatze zum Landlofi die Ansammlung von 
Tiimpeln und Seen auf seiner Oberflache zulafit. Fiir die Agrikultur ist derselbe, auch, im 
Gegensatze zum Landlofi unbrauchbar, weil die Salze hier wegen der Wasserundurchlassig- 
keit in nur sehr geringem Mafie ausgelaugt wurden (China 1. 80 f). 91) China I, 80 f. 
92) Obrutschew, Aus China. II. (56. 9S) China I. 162 ff. 9ł) Nehring, Tundren u. Steppen, 
218 ff.; Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 294. " )  Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 132. 9e) Vrhdlgn. 
d. g. R.-A. 1888, p. 109. 97) Makowsky, 349 ff. 98) Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1878, p. 294 n. 1. 
" )  China I. 162, ff. “») Vgl. u. a. Pet.-Mitt. (1901), L.-B. 353 u. 1895 nr. 449; L.-N. in 
Vrhdlgn. d. g. R.-A. 1889, p. 216; N. Jhrb. f. Min. 1880, II. 2 9 u. 1889, II. 162,3 u. 1890,
II. 129, 425. 10‘) Fiihrer, 479; Jhrb. d. g. R.-A. 1882, p. 125; China II. 741. 102) Jlirb. d. g. 
R.-A. 1882, p. 124 f., 147; Nehring, Tundren u. Steppen. ,03) Jhrb. d. g. R.-A. 1882, p. 119.20. 
1M) so, Chamberlin (L.-B. in Pet.-Mitt. 1898, nr 547), Winslow (ibid. 548), Todd (ibid.) u. 
noch viele andere. 105) China I. 70, 71; Fiihrer, 119 ob., 449, 487. I0‘) China I. 186, 189; 
Obrutschew, Aus China, II. 68; Ztschr. f. Naturw. Bd. 62, p. 32 6. ’07) Futterer, Durch Asien, 
270; China I. 70 u. II. 19. 108) China I. 71; Obrutschew, Aus China. I. 122; Szechenyi I. 
420, 475. 109) Suefi, 336, 337. Il0) Suefi, 348. ni) nach „China", I. 153. UJ) Vgl. China I. 153, 
1,s) China I. 70, 71, 189; Fiihrer, 479, 487/8; Obrutschew, Aus China. II. 68. ' “ ) Fiihrer 120. 
“ 5j Fiihrer 449, 479, 480; China II. 18; Szechenyi I. 142 n. 1.

J. K o h a n .



Schulnachrichten

I. Stand des Lehrkorpers und Fachermteiiung am Schlusse des
Schuljahres 1907 1908.

a) D ire k to r  :
1. Kornel Ko z a k ,  in der VI. Rangsklasse, Besitzcr der Kricgsmedaille, Obmann des 

Unterstutzungsvereines der Anstalt, Kustos der histor.-geogr. und der Miinzensammlung, 
lehrte Geographie in I. A, wochentlich 3 Stunden.

b) P ro te s s o re n  u n d  w irk lic h e  L e h re r :
2. Peter C h r i s t  o f, k. k. Professor der VIII Rangsklasse, Verwalter der Schuler- 

bibliothek (deutsche Abteilung), Klassenvorstand in IV. A, lehrte Latein in IV. A (6) und 
Deutsch in V. B (3), VI. B (3), VII. B (3), VIII. A (3) und VIII. B (3), zusammen wochentlich 
21 Stunden, aufierdem Kalligraphie in I. A und II. A (je eine Stunde wochentlich).

3. Leon H o f f m a n n ,  k. k. Professor, lehrte Gcschichte und Geographie in IV. A 
(4), VI. B (4), VII. A (3), VII. B (3) und VIII. B (3) und Dcutsch in IV. A (3), zusammen 
wochentlich 20 Stunden.

4. Nikolaus I s o p e n k  o, k. k. Professor, Mitglied der k. k. Prufungskommission 
fur allgem. Volks- und Btirgerschulen, Kustos der physikalischen und der mathematischen 
Lehrmittelsammlung, Klassenvorstand in VII. B, lehrte Mathematik in III. B (3), V. B (4), 
VI. B (3), VII. B (3), VIII. B (2) und Physik in VIII. B (3, seit 15. Marz 4 St.), zusammen 
woch. 18, seit 15. Marz 19 Stunden.

5. Anton Kł e m,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Mitglied der k. k. Prufungs
kommission fur allgem. Volks- und Burgerschulen, Verwalter der Schiilerbibliothek (ruthe- 
nische Abteilung), Klassenvorstand in III. B, lehrte Latein in III. B (6) und Ruthenisch in
III. B (3), IV. B (3), VI. (3) und VII. (3), zusammen woch. 18 Stunden, aufierdem Ruthenisch 
ais relativ-obligaten Gegenstand in IV. A (2 St. woch.) und im I. aufsteigenden Kursę fiir 
Nichtruthenen (3 St. woch.).

6 . Władimir K m i c i k i e w i c z ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Klassenvorstand 
in I. C, lehrte Latein in I. C (8), Griechisch in III. B (5) und Ruthenisch in I. C (3), zu
sammen woch. 16 Stunden, aufierdem Ruthenisch in II. A und III. A ,'jc 2 St. woch).

7. Julian K o b y l a ń s k i ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Klassenvorstand in 
VI. B, lehrte Latein in V. B (6), VI. B (6) und VII. B (5) und philosophische Propadeutik 
in VII. B (2) und VIII. B (2), zusammen wochentlich 21 Stunden, aufierdem Kalligraphie 
in I. C (eine Stunde wochentlich).

8. Dr. Miron K o r d u b a, k. k. Professor, zufolge h. Min.-Erl. vom 26. Juli 1907, 
Zl. 26816 (L.-Sch.-R. vom 20. August 1907, Zl. 8060) auch fiir das Schuljahr 1907/08 be- 
urlaubt.

9. Peter K u m a n o w s  k i, k. k. Professor, Klassenvorstand in II. B, lehrte Latein 
in II. B (8) und Ruthenisch in II. B (3), V. (3) und VIII. (3), zusammen wochentlich
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17 Stunden, aufierdem Ruthenisch ais relativ-obligaten Gegenstand in I. A (2 St. woch.) 
und im 111. und IV. aufsteigenden Kursę fur Nichtruthenen (je 3 St. woch.).

10. Dr. Alois L e b o u t o n ,  k. k. Professor, Kassier des an der Anstalt bestehenden 
Unterstiitzungsvereines, Verwalter der bibliotheca pauperum, Klassenvorstand in VIII. A, 
lehrte Latein in VIII. A (5), Griechisch in VII. A (4) und VIII. A (5) und philosophische 
Propadeutik in VII. A (2), aufierdem im 2. Semester auch Latein in VII. A (5), zusammen 
im 1. Sem. 16, im 2. Sem. 21 Stunden wochentlich.

11. Athanasius L e w i ń s k i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, gr.-kath. Welt- 
priester und Konsistorialrat, Mitglied des k. k. Bezirksschulrates, lehrte gr.-kath. Religion 
in I.—VIII. und in der Vorbereitungsklasse (je 2 Stunden) und war Exhortator in 2 Abteilungen 
(je 2 Stunden), zusammen wochentlich 22 Stunden.

12. Friedrich L o e b l ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Kustos der archaologischen 
Sammlung, lehrte im 1. Semester Latein in VI. A (6) und VII. A (5) und Griechisch in
IV. A (4), zusammen wochentlich 15 Stunden; fur das 2. Semester beurlaubt izufolge hohen 
Min.-Erl. vom 18. Juni 1907, Zl. 21380).

13. Emil M a ł a c h o w s k i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Besitzer derKriegs- 
medaille, Verwalter der Lehrerbibliothek und der Programmsammlung, Klassenvorstand in
VI. A, lehrte Griechisch in VI. A (5) und VIII. B (5), Deutsch in II. B (5) und seit dem 
2. Semester Latein in VI. A (6), zusammen im 1. Sem. 15, im 2. Sem. 21 Stunden, aufier
dem Kalligraphie in I. B und II. B (je eine Stunde wochentlich).

14. Fianz O l s z e w s k i ,  k. k. Professor, Schriftfiihrer des an der Anstalt bestehenden 
Unterstutzungsvereines, Klassenvorstand in VII. A, lehrte Mathematik in II A (3), V. A (4),
VII. A (3), VIII. A (2) und Physik in VII. A (3) und VIII. A (3, seit 15. Marz 4 St.), zu
sammen woch. 18, seit 15. Marz 19 Stunden.

15. Johann P r y  j m a, k. k. Professor am Staatsgymnasium in Kotzman, zufolge 
h. Min.-Erl. vom 3. April 1907, ZL 9969 (L.-R.-Pras. vom 26. ApriI 1907, Zl. 1921) dem 
Czernowitzer II. Staatsgymnasium zur Dienstleistung zugewiesen, Klassenvorstand in I. B, 
lehrte Latein in I. B (8), Griechisch in IV. B (4), Deutsch in I. C (5), Ruthenisch in I. B (3), 
zusammen wochentlich 20 Stunden, aufierdem Ruthenisch ais relativ-obligaten Gegenstand 
im II. aufsteigenden Kursę flir Nichtruthenen (3 St. woch.).

16. Eugen Ritter v. S e m a k a, k. k. Professor, gr.-or. Weltpriester, lehrte gr.-or. 
Religion mit ruthenischer Unterrichtssprache in I.—VIII. und in der Vorbereitungsklasse 
(je 2 St.) und war Exhortator in 3 Abteilungen (je 2 St.), zusammen woch. 24 Stunden.

17. Dr. Moses S i ga l i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Direktions-Sekretar, 
Klassenvorstand in V. A, lehrte Latein in V. A (6), Griechisch in VII. B (4), Deutsch in
V. A (3), VI. A (3), VII. A (3) und philosophische Propadeutik in VIII. A (2), zusammen 
wochentlich 21 Stunden.

18. Siegmund S z y m o n o w i e ż ,  k. k. Professor, rom.-kath. Weltpriester, lehrte 
rom.-kath. Religion in I.—VIII. (je 2 St.) und war Exhortator in 2 Abteilungen (je 2 St.), 
zusammen wochentlich 20 Stunden.

19. Johann T i r o n, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Klassenvorstand in VIII. B, 
lehrte Latein in IV. B (6) und VIII. B (5), Griechisch in VI. B (5) und Deutsch in IV. B (3), 
zusammen woch. 19 Stunden.

c) Provisorischer Lehrer:
20. Viktor L o w e n t h a l ,  provisorischer Gymnasiallehrer, Klassenvorstand in I. A, 

lehrte Latein in I. A (8), Griechisch in III. A (5) und Deutsch in I. A (4), zusammen 
wochentlich 17 Stunden.
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d) Supplenten:
21. Adolf C z e r n y ,  Kustos der naturgeschichtlichen Lehrmittelsammlung, approb. 

fur Ng. m. ph., lelirte Matliematik in 1. A (3), Naturgeschichtc in 1. A (2), II. A (2), Ili. A (2), 
V. A (2), V. B (2), VI. A (2), VI. B (2) und Physik in IV. A (3), zusammen wdchentlich. 
20 Stunden.

22. Mendel H e r b s t ,  approb. fiir M. Ph., Klassenvorstand in III. A, lehrte Deutsch 
in III. A (3), Matliematik in III. A (3), IV. A (3), VI. A (3) und Physik in IV. B (3) und 
VII. B (3), zusammen wdchentlich 18 Stunden.

23. Pantelimon K 1 y m, approb. fiir L., Gr., d., Klassenvorstand in V. B, lehrte 
Gricchisch in V. A (5) und V. B (5) und Deutsch in I. B (5) und III. B (4), zusammen 
wochentlich 19 Stunden.

24. Joil K o h a n ,  approbiert fiir Geographie und Geschichte, lehrte Geographie und 
Geschichte in II. A (4), III. A (3), V. A (3), V. B (3), VI. A (4) und VIII. A (3), zusammen 
wochentlich 20 Stunden.

25. Johann M o g e 1 n i c k i, Klassenvorstand in II. A, lehrte Latein in II. A (8) und
III. A (6), Deutsch in II. A (4) und seit dem 2. Semester Griechisch in IV. A (4), zusammen 
im 1. Sem. 18, im 2. Sem. 22 Stunden wochentlich.

26. Joscf P r o s k u r n i c k i ,  approbiert fiir m. ph., Klassenvorstand in IV. B, lehrte 
Matliematik in I. B (3), I. C (3), II. B (3), IV. B (3) und Naturgeschichte in I. B (2), I. C (2), 
.II. B (2) und III. B (2), zusammen wochentlich 20 Stunden.

27. Leon R u d n i c k i ,  approb. fiir Geschichte, lehrte Geographie und Geschichte in
I. B (3), I. C (3), II. B (4), III. B (3) und IV. B (4), zusammen wochentlich 17 Stunden.

e) Religionslehrer :
28. Paul K e r s t e n, evang. Vikar, lehrte evang. Religion die evang. Schiiler diesel' 

Anstalt zugleich mit denen des I. Staatsgymnasiums in 4 Abteilungen (je 2 St.), zusammen 
wdchentlicli 8 Stunden (Gruppenunterricht).

29. Samson T y n d e l ,  supplierender Religionslehrer, lehrte mosaische Religion in 
I.—VIII. (je 2 St.), zusammen wochenllich 16 Stunden.

f) Turnłehrer:
30. Johann W i l h e l m ,  k. k. Turnłehrer, Kustos der Turn- und Jugendspielgerate, 

ertcilte den Turnunterricht in allen Klassen (je 2 St.), zusammen wochentlich 34 Stunden.

g) Lehrer an der V orbereitungsklasse:
31. Georg K aw  l i l i a,  k. k. Ubungsschullchrer, lehrte Deutsch (11 St.), Ruthenisch 

(7 St.), Rechnen (4 St.), Realien (2 St.) und Schonschreiben (2 St.) in der Vorbereitungs- 
klasse, zusammen wochentlich 26 Stunden.

h) N ebenlehrer:
32. Anton B l a s z c z u k ,  Volksschullehrer, lehrte róm.-kath. Kirchengesang in 1 Ab- 

teilung, wochentlich 1 Stunde.
33. Julius H e 1 z e 1, Assistent an der hierortigen gr.-or. Realschule, lehrte Freihand- 

zeichnen in 3 Abteilungen, zusammen wochentlich 6 Stunden.
34. Johann H or ner ,  Professor an der Scliule des Vereines zur Forderung der Tonkunst 

in der Bukowina, approbiert fiir Gesang an Mittelschulen, lehrte allgemeinen Gesang in 
deutscher Sprache in 3 Abteilungen, zusammen wochentlich 3 Stunden.
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35. Anton K ł e m  (s. o. Nr. 5) lehrte ruthenische Sprache ais relativ-obligaten 
Gegenstand in IV. A (2) und im 1. aufsteigenden Kursę ftir Nichtruthenen (3), zusammcn 
wochentlich 5 Stunden.

36. Władimir K m i c i k i e w i c z  (s. o. Nr. 6) lehrte ruthenische Sprache ais relativ- 
obligaten Gegenstand in II. A (2) und III. A (2), zusammen woch. 4 Stunden.

37. Peter K u m a n o w s k i  (s. o. Nr. 9) lehrte ruthenische Sprache ais relativ-obli- 
gaten Gegenstand in I. A (2) und im III. und IV. aufsteigenden Kursę fur Nichtruthenen 
(je 3 St.), ferner polnische Sprache I. Kurs (2), zusammen 10 Stunden wochentlich.

38. Dr. Alois L e b o u t o n  (s. o. Nr. 10) lehrte Stcnographie in 2 Abteilungen, 
zusammen wochentlich 4 Stunden.

39. Franz O l s z e w s k i  (s. o. Nr. 14) lehrte franzdsische Sprache in 2 Abteilungen, 
zusammen wochentlich 4 Stunden.

40. Johann P r y j m a  (s. o. Nr. 15) lehrte ruthenische Sprache ais relativ-obligaten 
Gegenstand im II. aufsteigenden Kursę fiir Nichtruthenen (3 St. wochentlich).

41. Alexander S a d a g o r s k i ,  Rechnungsassistcnt bei der k. k. Giiterdirektion in 
Czernowitz, lehrte gr.-or. und gr.-kath. Kirchengesang (je 1 St.; und ruthenischen allge- 
meinen Gcsang (1 St.), zusammen wdchentlich 3 Stunden.

Diener der Anstalt.
Eduard K i s s 1 i n g, k. k. Schuldiener (def. mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Noyember 

1897, Zl. 5185); Jakob B a u e r ,  k. k. 2. Schuldiener (def. mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. De- 
zember 1905, Zl. 11286); Demeter C h o m a ,  Peter P r o z i u k  und Ferdinand R y b c z u k ,  
Aushilfsdiener.

II. Lehrplan.
Der Unterricht wurde nach dem durch den h. Ministerial-Erlafl vom 23. Februar 

1900, Zl. 5141, neit herausgegebenen Lehrplane erteilt.

Evangelischer Religionsunterricht.
Der Unterricht in der evangelischen Religion wurde den Schiilern der Anstalt ge- 

meinsam mit den Schiilern des k. k. 1. Staatsgymnasiums, der gr.-or. Oberrealschule und 
der k. k. Lehrerbildungsanstalt in 4 Abt. mit zusammen 8 Stunden woch. erteilt.

I. Abt. (2 St.): Luthers kleiner Katechismus, erklart von Ernesti.
II. Abt. (2 St.): Karl Brudniok, Bibelkunde.
III. u. IV. Abt. (je 2 S t.): Heinrich Palmer, Christliche Glaubens- und Sittenlelire.

Mosaischo R eligionslehre.
I. KI. (2 St.): Geschichte Israels bis zumTodeMoses (nach Wolf, Geschichte Israels, 

1. Heft); Hebraisch: Ausgewahlte Gebete.
II. KL (2 St.): Die Geschichte der Richter und der Konige bis zur Teilung des 

Reiches (nach Wolf, 2. Heft); Hebr.: Ausgewahlte Kapitel aus dem I. Buche Moses.
III. KI. (2 St.): Die beiden Teilreiche, das babylonische Exil und die nachbiblische 

Geschichte der Juden bis zur Zeit Alexanders (nach Wolf, 3. H eft); Hebr.: Auswahl aus 
dem II. Buche Moses.

IV. KL (2 St.): Ubersicht der Geschichte der Juden bis Moses Mendelssohn (nach 
Wolf, 4. Heft); Hebr.: V. Buch Mos. (ausgew. Kap.)
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V. KI. (2 St.): Naclibiblischc Geschichte des jiidischen Volkes bis zur Zerstórung des 
zwciten Tcmpels (nach Brann, I. Tl.); Hcbr.: Ausgewahlte Psalmen.

VI. KI. (2 St.): Geschichte des jiidischen Volkcs bis zum Ende des Gaonats 1040 
(nach Brann, II. Tl.); Hebr.: Ausgew. Psalmen.

VII. KI. (2 St.): Geschichte des jiidischen Volkes bis zum XVI. Jahrh. (nach Brann,
III. TI.); Hebr.: Ausgew. Kap. aus Jesaias.

VIII. KI. (2 St.): Geschichte des jiidischen Volkes bis aut die Gegenwart (nach Brann,
IV. Tl.); Religionslehre: Offenbarung, Verchrung Gottcs, Bedcutung der jiidischen Fcstc, 
Lcbenswandel, Verhaltnis zum Staate und zur Religionsgemeindc; Hebr.: Ausgew. Kap. 
aus Jesaias und Jeremias.

Turnen.
Das Turnen wurdc in Gemafiheit der Min.-Vcrordnung vom 12. Fcbruar 1897,

Zl. 17261 ex 1896, in allen Klassen in je 2 wochentl. Stunden (zusammen 34 Stundcn)
obligat untcrrichtet.

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

Untergymn. (Lehrplan wie in I. B, II. B, III. B und IV. B); je 3 St. in den drei auf- 
steigenden Kursen fiir nichtruthenische Schiller, und zwar: I. Kurs: Lcse- und 
Schreibiibungen, Sprechen und das Wichtigste aus der Formenlehre nach dem „Ruth. 
Sprachbuch, I.“ von Popowicz. — II. Kurs: Ubungen im Lesen, Schreiben und 
Sprechen; Memorieren von Prosastiicken; das Wichtigste aus der Grammatik nach 
dcm „Ruth. Sprachhuch, II.“ von E. Popowicz. — III. Kurs: Lesen, Erzahlen, Memo
rieren, schriltliche Ubungen; das Wichtigste aus derSyntax nach dem „Ruth. Sprach
buch, III." von Popowicz und Szpoynarowski. — IV. Kurs: Nacherzahlen, Memo
rieren poet. u. pros. Stiicke und schriftliche Ubungen nach dem Lesebuche von 
Szpoynarowski I. und II. Teil.

P o l n i s c h e  S p r a c h e  in I Abt. (2 S t.): Die Formenlehre und das Wichtigste aus der 
Syntax. Lesen, Obersetzen, korrektes Nacherzahlen und Memorieren poetischcr und 
prosaischer Stiicke. Grammatische und orthographischc Ubungen nach dem Lesebuche 
von Próchnicki-Wójcik.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  in 2 Kursen (je 2 St. : I. Kurs: Einubung der Aussprachc. 
Elemente der Formenlehre und die wichtigsten Regeln der Syntax. Mtindlichc und 
schriftliche Ubersetzungen nach Feichtinger’s „Lehrgang der franzósischen Sprache 
fur Gymn., I. T.“, 1. Aufl. — II. Kurs: Fortsetzung der Formenlehre und derSyntax, 
nach Feichtinger.

S t e n o g r a p h i e  in 2 Abt. (je 2 St.). I. Abt.: Wortbildung und Wortkiirzung; Lese- und 
Schreibiibungen. — II. Abt.: Satzklirzungen mit fortwahrenden Schreib- und Lese- 
iibungen nach Scheller’s Lesebuch der Gabelsberg’schen Stenographie.

F r e i h a n d z e i c h n e n  in 3 Abt. (je 2 St.). I. Abt. (fiir Anfanger): Zeichnen der geraden 
und krummen Linien, Zeichnen von Winkeln und geometrischen Figuren, Entwerfen 
leichter geometrischer Ornamente. Anwendung der Farben; Skizzieren nach der 
Natur. — II. Abt.: Auffassen, Entwerfen und Ausfiihren von Ornamenten. — III. Abt.: 
Studien von menschlichen Kopfteilen in verschiedenem Maflstabe. Zeichnen nach 
Gips-Modellen und Naturobjekten.

G c s a n g :  a) Allgemeiner Gesang in 3 Abt. (je 1 St.). I. Abt.: Elemente der allgemeinen 
Musiklehre, Tonbildung, Skaleń und Intcrvallubungen, Rhythmus und Takt; rhyth- 
mische Singiibungen nach dem Chorliederbuche von Fiby, I. T. — II. Abt.: Fort-
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setzung der Chorgcsangschule nach Fiby, I. T .; Einiibung zwei- tind dreistimmigcr 
Kanons und Chore. — III. Abt.: Einiibung von gemischten Choren nach Fibys 
Chorliederbuche, II. T. — b) R5m.-kath. Kirchengesang (1 St.): Einiibung vier- 
stimmiger Kirchenlieder. — c) Gr.-kath. Kirchengesang (1 St.): Einiibung der McC- 
lieder von Kolessa und Iwanus. — d) Gr.-or. Kirchengesang (1 St.): Einiibung der 
Mefilieder von Bortniański. — e) Ruthenischer weltlicher Gesang (1 St.): Einiibung 
von gemischten und Mannerchdren.

Unterrichtssprache.
Der Religionsunterricht wurde den rom.-kath., arm.-kath., evang. und niosaischen 

Schiilern in deutscher Sprache, den gr.-kath. und den gr.-or. in ruthenischer Sprache erteilt. 
Fur den Unterricht im Ruthenischen, im gr.-kath. und gr.-or. Kirchengesangc und im all- 
gemeinen ruth. Gesange gilt die Landessprache zugleich ais Unterrichtssprache.

In den iibrigen Gegenstanden war die Unterrichtssprache in den Stammabteilungcn 
die dcutsche.

In den utraąuistischen Parallelabteilungen wurde der Unterricht im Lateinischen 
in allen Klassen, der in der Mathematik in der I. bis zur VI. Klasse (inklusive) in ruthe
nischer Sprache erteilt; die griechische und deutsche Sprache, Geographie und Geschichtc, 
die Naturwissenschaften und Mathematik (letztere in der VII. und VIII. Klasse) wurden 
in deutscher Sprache gelehrt.

Vorbereitungsklasse.
Dieselbe ist zufolge Min.-Erlasses vom 28. September 1901, Zl. 18952, seit 1. Sep- 

tember 1902 eróffnet und hat einen doppelten Zweck zu erfiillen:
1. die in der 4. Volksschulklasse zu erwerbende Vorbereitung fiir die am Gymnasium 

ruthenisch vorzutragenden Lehrgegenstande (Religionslehre, Latein, Ruthenisch und Mathe
matik) zu vermitteln;

2. die flir den erfolgreichen Unterricht in den deutsch gelehrten Gegenstanden 
(deutsche Sprache, Geographie und Naturgeschichte) unerlafiliche Sprachfertigkeit in der 
dcutschen Sprache zu erzielen.

Die Unterrichtssprache ist fiir Religionslehre, Muttersprache und Rechnen die ruthe- 
nische, fiir die deutsche Sprache und die Rcalien die deutsche. Doch ist der in den Rcalien 
(Geographie und Naturgeschichte) vorgeschriebene Lehrstoff immer zuerst in ruthenischer 
Sprache durchzunehmen, damit er den Schiilern bereits gelaufig ist, wenn der Lehrer zur 
Bchandlung desselben in deutscher bprache iibergeht.

Der Stoff fiir die Realien ist aus einem geeigneten Lelirbuche auszuwahlen.
Im Schonschreiben werden die deutsche, lateinische und cyrillische Kurrcntschrift 

glcichmafiig beriicksichtigt.
Den Unterricht in den weltlichen Lehrgegenstanden erteilte der wirklichc Ubungs- 

schullehrer Georg K a w u 1 i a.
Mit der Erteilung des Religionsunterrichtes wurden die betreffenden Religionslehrer 

der Anstalt betraut.
Der Unterricht wurde nach dem mit h. Min.-Erl vom 22. Oktober 1901, Zl. 26548, 

provisorisch genehmigten, mit h. Min.-Erl. vom 19. Janner 1904, Zl. 29, tcilweise gcanderten 
Lehrplanc erteilt.
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III. Absolvierte LektLire.

L a t e i n .

III. K l a s s e  A: Corn. Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Epaminondas, Pclo- 
pidas. — Curtius Rufus, Memorabilia Alexandri Magni I, III, VI, IX, XIV, XVI, XXII.

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

IV. K l a s s e :  Caes. beli. Gall. I, IV c. 1—36, VI. u. VII. (Ausw.); Ovid. Metam.: Deu- 
kalion und Pyrrlia; Trist.: Selbstbiographie.

V. K l a s s e :  Liv. lib. I, XXI. — Ovid. Metam.: Phaethon, Niobe, lyk. Bauern, Raub 
der Proserpina, Midas, Philemon und Baucis; Tristia: Abschicd von Rom, Winter 
in Tomi; Fasti: Hercules u. Cacus, Arion.

VI. K l a s s e :  Sali. beli. Iugurth.; Cic. or. in Cat. I; Caes. de bcllo civ. I (Ausw.); 
Verg.: Ekl. I, Aen. I und III.

VII. K l a s s e :  Cicero: dc imperio Gn. Pompei, pro Archia poeta, Cato maior; Verg. 
Aen. II, IV, VI, IX (Ausw.).

VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germania c. 1—27; Annal, I, II, III (Ausw.). — Horaz: Odeń I 
1 -4 , 7, 11, 14, 18, 22, 37, 38; II 3, 6 , 14, 16, 26; III 1, 2, 3, 9, 13, 30; IV 3, 4, 7; 
Epoden 2, 12; Sat. 1, 6 , 9; Epist. I 2 und 16, II 3 (Ausw.).

<3 - r i  e c  ła.i s cŁ . .

V. K l a s s e :  Xenoph. (cd. SchenkI): Anab. I, III, V, VI; Kyrup. II; Mcmorab. III. — 
Horn. Ilias I und II.

VI. K l a s s e :  Xcn. Mein. Socr. II, III, Anab. X, Kyrup. X. -  Horn. Ilias IX, XII, XIII, 
XVI, XIX. — Hcrodot (nach Hintner): V., VI. u. IX. Buch (Ausw.).

VII. K l a s s e :  Demosth.: Olynth. I., III.; Philipp. II; Trep? vrtę, sipyjwję. — Horn. Odyss. 
I, V, VI, VII, VIII, XIII.

VIII. K l a s s e :  Plato: Apoh, Kriton, Hippias Minor; Soph.: Aias; Horn. Odyss. XV.

X>e-u.tscłs..

VI. K l a s s e :  Lessing: Minna von Barnhclm, Nathan der Weisc. — Hauslckturc: 
Lessing: Emilia Galotti.

VII. K l a s s e :  Shakcspeare: Makbcth; Goethe: Iphigenie ; Schiller: Jungfrau von Orlcans. 
— Hauslekttire: Goethe: Gotz, Egmont; Schiller: Raubcr, Don Karlos.

VIII. K l a s s e :  Goethe: Hermann und Dorothca; Schiller: Wilhelm Tell; Lessing: Laokoon, 
hamb. Dramaturgie (Ausw.); Grillparzcr: Traum ein Leben. — Hauslektiirc: Schiller: 
Wallenstein, Maria Stuart, Braut von Messina; Goethe: Faust I.

IR ,-u .tłi.en .iscłx .

VI. K l a s s e :  Mapito Boisuok: HapoflHi onouiflaHa; AH'rin Morn.i MI m um ii: Ck .it Ma- 
HHBCKMH. IIpHBaTna .IGKiypa : UlIKOOilH yCTHSHOBIlH; IIOBicTH.

VII. K l a s s e :  K a i T Ka- Ocho b h HeHKO: Mapyca, llepeicorano-ie; 11 h‘K'iiai KO: Haaap Cro . p.ia. 
IIpHBaTna .icncTypa: .leBHUKHH-HeuyH: Ilonic/ru, CLi;i'ror.uip yKpaTiiBCKorn napo^y-

VIII. K l a s s e :  ‘he^BKOBun: Hoiuctm ; liapiuHLcKuir Ho.ioyaMiip: CKomeHHH ubbit. lIpiiBarna 
-icKTjjia: IIIeBneHKO: Faii^HMaKn; I bsii 'hpanKO: 3axap BepicyT.
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Privatlekttire.
Lia/teim ..

III. K l a s s e  A: Ncpos: Ciraon (3), Thrasybuhis (1). Curt. Ruf. Memorab. AIex. Magni: 
Alexander lost den Gordischcn Knoten (6), Pllinderung und Einaschcrung von Pcr- 
scpolis (5), Schlacht bei Issus (1), Alexander in Susa (1).

IV. K l a s s e  A: Caes. beli. Gall. II (18). Ovid. Metam.: Die vier Weltalter (5), Die 
Griechen in Aulis (I); Fasti: Arion (l).

IV. K l a s s e  B: Caes. beli. Gall. II c. 1—9 (3); Ovid. Metam.: Die grodc Fiut (2).
V. K l a s s e  A: Liv. II c. 1—20 (3); Liv. II c. 1—10 (9). Ovid. Metam.: Orpheus und

Eurydice (6 ), Arachne (7), Tod des Orpheus (4), Cyparissus (4), Die Griechen in 
Aulis (2), Daedalus und Icarus (3), Ceyx und Alcyone (2), Jason und Mcdea (1); 
Fasti: Arion (6), Grtindung Roms (1); Trist.: UnhcilvolIe Leiden (1), An cincn 
Freund (1), An die Gattin (1).

V. K l a s s e  B: Liv. II c. 1—13 (9), V c. 3 5 -4 9  (16). Ovid. Metam. 341—571 (20).
VI K l a s s e  A:  Liv. II (1), XXI c. 1 -3 0  (1). Sallust: beli. Cat. (1), Reden und Briefe

aus den Historien (1). Ovid: Metam.: Pentheus, Daedalus, Midas (1); Fasti: Anna 
Perenna (1); Trist.: Abschied vonR om (l); Epist.: Penelope anUlixes (1). Caes. beli. 
civ. II (1); Cic. in Cat. II—IV (1). Verg. Aen. II (5), IV (11), V (6).

VI. K l a s s e  B: Cic. in Cat. II—IV (22); Caes. beli. civ. II (7); Verg. Aen. VII (2); 
Georg.: Lob des Landlebens (17); Bienenstocke (3).

VII. K l a s s e  A: Cic. pro Archia (20); Liv. III c. 30 -4 5  (1); Verg. Aen. III (2), V (2), 
VII (2); Georg. I 1, 2, 3 (1).

VII. K l a s s e  B: Cic. pro Archia (18); Verg. Aen. V (7), VII (5).
VIII. K l a s s e  A: Tac. Ann. II 1—20 (2), III 20-50.(4), IV 55 -75  (1), V (1), VI 1 -2 0

(2); Agricola (1). Cicero: Laelius (1), Cato maior (1), pro Milone (1), in Cat. II (3),
III (3), IV (2), 1. Phil. (1). Verg. Aen. IV (5), V (9), X (1), XI (1), XII (2). Horaz
Odeń 1 6 , 10, 12, 15 (2), 17 (2), 20 (2), 21 (2), 24 (2), 26 (2), 28 (2), 29 (2), 31 (2),
32 (2), 34 (2), 35 (2); II 1 (2), 2 (4), 7 (5), 9 (2), 10 (2), 13 (5), 15 (3), 17, 18, 19
(1); III 4, 5, 6 (2), 8 (2), 16 (3), 18 (2), 21 (3), 23, 24, 25, 29 (1); IV 2, 5, 6 , 8 , 9,
12, 14, 15 (1); carmen saecularc (1); Sat. I 2, 3 (1); Ars poetica (1).

VIII. K l a s s e  B: Tac. Ann. II 1—26 (2), 11 43 -53  (2), IV 14-39 (2). Verg. Aen. IV (3). 
Horaz: Sat. II 1, 2 (1); Epist. II 1, 2 (4).

G - i l e c h - l s c l i .

V. K l a s s e  A: Xenophon: Gobryas (4), Kyros ais Feldherr (1). Hom. llias III (12).
V. K l a s s e  B: Xenophon: Gobryas (1); Hom. Ilias III (15).
VI. K l a s s e  A: Xenoph. Anab. VII (1), IX (1); Hom. llias 111(1), VII (2), X (2), XI (2),

XXII (3), XXIV (1). Herodot VII 20 Kap. (5), VII c. 175-225 (3), VIII c. 1 -1 3  (2),
Arion (1).

VF. K l a s s e  B: Hom. llias X (5), XIV (7); Herod. I 28 45, 85-91 (14), III 39-43, 
120-125 (11), VIII 1 -1 3  (7).

VII. K l a s s e  A: Demosth. II. olynth. Rede (1), III. ol. Redc (1), Chersonnesrede (1),. I. Phil. 
Rede (2); Hom. Odyss. III (1), IX (1), XI (5), XIV (1). XIX (1), XXIII (2).

VII. K l a s s e  B: Demosth. II. olynth. Redc (8), I. Philipp. Rede (1); Hom. Odyss. III (2),
X (1), XI (1), XII (1), XV (12), XVI (5), XVIII (2), XIX (3), XX (3), XXII (1), XXIII (2).

VIII. K l a s s e  A: Demosth. III. Phil. Rede (1). Plato: Euthyphron (3), Lachcs (1). Hom. 
Odyss. IX (4), X (1), XI (4), XII (3), XIII (4), XVI (20), XXI (1), XXIII (1), XXIV (2). 
Sophokles: Philoktet (1).
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VIII. K l a s s e  B: Plato: Euthyphron (1); Phacdon, Schlufikapitel (3); Sympos. c. 32 — 37 
(2). Demośth. II. olynth. Rede (1), Chcrsonnesrede (I), Hom. Ilias XXIII (1), Odyss. 
XXIII (5), XXIV (2).

I D s u t s c h . .

V. K l a s s e  A:  Anzengruber, Stcrpsteinhof (2); Armand, Krosus von Philadelphia (1); 
Baumbach, Horand und Hildę (2); Bulwer, Die letzten Tage von Pompcji (6 ); Dahn: 
Kampfende Herzen (1), Gelimer (2), Julian der Abtriinnige (1); Ebers: Nilbraut (2), 
Uarda (3); Freytag: Brautfahrt (1), Ingo und Ingraban (3), Markus Konig (3), Soli 
und Haben (3); Ganghofer: Klosterjager (1); Gerstacker: Im Eckfenstcr (1), Rcgu- 
latoren des Arkansas (1); Goethe, Reinekc Fuchs (14); Grillparzer: Ahnfrau (1), 
Der arme Spielmann (3); Hacklander, Eugen Stillfried (1); Hauff: Das Bild des 
Kaisers (3), Lichtenstein (2), Mann im Monde (3); Herder, Der Cid (6) ;  Heyse: 
Der verlorenc Solin (2), Nerina (1), Vetter Gabriel (1); Keller, Martin Salander |2); 
Lessing: Mifi Sara Sampson (1), Nathan der Weise (1); Ludwig, Zwischen Himmel 
und Erde (2); Maj': Deutsche Herzen und Helden (3), Reiseerzahlungen (2), Sklaven- 
karawane (2); Scheffel: Eckehard (4); Schwab, Deutsche Heldensagen (3); Schiller: 
Riiuber (2), Tell (2); Shakespeare, Kaufmann von Venedig (1); Sienkiewicz: Mit 
Feuer und Schwert (2), Quo vadis (3); Skott: Seerauber (1), Iwanhoe (3); Spiel- 
hagcn, Faustulus (1); Storm, Aquis submersus (3); Sudermann, Frau Sorgo (2); 
Rich. Vofi: Ein Konigsdrama (1), Romfieber (1); Wallace, Ben Hur (1); Wicland, 
Oberon (18); Wolfram von Eschenbach (nhd.), Parzival (2).

V. K l a s s e  B: Armand, Der Krosus von Philadelphia (1); Bulwer, Die letzten Tage 
von Pompeji (1); Heyse, Novellen, l.Band (1); Klcist, Michael Kolhaas (1); Kdrner, 
Zriny (1); Lessing: Emilia Galotti (1), Minna von Barnhelm (1); Konr. Ferd. Meyer, 
Der Heilige (1); Hans Sachs, Drei Tragodien (1); Schiller: Der Neffe ais Onkel (1)', 
Jungfrau von Orleans (1); Sienkiewicz, Quo vadis? (1); Wallace, Ben Hur (1).

VI. K l a s s e  A: Auerbach: Spinoza (1); Calderon: Das Leben einTraum(2); Chamisso: 
Peter Schlemihl (7); Dahn: Attila (1), Kampt urn Rom (3), Kampfende Herzen (1), 
Kreuzfahrer (2), Weltuntergang (1), Bis zum Tode getreu (3); Dumas: Monte Christo
(1) ; Ebers: Eine agyptische Konigstochter (8), Homo sum (5), Uarda (2); Freytag: 
Ingo und Ingraban (3), Soli und Haben (4); Frenssen: JOrn Uhl (2); Gerstacker: 
Im Eckfenster (1); Goethe: Egmont (2); Grillparzer: Traum ein Leben (1), Weh dem, 
der liigt (2); Hauff: Die letzten Ritter von Marienburg (2), Memoiren des Satans (1), 
Othcllo(3); Ibsen: Kronpratendenten (1); Kleist: Der zerbrochene Krug (4), Katchen 
von Heilbronn (2), Prinz von Homburg (1); Korner: Hedwig (1), Zriny (5); Lessing: 
Der jungę Gelchrte (4), Misogyn (1), Mifi Sara Sampson (7), Philotas (6), Schatz (3); 
Lilicnkron: DerMitcen(l), Kriegsnovellen (1); Moliere: Tartuffe(l); Schiller: Riiuber
(2) , Don Karlos (1), Wilhelm Tell (2); Shakespeare: Julius Ciisar (2), Hamlet (1), 
Kaufmann von Venedig (41, Sommernachtstraum (1); Sienkiewicz: Auf dem Felde 
der Ehre (1), Die Kreuzritter (2), Mit Feuer und Schwert (2), Quo vadis (6 ); Spiel- 
liagcn: Die von Hohenstein (2), Kleine Novellen (1), In Reih und Glied (1), Pro- 
blcmatische Naturen (3), Sturmflut (1), Was die Schwalbc sang (1); Sudermann: 
Katzensteg (2), Frau Sorge (3 ; Tasso: Das befreite Jerusalem (2); Wallace: Ben 
Hur (1); Wilbrandt: Die Osterinsel (1), Die Rottenburger (1); Zschocke: Jonathan 
Frock (2), Prinzessin von Wolfenbiittel (3).

VI. K l a s s e  B: Goethe: Clavigo (1), Die Geschwister (1); Ibsen, Gespenster (1); 
Klingemann, Faust (1); Korner, Toni (1); Nestroy: Einen Jux will er sich machen 
(1), Lumpaci-Vagabundus (1); Schiller, Kabale und Liebe (1).
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VII. K l a s s e  A: Anzengruber: Meincidbauer (1), Pfarrer von Kirchfeld (3); Dahn: 
Julian der Abtriinnige (2); Eckstcin: Die Klaudicr (1), Eingeschneit (1); Goethe: 
Torąuato Tasso (4), Wahlverwandtschaften (2), Werthers Leiden (2); Grillparzer: 
Sappho (3), Traum ein Leben (3); Halni: Griseldis (1), Sohn der Wildnis (1); 
Hamerling: Ahasver in Rom (1); Hauptmann: Die versunkene Glocke (1); Heine: 
Atta Troll (1); Ibsen: Brand (1), Kronpratendenten (1), Volksfeind (1); Immermann: 
Oberhof (3); Keller: Der griine Heinrich (1), Die Leute von Seldwyla (3), Martin 
Salander(3); Mosenthal: Debora (1); Platen: Die verhangnisvolle Gabel (1); Schiller: 
Iphigenie in Aulis (3), Neffe ais Onkel (3); Shakespeare: Coriolan (6 ), Cymbelin 
(1), Julius CSsar (7), Konig Lear (3), Sommernachtstraum (1), Sturm (1); Skott: 
Iwanhoe (3), Kenilworth (3); Spindler: Der Jude (1); Sudermann: Die Elire (2); 
Wilbrandt: Meister von Palmyra (3).

VII. K l a s s e  B: Lessing: MiB Sara Sampson (1); Schiller, Fiesko (1).
VIII. K l a s s e  A: Grillparzer: Ahnfrau (1), Das goldenc Vlies (3), Des Mceres und der 

Liebe Wellen (1), Sappho (1); Gutzkow, Uriel Akosta (2); Halm, Wildleucr (1); 
Hebbel, Herodes und Mariannę (1); Mosenthal, Debora (2); Schiller: Kabale und 
Liebe (1), Turandot (2); Shakespeare: Coriolan (1), Der Sturm (1), Hamlet (1), 
Konig Lear (1), Makbeth (11, Othello (2), MaB fur MaB (1), Richard III (1), Romeo 
und Julie (1), Sommernachtstraum (1), Viel Larm urn nichts (1); Wilbrandt, Der 
Meister von Palmyra (1).

VIII. K l a s s e  B:  Goethe, Torąuato Tasso (1); Grillparzer: Ahnfrau (1), Des Mecres und 
der Liebe Wellen (1), Konig Ottokars Gliick und Endc (1), Sappho (3), Weil dcm, 
der liigt (1); Kleist: Hermannsschlacht (2), Katchen von Heilbronn (1), Prinz vou 
Homburg (1): Shakespeare: Othello (1), Sommernachtstraum (2); Uhland, Herzog 
Ernst von Schwaben (1).

1 3 ,-u .tłi.e n .is c łi.

V. K l a s s e :  LU. BapBiiiŁCKiiii: Icropus yicpaiHn (32); KapneHKo-Kapiiii: MapTmi Bopy.isi 
(45); Maprco Bobuok: Hapo^m onoBifliiHa (40); M. ycTHBHOBHu: Mecrrt uepxoBHHu;[ 
(35), C-rpacTUHU ueTBep (30); M. Toront: Tapac By. 11,6,1 (40), Peiiiaop (42); O. Mauoueii : 
Hpomemco (25), Beiamm óypi (20); KofipHHBCKa: Hąsh i Karpyca (18); K isirKa: 
Mapyca (15).

V I .  K l a s s e :  K o 0n . ia H i .e K a : 3e s i. ia  ( 11) ,  H i o 6a (7) ;  E .  I 'p iH u e H K o :  y a p .  o n o s i / p i i ia  (6) ;  
O o . M a ic o B e ii :  3a . i ie e  (5) / I j io ii ic h k o  (9; ;  I b  -T e B n i(K H H : I lp n u e n a  ( 7) .  X M apa (8), 1 I n y  
H op H H M  M o p e n  ( ( i ) ;  [ b . d t p a i iK o :  n e p e x p e c H i C TeiKKH  (7) ;  1'p e ó iH a a : M a iiB oB C K H H  ( 10) ;  
H erH H H B C K H H  ! K a p i l  COBicTH ( 8) .

VII. K l a s s e :  Kyniui: lIopHa Pa^a (11); I b. .IenimKim: Xnapn (10), Ilpuuena (7), Ha,r 
'lupmiM jiopeM (7); TypreHOB: Beciiani boąh (6); I b. <3>panKo: 3  <5ypMHBHX hit (4); 
Hleiccnip-Kyjilr: PaM-ier (8); ClapupKin:: Oó.iora Bynii (4); I b. ‘bpa h k o  : 3axap 
BepayT (7).

VIII. K l a s s e :  IUeKcnip-KyniT: PaM-rer (24); <I>e,ąBKOBKH: nosicTH (19); MopflOBent: 
OlloBi.yuia (20); ILiii; 11 iii.ckhIi : PojiepoBa I.iiapa (15); Ky .11111: X opaiHKcKi ononi/pum 
(16); B. PpiuBenKo: Eea xni6a (15); TypreHes: Becnaiii bo)(h (15); Kop. y cthhiiobha : 
11 ponojiK I. Ce bh to (MaB hu (23); 11 ooy o -.1 cb;i [(KLIO: X :.1 a I. o (19).
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IV. U b e r s i c h t
iiber die im Schuljahre 1907/1908 gebrauchten Lehrbucher.

R e l i g i o n s l e h r e :  A. Fur die rdm.-kath. Schiller: I. u. li. KI.: GroBer Katechismus der 
kath. Religion, 1. Aufl. — III. KI.: Fischer, gottl. Offcnbarung des neuen Bundes,
10. Aufl. — IV. KI.: Zettcr, kath. Liturgik, 5. Aufl. — V. KL: Konig, allgemeine 
Glaubenslehre (I. Kursus), 9. und 10. Aufl. — VI. KL: Konig, die besondere Glaubcns- 
Ichre (III. Kursus), 9. und 10. Aufl. — VII. KL: Kiinig, die Sittenlehrc (IV. Kursus),
11. und 12. Aufl. — VIII. KI.: Bader, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 4. Aufl. —
B. Fur die gr.-kath. Schiller: I. KI. : Toronski, christl.-kath. Katechismus, 3. Aufl. —
II. und III. KI.: Schuster, biblische Geschichte des alten und neuen Bundes, l.Aufl.
— IV. KL: Toronski, Liturgik der gr.-kath. Kirche, 2. Aufl. — V. KL: Toronski, 
christl.-kath. Fundamentaldogmatik und Apologetik, 1. Aufl. — VI. KL: Wapplcr- 
Pelesz, kath. Glaubenslehre, 1. Aufl. — VII. KL: Dorożyński, christl.-kath. Ethik,
1. Aufl. — VIII. KL: Wapplcr-Stefanowicz, Geschichte der kathol. Kirche, 2. Aufl. —■
C. Fur die gr.-or. Schiller: I. KL: Semaka, biblische Geschichte des alten Bundes,
I. Aufl. — II. KL: Semaka, biblische Geschichte des neuen Bundes, 1. Aufl. —
III. KL: Semaka, Glaubens- und Sittenlehre, 1. Aufl. — IV. KL: Semaka, Liturgik 
der gr.-or. Kirche, 1. Aufl. — V. KI.: Semaka, Dogmatik der gr.-or. Kirche, I. und
II. T., 1. Aufl. — VI. KL: Semaka, Morallehre, I. und II. T., 1. Aufl. -  VII. KL: 
Semaka, Kirchengeschichte. — VIII. KL: Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche. —
D. Fiir die evang. Schiller: I. Abt.: Ernesti, Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl.
— II. Abt.: Palmer, der christliche Glaube und das christliche Lcben, 10. Aufl. —
III. Abt.: Palmer, die christliche Glaubens- und Sittenlehre, 6 . Aufl. — E. Fiir die 
mos. Schiller: I. —IV. KL: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1.—5. Heft. — V. KL: 
Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, I. T., 2. Aufl. •- VI. KL: Brann, Lehr
buch der jiidischen Geschichte, II. T. — VII. KL: Brann, Lehrbuch der jiidischen 
Geschichte, III. Tcil. — VIII. KL: Brann, IV. Teil und Philippson, die israel. Religions
lehre, 1. Aufl. — Hebraische Lektiire: ausgewahlte Stiicke aus dem 1., 2. und 5. 
Buche Mos. in den unteren, ausgewahlte Psalmen in den oberen Klassen.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e . a) in den deutschen Stammklassen: I. KL : Schmidt-Tliumscr, 
lat. Schulgramm., 10. Aufl. --  II. KL: Scheindler-Kauer, lat. Schulgrammatik, 5. u. 6 . 
Aufl. — III.—VIII. KL: Scheindler, lat. Schulgrammatik, 3. und 4. Aufl. — I. KL: 
Hauler, lat. Ubungsbuch, I., Ausg. A, 18. Aufl. — II. KL: Hauler, lat. Ubungsbuch,
II., 16. und 17. Aufl. — III. KL: Hauler, Aufgaben zur Einiibung der lat. Syntax, 
Kasuslehre, 9. und 10. Aufl.; Golling, Cbrestomathie aus Cornelius Nepos und Curtius 
Rufus, 1. und 2. Aufl. — IV. KL: Hauler, Aufgaben zur Einiibung der lat. Syntax, 
Moduslehre, 7. u. 8 . Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar de bcllo Gallico, 6 . und 7. 
Aufl.; Sedlmayer, Ausgewahlte Gcdichte des P. Oyidius Naso, 7. Aufl. — V. KL: 
Scheindler-Zingerle, Titi Livii a. u. c. libr. partes sel., 6 . und 7. Aufl.; Grysar- 
Ziwsa, Ovidii Nas. carm. sel., 4. und 5. Aufl.; Hintner-Neubaucr, Sammlung von 
Ubungsstiicken zum Ubersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, 1. Aufl., samt 
Worterbuch hiezu — VI. KL: Linker-Klimscha-Perschinka, Sallust, bellum Cat. et 
beli. Jugurth, 1. Aufl.; Hoffmann, Caesaris beli. civ., 3. Aufl.; Kornitzer, Cicero in 
Cat. or. IV, 3. und 4. Aufl.; Golling, Vergilii carm. sel., 2. u. 3. Aufl.; Hintner- 
Neubauer, Ubungsbuch wie in der V. A. — VII. KL: Kornitzer, Cicero de imperio 
Gn. Pompeii, l.Aufl.; Kornitzer, Cicero pro Archia poeta, 3. Aufl.; Kornitzer, Cicero, 
Cato maior, 1. Aufl.; Golling, Vcrgil, wie in der VI.; Hintner-Ncubauer, wie in der
V. KL — VIII. KL: Miiller-Christ: Tacitus, Annalen, I. und II. Band, l.Aufl.; Muller-
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Christ: Tacitus,s Germania, 1. Aufl.; Huemer, Horatii Flacci carm. sel., 6 . Aufl. — 
Hintner-Neubauer, wie in der V. Klasse. — b) in den ruthen.-deutschen Klassen:
I. Ki.: raiwep-KoÓH.iHHŁCKHM, BnpaBH aaTHHŁeici #na I. ic.i.; CaM0.ieBHli-I (er.inm.CKmi, 
rpaiiaTHKa naTKHŁCKa #.ia I. i II. ka . — II. Ki- •' raBaep-TipoH. BnpaBH aar. #„ia
II. km . ; CaMo.ieBtii-Her.iHHŁCKHfl, rpaMaTHKa jiaT . ut I .  k .i . —  Iii. Ki.: CaMOJieBHu- 
OroiiOKCKHH, rpaMaTHKa .laT. aauRii, 2. bu#., 1897; 11p_yxn'i'piaiii-(hoHOBHKMH, BnpaBH 
aaTHHŁCKl ĄAJI III. K.I., 1. HM# , 1897. — IV. Ki.: CaMOTieBHH-OrOHOBCKHH, TpaMaTHKa 
■l.TT. ut III. K.I.; IIpyXHlUKHH-OrOHOBCKHi!, BlIpaBH AtlT. #HH IV. K.I., I. BH# , 1898; 
Prammer-Kalinka, Caes. de beli. Gall. und Grysar-Ziwsa, P. Ovid. Nas. carm. sel. 
wie in der deutschen Abt. — V. Ki -' Jul. Kobylański, Grammatisch-stilist. Ubungen 
nach Livius I.; die iibrigen Lehrbiicher wie in 'der deutschen Abteilung. — VI. KI.: 
Jul. Kobylański, Grammatisch-stilist. Ubungen nach Sallust und Cicero; die iibrigen 
Lehrbiicher wie in der deutschen Abteiluug. VII. KI.: Jul. Kobylański, Gram
matisch-stilist. Ubungen nach Cicero; die iibrigen Lehrbiicher wie in der deutschen 
Abteilung. — VIII. KI.: Grammatisch-stilistische Ubungen nach Tacitus; die iibrigen 
Lehrbiicher wie in der deutschen Abteilung.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  III. und IV. KL: Curtius-Hartel-Weigel, griech. Schul- 
grammatik, gekiirzte Ausgabe, 1. Aufl.; Schenkl-Weigel, griech. Elementarbuch fur 
die III. und IV. Klasse, 20. Aufl. — V.—VIII. KI.: Curtius-Hartel, Schulgrammatik, 
24. Aufl. — V. KL: Schenkl Karl-Heinrich, Chrestomatliie aus Xenophon, 13. Aufl.; 
Christ, Homers Ilias, 2. und 3. Aufl.; Hintner, griech. Aufgaben, 3. und 4. Aufl. —
VI. KI.: Hintners griech. Aufgaben, Xenophon und Homer wie in der V. Klasse; 
Hintner, Herodots Perserkriege, I. Teil (Text) und II. Teil (Anmerkungen), 6 . Aufl.; 
Tkać, Worterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — VII. KL: Bottek, ausgewahlte Reden des 
Demosthenes, 1. Aufl.; Christ, Homers Odysee, 3. und 4. Aufl.; Hintners griech. 
Aufgaben wie in der V. Klasse. — VIII. KL: Christ, Odyssee wie in der VII. Klasse; 
Christ: Plato, Apologie und Kriton, 4. Aufl.; Hermann-Wohlrab: Plato, Hippias minor, 
1. Aufl.; Schubert: Sophokles, Aias, 1. Aufl.; Hintners griech. Aufgaben wie in der
V. Klasse.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. u. II. KL (deutsche Abt.): Willoniitzer, deutsche Schulgram- 
matik, 11. u. 12. Aufl. — III. und IV. KL (deutsche Abt.): Tumlirz, deutsche Schul
grammatik, 4. Aufl. — I.—IV. KL (ruth.-deutsche A bt.): Christof, deutsche Gramm., 
1. Aufl. — I. KL (deutsche Abt.): Lampel, deutsches Lesebuch, I. Bd., 11. u. 12. 
Aufl. __ i. Kl. (ruth.-deutsche Abt.): Stritof, deutsches Lesebuch ftir die 1 • und II. 
Klasse, 2. Aufl. — II. KL : Lampel, deutsches Lesebuch, 2. Band, 9. und 10. Auli. —
III. KL: Lampel, Deutsches Lesebuch, 3. Bd., 8 . u. 9. Aufl. — IV. KL: Lampel, 
deutsches Lesebuch, 4. Bd., 8 . und 9. Aufl. — V. KL: Tumlirz, deutsche Schul
grammatik, 4. Aufl.; Bauer-Jelinck-Streinz, deutsches Lesebuch fur Obergymn., I. T., 
1. Aufl. — VI. KL: Tumlirz, deutsche Schulgramm., 4. Aufl.; Prosch-Wiedenhofer, 
deutsches Lesebuch fur Obergymn., II. T., 1. Aufl. — VII. und VIII. KL: Prosch- 
Wiedenhofer, deutsches Lesebuch fiir die oberen Klassen, III. T., 1. Aufl.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  I.—IV. Kl.: Stocki-Gartner, ruthen. Grammatik, 1. Aufl. — 
1. KL: C. IlinoHHapoBCKHH, Pycica HHTanKa #.ia nepmoi kmhch iiikLi cope#unx, I . bh#.
— II. KL: C. IHnoHHapOBCBHM, Pycica MHTaHKa #.ia #pyro'i [C.iHcii iiikm cepe#HHx, 1. bh#.
— III. KL: lInraHKta pycica ,yiH TpeTOi k.ibch, h, 1. nu#, — IV. K l.: 'Ihttihc.t 
pycKa ueTBepToi kubch, .Ihiub, 1. bh#. — V. KL: .lyuaKOHHKiiii, Bsopn noesMi i 
npo3H ąaa nBTo'i kubch niKia cepe#HHX, 1. bh#. — VI. KL : OroHożcKHii, Orapo pycica 
xpecro»iaTia. — VII. KL: llapBiHŁCKHH, Bhimkh s yKp.-pycKol' -UTepaTypu XIX. b., 
a. I., 3. bh#. — VIII. KL: BapBiHŁcKHH, Bhimkh b yKp.-pycKOi .liTepaTypu XIX. b., 
a. II., 3. bh#.
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O e o g r a p h i c  u n d  G e s c h i c h t e :  I.—IV. und VIII. KI.: Kozenn-Haardt-Schmidt- 
Hcidcrich, Atlas fiir Mittelschulen, 39. und 40. Aufl. — 11.—VIII. KI.: Schubert- 
Schmidt, histor.-geogr. Atlas, Ausgabe fiir Gymnasien, 1. Aufl. — I. KI.: Umlauft, 
Lehrbuch der Geogr., I. T., 6 . und 7. Aufl. — II. KI.: Umlauft, Lehrbuch der Geogr.,
II. T., 6 . und 7. Aufl.; Mayer, Geschichte des Altert. fiir Untergymn., 4. und 5. Aufl.
— III. Kh: Umlauffs Geogr. wie in der II. KI.; Mayer, Geschichte des Mittelalters 
fiir Untergymn., 4. und 5. Aufl. — IV. KI.: Mayer, Geographie der osterr.-ung. 
Monarchie, 6 . und 7. Aufl.; Mayer, Lehrbuch der Geschichte der Ncuzeit, 4. und 5. 
Aufl. — V. KI.: Zeehe, Geschichte des Altertums fiir Obcrgymnasien, 5. Aufl. —
VI. Kh: Zeehe, Geschichte des Altertums fiir Obcrgymnasien, 4. Aufl.; Zeehe, 
Lehrbuch der Geschichte vom Beginne des Mittelalters fiir Obergymn., 3. Aufl. —
VII. KL: Zeehe, Lehrtmch der Geschichte fiir obere Klassen, III. T., 2. Aufl. —
VIII. KL: Hannak, osterreichische Vaterlandskunde fiir die VIII. Gymnasialklasse, 
13. und 14. Aufl.

M a t h e m a t i k :  a) in den deutschen Klassen: I. und II. KL: MoCnik-Neumann, Arith- 
metik, I. T., 38. und 39. Aufl.; Mocnik-Spielmann, Geometrie, I. T., 26. und 27. Aufl.
— III. und IV. KL: Mocnik-Neumann, Arithmetik, 2. Abt., 28. und 29. Aufl.; Mocnik- 
Spielmann, Geometrie, 2. Abt., 21. und 22. Aufl. — V.—VII. KL: Mocnik-Neumann, 
Lehrbuch der Arithmetik fiir obere Klassen, 28. und 29. Aufl.; Mocnik-Spielmann, 
Lehrbuch der Geometrie fiir obere Klassen, 24. und 25. Aufl. — VIII. KL: Wallentin, 
Lehrbuch der Arithm. fiir obere Klassen, 2. Aufl.; Wallentin, Aufgabensammiung 
zur Arithm.. 5. Aufl. — b) In den ruthen.-deutschen Klassen: I. und II. KL: Oro 
HOBCKiiH, yieńmiic apriTMeTHKn, u. 1., a I. i II. k.i , 2 bĥ ., 1900; MoHHHK-Canniuoih, 
HayKa ieoMeTpn!, u. 1. 4.1 u I. i II. kji., 1. bu#., 1898. — III. und IV. KL: II. Oro- 
liOKCKnii y'icohhi: apHTMeTHKH, m. 2. /pi a III. i IV. k.i ., 1. im,;., 1898; E. (laimipctiii, 
HayKa ieoMCrpiii', h. 2., ąjm III. i IV. kji., 1. bhą , 1901. — V. und VI. KL: Mohhhic-
CftBHUKHH : ApHTMeTHKa i aJlileSpa BHCIU. KJt. UjSl., MOHHH K- Ca BHÎ KHH '. leOMBTpHH
/l.lfT BHCirr. k.i . Hmh,

N a t u r g e s c h i c h t e  u n d  P h y s i k :  I. und II. KL: Pokorny-Latzcl, Tierreich, 27. und 
28. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzcnrciches, 23. und 24. Aufl. — 
HI. KL: Ficker, Mineralogie, 1. und 2. Aufl.; Mach-Habart, Naturlchre, 5. Aufl. —
IV. KL: Mach-Habart, Naturlehre, 5. Aufl. — V. KL: Scharitzcr, Mineralogie und 
Geologie fiir Obergymn., 6 . Aufl.; Wrctsehko-Hcimcrl, Vorsclnilc der Botanik, 7. Aufl. 
-- VI. KL: Graber-Latzel, Leitfadcn der Zoologie fiir Obergymn., 4. und 5. Aufl. - -
VII. und VIII. KL: Rosenberg, Lehrbuch der Physik fiir dic oberen Klassen der 
Mittelschulen, 2. Aufl.

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  VII. KL: Hofler, Grundlehren der Logik, 3. Aufl.
— VIII. KL: Hofler, Grundlehren der Psychologie, 2. Aufl.

In der Vorbereitungsklasse.
R e l i g i o n s l e h r e :  (i) gr.-or.: A. TopontcKim, KopoTKa icTopiia niu.mina c.Taporo i hoboto 

saBrra, 1. bh^., 1897; E. łBaHoeni, Ka™xa3M, I. Bti,ą , 1901. b) gr.-kath.: A. Topom,- 
CKuir, KopoTKa icTopiiM oió.iYima, 1. bhą.. 1897; A. TopouBCKHii, BLiłiuhh xphcthhhłcko- 
u a T O .inuyoiii KaTexn3M, I. . 1897.

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

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  PycKa airraiiKa OwejiaHa nonoBHna, 3. nacTL, 1900; Pycita 
rpaMarriKa OMeujma IlonoBma, 2. ancri.. 1903.

R e c h n e n :  KHHSCKa paxyHKOBa /;pa tbpaHpa Mo'ihYk!i, 2. nacTt, 1902.
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V. T h e m e n
zu den schriftlichen Arbeiten in den oberen Klassen.

a.) lis. <3 .e-u.tscŁLea: S p i a c h e .

V. KI as  s c  A: 1. (S.) Malmers Heimholung. — 2. (H.) Was verdankcn wir dcm 
Vatcrlande? — 3. (S.) Reinekens Selbstverteidigung, ein Muster von schlauer Bc- 
rechnung. (Nach dem 4. und 5. Gesange). — 4. (H.) Der Nutzen des Lesens. —
5. (S.) Das Schillcrdenkmal in unserer Stadt. - -  6 . (H.) Segen der Ordnungslicbe. —
7. (S.) Die Verfassung in Sparta und in Athen. — 8 . (H.) Freie Ubcrtragung von 
Liv. I. c. 46. — 9. (S.) Der Gliickstraum vor dem Schiffbruche. (Nach Chamissos 
poctischer Erzahlung „Salas y Gomez“). — 10. (H.) „Wenn du noch einc Heimat 
liast, So nimm den Ranzen und den Stccken Und wandre, wandre ohne Rast, Bis 
du erreicht den teuren Flecken“. (Traeger). — 11. (S.) Welchc Umstandc vereinigten 
sich, die Mordcr des Ibykus zu entdeckcn? — 12. (H.) Weshalb selinen wir uns 
nach dem Fruhjahrc ? — 13. (S.) Der schonste Tag meines Lebens. — 14. (H.) Ein 
Osterspaziergang. — 15. (S.) Philemon und Baucis (Nach Ovid.). — 16. (H.) Der 
kluge Mann baut vor.

V. K l a s s e  B: 1. (H.) Thryms Hochzeit. — 2. S.) Der artne Spielmann. — 3. (H.) 
Vulkanische Erscheinungen. — 4. (S.) St. Peter und die Landsknechtc. — 5. (H.) 
Ein Herbsttag in der Stadt. — 6 . (S.) Siegfricds Heldentaten. — 7. (H.) Winter- 
freuden. — 8 . (S.) Die Lykurgisch-Solonische Jugcnderziehung. — 9. (H.) Ein alt- 
griechisches Theater. — 10. (S.) Wie Audifax einen Scliatz heben wollte. — 11. (H.) 
A!cxanders Zug nach Asien und seine Bcdeutung fiir die gricchischc Kultur. — 12. 
(S.) Hiions Erlebnisse in Tunis. — 13. (H.) Nichts ist so tein gesponnen, Es komnrt 
doch an das Licht der Sonnen, (Nach den „Kranichen des Ibykus"). — 14. (S.) 
Konig Nobel und sein Hof. — 15. (H.) Ein Spaziergang an einem Friihlingstagc. — 
16. (S.) Dicnst und Gegendienst bei Pflanzen und Insekten.

VI. K l a s s e  A: 1. (S.) Discordia maximae res dilabuntur. (Nachweis aus der Geschichtc 
des Altertums). — 2. (H.) Wer gcwinnt unsere Teilnahmc mchr, Acliill oder Hektor? 
— 3. (S.) Parzivals Zweifel und Bekehrung. — 4. (H.)

„Des Fiirsten Mild’ aus Ósterreich 
Erąuickt dem siifien Regen gleich,
Macht beide Land und Leute reich".

(Auf unsern Kaiser bezogen).
5. (S.) Hans Sachs nach Goethes Gedichte „Hans Sachsens poetische Sendung". —
6 . (H.) Was die Dichter von der Macht des Gesanges singen und sagen. — 7. (S.) 
In Armut reich. Nach Hallers „Alpen". -- 8 . (H.) „Das Schlimmste ist das falsche 
Wort, die Liige; War nur derMensch erst wahr, er war’ auch gut." (Grillparzer). — 
9. (S.) Ósterreichs Wacht im Osten. — 10. (H.) Erfindung einerFabel (zur Auswahl):
a) Jung gewohnt, alt getan; b) Not bricht Eisen; c) Wer andern eine Grube grabt, 
fallt selbst hinein. — 11. (S.) a) Eine interessante Schulstunde; b) Wie ich meinc 
Pfingstferien verbrachte. — 12. (H.) Der Huldigungsfestzug der Czernowitzer Schul- 
jugend am 27. Mai dieses Jahrcs.

VI. K l a s s e  B: 1. (H.) Unser Herbst. — 2. (S.) Die politischen und sozialen Zustande 
in Rom vor Augustus. — 3 (H.) Der Untergang der Nibclunge nach der deutschen 
und nach der nordischen Sagę. — 4. (S.) Parzivals Erlebnisse in der Gralburg. — 
5. (H.) Die hydrographischen Verhaltnissc Ósterrreich-Ungarns. -  6 . (S.) Das Schicksal 
eines Raubritters. — 7. (H.) „Der denkende Ktinstler ist noch eins soviel wert“. —

u«r >



45

8 . (S.) Jugurtha. — 9. (H.) Der Prinz von Guastalla ais Herrscher. — 10. (S.) Gold 
und Eisen. — 11. (H.) Welche Folgen hatte das Vordringen der Tiirkcn nacli Europa 
auf wisscnschaftlichem und politischcm Gebietc? — 12. (S.) In wclchen Umstandeu 
sieht Tellheim sein Unglilck?

VII. K l a s s e  A:  1. (S.) Natan heilt Recha von ihrer Schwarmerei. — 2. (H.) Equidcm 
beatos puto, ąuibus deorum munere datum est aut facere scribenda aut scriberc le
genda : beatissimos, ąuibus utrumąue. — 3. (S.) „Ist’s gleich schón in fremdem 
Lande, docli zur Heimat wird es nie“. — 4. (H.) Es ist dic Rede dreierlei: ein Licht, 
ein Schwert und Arzenei. — 5. (S.) Goethes Gedicht „Seefabrt", ein Bruchstiick einer 
gro(3en Konfession. — 6 . (H.) Ist es niitzlich oder schadlich, mit sieli unzufrieden 
zu sein? — 7. (S.) Motiv des Kontrastes in Goethes „Wandcrer". — 8 . (H.)

„Ein Mann saugt seine beste Kraft 
Ans seiner Heimat wie der Baum 
Aus tiefer Wurzel seincn Saft.
Treibt dort es ihn zu Taten nicht,
Dann fort mit solchem feigen Wicht!“

Ibsen, Brand III. 1.
9. (S.) Die fallendc Handlung in Schillers „Don Karlos". — 10. (H.) „Uber alles 
Glrick geht doch der Freund, der’s fiihlend erst erschafft, der’s teilend mehrt“. Schiller. 
—■ 11. (S.) Kann Konig Thoas in Goethes Darstcllung ais ein Barbar bezeichnet 
werden? — 12. (H.) Schillers „Spaziergang", eine grofie kultur-historische Phantasie.

VII. K l a s s e  B : 1. (H.) „Daz wirste lit, daz iemen treit, daz ist diu zunge, só man seit“.
2. (S.) Wodurch wird Makbcth zum Konigstnorde getrieben ? — 3. (H.) Die Steinkohlc 
und ihrc Bedeutung fiir die Industrie. — 4. (S.) Edle und unedle Charakterc im 
„Gbtz von Berlichingen.“ — 5. (H.) Osterreichs materielle Kultur. — 6 . (S.) Ursachen 
und Folgen der Reformation. — 7. (H.) Eginont und Oranien. — 8 . (S.) Mittcl der 
Ortsvcranderung im Reiche der Tiere. -- 9. (H). „ War noch so viel dir auch beschert 
Vom Wissen, gern will ich dir’s gonnen; Wohl hat das Wissen hohen Wert, Doch 
deinen Wert gibt dir dein Konnen.“ — 10. (S.) Der Skythenkonig Thoas. — 11. (H.) 
Die Bedeutung der Maschinen im praktischen Leben. -  12. (S.) Der historische
Hintergrund in Schillers „Don Carlos.“

VIII. K l a s s e  A : 1. (H.) Die Kriegfiihrung einst und jetzt. — 2. (S.) Inwieferne kann man dic 
Neugicr die Mutter des Fortschrittes nennen ? -■ 3. (H.) Charakteristik derSoldatentypen 
in „Wallensteins Lager". — 4. (S.) Die Mannergestalten in „Hermann und Dorothca".
5. (H.) Gedanken cines osterreichischen Patrioten zum Regierungsjubilaum 1908. —
6 . (S.) „Hutę dich vor wirrem Weltgewuhle, Ohnc Staub kommt keiner aus der 
Miihle“. — 7. (H.) Die nachteiligen Folgen der Menschenscheu. — 8 . (S.) Waffen 
der Tierwelt. — 9. (H.) „Des Menschen Gehirn ist eine furchtbarere Waffe ais dic 
Klaue des Lowen“. — 10. (S.) Der Diamant. — 11. (H.) „Ein jeder Wechsel schreckt 
den Gliicklichen; Wo kcin Gewinn zu hoffen, droht Verlust“. — 12. (S.) Die dcutschc 
Ubcrsetzungsliteratur.

VIII. K l a s s e  B: 1. (H.) Kurzer Inhalt und Erklarung des Gedichtcs „Das verschleicrte 
Bild von Sais“. - -  2. (S.) Der erste Gesang von Goethes „Hermann und Dorothca", 
ais Exposition betrachtet. — 3. (H.) „Ans Vaterland, ans tcucre, schliefi dich an, 
Das halte fest mit deinem ganzen HerzenL -  4. (S.) Oktavio und Max Piccolomini. 
— 5. (H.) „Wohltatig ist des Feuers Macht, Wenn sic der Mcnsch bezahmt, bewacht, 
Und was er bildet, was er schafft, Das dankt er dieser Himmelskraft". — 6 . (S.) 
Das Los der Weltreiche. — 7. (H.) „Die Konige sind nur Sklaven ihres Standes; 
dem eignenHerzen diirfen sie nicht folgen". — 8 . (S.) Welche Aufgabe erfUllen die
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Pflanzen im Haushalte der Natur? — 9. (H.) „Erfahrung ist ein iiberrciches Bcrg- 
werk, aus dem viele Menschen Lebensschatze graben“ — 10. (S.) „Denn der Mcnsch 
verkiimmcrt im Frieden, Miillige Ruh’ ist das Grab des Muts“. — 11. (H.) Wclchen 
Nutzen gewahrt uns das Studium der Statistik ? — 12. (S.) Welche Bedeutung haben 
Lcipzig und Weimar in der deutschen Literatur?

R e d e i i b u n g e n .
VII. K l a s s e  A: 1. Goethes „Gotz“ und Schillers „Wilhelm Tell“ — cine Parallele. —

2. Malerei und Malcr im fiinfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte. — 3. Des 
Dcmosthenes Leben und Schriften. — 4. Der Gang der Reformation. — 5. Lessing 
in den Jahren 1760 bis 1767. — 6 . Konigin Elisabeth in Schiller’s „Don Karlos“ 
und Iphigenie in Goethes gleichnamigem Drama. — 7. Entstehung und Entwicklung 
Venedigs. — 8 . Die Aneas- und Dido-Episode bei Vcrgil, verglichen mit Homers 
Schilderung des Verhaltnisses zwischen Odysseus und Kalypso. — 9. Shakespeares 
Leben und Werke. — 10. Uber die Mystiker des 15. und 16. Jahrhunderts. — 11. 
Goęthes Verhaltnis zu Klopstock. — 12. Schillers Leben. — 13. Referat iiber Heinrich 
Heine. — 14. Henrik Ibsen. — 15. Richard Wagner ais Dramatiker.

VII. K l a s s e  B: 1. Raub- und Mordwerkzeuge fleischfressender Pflanzen. — 2. Shake
speares Leben und Werke. — 3. Albrecht Diirer. — 4. Die Literatur im 18. Jahr- 
huuderle. — 5. W. Hauffs Leben. — 6 . Entdeckungsreisen. — 7. Rontgenstrahlcn.

VIII. K l a s s e  A: 1. Der Buddhismus. — 2. Zur Ehrenrettung der Xantippe. — 3. Der 
Mythus von der Sintflut. — 4. Goethe und die Frauen.

VIII. K l a s s e  B: 1. Die Pflege der Tatkraft derJugend. — 2. EIcktrischc Vollbahncn. —
3. Rontgenstrahlcn. — 4. Das deutsche Drama seit dem 15. Jahrhunderte. — 5 Das 
mittelalterliche Theater. - -  6 . Spinozas Leben und Werke. — 7. Die danische 
Literatur. — 8 . Der polnische Dichtcr Siegmund Krasiński. — 9. Descartcs Leben 
und Werke.

To) In . rn o -tlie rL iscłŁ er S p r a c ł i e

V. K l a s s e :  l .(H .)  Miii no6yT Ha •i>epnax. — 2. (S.) Ofluceu npHÓyuae ąo Kpmo rbeaKin.
Jiic.i/i aeKTypn initiuŁHoi'. — 3. (H.) Ocihł Ha co.ii. — 4. (S.) IIoBopoT Iropn s Jio.iony 
noyioBenKOro. — 5. (H.) Bo,ąa — ei aHaaine B skhtio T a  iipiipofli. — 6 . (S.) JIk so- 
opaifiyo /laiiTo nes.ro? llic.ia „teKTypii niKi.iBHOi'. — 7. (H.) oiiii.T — ei li]>m:MHOCTn
i npmcpocTH. Onuc. — 8. (S.) Bapuas. 6ro skute nieoia BaacHoro ononi/puia u „Moesa- 
.reBiii KpuHKipi". — 9. (H .) rpeipti repoi' b nepcKnx B.iiiHax. — 10. (S.) 3asy.ni Ha
boju. Onuc nicna ueKTypii. — 11. (H .) BejiHK^enŁ na ee.n'i. — 12. (S.) Xi,ą raflOK b 
e.ierii: „CarepTi. oraMaHa".

V I .  K l a s s e :  1. ( H . ) H k  hojiobIk CTaB ca 3 fliiTBBH npHpo^u naHOM e'i? — 2. (S.) Cupom- 
HicrŁ oKpacoio mo^oĄąn — 3. (H.) SHaaene Hecropopol .uroniiCH. — 4. (S.) 3h;uie 
to eu.ra. — 5. (H.) Miera ocepe Kami icyciŁTypii, —- 6 , (S.) lipo Hapo/pń ^jmb. —
7. (H.) 3flo6yrH co6i bo.uo i KopuCTybbtu ca neio Moaje .i ome oomumoiuiii ho-tobuc. —
8. (S.) ,3,epeBo o6pa3yeM JuoflCKoro skuta. — 9. (H .) O ro n t iijiHHTe.iI. i Bopir '10.10- 
bIkh. — 10. (S.) Berpo Mora.ia i ero 3ll;i'iim-; ,yui yicpaiHM. — 11. (H .) Koac/pa npii- 
rofla ,v> My^pocTu flopora. — 12. (S.) 3eaiao a flepeBO b eayjKÓi HO-roBiKa.

VII. K l a s s e :  1. (H.) XapaKTepHCTHica TerepBaKOBcrtoro b oiiepemT KoT.rapeBCKoro
„HaTa.rsa IIojrraBKa11. — 2. (S .) 15 aKiir iiV.ni na 11 lico li ApTeMOBCKHH Fy.iai; caTupiroHy 
nooMy „ lian  Ta eofiasa. — 3. (H .) KopoTruni aiaicr jiobIcth K iutku „M apyca“. —- 
4. (S .) Mo.lO/poTI. 5KH6 Hil.yiHM11 a CTapicTB OHOMHIiaMH. — 5. (H .) llpOBi.pf.T MKil 
b noBieTH K bItkh „IlepeKOTuno.re'1. — 6. (S .) XH ra^oK b noeMi Tapaca ILIeBueHKa
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„,3,0 0cH0BSIHeHKAw. — 7. (H.) IloHCHHTH (VlOBft IIIeBHeHKA: „B CBOlH XaTl CBOH npaB^A 
i cH.ia i bo îh. — 8 (S.) IIpoMOB?i ynemiKA 3noxoxiyio4n TOBapmniB $0 nnyicw piflHOi 
mobii i ^ 1'repaTypn. — 9. (H .) ynacTB npupo/\M b nocni IIleBneiiKa „rai>ia^ia“. — 10. 
(S.) Ilpana i lipocLBrra aaóeaneayioTfc iipncTe napo/pan.

VIII. K 1 a S S e : 1. (H.) III,e 3 Maaicy Tpe6a bm hthcł, <k h,i  clbIi -i  « h t h . — 2 (S.) Ą ihai- 
h icti» Ky-Tima na ^lTepaTypHib hu Bi. — 3. (H.) PoaBMHym racicy BHCKasy: Paulatim 
snmma petuntur. — 4. (S.) ^ o.ih  K03aaKu — b onoBi/jnHio M. B obhka  Toro iMenu. 
— 5. (H.) Kpacna enepiŁ aa BiTHHHy, a-ie n;e Kpacme atcuTe ei’ #06 pa. - G. (S.) 
B nim .10/Khtb apTncTHHiia Kpaca ‘Pê BKOBHHtBoi iioeaui „3T,ie?“ — 7. (H.) Donec 
eris felix, multos numerabis amicos. —  8 . (S.) XapaKiep IOpiii u  onoBi/piHio cPeląL- 
kobhh.a: J[io6a-3ryoa. — 9. (H.) Ilepcici Bumu i ’ix iiacmiąkh . 10. (S.) XapeivTe- 
pncTHK» Tani b nonicTH K ohucbkoto : HeiipiiwupeHa. — 11.(11.) Nemo patriam amat, 
qnia magna, sed quia sna. — 12. (S.) Tony sobcho  IlIeBnenm ttoctom napo^HnMV

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
a) Lehrerbibliothek.

Verwalter: Prof. Emil M a ł a c h o w s k i .
I. B i t t n e r  J . : Systematisch geordnetes Verzeichnis der Programmarbcitcn ostcrr. 

Mittclschulen. III. T. (1890—1905.) l) — B u l l e t i n  internationai de 1’ Academie des Sci
ences de Cracovie. 1907. 1908.2) — C o l l e c t a n e a e x  Archivo collcgii iuridici. T. VIII. 
P. 1. Krakau 1907.2) — J a h r b u c h  des Bukowiner Landesmuseums. Jahrg. XIII. u. XIV. 
1905. u. 1906.3) — K a t a l o g  literatury naukowej polskiej. Tom VI. u. VII. 1906 und
1907. ®) — K l e e m e i e r F . : Handbuch der Bibliographie. Wien 1903. — M i t te  i l u  n- 
g e u  der Szcwczenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. Bd. 69 — 86  (Jahrgang 
1906—1908). — R e v u e  bsterr.-ung. Bd. 36 (1908). — R o c z n i k  Akademii umiejętności 
w Krakowie. Jahrg. 1906,7.2) — R o z p r a w y  Akad. umiej, w Krakowie: Wydział histor.- 
filozof. Tom XXIV. u. XXV.’-) — R o z p r a w y  Akad. umiej, w Krakowie: Wydział matem.- 
przyrodn. Ser. III. tom 1. A u . B . )  — S p r a w o z d a n i a  z czynności i posiedzeń Akad. 
umiejętn. w Krakowie. Jahrg. 1904—1908.2) — Z e i t s c h r i f t  fur das Gymnasialwesen,
1908. — Z e i t s c h r i f t  fur den deutschen Unterricht. Jahrgang 22. (1908). — Z e i t 
s c h r i f t  fur die osterr. Gymnasien, 1908. — Z e i t s c h r i f t  fur das Realschulwesen, 1908.

II. G o m p e r z  Th., Griechische Denker III, 2. Lief. — L e m c k e  K., Populare 
Acsthetik. 4. Aufl. 1873.:’) — P e s c h  T i I m., Die groBen Weltratsel. II. Bd.

III. F a u l  m a n n  K., Die Schnie der stenogr. Praxis. Wien 1875.4) — F a u l  ma n n
K., Stenographische Anthologie. Wien 1873.4) F a u l  m a n n  K-, Stenographische Un- 
terrichtsbriefe. Wien 1878.4) — Festschrift der Landes-Oberrealschulc Briinn, 1907.3) —
J a h r b u c h  des hóheren Unterrichtswesens in Oesterreich. 1908. — J a h r e s b e r i c h t  
der eigencn Anstalt. Jahrg. X. (1906/7.3) — J a h r e s b e r i c h l e  iiber das hohere Schul- 
wesen von C. Rethwisch. Jahrg. XXI (1906). — L e h r p r o b e n  und L e h r g a n g e  aus 
der Praxis der Gymn. und Realsch. 1908. — Loos . J . ,  Enzyklopad. Handbuch der Er- 
zichungskunde, Bd. II. Wien 1908. — L u k a s  G., Methodik des Turnunterrichtes. Wien 
1897. — P r o t o k o l l e  der Mittelschulenąuete. Herausg. von R. Scheu. Wien 1908. —

A n m e r k u n g :  *) Geschenk des Vcrfassers. 2) Geschenk der Akademie der Wissen- 
schaften in Krakau. 3) Geschenk des Herausgebers. 4) Geschenk des Prof. Josef Bittner in 
Graz. 5) Geschenk des Direktors Kornel Kozak.
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T u r n s c h u l e ,  ósterr. Monatsschrift, 1. Jahrg. 1907/8. — V e r h a n d l u n g e n  der 3. Kon- 
fercnz der Mittelschnlen im Erzherz. Ósterrcich u. d. E. — V e r o r d n u n g s b l a t t  des 
Min. fur Kultus und Untcrricht, Jahrg. 1900,4) Jahrg. 1908. — V c r z e i c h n i s  der Vor- 
Iesungen an der Franz Josefs-Univ. in Czernowitz, Wintersem. 1905/6.s) — V i e r t e l -  
j a h r s c h r i f t  fiir kórperl. Erziehung. 1908. — W e r e n k a  D., Die militar. Ubungen an 
den Mittelschulen. Czernowitz 1907. ‘) — Z e i t s c h r i f t  fiir das ósterr. Volksschulwesen, 
XIX. Jahrg. — Z e i t s c h r i f t  fiir Zeichen- und Kunstunterricht, 1908.

IV. B r u c k n e r  A., Rozmyślanie o żywocie pana Jezusa. Krakau 1907.'-) — S c h e 
m a t  ł s m u s der Bukowiner gr.-or. Archiepiskopal-Diocese, 1907.;i) — S t i m r a e n  aus 
Maria Laach, 1908. — W a d o w s k i  J., Kościoły lubelskie. Krakau 1907. -) — W eifi A. M., 
Apologie des Christentums, Bd. 1. und 2.

V. A r i s t o p h a n e s ,  Chmury przetłom. E. Z. Cięglewicz, Krakau 1907.2) —
B u r c k h a r d t  J., Griech. Kulturgeschichte. Herausg. von J. Oeri, 3. Aufl. 1. u. 2. Bd. — 
C r a m e r  F., Afrika in seincn Beziehungen zur antiken Kulturwelt. Giitersloh 1907. — 
F r i t s c h  O., Delos, die Insel des Apollon. Giitersloh 1908. — F r i t s c h  O., Delphi, die 
Orakelstatte des Apollon. Giitersloh 1908. — G e m o l l  W., Griechisch-deutsches Schul- 
und Handwórterbuch. Wien 1908. — J o s e p li u s FI., Jiidische Altertiimcr. Ubersetzt von
H. Clementz, Halle a. d. S., 2 Bde. — K u k u 1 a-M a r t i n a k-S ch  e n k 1, Der Kanon der 
altsprachl. Lektiire am ósterr. Gymnasium. Wien 1906. — L i v i u s, a. u. c. librorum partcs 
selectae ed. R. Bitschofsky. Wien 1889. — M a r t i a 1, Epigramów ksiąg. XII., Przekładał 
J. Czubek, Krakau 1908.2) — M i t t c i l u n g e n  des kaiserl. deut. archaologischen In- 
stitutes: Athen.-Abt. 32. Bd., róm. Abt. 22. Bd. — M u l l e r  Iwan, Handbuch der klass. 
Altertumswissenschaft, Bd. VIII, 1., 1. Halfte; VIII, 3; VIII, 4, 1. Halfte. — P a u l y -  
W i s s o w a, Real-Encyklopadie, Lief. 79 85. — S c h e n k 1 K-, Griech. Elementarbuch, 
18. Aufl. 1902. — S c h c n k l  K,  Ubungsbuch zum Ubersetzen aus dem Deutschrn ins 
Gricchische, 11. Aufl. 1905.4) — Sc h w a r t  z E„ Charakterkópfe aus der antiken Literatur. 
Leipzig 1906. — T h e s a u r u s  linguae latinae, III. 2, IV. 3. u. 4. — T h i e 1 e R., Im jo- 
nischen Kleinasicn. Giitersloh 1907. — W i 1 a m o w i t z-M o e 11 e n d o r f f U. etc., Die 
griech. und lat. Literatur und Sprache. 2. Aufl. Berlin, 1907.

VI. G r i m m  Jak. u. Willi., Deutsches Wórterbuch, Lief. 153—169. — N a g e l  S. R., 
Deutscher Litcraturatlas. Wien 1907. — P a u l  H., Grundrifi der germ. Philologie, II. Bd.,
I. Abt., Lief. 5. — P r o s c h - W i e d e ń  h o f e r ,  Deutsches Lesebuch, III., 2. Aufl., 1903.
— S a 1 z e r A., Illustrierte Geschichte der deut. Literatur. Miinchen. Lief. 23.-25. — 
W i l m a n n s  W., Deutsche Grammatik. Bd. III., 1. Halfte. Strafiburg 1906. — W u s t m a n n
G., Allerhand Sprachdummheiten. 3. Aufl. Leipzig 1903.5) — G r y p h i u s  A., Dramatische 
Dichtungen. Herausg. von J. Tittmann, Leipzig 1870. — H e y n e M,, Deutsches Wórterbuch, 
3 Bde. Leipzig 1890—95. — N e u d r u c k e  deutscher Litefaturwerke des XVI. und XVII. 
Jahrlnmderts: Nr. 1.— 35. und 39.-67. und Erganzungshcft zu Nr. 30. Halle a. d. S., M. 
Niemcyer. — S c l i a d e  O,  Altdeutsches Wórterbuch. 2. Aufl., 2 Bde. Halle a. S. 1872—82.
— R e i c h e l  K-, Mittelhochdeutsches Lesebuch mit Glossar fiir Gymnasien. 4. Aufl. 
Wien 1881.5)

VII. A b r a h a m  Wl., Jakób Strepa, arcybiskup Halicki. Krakau 1908.2) — C h r o- 
n i k a  naukowoho towarystwa imeny Szewczenka u Lwowi, Hcft 1—32. — G r a b o w s k i  
T., Literatura aryańska w Polsce 1560—1660. Krakau 1908.2) — I b s e n  H., Samtliche 
Werke, Volksausgabe in 5 Bdn. Herausg. von J. Elias u. P. Schlenther. Berlin 1907. — 
K a r ł o w i c z  J., Słownik gwar polskich. Tom. V. Krakau 1907.2) — Ma t e r y a ł y  i p r ac e  
komisyi językowej Akad. umiejęt. w. Krakowie. Tom. Ii, 3. 1907. 2)

VIII. B a u m  H. P., Mathematischc Geographie. Miinchen 1906. — Bericht des 
Untcrsttitzungsvefeines am k. k. 11. Staatsgymnasium In Czernowitz tiber das I. Dezennium
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(1896/7 — 1905/6) seines Bestandes. Czernowitz 1907. >) -  F a m b r i  G., Das Kartenlesen.
3. Aufl. 1906. — G e m e i n d e 1 ex  i k o n der Bukowina. Wien 1907. — M i t t e i l u n g e n  
des statist. Landesamtes des Herzogtums Bukowina. Czernowitz, 11. 12., 13. 1. T .s) — 
R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  des Bukowiner Landesmuseuras XV. fur das Jahr 1906. ’) — 
R u n d s c h a u ,  d e u t s c h e ,  fur Geogr. und Statistik von Fr. Umlauft. Wien. Jahrg. XXX. 
(1907/8). — S i e v e r s  W., Allgemeine Landerkunde, kleine Ausgabe. 2 Bde. Leipzig 1907.
— S u p a n A., Die territoriale Entwicklung der europaischen Kolonien. Gotha 1906. — 
Z e e h e  A. — S c h m i d t  W., Ósterr. Vaterlandskunde fur die VIII. Gymn.-Kl. Laibach 
1901. — Z e i t s c h r i f t  fur Osterr. Volkskunde. 14. Jahrg. (1908). — Z e i t s c h r i f t f i i r  
Schulgeographie. 29. Jahrg. (1908).

IX. H e l m o l t  H. F., Weltgeschichte, Bd. 9. Leipzig 1907. — L a m p r e c h t  K., 
Deutsche Geschichte. Bd. 2—5, 9. und' 10. — L i n d n e r  Th., Geschichtsphilosophie. 
2. Aufl. Stuttgart 1904. — L o r e n z O., Deutschlands Geschichtsąuellen im Mittelalter 
seit der Mitte des 13. Jahrh., 2 Bde. 3. Aufl. 1886—87. — W e b e r  G., Lehrbuch der 
Weltgeschichte. 16. Aufl. Leipzig 1873. 2 Bde.4) — W e r c n k a  D., Die Schlacht bei 
Mantinea 362 v. Chr. Czernowitz 1904. ‘) — W e r e n k a D., Kritische Bemerkungen tiber 
die Gefechte der Thebaner von der Schlacht bei Haliartos — Mantinea. Czernowitz 1907. ‘)

X. P r o t o k o l l e ,  s t e n o g r . ,  des Bukowiner Landtages der 3. Session der 10. Wahl- 
periode. Czernowitz 1907.”) — S a t z u n g e n  des Blinden- und Taubstummen-Fiirsorge- 
Vereines im Herzogt. Bukowina. Czernowitz 1907.5)

XI. L i n d e n t h a 1 E., Rechenlehre. Wien 1895. ‘) — M o 2 n i k F., Geometrische 
Anschauungslehre fur Untergymnasien. 2. Abt. 21. Aufl. Wien 1885.4) — M o ć n i k  F., 
Lehrbuch der Arithmetik fur Untergymnasien, 2. Abt. 26. Aufl. Wien 1898. — W e h n e r
H., Leitfaden fur den stereom. Unterricht an Realschulen. Leipzig 1892.*) — WO c k e i ,  
Beispiele und Aufgaben zur Algebra. 7. Aufl. von Schroder, Niirnberg 1874. *)

XII. C e n t ra 1 b 1 a 11, p h a r m a c e u t i s c h e s  flir das Jahr 1834. Leipzig.4) — 
F 1 o e r i c k e K., Uber die Vogcl des deutschen Waldes. Stuttgart 1907. — Er s t e  Hi l f c  
bei Ungliicksfallen. 11 Tafeln. — K o s m o s ,  Handweiser fiir Naturfreunde, 1908. — Sani -  
t a t s b e r i c h t  der Bukowina fur die Jahre 1904—1906. Czernowitz 1907. *) — S p r a 
w o z d a n i e  komisyi fizyograficznej w ciągu roku 1905 i 1906. Tom 40. i 41. Krakau 
1907,1908. *) — T e i c h m a n n  E., Die Vererbung ais erhaltende Macht. Stuttgart, Kosmos.
— T e i c h m a n n  E., Fortpflanzung und Zeugung. Stuttgart, Kosmos 1907.

XIII. M e y e r  M. W., Erdbeben und Vulkane. Stuttgart, Kosmos. — R e i 8  P., Lehr
buch der Physik. 17. Aufl. Leipzig 1890 4)

XIV. S p r a w o z d a n i a  komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. Tom VII. 
Index. Krakau 1906. Tom VIII., Zesz. 1/2. Krakau 1907.’)

XV. O p 1 e t a 1 J., Forstliche Bauinvestitionen im Bereiche der Direktion der Giiter 
des Bukowiner gr.-or. Religionsfondes in Czernowitz. Czernowitz 1906.5)

b) Programmsammlung.
Verwalter: Prof. Emil M a ł a c h o w s k i .

Im abgelaufenen Schuljahre kamen 329 aus dem Jahre 1907 hinzu, so daB die 
Sammlung gegenwartig aus 6094 Programmen besteht.

c) Schulerbibllothek.
D e u t s c h e  A b t e i l u n g .

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

1. Durch Kauf:
Dr. H. Wo l f :  Die Religion der alten Griechen. — Dr. E. L a n g e :  Sokrates. — 

J. v. W i l d e n r a d t :  Johann v. Renys. — A. O h o m :  Aus Tagen deutscher Not. —
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C o n s c i e n c e - S c h o w a l t e r :  Der Lowe von Vlaandern. — R. W e r n e r :  Admirał 
Karpfanger. — A. O h o r n : Kaiser Rotbart. — E. W e b e r : Hans Stock. — J. D o s e : 
Der Trommler von Diippel. — F. D a h n : Ein Kampf um Rom, 3 Bde. — G. F r e y t a g :  
Die verlorene Handschrift, 2 Bde. — G. F r e y t a g :  Soli und Haben, 2 Bde. — G. Ke l l e r :  
Der grtine Heinrich, 3 Bde. — C. F. M e y e r :  Jurg Jenatsch. — H. S u d e r m a n n :  Frau 
Sorge. — M a r k  T w a i n :  Tom Sawyer. — C. V i e b i g :  Das schlafende Heer. — A. 
W i l b r a n d t :  Die Rothenburger. — D. v. L i l i e n c r o n :  Ausgewahlte Gedichte. — 
Karl M a y :  Reiserzahlungen, Bd. 10—30. — S c h w a b - G r i m m :  GermanischeUrkraft. — 
G. S c h w a b :  Die vier Heymonskinder. — A. S t i f t e r :  Kalkstein und Heidedorf. — 
I. N. V o g 1: Gedichte.

2. Duroh Schenkung:
G o e t h e s  Werke, Auswahl in 16 Bden, geb. in 4 Bden, von Eug. Drohomirecki, 

VIII. b. — A. F r a n k :  Der Rattenfanger von Hameln, von Wilhelm Profi, III. A. — K. Ma y:  
Der Karawanenwiirger, von Eduard Trent, IV. A. — Fr. P a j e k e n :  Andrew Brawn, von 
Hil. Tomorug, IV. A. — L e w i s  W a i l a c e :  Ben Hur, von Eduard Trent, IV. A. — Fr. 
N e t t o :  Drei Helden aus dem Kri ege 1870/71, von Fr. Halpern, IV. A. — Ph. I. B e u me r :  
Weihnachtsbuch flir die reife Jugend von Eduard Trent, IV. A. — S c h i 11 e r s samtliche 
Werke, 6 Bde, von Baloscheskul, VIII. B. — D ie  o s t e r r .  - u n g a r .  M o n a r c li i e i n 
W o r t  u n d  Bi l d ,  1 Bd., von Alex. Schwemschuh, IV. A. — F. W. H a c k 1 a n d e r s ausgw. 
Werke in 20 Bden, von Zachar, VIII. A. — N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  J u g e n d -  
u n d  V o l k s b i b I i o t h e k  (Regensburg Manz) 16 Bde, von Prof. Szymonowicz. — K. 
Ma y :  In den Schluchten des Bałkan, von ? — K. Ma y :  Der Schatz im Silbersee, von ? — 
G. S c h a l k :  Marchenbuch, vonRud. Durst, V. B. — Chr. S c h m i d :  Die Himbeeren, Der 
Brautring, 2 Bde, von Abr. Scharf, II. A. — R u p p i u s :  Erzahlungen, 5. Bd., von Ad. Trent, 
IV. A. — A. u. L. K e 11 n e r : Englische Marchen, von Rud. Durst, V. B. — W e i t b r e c h t : 
Das Kleeblatt, von Rosenkranz, II. A. — G. O h n e t :  In den Tiefen des Abgrunds 2 Bde von 
Al. Schwemschuh, IV. A. — M a r r y a t :  Steuermann Ready, von Hil. Tomorug, IV. A. -- 
I. F. C o o p e r :  Der Wildtoter, von Heinr. Grauer, IV. A. --  W. H i i b b e :  Das Gudrunlied 
Sch.-A., Lunenfeld, VIII. A. — H. S c h a t z :  Schwarzes Eifenbein von Abr. Scharf,-II. A. — 
Fr. G r i l l p a r z e r :  Sappho Sch.-A., Lunenfeld, VIII. A.

Der Zuwachs betragt also:
48 Werke inll9B anden, wovon 24Werke gekauft und 24 Werke geschenkt wurden.
Gesamtstand: 1677 in 1919 Banden.

R u t h e n i s c h e  A b t e i l u n g .
Verwalter: Prof. Anton Kł e m.
Durch Kauf wurden erworben:

1. ,Ąp. injypaT: UicHa npo noxi,ą Iropa 3 E xem pl.— 2. KameHKO : Sopa Haisoro SKHTa. 
— 3. TapaeoBi iiomhhkh. — 4. TaHaaKOBCKira: Pycici ^HKTa-ra. — 5. HpomnHŁCKa: SanoBiT 
3 Exempl. — 6. JKeHOBpe: yaiiHHUK 3 Exempl. — 7. J,3BiHOK p. 1906 2 Exempl.
8. IIlKoaiiHeHKO: Miac Hapo$, Ha cc.iT. — 9. Ha isiuny naMfiTt KoT.iapencKOMy. — 10. IIpuBir 
I b. <4>paHKy. —- 11. 3 noTOKy aca-ra. — 12. rhpaHico: B iioti aoaa, 3 Bepuinn i hh3hh, Bisa^e 
aucTe, Ciu KU30K, 3axap BepicyT, Boa Constrietor. — 13. CTapHUKHa: 06.iora Bynri. — 14. 
JeBanKHH: Kaii.yinieua ci'»ia. — 15. .lenHipraił: Ha^ Bopnasi mopeM, IIoMiac BoporaMH, X 
Ilpanena. — 16. KpoMCKiiii: 1 Ia.1 LMoiu: raaa . — 17. PaliMyH^: MiiąaHŁCKe ii.H-Mit — 18. 
An^ep3en: Kasicn. — 19. PpyarencKHH O.: 3 yap. Ky.itTyp i HayK. acHTa. — 20. IIhhhh- 
aeHKo: Kpaca i caaa. — 21. CaMiaaeHKO: yKpaiHi. — 22. rpmaeHKo: yap. Hapo^Hi Ka3Kn,
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Ha poanyTTi, llepefl iimpoKHM cłbitom. — 23. Po/iaeBiiHiBHa: /^uBaimc. — 24. Pycica nnci>- 
MeHHicTt 3 Exempl. — 25. TocTUHeuB s AniepuKH. — 26. Sic pHTyBaTii ca b nar.iiu eh- 
uaĄKax. — 27. oCMe.if.h/i cnpaBa. — 28. I^o.io.inc.iaRiri: Op.m. — 29. rpyiueBeKHH: Hpo 
cTapi aacn 10 Exempl. — 30. BnnanaeHKo: /IparapMOHia. — 31. II^ypaT : IIoe3i«i XIX. b. — 
32. CBeH-re^ii): Kpiat nycTUHi' Asm. — 33. Tneihi: nparo^H ToMa Coepa. — 34. ,1,boho5khhh 
aŁBij). — 35. CaJia^aHRa. — 36. Bocicpec.ia yicpaiHa. — 38. Apicac: IcTopaa yicpaiHH.

Zu den 678 Banden des Vorjahres kamen 69 hinzu.
Gesamtstand: 747 Exemplare.
Biicherentlehnungen fanden in 1268 Fallen statt.

d) G e o g ra p h isc h -h is to risc h e  L e h rm itte lsa m m lu n g .
Kustos: Direktor Kornel Ko z a k .

a) G e o g r a p h i s c h e  S a m m l u n g .
Durch Kauf wurden erworben:

Schreiber, Wandtafel zur Veranschaulichung der geographischen Grundbcgriffe. — 
E. Schotte, die Hauptformen der Erdoberflache. — A. K. Zittel, der Castle-Geysir im 
Yellowstone Park. — H. Kintz, Wandkarte der óstcrr.-ungar. Monarchie. — A. Pichler. 
Kleiner Schiffskompafi. — V. Haardt, Politische Wandkarte der Planigloben. — H. Kiepert, 
Politische Wandkarte von Asien. -- H. Kiepert, Politische Wandkarte von Afrika. — V. 
Haardt, Schulwandkarte der Alpen. — Eduard Fischer, Ubersichts- und Verkehrskarte der 
Bukowina (1898).

Gegcnwartiger Stand dieser Sammlung: 3 Globen, 2Tellurien, 1 Mondphasen-Apparat, 
1 Horizontmodell, 1 Horizontarium mit Himmelssphare, 91 Wandkarten, 106 Bilder, 268 
Produkte der Erde und ihrer Bewohner, 1 Schiffskompafi und 1 Boussole im Holzgehausc 
(Nadel 15 cm).

[i) H i s t o r i s c h e S a m m l u n g .
Zuwachs durch Kauf:

A. Echmanns, Kulturgeschichtliche Bilder: a) Akropolis in Athen, b) Festplatz in 
Olympia, c) Pfahlbau-Ansiedlung und d) Bcnediktiner-Abtei im IX. Jahrh. — Lehmanns 
Wandbilder: a) Mittelalterliche Handschriften und b) Zur Erfindung der Buchdruckerkunst.

Jetziger Stand dieser Sammlung: 91 Karten und 178 Bilder.

e) M iin zen sam m lu n g . (Kustos wie unter d.)
Durch Schenkung erworben:

Eine belgische Nickelmiinze und eine chinesische (Tsien-) Scheidemtinze, geschenkt 
von Mallek Roman, II. A. — Ein osterreichisches silbernes 6 -Kreuzerstiick, geschenkt von 
Waschler Hermann, II. A. — Ein deutsches silbernes 7-Groschenstiick, eine polnische Silber- 
mtinze, eine polnische lithauische Kupfermiinze, eine englischc Thoken (Konigin Viktoria), 
fcrner eine osterr, Silbermiinze vom Jahre 1723, eine dsterr. Silbermtinze vom Jahre 1711, 
ein osterr. lialber Kreuzer aus Kupfer und eine polnische Quartryk ftir Rotrufiland (Kazimir 
d. Grofle), geschenkt vom Bohmer Julius, I. A. KI-

Gegenwartiger Stand der Sammlung: 164 Miinzen und 3 Banknoten.

f) A rch ao lo g isch e  L e h rm itte lsa m m lu n g .
Kustos: Prot. Friedrich L o e b l ,  im II. Semester mit dessen Stellvertretung betraut: Prot.

Dr. Alois L e b o u t o n.
Stand der archaologischen Lehrmittel ain Endc des Schuljahres 1906/7: Wandtafeln 

und Wandbilder 102 Stiick; Modelle 18 Stiick; Photographien 602 Stiick; Diapositive 
159 Stuck; Gipsabgusse nach antiken Originalen 6 Stiick; 1 Mappe mit 30 Bildern.
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Im Laufe des Schuljahres kamen hinzu 37 Diapositive von Delphi (Kriifi, Hamburg 
a 1 Mk. 50 Pfg.) und 49 weitere Diapositive von Delphi, hergestellt bei I. Rifl, Czernowitz.
1 Mappc mit 10 Bildcrn, 2Wandbilder, 10 Bilderrahmen mit Blechriickwand und Glas und 
endlich ein Modeli (Geschenk des Schiilers der V. Klasse Ebrulf Baier.)

Gegenwartiger Stand: Wandtafeln und Wandbilder 104 Stiick; Modclle 19 Sttick; 
Photographien 602 Stiick; Diapositive 245 Stiick; Gipsabgiisse nach antiken Originalen 6 Stiicki
2 Mappen mit 30 Bildern.

g) Physikalisches Kabinett.
Kustos: Prot. Nikolaus I s o p e n k o.

Bisheriger Stand der Sammlung: 501 Stiick. — Neu angeschafft wurden: 1. Poro- 
sitatsapparat. 2. Quecksilberregen-Apparat. 3. Sirene nach Kagniard. 4. Apparat fiir Newtons 
Farbenringe. 5. Gcisslerróhre (Kafer). 6 . Geisslerrohrc (Schmetterling). 7. Drei astrono- 
mische Wandtafeln.

h) M athematische Lehrmittel.
(Kustos wie unter g.)

Bisheriger Stand: 67 Stiick. — Neu wurde nichts angeschafft.

i) Lehrm ittel fiir Zeichnen.
Bisheriger Stand: 95 Stiick. — Neu angeschafft wurden: 1. 3 Steigl II. Gr. II. 8 , 11, 

13. 2. Kafer. 3. Schmetterling. 4. Kurzfeld Folgę 4 Nr. 1 — 11, Folgę 33 Nr. 2, Folgę 42 
Nr. 1, Folgę 58 Nr. 3. 5. Bierkrug mit Deckel. 6 Glasfliesen.

k) N aturwissenschaftliche Lehrmittelsammlung.
Kustos: supplierender Gymnasiallehrer Ad. C z e r n y .

Z u w a c h s .
20 Bildnisse bcrtihmter Naturforscher, gtschenkt von den Schulern der Anstalt.

Durch Kauf wurden erworben:
Homo sapiens, Gehirn; Fraas, 7 Bilder (Entwickl. d. Erde).
Die vorhandenen Herbarien und Insektensammlungen wurden erweitert.

G e g e n w a r t i g e r  S t a n d  d e r S a m m l u n g
I. Zoologie: 1. Wirbeltierc 361

2. Wirbellose 178
3. Mikrosk. Prap. 4
4. Modelle 12
5. Abbildungen 122

II. Botanik: 288
III. Mineralogie: 1. Mineralien 568

2. Gesteine 77
3. Petrefakten 37
4. Modelle u. Abbild 85
5. Industrieprodukte 36

IV. Instrumente etc.: 19
Summę 1787.
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VII. Unterstiitzung der Schiiler.

A. Stipendien.

ż
c/l

Name
des Stipendisten

O)WC/lCT3

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verieihungsdekretes

Jalirlicher | 
Betrag

a. tstf K 1 h

i Kudła Eugen . . I. a Finanz-Gefallsstraf-
Fonds-Stipendium.

Finanz-Bez.-Direktion v. 
6 . Marz 1908, Zl. 6728 100 —

2 Dittmar Georg . II. a Vinzenz Faustmann- 
Stipendium.

Unterst.-Verein an der An- 
stalt v. 10. Nov. 1907, Zl. 1. 100 —

3 Kobylański Wlad. II. b
Stefan und Karolinę v. 

Samborskische 
Stiftung.

Stadt-Magistrat v. 31. De- 
zember 1907, Zl. 2031/4. 120 —

4 Niedzielski Johann II. b Finanz-Gefallsstraf-
Fonds-Stipendium.

Landes-Finanz-Direktion 
v. 26. Dez. 1907, Zl. 28197. 200 —

5 Freitag Emil . . IV. a Klaudius Ritt. v. Jasin- 
ski’sches Stipendium.

L.-Reg. v. 7. Jdnner 1906, 
Zl. 35701 ex 1905. 300 —

6 Darijczuk Gregor IV. b Gr.-or. Religionsfonds 
Stipendium.

L.-Reg. v. 7. Nov. 1907, 
Zl. 29764. 160 -

7 Klewczuk Stefan . IV. b dtto. L.-Reg. v. 7. Nov. 1907, 
ZL 29764. 160 -

8 Korżinski Basil . IV. b dtto. L.-Reg. v. 30. Dez. 1905, 
Zl. 40649. 160 -

9 Zacharjasiewicz 
Czes!av . . . V. a Florian Mitulski-War- 

tonowicz’sches Stipend.
L.-Aussch. v. 30. Marz 

1906, Zl. 2194. 200 -

10 Dutczak Sofoni . V. b Dr. Basil Wolan’sches 
Stipendium.

L.-Reg. v. 20. Dez. 1907, 
Zl. 41297. 254 —

11 Durst Rudolf . . V. b Dr. Basil Wolan’sches 
Stipendium.

L.-Reg. v. 27. Nov. 1906, 
Zl. 39117. 254 -

12 Radesch Konstantin V. b Andreas v. Gaffenko- 
sches Stipendium.

L.-Aussch. v. 30. Nov. 1907, 
ZL 12487. 100 -

13 Stowbek Kornel . V. b Kaiserin Elisabeth- 
Gedachtnis-Stiftung.

Unterst.-Verein an der An- 
stalt v. 10. Nov. 1907, Zl.2. 100 —

14 Hnidey Konstantin VI. b Gr.-or. Religionfonds- 
Stipendium.

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

15 Zachariasiewicz 
Roman . . . VI. b

Kaiser Regierungs-Ju- 
bilaums-Stipendium des 
Czernowitzer Konsor- 
tiums des I. allg. Be- 

amtenvereines.

Gymn.-Dir. v. 11. Nov. 
1907, Zl. 643 120 —
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z
<S)

Name
des Stipendisten

CD V) CZ) 03

Bcnennung
des

Stipendiums

Datum und Zalil 
des

Verleihungsdckretes

Jahrlicher
Betrag

ci K h

16 Toderiuk Simeon VII. b Andreas v. Gaffenko- 
sches Stipendium.

L.-Aussch. v. 26. Mai 1903, 
Zl. 3888. 100 —

17 Bretschneider 
Zeinvel . . . VIII. a Berisch Nathansohn- 

Stipendium.
L.-Reg. v. 13. Juli 1907, 

ZI. 22490. 224 -

18 Dickstein Moses . VIII. a
Kaiser Franz-Joseph- 
Regierungs-Jubilaums- 

Stiftung.
Unterst.-Vcrein an der An

stalt v. 8 . Dez. 1905, Zl. 24. 100 —

19 Bodnariuk Johann VIII. b Gr.-or. Religiousfonds- 
Stipendium.

L.-Reg. v. 26. Dez 1904, 
Zl. 37045. 160

20 Poklitar Isidor. . VIII.b Kdhlerisches
Slipendium.

Bezirks-Schulrat Kotzman 
v. 20. Dez. 1901, Zl. 5759. 160

21 Warszawski Eduard VIII. b Wilhelm Pompe- 
Stiftung.

Unterst.-Verein an der An
stalt v. 8 . Dez. 1905, Zl. 26. 100

B. U nterstutzungsverein an der Anstalt.
1 , G e b a i - a n g s a - a s  w e i s .

Po
st

za
hl

 [|

B e n e n n u n g
Wert-

papiere Bargeld

K h K li

A. E i n n a h m e n :
1 Verm5gensstand am Ende des Jalires 1906/7:

a) Kaiser Franz-Josef-Regierungs-Jubilaums-Stiftung. . . . 2400 —

b) Kaiserin E lisabeth-Gedachtnis-Stiftung.............................. 2400 —

c) Wilhelm P o m p e-S tiftu n g ....................................................... 2400 —

ci) Vinzenz Faustm ann-Stiftung.................................................. 2500 —

e) Andere K apitalien..................................................................... 2045 75
Dazu kommen im Jahre 1907/8:

2 Subvention des Bukowiner Landesausschusses.............................. 250
3 M itgliederbeitrage............................................................................... 164 -

4 Spenden von W ohltatern..................................................................... 15 —

5 Ergebnis der Weihnachts- und Ostersammlung.............................. 712 14
6 Zinsen der Kaiser Franz-Josef-Rcgierungs-Jubilaums-Stiftung . . 100 80
7 „ „ Kaiserin Elisabeth-Gedachtnis-Stiftung......................... 100 80
8 „ „ Wilhelm P o m p e-S tiftu n g ............................................. 100 80
9 , „ Vinzenz Faustm ann-Stiftung........................................ 105 —

10 „ „ anderen angelegten K a p ita l ie n .................................. 83 29

Summę der Einnahmen . . 9700 3677 58
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Po

st
za

hl
 I

B e n e n n u n g
Wert-

papiere Bargeld

K !h K h
Einzeln Zus.

B. A u s g a b e n :
i G ebiih renaqu iva len t.................................................. 25 68 25 68
2 Regieauslagen:

a) Stempel und P o r t o ................................................................. 4 76
b) Fiir den D iener.......................................................................... 5 25
ć) Drucksachen und andere A uslagen........................................ 20 20 30 21

3 Unterstiitzungen:
a) Fiir Biicher und Buchbindcrarbeiten................................... 208 33
b) Fiir K le id e r ............................................................................... 277 —
c) Stipendien der Stiftung A, a ................................................. 100 —
d) „ „ „ A, b ................................................. 100 —

e) „ „ „ A, c .................................................. 100 80
f )  . . - A , d ................................................. 105 - 891 13

Summę der Ausgaben . . — 947 02

C. B i 1 a n z :

E innahm en...................., ............................................ 9700 _ 3677 58
A u s g a b e n ..................................................................... — 947 02

Verm5gensstand Endo 1907/8 .................................. 9700 — 2730 56

wovon 2500 K ais Jubilaums-Stiftung bei der k. k. Landesregierung
deponiert wurden.

2 . T 7“e r z e i o ł i . n . i s
der Griinder, Mitglieder, Wohltater*) und dereń Bcitrage.

aus dem Jahre 1897 8 :

aus dcm Jahre 1898/9: 

aus dem Jahre 1901/2: 

aus dem Jahre 1904/5: 

aus dem Jahre 1905/6:

a) G r i i n d e r :
der Lehrkorper der Anstalt. Ferner:
1. Gymnasialdirektor Vinzenz F a u s t m a n n f,
2. Gutsbesitzer Roman F r e i t a g,
3. Burgermeister Anton Freiherr v. K o c h a n o w s k i ,
4. Bezirkshauptmannsgattin Olympia v. T a b o r a,
5. Nikołaj R. v. W a s s i l k o ;
6 . Franz Graf B e l l e g a r d e  sen.,
7. Frań Alma v. P o l i a k o f f ,  geb. ReiB,
8 . Erzbischof Dr. Josef B i l c z e w s k i ,
9. Gymnasialdirektor Kornel K o z a k ,

10. Professor Josef B i 11 n e r,
11. Professor Friedrich L o e b l ,
12. Gutspachter (in Czernawka) Bernhard R o s e n s t o c k  (50 K).

*) Nach § 3 der Satzungen sind G r ii n d e r Personen oder Korperschaften, welche 
mindestens 50 K auf einmal zu Vereinszwecken widmen, M i t g l i e d e r ,  welche einen 
Jahresbeitrag von mindestens 2 K leisten, W o h l t a t e r  alle Personen, welche durch ein- 
malige Spenden oder auf irgend eine andere Weise die Yereinszwecke fordem.
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1. Mitglied seit 1900
2 . n n 1897
3. n n 1897
4. n 1905
5. „ 1905
6 . 1905
7. „ 1897
8 . „ 1899
9. „ n 1898

10. n n 1898
11. n 1897
12 . „ n 1897
13. n yy 1902
14. n „ 1902
15. „ yy 1897
16. „ „ 1897
17. „ 1897
18. „ „ 1898
19. „ 1900
20 . „ 1900
2 1 . n „ 1905
22 . n 1898
23. n „ 1904
24. n „ 1900
25. „ „ 1900
26. n „ 1905
27. n yy 1905
28. yy 1902
29. 1904
30. „ „ 1900
31. „ „ 1897
32. y, 1899
33. n yy 1897
34. 1897
35. „ „ 1905
36. „ 1902
37. „ „ 1897
38. „ yy
39. „
40. y. 1897
41. yy 1905
42. yy
43. yy 1906
44. „ yy 1900
45. yy 1899
46. n yy 1897
47. n yy 1902
48. „ „ 1905

b) M i t g l i e d e r :
Alber Adalbert, Prot. in F rie d ek .......................................
Brunstein A. M........................................................................
Brunstein Frau Jo se f in e ......................................................
Christof Peter, Professor......................................................
Czerny Adolf, G ym nasia lleh rer........................................
Dresdner Emanuel, Dr., L andesgerich tsra t....................
Fontin Wenzel, K au fm ann ..................................................
Frank Josef, Dr., Lyzealdirektor........................................
Goldenberg Max, Dr., A d v o k a t ........................................
Handl Alois, Dr., H ofrat......................................................
Heumann Abraham, Professor.............................................
Hinghofer Friedrich, Vorstand der Osterr.-ung. Bank
Hoffmann Leon, k. k. P ro fe sso r........................................
lsopenko Nikolaus, P ro fe s s o r .............................................
Jakowetz Sabinę, F r a u ......................................................
Kałużniacki Emil, Dr., Universitatsprofessor....................
Kamiński Johann, v., Volksschuldirektor.........................
Kasprowicz Kajetan, arm.-kath. P ra ła t .............................
Kłem Anton, P ro fe s s o r ......................................................
Klym Pantelimon, G ym nasiallehrer..................................
Kmicikiewicz Władimir, P ro f e s s o r ...................................
Kobylański Julian, P ro fe s s o r .............................................
Korduba Miron, Dr., Professor.............................................
Krahl Arthur, O b erfo rstra t..................................................
Kramer Chaim, H o lz h a n d le r .............................................
Kumanowski Peter, P ro fesso r.............................................
Lebouton Alois, Dr., Professor.............................................
Lewiński Athanasius, K o n sis to ria lra t..............................
Małachowski Emil, P ro fe sso r.............................................
Mauthner Louise von, F ra u .................................................
Mayer Marie, Frau, Professorsgattin...................................
Merzowicz Zofia, F r a u ......................................................
Michalski Władimir, S ta a ts a n w a lt ...................................
Neunteufel E duard .................................................................
Olszewski Franz, Professor..................................................
Pompę Erwinę, Frau, Hofratswitwe...................................
Popescul Orestes, Dr..............................................................
Proskurnicki Josef, Gymnasiallehrer...................................
Pryjma Johann, k. k. P ro fe s s o r ........................................
Rosenzweig Leon, R eichsratsabgeordneter....................
Ross Johann, G u tsp a ch te r ..................................................
Rudnicki Leon, Gym nasiallehrer........................................
Runes Isidor, Dr......................................................................
Schally Romuald, B u c h h a n d le r ........................................
Scharitzer Rudolf, Dr., Universitatsprofessor....................
Seidenstein B ernhard ...........................................................
Seidenstein Honora, F r a u .................................................
Semaka Eugen, v., P ro fe sso r .............................................

K 5
„ 4
. 4
. 2
. 2
. 6
. 4
„ 2
„ 10
„ 2
. 2
„ 4
, 2
„ 2
„ 10
. 2
. 2
„ 10
„ 2
. 2
. 4
„ 2

„ 2
„ 2
, 2
, 2
» 2
, 2
„ 2
„ 4
, 2
„ 2
. 2
, 2
„ 3
„ 2
, 2
„ 2
„ 4

„ 2

„ 3
„ 2
, 2
„ 2
, 2
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49. Mitglicd seit 1905 Sigall Moses, Dr., Professor........................................................... K 2
50. „ „ 1897 Straucher Benno, Dr., Reichsratsabgeordneter..............................., 2
51. ,, „ 1902 Szymonowicz Siegmund, P ro fesso r..................................................„ 2
52. „ „ 1897 Tabakar B rlid e r.................................................................................... „ 3
53. „ ,, 1897 Tabakar-Kowsiewicz Marie, F rau .......................................................„ 2
54. „ „ 1902 Tiron Johann, P rofessor......................................................................„ 2
55. ,, „ 1897 Tittinger Naftaii, kais. R a t ................................................................. , 2
56. ,, „ 1897 Trintschcr Isak, K aufm ann................................................................ „ 2
57. „ „ 1907 Tyndel Samson, R elig ionsiehrer............................................................ 2
58. ,, ,, 1900 Ullmann Josef, Hofrat.......................................................................... „ 6
59. „ ., 1897 Wender Elias, K a u f m a n n ................................................................ „ 2
60. „ „ 1897 West Ludwig, O b e rb a u ra t........................................................... „ 2
fil. ,, ,, 1900 Winkler v. Seefels Leo, Bezirkskom m issar...................................„ 2
62. „ „ 1904 Zaloszer Leopold, Dr. (Kimpolung)..................................................„ 2
63. „ „ 1899 Zelinka Karl, Dr., U niversitatsprofcssor........................................ „ 2

c) S p e n d e n  d e r  W o h 11 a t e r:
Prof. Bittncr 5 K, Pfarrer Zelenczuk 10 K.

S c li ii 1 c r s p e n d e n.
I. KI. A: 35 K 44 h, davon Dworżak 1 K 24 h, Finger 1 K, Kalian 2 K, Kins- 

brunner 2 K, Knittel 1 K, Knoll 2 K, Kudła 1 K, Kurowski 1 K, Markussohn 2 K, Mohr 
1 K, Schwcmschuh 1 K, Schwitz 5 K, Sollog 1 K, Soukal 1 K, Swierczynski 1 K, Vonk 
1 K, Zwergel 1 K und 21 Schiller kleinere Betrage.

1. KI. B: 50 K 60 h, davon Cisyk 1 K 20 h, Dnbyk 1 K 70 h, Dutka 1 K 80 h,
Dutkowski 1 K 90 h, Działoszyński 1 K 90 h, Dzuleba 2 K 70 h, Hcszka 1 K 40 li,
Hladij 1 K, Hlibka 2 K, Hodowanski 4 K 40 h, Hofbauer 1 K 60 h, Hoszowski 1 K 80 li,
Hubka 2 K, Krawczuk 1 K 60 h, Kuż 3 K, Litwinowicz 1 K 80 h, Susinschi 2 K: der
Rest von mehreren kleineren Spenden.

I. KI. C: 22 K 38 h, davon Scrbinski 1 K, Slusarczuk 2 K 20 h, Ulwanski 1 K; 
mchrere Schiller kleinere Betrage.

II. KI. A: 100 K 91 h, davon Dittmar 1 K, Gottesmann Hermann 11 K50h, Gottcs- 
mann Salomon 2 K, Heger 2 K, Hillich 2 K, Karmin 1 K 10 li, Kostrouch 10 K, Kula 14 K, 
Kuzniarski 1 K 10 h, Lepszy 4 K, Mauriiber 1 K, Neumann 2 K, Neunteufel 2 K, Noe 1 K. 
Rosenkranz 14 K, Sperber 1 K, Tomaszewski 1 K 20 h, Wijczuk 1 K und 18 Schiller klei- 
ncrc Betrage.

II. KI. B: 14 K 10 li, davon Cyganiuk 1 K, Kapustynski 1 K 50 h, Kautisch 2 K, 
Kupczanko 1 K, Wasilkiewicz 2 K und mehrere Schiller kleinere Betrage.

III. KI. A: 71 K 50 h, davon Altmann 1 K, Altschiller 1 K, Berezowski 2 K, Bitt-
mann 1 K 20 h, Bogdanowicz, Jawetz, Kozak, Merdler, Nikorowicz Josef, Nikorowicz 
Siegmund, Rottenburg, Strutynski und Ustyanowicz je 1 K, Buchen, Hrehirczek, Jagcr, 
Korn, Krześniowski, Krutter, Landa, Malir, Maurer, Miczinski, Roschka, Rossignon je 2 K, 
Draczynski 4 K, Leder 1 K 40 h, Ludwar Johann senior 1 K 40 h, Mahler 1 K 60 li, 
Markes 6 K, Scharfstein 6 K, Eiffermann 1 K 10 h und 10 Schiller kleinere Betrage.

III. KI. B: 31 K 40 h, davon Lupulenko 1 K, Popowicz 4 K, Smal-Stocki 8 K,
Spenul 4 K, Warnicki 1 K und 18 Schiller kleinere Betrage.

IV. KI. A: 89 K 20 h, davon Aufgabel 3 K, Bohucki 1 K 40 li, Brauner 2 K 50 h,
D’Endcl 2 K, Frcitag 1 K, Głuchowski 2 K, Grauer 1 K 50 h, Griinberg 6 K, Jasilkowski
1 K, Knittel 2 K, Korn 2 K, Kremer 4 K, Łukaszewicz 10 K, Pross 2 K, Przygrodzki 1 K
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70 h, Resch 2 K, Schwemschuh 2 K, Sekler 3 K, Ullmann 20 K und 20 Schiller klei- 
nere Betrage.

IV. KI. B: 25 K 75 h, davon Balicki 1 K 30 h, Dragan 1 K 30 h, Hoszowski 1 K 
20 h, Jaworowski 4 K, Kaniuk 1 K 60 h, Ostrowski 1 K 20 h, Rudnicki 1 K 55 h, Ser- 
winski 1 K 40 h, Simowicz 2 K und 10 Schiller kleinere Betrage.

V. Ki. A: 98 K 92 h, davon Adametz 3 K, BaierlOK, Gartner3 K, Gcdaly 9K, Jekeles
4 K, Orobko 8 K, Osadez 3 K, Ross 4 K, Schapira 3 K, Andrijczuk, Czechowski, Daskaliuk, 
Eiflcr, Ferliewicz, Kozak, Łukaszewicz, Mohr, Oberlandcr, Urbański, Zachariasiewicz, Wiirfel, 
Zvarik je 2 K, Abraham, Bleier, Branowitzer, Drohomirecki, Foki, Hammel, Moroz, Wagner, 
Zelenczuk je 1 K oder dariiber.

V. Ki. B: 41 K, davon Cisyk 1 K 60 h, Dutczak 1 K50h, Durst 1 K 50 li, Jcremijczuk
5 K, Kapustynski 2 K, Minticz 3 K 60 h, Najda 2 K, Niedzielski 1 K, Odynski 1 K, 
Serbinski 1 K 20 h, Smal-Stocki 10 K und mehrere Schiiler kleinere Betrage.

VI. Ki. A: 54 K 20 h, davon Allerhand 5 K, Balicki Anton 1 K, Balicki Wl. 1 K, 
Bretfeld 2 K, Chalfen 2 K, Christof Gustav 1 K 50 h, Christof Otto 1 K 60 h, Grabowski 
2 K, Haber 2 K, Halm 1 K, Huley 1 K 50 h, Karmin 2 K, Kugler 1 K 10 h, Kulin 2 K, 
Leibl 8 K, Mann 2 K, Metsch 3 K, Morosiewicz 1 K, Porges 5 K, Prevost 2 K, Roli 2 K, 
Romanowicz 2 K, Żukowski 1 K.

VI. KI. B: 20 K, davon Balicki 1 K, Cyganek 1 K, Hladij 1 K30h, Hnidcy 1 K60h, 
Jaworski 1 K, Kowaliuk 1 K, Kuczkowski 1 K, Sarnawski 1 K 30 h, Semaka 1 K, Szerba- 
nowicz 1 K 50 h, Zachariasiewicz I K und mehrere Schiller kleinere Betrage

VII. KI. A: 22 K 30 h, davon Berkowicz 1 K 10 h, Dumanski 1 K, Goldes 1 K, 
Gottesfcld 1 K 50 h, Kuhn 1 K, Mathias 2 K, Neunteufel 2 K, Schapira 2 K, Schachter 
1 K 50 h, Sekler 1 K, Tomowicz 1 K 50 h, Wąsowicz 1 K und 5 Schiiler kleinere Betrage.

VII. KI. B : 8 K 40 h, davon Baloscheskul, Gliński, Osadez, Romaniuk je 1 K und dariiber, 
Wlad 2 K.

VIII. KI. A: 20 K 10 h, davon Bar 4 K, Brendzan 1 K 50 h, Buchholz 1 K, Bret- 
schneider 1 K 20 h. Kozariszczuk 2 K 50 h, Kudisch 1 K, Michniewicz 1 K, Scharf Benjamin 
1 K 20 h ; einige Schiiler kleinere Betrage.

VIII KI. B : 17 K 30 h, davon Bodnariuk Joh. 1 K 10 h, Bojko 1 K, Cyganiuk 1 K 60 h, 
Czajkowski 1 K 20 h, Ilewicz 2 K, Kapustynski 1 K 50 h, Koczerhan 1 K 40 h, Poklitar 
1 K 10 h, Warszawski 1 K; mehrere Schiiler kleinere Betrage.

d) A u s w e i s  i i b e r  d e n  S t a n d  d e r  „ B i b l i o t h e c a  p a u p e r  ti m“.
Zu den am Ende des Schuljahres 1906/7 ausgewiesenen 1187 Biichern sind im 

laufenden Berichtsjahre durch Kauf 26 und durch Schenkung 14 hinzugekommen; die Bi- 
bliothek zahlt daher gegenwartig 1227 Lehrbiicher, die an mittellose Schiiler verteilt zu 
werden bestimmt sind.

Geschenkt wurden von Prot. Dr. Lcbouton 1 Buch, Prot. Pant. Klym 1, vom Schiiler 
Julius Kula (II. KI. a) 3, Łukaszewicz (IV. a) 1, Jeremijczuk Boris (V. b) 8 Biicher.

Ausgeliehen wurden im abgelaufenen Schuljahre 730 Biicher an 210 Schiiler.
Allen edlen Spendern. Griindern, M itg liedern und W ohltatern. besonders dem hohen 

Landtage spricht der AusschuB des Unterstiitzungsvereines im eigenen Namen sowie im 
Namen der unterstiitzten Schiiler den herzlichsten Dank aus und b ittet, auch in Zukunft 
dem Vereine das gleiche Wohlwollen bewahren zu wollen.

C z e r n o  w i t z ,  am 30. Juni 1907.
F ii r d e n  V e r e i n s a u s s c h u f i :

der Sackelwart und Verwalter der 
der Obmann: Bibliothek:

Direktor Kornel Kozak, Prof. Dr. Alois Lebouton.
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C. Sonstige Unterstutzungen.
Das hochw. gr.-or. erzbischoflichc Konsistorium iibermittelte zur Fórdcrung des gr.-or. 

Kirchengesanges die aus dem Bukowincr gr.-or. Rcligionsfonde bewilligte Subvention per 
250 K zur Verteilung unter jcne arme Schtiler gr.-or. Konfession, welche den Kirchengesang 
mit Vorliebe und Eifcr pflegen.

Der Kaiserin-Elisabeth-Damenverein zur Bekostigung armer wiirdigcr Kinder wandte 
der Anstalt zwei Freitische in der Volkskiiche zu, in dereń Genusse Elias Schatzbcrger 
(II. a), Salamon Kofler (IV. a), David Brunstein (IV. a) und Stefan Zajać (IV. b) standen.

Das Ferienheim-Komitee des jiidisch-nationalen Vereines „Zion“ yerlieh audi in 
diesem Jahre Schiilern der Anstalt je einen Ferienheim-Platz. Ebenso gewilhrte der judisch- 
akademsche Verein „Emunah" dem Schiiler Schatzberger (II. a) eine Handunterstutzung 
von 50 K.

Mehrerc Arzte, vornchmlich die Herren: Direktor des Landes-Krankenhauses Rc- 
gicrungsrat Dr. Philippowicz, Zahnarzt Dr. Kłem und Augenarzt Dr. Swierzcho, behandclten 
unbcmittelte Schiiler unentgeltlich.

Aufierdem wurden von der Apotheke Barber unentgeltlich an armere erkrankte 
Schiiler Medikamentc verabreicht

Die Direktion spricht an dieser Stelle allen cdlen Wohltatern der studicrendcn Jugend 
den wiirmsten Dank mit der Bitte aus, der Anstalt das bisherige Wohlwollen auch fernerhin 
zu bewahren.

Dir. Kornel Kozak.

VIII. Maturitatspriifung.
1. Im Schuljahre 1906/07.
E r g e b n i s  d e r  P r t i f u n g .
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Óffcntliche . . . . 50 — — i 10 34 5 49 — — — - 79%

Privatisten . . . . 1 — - - — - 1 1 - — - - 1'6%

Extcrnisten . . . . 11 6 — 1 — _ - 3 5 8 2 — 2 12-97,,

Summę . . 02 6 - 1 i 10 38 10 58 2 — — 2 93-57„
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Verzeichnis der im Sommer- und Herbsttermine 1907 approbierten
Abiturienten.

|

2cZ N A M E
Geburtsort und 7̂C/l

d> 03 

o c T3
Ergebnis

der Gewahltcr
C/3 Vaterland <U 3 E = Prtifung Beruf

CL j Q o

1 Allerhand Karl Ludwig Czernowitz, Bukowina 19 9 reif Jus
2 Baloszeskul A!exander Dichtinetz, 18 8 reif mit 

Auszeich.
3 Bauer Schulem . . . Czernowitz, 21 10 reif Mcdizin
4 Bergmann Hersch . . Mielnica, Galizicn 21 9 Exportakademic
5 Brandl Franz . . . . Gurahumora, Bukowina 20 Priv. Philosophie
(i Brennmann Hersch . . Podwoloczyska, Galiz. 20 8 Exportakademie
7 Bronikowski Emil Joscf Czernowitz, Bukowina 22 Ext. Jus
8 Burstin Viktor . . . Brody, Galizien 19 n 1 ,,
9 Chiovschi Trifon. . . Czernowitz, Buków. 20 8 reif mit 

Auszeich. „

10 Domański Leopold . . Sereth, 20 9 reif Theologie
11 Drohomirecki E., R. v. Kimpolung, 18 8 Jus
12 Droń Basil . . . Laszkówka, 21 9 Thcologic
13 Druckmann Joscf . . Dorna-Watra, 19 9 Medizin
14 Dutkowski Josef. . , Neu-Zuczka, 21 8 Philosophie
15 Dworżak Rudolf . . . Czernowitz, 19 9 Jus
IG Fischer Gustav . . 20 9
17 Gcllcs David . . . . Kudryńce, Galizicn 23 8 reif mit 

Auszeich. ,,

18 Germann Wilhelm . . Tereblestie, Buków. 21 9 reif
19 Haber Ulrich . . . . Werenczanka, 19 8 reif mit 

Auszeich. „

20 Hrehorowicz Stephan . Czernowitz, 19 9 reif
Medizin21 Hulin Moses Nison . Zaleszczyki, Galizien 19 9

Jasienicki Roman, R. v. Wiżnitz, Buków. 18 8
reif mit 

Auszeich.

Jus
23 Jekeles Jakob Moses . Szypot-Kameral, 19 8

24 Kleinwachter Ferdinand Czernowitz, Buków. 21 10 reif j t
25 Kmitkowski Stanislaus Wiżnitz, 19 8 Theologie
26 Kozak Arkadius .  . . Czernowitz, „ 18 8 reif mit 

Auszeich. Jus
27 Krauthammer Nachman 19 9 reif Medizin
28 Kuszniruk Theoktist . Hlinitza, 18 8 Theologie
29 Landmann Moritz . Czernowitz, 19 8

reif mit
Auszeich.

Handelsakad.
30 Lang Adolf . . . . Bori, 19 8 Jus
31 Latawiec Franz Xaver Unter-Stanestie, 19 8 reif .
32 Lipecki Konstantin . . Kotzman, 21 11 Philosophie
33 Mihaliuk Nikolaus . . I.użan, 20 8

reif mit 
Auszeich.

34 Mojzesowicz Bogdan . Oszcchlib, 19 9 reif Konsular-Akad.
35 Morgenstern Nachman Lenkoutz-Kameral „ 18 8 ,, Jus
3G Oleksiewicz Stephan . Jurkoutz, 21 E.xt.
37 Orclecki Johann . . . I.użan, 19 8

reif mit
Auszeich. Thcologic

38 Pacht Karl Josef. . . Czernowitz, 19 9 reif Jus
39 Pauliuk Eugen . . . Koniatyn, 20 8 ,, Theologie
40 Reucki Gregor . . . Ploska, 23 9 ” »
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Li Rosenrauch Gawricl . Wiżnitz, Buków. 19 8 rcif Jus
42 Runcs Leon . . . . Czernowitz, 18 8 Bergakademie
43 Scharf Phóbus . . . Wiżnitz, 18 8 Medizin
44 Scheiermann Chajem . Gurahumora, 21 Ext. Jus
45 Schwartz Josef Theoph. Zaleszczyki, Galizien 20 10 Medizin
46 Serfas Karl Quirinus . Tereblestie, Buków. 18 8 reif mit 

Auszeich. Theologic
47 Somer Marcm Majer . Sadagóra, 22 Ext. reif Jus
48 Stehlig Rudolf Adolf, v. Lcmbcrg, Galizien 20 9 „ Forstakademie
49 Sternberg .loscf Majer. Toporoutz, Buków. 23 8 Medizin
50 Szulc Eugcn Michael . Kolomea, Galizien 20 10 }J Jus
151 Vogel Markus . . . Strojestie, Bukowina 22 Ext. ,,
52 Wegemann Romuald . Britschany, Rutiland 20 9 ,, Philosophie
i 55 Zachar Franz Xaver Czernowitz, Bukowina 19 9 Bergakademie
54 Zurkanowitsch Eugen . Dawidestie, 20 9 » Philosophie

I m  P e f e r a a i t e i m i n e  1 9 0 8 :

-55 Butzura Pantcleimon . Iwankoutz, Buków. 21 8 ' rcif Jus
56: Grabowski Kasimir. . Pojana-Mikuli, „ 21 Ext.
57, Lunenfeld David . . Sadagóra, „ j  21 9 i
58! Svoboda Johann . . .

|
Kgl. Wcinbergc, Bólim. i  21 Ext. ,, ”

2. Im Schuljahre 1907/08.
Im Somtncrtcrminc 1908 meldeten sich zur Maturitatspriifung 52 Kandidatcn, und 

zwar 40 offentlichc Schtiler, 2 Privatisten und 10 Extcrnc. Von diescn unterzogen sich der 
schriftlichcn Priifung 40 offentlichc Schiller, 2 Priyatisten und 4 Externe.

Themen fiir die schriftliche Maturitatspriifung.
I. Abteilung.

O b e r s e t z u n g  a u s d c m  L a t e i n i s c h c n :
Livius (ab urbe condita) IX. cap. 6 .

O b e r s e t z u n g  a u s  d c m  G r i e c h i s c h c n :
Sophokies, Oedipus Rcx, v. 380- 416.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
a) Welchc Fortschritte hat Ósterreich wahrend der sechzigjahrigen Regierung des Kaisers 

Franz Joscf I. gemacht?
b) Der Gang der Kultur in der Wcltgcschichtc.
c) Das Lcben glcicht dem Meerc,

Hat Sturm und Ebb’ und Fiut 
Und manche schone Perle 
In seiner Ticfe ruht. (Heine.)
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R u t h c n i s c h e r  A u f s a t z :
Wie in der II. Abteilung.

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

Tac. Hist. II c. 46—47 (Opperiebatur Otho — posteritas aestimet).

U b e r s e t z u n g  a u s  d c m  O r i e c h i s c h e n :
Plato, Protag. c. 11 (§ 320 C -  322 A).

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
Wie in der I. Abteilung.

R u t h c n i s c h e r  A u f s a t z :
a) Hm raflKH nepeiiMaiOTB yneuBKa npn ynyigeHio iilKi.ii.HOi .uibkh nu yicimiemo riMiniomT
b) IlncBMa i aiianiiK. IOpin ‘he^KOBana b pycKiii .iTTop.rrypi.
c) B cecrH irn ie  BHaniHe cxapn:imHX TpeKiB,

IX. Chronik der Anstalt.
Nach Abschlufi der Aufnahme der Schiller, ferner der Aufnahms-, Wicderholungs- 

und Nachtragsprtifungen wohnten am 5. Septembcr 1907 um 8 Uhr vormittags Schiller und 
Lehrer aller Riten dem feierlichen Eroffnungsgottesdienste in den cinzelnen Gottcshausern bci, 
worauf um 9 Uhr vormittags die DiszipIinarvorschriften und der Stundenplan verlesen wurdcn.

Der regelmaBige Unterricht begann am 6 . Septcmber um 8 Uhr vormittags.
Die Anstalt zahlte im abgelaufenen Schuljahre 17 Klassen und eine ruthcnisch- 

deutsche Vorbereitungsklasse.
Der relativ-obligate Unterricht im Ruthenischen fur Nichtruthenen wurde im Berichts- 

jahre in 4 aufsteigenden Kursen mit je einer Ober- und Unterstufe (4 Abt. je 3 St. wdch.) 
erteilt.

Am 10. September nahm die Schuljugend unter Fiihrung des Lehrkorpers an den 
feierlichen Trauerandachten der verschiedenen Riten fur weiland Ihre Majestat die Kaiserin 
Elisabcth teil.

Am 12., 13. und 14. September fand die schriftliche und am 24. und 25. Septcmber 
die miindliche Maturitatspriifung im Hcrbsttermine 1907 unter dem Vorsitze des k. k. 
Landesschulinspektors Herm Dionys S i m i o n o w i c z  statt.

Am 4. Oktober wurde anlafilich des Allerhochsten Namensfestes Sr. Majestat des 
Kaisers in den Gottcshausern aller Konfessionen Festgottesdienste abgehalteu, denen allc 
Schiilcr und Lehrer beiwohnten.

Am 16. Oktober starb nach einem langen schweren Leiden der in hcrvorragcndcm 
Mafie begabte, uberaus brave und pflichteifrige Schliler der V. Klasse Władimir J e rc- 
rn i j c z u k, der sich der Sympathie aller Lehrer und Mitschtiler erfreute. Unter grofier 
Bcteiligung seitens des Lehrkorpers und der Schiller der Anstalt wurde er zu Grabę ge- 
tragen. Er ruhe sanft!

In der Zeit vom 26. bis 30. November fanden Fachkonferenzen betreffend das 
Lehrverfahren in den Sprachfachern und in der Geographie und Geschichte statt.

Am 18. Dezember hielt der Scliriftstcller und Schauspieler am h. o. Stadttlieater 
Alexander H u b 1 einen interessanten und anregenden Rezitationsvortrag, der -von den 
anwesenden Schiilern und Lehrern sehr beifallig aufgenommen wurde.
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Zufolge Anordnung Sr. Exzellenz des Herrn Ministers fur Kultus und Unterricht 
wurde der Unterricht am 21. und 28. Dezember 1907 wie auch am 11. Jiinner 1908 aus Anlafi 
der Weihnachtsfcrien ausnahmsweisc aufgelassen.

Audi im abgelaufencn Schuljahre wurden der Direktion von dem Vorstande des 
li. o. Musikyereines zu jedem Vereinskonzerte 20 Freikarten fur musikalisch vcranlagte 
Schiller der Anstalt zur Verfiigung gestellt. Fiir diesen edlen Akt wird dem genannten 
Vercinc der warmste Dank ausgesprochen.

Im Pcrsonalstande des Lehrkorpers traten folgende Veranderungen ein:
Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Juni 1907, Zl. 5909, wurde den Professoren Dr. Miron 

K o r d u b a und Peter K u m a n o w s k i  abl .  Juli 1907 die I. Quinquennalzulage zuerkannt.
Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 25. Juni 1907, Zl. 6010, erhielt der róm.-kath. Religions- 

profcssor Siegmund S z y m o n o w i c z  vom 1. ApriI 1907 angefangcn die I. Quinquennal- 
zulage.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 2. Juli 1907, Zl. 5968, wurde den Professoren Friedrich 
Loe b l  die V., Dr. Moses S i g a l l  die III. und Athanasius L e w i ń s k i  die II. Quinquennal- 
zulage ab 1. April 1907 zuerkannt.

Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht veriieh mit dem Erlasse 
voin 24. Juni 1907, Zi. 11572 (L -Sch.-R.-Erl. vom 31. Juli 1907, Zl. 7192 bezw. 6345), dem 
Profcssor Josef B i 11 n e r eine Lehrstelle am III. Staatsgymnasium in Graz und ernannte 
glcichzeitig den Lehramtskandidaten Viktor L o w e n t h a l  zum provisorischen Lclirer an 
der Anstalt mit der Rechtswirksamkeit votn 1. Septembcr 1907.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Juli 1907, Zl. 5887, wurde der wirkliche Lclirer Leon 
H o f f m a n n  unter Zuerkcnnung des Titels „Professor" im Lehramte definitiv bestatigt.

Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 18. Juni 
1907, ZI. 21380 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 24. Juli 1907, Zl 6311), den Professor Friedrich Lo e b l  
fiir die Dauer des Sommersemesters 1907/08 zum Zwecke einer Studienreise nach Italien 
und Griechenland beurlaubt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Juli 1907, Zl. 6129, wurde der wirkliche Lehrer 
Dr. Alois L e b o u t o n unter Zuerkcnnung des Titels „Professor" im Lehramte definitiv 
bestatigt.

Zufolge Min.-Erl. vom 26. Juli 1907, Zl. 26816 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. August 1907, 
Zl. 8060), erhielt der Professor Dr. Miron K o r d u b a  belnifs Vollendung seiner wissen- 
schaftlichen Arbeit einen weiteren Urlaub fur das Schuljahr 1907/08 und eine abermaligc 
Reiseunterstiitzung im Betrage von 1200 Kronen.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 4. September 1907, Zl. 8653, wurde dem Turnlehrer 
Johann Wi l h e l m die I. Quinquennalzulage ab 1. Septembcr 1907 zuerkannt.

Der k. k. Landesschulrat gestattete mit dem Erlasse vom 20. September 1907, Zl. 
8552, daB der Professor Dr. Alois L e b o u t o n  an Stelle des nach Graz yersetzten 
Profcssors Josef B i 11 n e r mit der Erteilung des nichtobligaten Unterrichtes in der Stcno- 
graphie bis auf weiteres betraut werde.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Oktober 1907, Zl. 9663, wurden die Rechtshorer 
Stanislaus P r z e z d z i e c k i  und Arkadius K o z a k  zu proyisorischen Turnassistenten ab 
20. September 1907 bestellt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Oktober 1907, Zl. 10181, wurde an Stelle des zuriick- 
getretenen Professors Anton K o 11 e r der VolksschulIehrer Anton B l a s z c z u k  zum 
Nebenlehrer fur rom.-kath. Kirchengesang ab 1. Oktober 1907 bestellt.

Auf Grund des Min.-Erl. vom 27. Septembcr 1907, Zl. 32713 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
30. Oktober 1907, Zl. 10585), wurde der Religionsprofcssor Athanasius L e w i ń s k i  in 
die VIII. Rangsklasse mit der Rechtswirksamkeit vom 1. Oktober 1907 bcfOrdcrt.
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Zufolge Min.-Erl. vom 16. Oktober 1907, Zl. 40801 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 30. Oktobcr 
1907, Zl. 11420), wurde der Professor Dr. Adolf M i c h n i e w i c z  mit Ende Oktobcr 1907 
krankhcitshalber in den zcitlichen Ruhestand versctzt.

Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 
23. November 1907, Zl. 38994 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 5. Dezember 1907, Zl. 13202), den Pro
fessor Julian K o b y l a ń s k i  in die VII. Rangsklasse mit der Rechtswirksamkeit vom 
1. Janner 1908 befordert.

Auf Grund des Min.-Erl. vom 12 Dezember 1907, Zl. 48063 (L.-Sch-R.-Erl. vom
18. Dezember 1907, Zl. 14119), wurde dem Professor Dr. Moses S i g a l i  eine einmaligc 
Subvention im Betrage von 400 Kronen fiir seine Leistungen auf wissenschaftlichem Ge- 
biete yerlichen.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. voin 6 . Februar 1908, Zl. 540, wurde derHbrer der Philosophie 
Nikolaus M ih a i 1 i u k zum zweiten Turnassistenten an Stelle des wegen Zeitmangels 
freiwillig zuriickgetretenen Assistenten Arkadius K o z a k  ab 1. Februar 1908 bestellt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 11. Februar 1908, Zl. 1437, wurde dem Lehrcr der 
Vorbereitungsklasse Georg K a w u l i a  die I. Quinquennalzulage ab 1. Februar 1908 zucrkannt.

Im Grunde Min.-Erl. vom 24. April 1908, ZL 16616 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 12. Mai 1908, 
Zl. 5462), wurde dem Turnlehrer Johann W i l h e l m  aufier der mit dem Min.-Erl. vom
12. Februar 1905, Zl. 44959 ex 1904, angerechneten Dienstzeit von 2 Jahren und 1 Moriat 
noch eine weitere Anrechnung von 3 Jahren, 2 Monaten und 3 Tagen zugestanden. Es 
bestimmt sich sohin fur den Genannten der normale Anfallstermin der ersten Quinquennal- 
zulage mit 1. April 1907, der der zweiten Quinquennalzulage mit 1. Juli 1909.

Am 16. Janner 1908 inspizierte der Herr Oberrabbiner Dr. R o s e n f e l d  den mo- 
saischen Religionsunterricht.

Am 23. und 24. Janner, ferner am 21. und 22. Mai inspizierte der Herr Landesschul- 
inspektor Dionys S i m i o n o w i c z  den Unterricht in mehreren Klassen und Gegenstanden.

Am 30. Janner schlofi das 1. Semester mit der Zeugnisverteilung; an demselben Tage 
und am nachstfolgenden wurden die Privatistenpriifungen vorgenommcn.

Am 31. Janner begaben sich die Direktoren der Mittelschulen unter Ftihrung des 
Herrn Regierungsrates H. K l a u s c r  zu Sr. Exzcllenz dcm Herrn k. k. Landesprasidenten 
Dr. Oktavian R e g n e r von B 1 e y 1 e b e n, hierauf zu Sr. Exzellcnz dcm Herrn Landcs- 
hauptmann Baron Georg W a s s i l k o  und zum Herrn Landeshauptmann-Stellyertrcter 
Univ.-Prof. Dr. S m a l - S t o c k i ,  um dieselben aus AnlaB der ihncn yerliehenen Aller- 
hSchsten Auszeichnungen geziemend zu begluckwiinsjhen.

Am 3. Februar begann das II. Semester.
Am 6 . Februar wurde die schriftliche und am 10. Februar die miindlichc Wicdcr- 

holungs-Maturitatspriifung unter dcm Vorsitze des Direktors abgehaltcn.
Die Osterexerzitien fiir die rom.-kath., gr.-kath. und gr.-or. Schiller fanden am 12.,

13. und 14. April statt.
Am 27. Mai nahtnen alle Schiller der Anstalt unter Fiihrung des Lehrkorpers an der 

aus Anlafi des 60-jahrigen Jubilaums der glorreichen Regierung Sr. Majestat des Kaisers 
vom Gemeinderate und den Mittelschuidirektionen yeranstalteten imposanten Huldigungsfeier 
der gesamten Schuljugend von Czcrnowitz teil. Diescr denkwurdige Tag galt ais Fcrialtag.

Die schriftliche Maturitatspriifung im Sommcrtermine 1908 fand in der Zeit vom 
1.—5. Juni in zwei Abteilungen statt. Dcrselben unterzogen sich 46 Kandidatcn.

Im Laufe des Schuljahres wurden die rom.-kath , gr.-kath. und gr.-or. Schiller dreimal 
zur hl. Beichtc und hi. Kommunion gefuhrt.

Die mtindlichcn Yersctzungspriifungen fanden in der Zeit yom 10. —23. Juni statt.
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Der 25. Juni wurde vom Direktor freigegeben und zu Schulerausflugen und Jugcnd- 
spielen beniitzt.

Am 24. und 25. Juni wurden die Privatistenpriifungen vorgenommen.
Am 30. Juni schlofi das II. Scmester und damit auch das Schuljahr mit einem feier- 

lichen Dankgottesdienste und der Verteilung der Zeugnisse.
Am I. Juli begann die miindliche Maturitatspriifung unter dem Vorsitze des Direktors 

der k. k. Lehrer- und Lehrerinncnbildungsanstalt Herrn Michacl K u s c h n i r i u k .
Am 6 . und 8 . Juli fandcn die Aufnahmsprufungen in die I. Klasse statt.

X. Gesundheitspflege.
Die MaBnahmen zur Pflege der Gesundheit und Fdrderung der korperlichen 

Ausbildung der Schiller wurden zu Beginn des Schuljahres 1907/8 in einer eigenen 
Konferenz eingehend besprochen, worauf hiefiir ein bestimmtes, besonders auf Baden, 
Schwimmen, Tnrnen, Schlittschuhlaufen, Rodeln, .Jugendspiele und Exkursionen be- 
zugnehmendes Program m  festgestellt wurde.

Die Durcbfiihrung der Jugendspiele, Ausfiiige und Ubungsmarsche iibernahm 
das Jugendspielkomitee, bestehend aus den H erren: D irektor K. K o z a k  ais Ob- 
mann, Prof. M a ł a c h o w s k i ,  Gymn.-Supplent C z e r n y  und Turnlehrer W i l h e l m  
ais Mitgliedern.

Soweit es die W itterung gestattete , wurden die Spiele in den Herbst-, Friihlings- 
und Sommermonaten an freien den Feiertagen yorangehenden Nachmittagen und 
jeden Samstag zwischen 3 bis 8 Uhr nachm ittags eilrig gepflegt. In  den W inter- 
monaten wurden die Spielwarte (Spielkaiser), aus jeder Klasse zwei, an Sonntagen 
von 11—12 Uhr yorm ittags vom Turnlehrer W i l h e l m  mit den im Lehrplane ange- 
Jtuhrten Spielen yertrau t genwcht. Spielort war gewohnlich die Sturmwiese. Es er- 
schienen auf dem Spielplatze 120 bis 262 Schiller.

Ausfłiige und Ubungsmarsche wurden unternom men: am 14. September 1907 
nach M anasteriska und Rosch (173 Sehiiler), am 21. September zum Herminenhof (160 
Schiller), am 28. September nach Czahor (250 Schiller), am 5. Oktober nach Horecza (120 
Schiller), am 28. Marz 1908 nach Horecza (142 Sehiiler), am 4. April nach Cecina-Rosch 
(84 Schiller), am 16. Mai in den Zuczkaer Wald, wobei auf dem Hinmarsche derW eg  
iiber Alt-Zuczka, auf dem Riickmarsche iiber Sadagóra und Rohożna beniitzt wurde 
(60 Sehiiler).

In  den W interm onaten huldigten yiele Schiller der A nstalt auch dem Rodel- 
sporte. Den Schtilen der VII. und VIII. Klasse sowie den Spielkaisern wurden von 
der Anstalt Rodeł zur Beniitzung iiberlassen. Diese rodelten an bestimmten Nach
mittagen stets unter Fiihrung und Aufsicht des Turnlehrers oder eines Mitgliedes 
des Jugendspielkomitees.

Korperliche Verletzungen und Unfalle kamen im abgelaufenen Schuljahre weder 
beim Turnen noch bei den Jugendspielen noch bei Ausiibung des Rodelsportes vor.

Auch im abgelaufenen Schuljahre hatte die Direktion fiir warme Bader in der 
Badeanstalt des H errn Gedali yorgesorgt, welcher an bestimm ten Tagen den Schiilern 
der A nstalt den Besuch des Bades zu ermaBigten Preisen freistellte. Die Ausgabe sowie 
die Verrechunung der Badekarten, die Fiihrung des Verzeiehnisses der Badenden be- 
hufs Kontrolle in sanitarer Hinsicht und die Uberwachung des Besuches der Bade
anstalt besorgte die Direktion im Einyernehmen mit dem Jugendspielkomitee.
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In  der Zeit vom 15. Oktober 1907 bis Ende Mai 1908 wurden 530 Badekarten 
ausgegeben. D arunter waren 180 Zahlkarten und 242 K arten, zu deren Anschaflung 
41 K aus den Jugendspielbeitragen verwendefc wurden.

Der Badebausbesitzer, H err Gedali, bewilligte auch eine grofiere Zahl von Frei- 
karten (108), wofur ihm hiemit der gebtihrende Dank abgesta tte t wird.

W as das Schlittschuhlaufen und das Lawn-Tennisspiel sowie das Turnen im 
Freien anbelangt, so mufite dies wegen Raummangels im Schulhofe im yerflossenen 
Scbuljahre unterbleiben. Durch Fiirsprache der Direktion bei den Eisbahnbesitzern, 
GrudeFs Erben, hatten aber die Schiller der Anstalt bei Beniitzung des Eisplatzes 
weitgehende Begunstigungen, wofur den genannten Eisbahnbesitzern an dieser 
Stelle der Dank ausgesprochen wird.

H err Dr. S a m  m l e r  liielt ais Schularzt der Anstalt wahrend des Schuljahres 
fast jeden Samstag von 12—1 Uhr m ittags Sprechstunden ab, in denen er kranken 
Schiilern die notwendigen arztlichen W eisungen gab.

U b e r s i c h t s t a b e l l e
uber Teilnelnner an den Jugendspielen, den Ausfliigen eto. und iiber den Ge- 

sundheitszustand der Schiller im Schuljahre 1907/8.

K 1 a s s e

Z a i 1 d e r Zahl der Zahl der an Infektions- 
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I. A . . . 50 22 26 4 26 7 8
1. B . . . 38 8 12 1 32 1 1 — — — — — - —
I. C . . . 32 6 16 — 38 1 — — 1 — 1 — —

II. A . . . 45 20 24 3 37 5 3 6 — — 1 — — —
II. B . . . 50 12 34 1 36 2 3 2 — 1 — 1 — —

III. A . . . 35 16 20 — 22 7 5 4 — 1 — — — —
III. B . . . 30 20 22 3 30 2 i 3 — — — — — —
IV. A . . . 35 22 20 6 26 2 2 12 — — — 1 — —
IV. B . . . 26 13 22 — 32 3 1 3
V. A . . . 26 14 22 4 22 3 — 8 — -- — — — —
V. B . . . 30 16 24 1 37 1 1 ' 1 — — — — — —

VI. A . . . 24 18 20 4 17 4 2 1 — — — — — —
VI. B . . . 25 8 12 4 15 2 i 1 — 1 _ — — —

VII. A . . . 16 10 12 3 9 2 1
VII. B . . . 18 12 14 3 22 3

VIII. A . . . 10 10 12 1 12 O i 2 — — — — — —
VIII. B . . . 10 8 12 1 20 3 - — - — — — — —

Summę . . 500 235 324 39 433 53 21 52 1 3 2 2 - -
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XI. Wichtigere Erlasse der vorgesetzten Behorden.
1. Min.-Eli. vom 1. Juni 1907, Zl. 13091 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 25. Jun i 1907, 

Zl. 5781), womit gestattet wird, dafi vom Schuljahre 1907/8 angefangen ein Turn- 
assistent fili- den Turnunterricht in jenen Abteilungen, welche iiber 40 Schiller zalilen, 
gegen den Bezug einer Remuneration von jabrlichen 60 Kronen fur jede woelientliche 
Unterrichtsstunde bestellt werde.

2. Min.-Erl. vom 31. Mai 1907, Zl. 12524 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Jun i 1907, 
ZL 5840), womit die Eroffnung einer III. Abteilung des nichtobligaten Zeichenunter- 
richtes lur yorgeschrittene Schiller ab 1907/8 genehmigt wird.

3. L.-Sch.-R.-Erl.- yom 18. November 1907, Zl. 11346: gestattet, dafi der Unter- 
richfc im weltlichen Gesange mit ruthenischer Unterrichtssprache in H inkunft in 
3 wochentlichen Lehrstunden erteilt werde.

4. Min.-Erl. yom 20. Dezember 1907, Zl. 39891 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 14. Janner 
1908, Zl. 467): Erhohung der Dotation fiir die Herausgabe des Jahresprogram m s der 
Anstalt vom Jahre  1908 angefangen auf den Betrag von jahrl. 500 Kronen.

5. Min.-Erl. yom 29. Februar 1908, Zl. 10053 (L.-Sch.-R.-Erl. y o m ll .  Marz 1908, 
Zl. 2958): ordnet an, dafi bis auf weiteres wahrend des II. Semesters im Stundenplane 
der VIII. Klasse eine yierte wochentliche Physikstunde ausschliefilich zur Wieder- 
holung des yorgeschriebenen Lehrstoffes angesetzt werde.

6 . Min.-Erl. vom 29. Februar 1908, Zl. 10051 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 12. Marz 1908, 
Zl. 2953), womit auf die im M.-V.-B1. Nr. 18 ex 1908 yeroffentlichte neue Vorschrift 
lu r die Abhaltung der M aturitatspriifungen an Gymnasien zur genauen Darnach- 
achtung und Verlautbarung an den Lehrkorper aufmerksam gemacht wird.

7. L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Marz 1908, Zl. 3351: Anordnung zur Durchflihrung 
von prophylaktischen Mafinahmen behufs Verhiitung einer weiteren Verbreitung der 
Flecktyphus-Epidemie.

8 . Min.-Erl. vom 4. Marz 1908, Zl. 2839 (L.-Sch.-R.-Erl. yom 27. Marz 1908, 
Zl. 3265), womit die Erhohung des Gebaudeerhaltungskredites von 600 auf den Betrag 
jahrl. 1200 Kronen vom Jahre 1908 angefangen genehm igt wurde.

9. Min.-Erl. vom 2. April 1908, Zl. 15509 (L.-Sch.-R.-Erl. yom 9. April 1908, 
Zl. 4378): nachtragliche Erlauterungen und Erganzungen zu den einzelnen Bestim- 
mungen der neuen Vorschrift fiir die Abhaltung der M aturitatspriifungen an 
Gymnasien.

10. L -Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 14. April 1908, Zl. 4451: weitere Bestimmungen 
betreffend die Durchfiihrung der Reifepriifungen an Gymnasien und Realschulen.

11. Min.-Erl. vom 17. Dezember 1907, Zl. 4685 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 10. April 
1908, Zl. 3792), womit eine neue wirkliche Lehrstelle fiir Naturgeschichte ais Haupt- 
fach, Mathematik und Physik ais Nebenfacher ab 1. September 1908 an der A nstalt 
system isiert wurde.

12. Min.-Erl. vom 10. Miirz 1908, Zl. 11342 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 1. April 1908, 
Zl. 3201): ordnet an, dafi das Schuljahr 1907/8 schon am 4. Ju li 1908 zu schliefien ist.

13. L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. April 1908, Zl. 4049, womit eroffnet wird, dafi behufs 
Entlastung der Zentralstellen gewisse Agenden aus dem Kompetenzkreise des Mini- 
steriums ausgeschieden und dem k. k. Laudesscliulrat.e zur endgiltigen Schlufifassnng 
iiberwiesen wurden.

14. L.-Sch.-R.-Erl. yom 16. Mai 1908, Zl. 5704, womit die Direktion ermachtigt 
wird, mit Riicksicht auf den yom Gemeinderate der Landeshauptstadt Czernowitz 
anlafilich des 60jahrigen Regierungsjuhilaums Seiner M ajestat des Kaisers geplanten



68

Huldigungsfestzug der Czerno witzer Schuljugend den 27., beziehungsweise 30. Mai 
1. J . unterrichtsfrei zu geben.

15. Min.-Erl. vom 3. Mai 1908, Zl. 18168 (L.-Sch.-Erl. vom 20. Mai 1908, Zl. 5704): 
ordnet im Naclihange zum Min.-Erl. vom 29. Februar 1908, Zi. 10051, V.-0.-Bl. Nr. 18, 
an, dafi an den Bukowiner Gymnasien mit zwei Unterrichtssprachen, beziehungsweise 
an utraąuistischen Abteilungen, bei der sohriftliohen Reifepriifung je  ein’Aufsatz ans 
jeder dieser Unterrichtssprachen un ter den. gleichen Modalitaten bearbeitet werde. 
Die miindliche Priifung aus den Unterrichtssprachen ist im Sinne des § 17 Abs. 2 
der neuen Vorschrift yorzunehmen.

10. Min.-Erl. vom 7. Mai 1908, Zl. 8331 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Mai 1908, Zl. 6109), 
womit aus Aniafi des am 2. Dezember 1908 stattfindenden OOjahrigen Regierungs- 
jubilaums Sr. k. und k. Apostolischen M ajestat die Y eranstaltung einer wiirdigen 
Schulfeier unter Freigebung des 2. und zwecks Vorbereitung der Feier auch des 
1. Dezember 1908 angeordnet wird.

17. Min.-Erl. vom 24. April 1908, Zl. 11957 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 17. Mai 1908, 
Zl. 5763): gesta tte t vom Schuljahre 1908/9 angefangen die Einfiihrung von zwei Exhorten 
fur die eyangelischen Schiller der drei Staatsgymnasien und der gr.-or. Realschule 
in Ozernowitz.

18. L.-Sch.-R.-Erl. vom 6 . Jun i 1908, Zl. 5722: norm iert den Verteilungsmodus 
der M aturitatspriifungstaxen auf Grand des § 26 (Schlufiabsatz) der neuen Vorschrift 
fur die Abhaltung der Reifepriifungen an Gymnasien.

19. Zufolge Min.-Erl. vom 6 . Jun i 1908, Zl. 22330 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 13. Juni 
1908, Zl. 6993) wurde gestattet, dafi die Aufnahmsprufungen fur die I. Klasse an den 
Mittelschulen in der Bukowina im Sommertermine jedes Jah res unm ittelbar nach 
dem t a t s a c h l i c h e n  Schlufie des Schuljahres stattflnden durfen.

XII. Zusammenwirken von Schule und Haus.
Um den Eltern, beziehungsweise dereń Stellyertretern Gelegenheit zu geben, 

sieli iiber den Fortgang und die sittliche Haltung der Schiller in geeigneter Weise zu 
informieren, wurden tiiglich um 10 und 11 Uhr im Konferenzzimmer und in der 
Direktionskanzlei bereitwillig Auskiinfte erteilt. Bei dieser Gelegenheit konnte in recht 
yielen Fallen auch die Frage der hauslichen Nachhilfe durch einen entsprechenden 
Instruk tor in zutriedenstellender Weise gelost werden.

Nach jeder Monatskonferenz wurden den E ltern und Vormiindern, beziehungs
weise yerantwortlichen Aufsehern regelmafiige Nachrichten iiber den U nterrichtser- 
folg und das sittliche Yerhalten der Schiller zugestellt; sehr oft wurden die E ltern 
oder dereń S tellyertreter zu eingehenden Besprechungen mit dem Klassenyorstande 
und dem Direktor eingeladen.

Durch diese Mafinahmen wurde auch im abgelaufenen Schuljahre ein reger und 
erspriefilicher Verkehr der Schule mit dem Elternhause erhalten, welcher ebenso wie 
in den fruheren Jahi-en aufierordentlich viel zur Ermdglichung eines erfreulichen 
Unterrichtserfolges und einer im allgemeinen zufriedenstellenden sittlichen Haltung der 
Schiller beitrug.

Mit aufrichtigem Danke anerkennt der B erichterstatter das freundliche Ent- 
gegenkommen und die wertyolle U nterstiitzung des Elternhauses und wiinscht nur, 
dafi die Intentionen der' Schule auch in Hinkunft yorurteilsfrei und voll gewiirdigt 
werden mogen.
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XIII. Verzeichnis der Schiller am Schlusse des Schuljahres 1907/08.
Schiller, dereń Namen fe tt  gedruckt sind, haben ein Zeugnis der ersten Klasse

mit Vorzug.

I. Klasse A. (59 - f  4 Schiller.)
1. Bernhauser Pridolin, 2. Binderer Moritz, 3. Bohmer Erwin, 4. Bosen Isak, 

5. Bretschneider Herz, 6 . Czownicki Ladislaus, 7. Dąbrowski Boleslaus, 8 . Dąbrowski 
Bronislaus, 9. Demel August, 10. Demitrowski Anton, 11. Dworżak Oskar, 12. Eifler 
Ladislaus, 13. Engler Mendel, 14. F inger Pranz Josel, 15. Fuhrm ann Adolf, 16. Giolakay 
Ladislaus, 17. Hoffmann Alfred, 18. Jakob .Josef, 19. Jaworowski Otto, 20. Jurkiewicz 
Rudolf, 21. Jurkiewicz Silyester, 22. Kahan Milo, 23. Kinzbrunner Leo, 24. Kipper 
Theophil, 25. Knittl Siegfried, 26. Knoll Eugen, 27. Krzisinski Ladislaus, 28. Kubecka 
Karl, 29. Kudła Eugen Adolf, 30. Kuhn Karl, 31. Kunzelmann Friedrich, 32. Kurowski 
Josef, 33. Labij Erast, 34. Lemnij Theodor, 35. Lindenfeld Arnold, 36. Lindinger 
Josef, 37. Ludwar Pranz, 38. Lunz Anton Cajetan, 39. Majniewicz Johann, 
40. Maluczynski Władimir, 41. Markussohn Klemens, 42. Mohr Adolf, 43. Onyszkow 
Pranz, 44. Ordza Maximilian, 45. Pichlm ayer Heinrich, 46. Ramer Kamili, 47. Rennert 
Leiser, 48. Rosenbaum Nikolaus, 49. Schwemschuh Kamillo, 50. Scliwitz Friedrich, 
51. Serotiuk Basil, 52. Sollog Julian, 53. Soukal Hugo Josef, 54. Stadler Jakob, 
55. Swierczynski Anton, 56. Tanasijczuk Emilian, 57. U ngar Schmil, 58. Vouk Otto 
Johann, 59. Zwergl Isidor. — Priuatisten: 1. Czecrnihowski Alfons, 2. Eanto Richard,
3. Katz Moilech, 4. Kern Nathan.

I. Klasse B. (44 Schiller.)
1. Alexiuk Anton, 2. Andrycz Johann, 3. Baraniak Thomas Basil, 4. Bojczuk 

Johann, 5. Boyczuk Emilian, 6 . Chudzikowski .Johann, 7. Cisyk Pantaleon Zenobius,
8 . Czornej Basil, 9. Czortyk Leon, 10. Dubyk Gregor, 11. Dumicz Ipolit, 12. Dumi- 
traschczuk Georg, 13. Dutca Nikolaus, 14. Dutkowskyj Michael, 15. Działoszyński 
Andreas, 16. Dżułyla Władimir, 17. Potij Isidor, 18. Frazian Ambrosius, .19. Frazian  
Meletius, 20. Galensowski Peter, 21. Gordiczuk Georg, 22. Halip Hilarion, 23. Haw reliuk  
Nikolaus, 24. Heschka Emilian, 25. Hladij Alexander, 26. Hlibka Alexander, 27. Hodo- 
wanskyj Johann, 28. H ofbauer Bronislaus, 29. Hoszko Nikolaus, 30. Hoszowski Władimir, 
31. Hubka Demeter, 32. Jaworskyi Josef, 33. Jericzuk Peter, 34. K irstiuk Johann, 
35. Klapouszczak Georg Władimir, 36. Konstantinjuk A lexander, 37. Kowaliuk Demeter,
38. Krawczuk Orest Johann, 39. Kuresz Alexius, 40. Kuż Johann, 41. Lewandowski 
Isidor, 42. Litwinowicz Paul Marian, 43. Luhowei Demeter, 44. Susinschi Eugen.

I. Klasse C. (40 Schiller.)
1. Lesiuk Michael, 2. Łuczak Georg, 3. Lupaszko Orest, 4. Makowski Orest, 

5. Medwed Rudolf, 6 . Mekeczuk Michael, 7. Melnek Elias, 8 . Onczul Theophil,
9. Orelecki Basil, 10. Osadczuk Athanasius, 11. Osadczuk Daniel, 12. Panczuk 
Elpidephor, 13. Pankowski Johann, 14. Paziuk Gregor, 15. Percz Nikolaus, 16. Popowicz 
Basil, 17. Puhacz Demeter, 18. Railean Konslantin, 19. Repczuk Johann, 20. Rozwadowski 
Emil, 21. Seniuk Ilarion, 22. Serbinski Alexander, 23. Slusarczuk Michael,
24. Smereczanski Julian, 25. Stratyczuk Johann, 26. Strogusz Boris, 27. Strutynskyj 
Potij, 28. Sucharek Ilarion, 29. Szkwarczuk Jakob, 30. Tanasijczuk Gregor, 31. Tcaciuc 
Basil, 32. Tomiuk Nikolaus, 33. Ukrainetz Basil, 34. Ulwański Jaroslaus, 35. Wassilkow 
Gregor, 36. Welniczuk Alexander, 37. Woloszczuk Alexander, 38. Woloszczuk Eugen,
39. W ynohradnyk Roman, 40. W yschnicki Alexius.
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II. Klasse A. (53 +  0 Schiller.)
J. Adametz Friedrich, 2. Balicki Theodor, 3. Bischof Josef, 4. Blassy Franz, 

5. Boi Osiewicz Arthur, 6 . C h ris to f P eter, 7. Csala Friedrich, 8 . Dąbrowski Franz, 
9. D ittm ar Georg, 10. Erdelyi Roland, 11 . Gottesmann Hermann, 12. Gottesmann Sa
lomon, 13. G reif Luzer, 14. Heger Johaun, 15. Hillich Johann, Ki. Karmin Chaim, 
17. Klym Sigismund, 18. Koczyński Michael, 19. Kostrouch Karl, 20. Kramer Emil, 
21. Kreehowiecki Viktor, 22. Krzemieniecki Bruno, 23. Kula Julius, 24. Kula Marceli,
25. Kuzmany Alfred, 26. Kuzniarski Ladislaus, 27. Lepszy Josef, 28. Leugner Peter, 
29. Maimann Adolf, 30. Mauriiber Albert. 31. Mehr Efraim, 32. Neuman Rudolf, 33. 
Neunteufel Anton, 34. Nicolaus Alois, 35. Nowak Josef, 36. Rosenkranz Samuel, 37. Rotli- 
kahl Emil, 38. Rothkahl Kasimir, 39. Rymarczuk Stanislaus, 40. Scharf Peisach, 41. 
Schatzberger Elias, 42. Schiller Mayer, 43. Serotiuk Johann, 44. Sperber Owadie, 45. 
S tipper Jakob, 46. Tomaszewski Ladislaus, 47. W arszaw ski Franz, 48. W egemann 
Arnold, 49. W ender Jakob, 50. W eschler Hermann, 51. Wiyczuk Roman, 52. W rób
lewski Siegmund, 53. Zauderer Herze!. — Prm atisten: 1. Arijczuk Theodor, 2. Fleischer 
Nachmen, 3. Lessner Selig, 4. Noe Wilhelm, 5. Schapire A rtur, 6 . Scharfstein Moritz, 
7. Schattner Burich, 8 . Sturm Ben Zioń, 9. Zelenczuk Filemon.

II. Klasse B. (56 Schiller.)
1. Balasinowicz Johann, 2. Baloscheskul Basil, 3. Baloscheskul Emil, 4. Bereżan 

Gregor, 5. Betz Theophil, 6 . Bodnaruk Stefan, 7. Braha Dionys, 8 . Chrapko Nikolaus, 
9. Cyganiuk Onisifor, 10. Danyliuk Konstantin, 11. Dimitriewicz Nikolaus, 12. Droniak 
Peter, 13. Fotij Theophil, 14. Gadżuk Josef. 15. Głowacki Johann, 16 Grybowski W ła
dimir, 17. Hawreliuk Michael, 18. Hladczuk Georg, 19. Jakimczuk Basil, 20. Jaworski 
Ignatz, 21. Kapustynskyj Gregor, 22. Kautisch Stefan, 23. Kobylański Jaroslaus, 24. 
Kobylański Władimir, 25. Kozak Leon, 26. Kozilkiewicz Demeter, 27. Kupczanko 
Modest, 28. Labacz Demeter, 29. Lagadyn Isidor, 30. Lauric Johann, 31. Lewkowycz 
Stefan, 32. Maxymowicz Theodor, 33. Mekeczuk Johann. 34. Mintjanski Georg, 35. 
Nekeforuk Nikolaus, 30. Niedzielski Johann, 37. Odotiuk Georg, 38. Olijnek Nikolaus, 
39. Orelecki Basil, 40. Popowicz Emilian, 41. Radesch Demeter, 42. Rewega Johann, 
43. Rusnak Simeon, 44. Rybiuk Kornel, 45. S aw icki K a ilis tra t. 46. Simionowicz Josef, 
47. Skowroński Leon, 48. Slobodian Peter, 49. Stach Nikolaus. 50. Styczkiewicz Michael, 
51. Turuschanko Markian, 52. W asilków Demeter, 53. Welniczuk Orest, 54. Wolanski 
W ładimir, 55. Zacharasiew icz Bohdan, 56. Żebaczinski Dorimedont.

III. Klasse A. (49 +  7 Schiller.)
1. Altmann Bernhard, 2. Altschiller Israel, 3. Beral Joachim, 4. Berezowski 

Alfred, 5. Bischof Gustav, 6 . Bittmann Ksiel Karl, 7. Bogdanowicz Josef, 8 . Buchen 
Josef, 9. Danilewicz Nikolaus, 10. Dobrostański Władimir, 11. Draczynski Dionys,
12. E rnst Bruno, 13. Eustafiewicz Eugen, 14. Hrehirczek Orestes, 15. Jag er Ignatz,
16. Jaw etz Abraham, 17. Kogut Peter, 18. K orn Josef, 19. Kozak Viktor, 20. Koza- 
riszczuk Igor, 21. K ru tter Adolf, 22. Krześniowski Karl, 23. Kuhn Franz, 24. Landa 
Jonasch, 25. Leder Wenzel, 26. Ludwar Johann jun., 27. Ludwar Johann sen., 28. 
Mahler Hermann, 29. Mahr Rudolf, 30. Markes Franz, 31. M aurer Otto, 32. Merdler 
Jakob Konrad, 33. Miciński Kazimir, 34. Mielnik Eugen, 35. Nikorowicz Josef, 36: Ni- 
korowicz Siegmund, 37. Ohlgiesser Mechel, 38. R itter von Rosclika Rudolf, 39. Rosen
berg Josef, 40. von Rosignon Josef, 41. R ottenburg Richard, 42. Scharfstein Mendel, 
43. Solonar Konstantin, 44. Stenzler Salomon, 45. R itter von Striszka W ładimir,
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46. S trutyński Remigius, 47. Szweiger Robert, 48. Ustyanowicz Nikolaus, 49. Żurowski 
Frań z. — Privatisten: 1. Baron von Cnobloch Christof, 2. Eifermann Eudolf, 3. 
F inger August, 4. Marian Adele, 5. Rauohwerger Moritz, 6 . Schnapp Beri, 7. 
Sekler Jakob.

III. Klasse B. (42 Sohiiler.)
1. Alexandruk Eugen, 2. Andriewicz Alexander, 3. Bassaraba Demeter, 4. Czer

niawski Eusebius, 5. Gayer Isidor, G. Galen Stefan. 7. Gorgitza Emanuel, 8 . Guszul 
Roman, 9. Hodeniuk Michael, 10. Hodowanski Themistokles. 11. Jarem a Stetan, 12. 
Jurczuk Demeter, 13. Kateryniuk Michael, 14. Kernaz Basil, 15. Kostecki Władimir,
16. Krakalia Nikolaus, 17. Kupczanko Michael, 18. Lastiwka Kornel, 19. Lupulenko 
Hieronymus, 20. Mirosz Basil, 21. Moskalek Nikolaus, 12. Orłowski Nikolaus, 23. Po
powicz Stefan, 24. Prodanek Elas, 25. Semakowski Nikolaus, 26. Skakun Gregor, 27. 
Slusar Władimir, 28. Sm al-S tocki Nestor, 29. Smereczyński Nikolaus, 30. Sowiak Basil, 
31, Spenul Emil, 32. S trz ie leck i A lfred, 33. Strilczuk Ludwig, 34. Suszyński Alexander, 
35. Swoboda Rudolf, 36. Toloczko Josef, 37. Turuschanko Hilarion, 38. Warnicki Ka- 
simir Marian, 39. W irsta Josef, 40. W lad Nikolaus, 41. Zacharasiewicz Anton, 
42. Zoppa Nestor.

IV. Klasse A. (51 +  4 Sohiiler.)
1. Aufgabel Adolf, 2. Balicki Kornel Michael, 3. Bohucki Romuald, 4. Brauner 

Hersch, 5. Brunstein Dayid, 6 . Czupka Basil, 7. Drohomirecki Johann, 8 . Dutkowski 
Johann, 9. Eifler Friedrich, 10. d’Endel Ludwig, 11. Freitag Emil, 12. Glaubach Abraham,
13. Głuchowski Wilhem, 14. Grauer Dayid, 15. Grunberg Julius, 16. Halpern Friedrich,
17. Hauryluk Paul, 18. Jasilkowski Stanislaus, 19. Knittel A lbrecht, 20. Koffler Salomon, 
21. Korn Julius, 22. K ratky Ottokar, 23. Kram er Franz, 24. Krupka Yiktor, 25. Leigner 
Adalbert, 26. Łukaszewicz Georg, 27. Paunel Yalerian, 28. Piąkowski Rudolf, 29. Pross 
Wilhelm, 30. Przygrodzki Eduard, 31. Resch Eugen, 32. Rosenberg Friedrich, 33. 
Riickemann H erbert, 34. Runes Edmund, 35. Sachter Heinrich, 36. Sandmann Bernhard. 
37. Schlecker Gerson, 38. Schneider Aron, 39. Schwemschuh Alexander, 40. Seckler 
Gustay, 41. Seyk Anton, 42- Stier Jossel, 43. Stocker Franz, 44. Tomorug Hilarion, 
45. T rent Adolf, 46. Trent Eduard, 47. Ullmann Emanuel, 48. W elt Moses, 49. W iegler 
Hersch, 50. Woloszczuk Gregor, 51. Zappler Marzell. — P rivatisten: 1. Czala Anton,
2. Kohn Moritz, 3. Schreier Isaak, 4. Spitz Osias.

IV. Klasse B. (42 Schiller.)
1. Babiuk Adam, 2. Balicki Alexius, 3. Baraniak Władimir, 4. Burek Emanuel, 

5. Darijczuk Gregor, 6 . Dragan Justin , 7. Haras Michael, 8 . Horn Michael, 9. Hoschowski 
Orestes, 10. Illiuk Theophil, 11. Isopenko Dionys, 12. Isopenko Nikolaus, 13. Jaw o
rowski Nikolaus, 14. Kaniuk Władimir, 15. Kawulia Basil, 16. Kiselitza Johann, 17. 
Kiewczuk Stefan, 18. Korżinski Basil, 19. Kostenczuk Georg, 20. Kosteniuk Kornel, 
21. Krzyżanowski Zeno, 22. Leśniak Alexander, 23. Malicki Johann, 24. Metzul W ła
dimir, 25. Orelecki Gregor, 26. Ostrowski Johann, 27. Patzareniuk Basil, 28. Ponycz 
Basil, 29. Popowiecki Nikolaus, 30. Romanowicz Georg, 31. Rudnicki Emil, 32. Ser- 
binski Leo, 33. Simowicz Nikolaus Borys, 34. Skowroński Peter, 35. Sorohan Johann, 
36. Tarnowiecki Ananias, 37. Tkaczuk Georg, 38. Totojeskul Ignaz. 39. Welniczuk Eugen, 
40. Zahul Demeter, 41. Zajad Stefan, 42. Zelenko Miron.
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V. Klasse A. (38 +  1 Schiller.)
1. Abraham Scblome, 2. Adametz Wilhelm, 3. Andrijczuk Peter, 4. Baier Ebrulf, 

5. Bleier Adolf, 6 . Branowitzer Leopold, 7. Czechowski Kasimir, 8 . Daskaliuk Basil, 
9. Drohomirecki Nikolaus, 10. Eifier Heinrich, 11. Ferliewicz Ottokar, 12. Foki Stephan,
13. G artner Leiser, 14. Gedali Gustav, 15. Grofibach Rubin, 16. Hammel Jakob, 17. 
Jekeles Chaim, 18. Kozak Georg, 19. Kunzelmann Gustay, 20. Kuzmany Otto, 21. 
Lukasiewicz Kajetan, 22. Melzer Karl, 23. Mohr Bernhard, 24. Moroz Basil, 25. Ober- 
liinderK arl, 26. Orobko Stephan, 27. Osadez Epiphanias, 28. Roli Johann, 29. Schapira 
Gustay, 30. Urbański Bronislaus, 31. W agner Emanuel, 32. W allach Beno, 33. Weidenfeld 
Gottfried, 34. W olański Josef, 35. W urfel Herbert, 36. Zacharjasiewicz Czeslay, 37. 
Zelenczuk Gregor, 38. Zyarik Johann. — P riva tist: Bilgrei Adolf.

V. Klasse B. (38 +  1 Schiller.)
1. Aronetz Johann, 2. Baczyński Eugen, 3. Bohatyretz Ananias, 4. Bojczuk Basil, 

5. Butzura Isidor, 6 . Chemeczuk Darius, 7. Cholodniuk Nikolaus, 8 . Cisyk Anatol, 
9. Dutczak Sofoni, 10. D urst Rudolf, 11. Gregoii Władimir, 12. Hundycz Emilian, 
13. Jeremijczuk Boris, 14. Ilaszczuk Michael, 15. Iwonczeskul Alexius, 16. Kapustynski 
Nikolaus, 17. Koczała Elias, 18. Kostenczuk Konstantin, 19. Kwasnicki Kassian, 20. 
Łuczek Nikolaus, 21. Minticz Stefan, 22. Nayda Alexander, 23. Niedzielski Władimir, 
24. Odynski Basil, 25. Pisa Ulrich, 26. Radesch Konstantin, 27. Radomski Kornel, 
28. Sawicki Febronius, 29. Serbinski Kornel, 30. Smal-Stocki Roman, 31. Stowbek  
Kornel, 32. Taszczuk Georg, 33. Toderiuk Georg, 34. Uhryński Dionys, 35. Waselaszko  
iohann, 36. Winicki Johann, 37. W lad Alexander, 38. Zapareniuk Elias. — P rw atist: 
Predinczuk Georg.

VI. Klasse A. (29 - f  2 Schiller.)
1. Allerhand Alfred, 2. Awakowicz Stefan, 3. Balicki Anton. 4. Balicki Władimir, 

5. Freiherr von Bretfeld Alfons, 6 . Chalfen Awrum, 7. Christof Gustay, 8 . Christof 
Otto, 9. Goldschmidt Adolf, 10. Grabowski Ladislaus, 11. Haber Bernhard, 12. Halm 
Wolf, 13. Huley Georg, 14. Karmin Elias, 15. KaS Selig, 16. Kugler Karl, 17. Kuhn 
Aurel, 18. Leibel Ziga, 19. Mann Salomon, 20. Mecz Leon, 21. Miszkiewicz Viktor, 
22. Moroziewicz Roman, 23. Porges Eugen, 24. P reyost Wilhelm, 25. Roli Moses,
26. Romanowicz Julian, 27. Ustyanowicz Alexander, 28. W egemann Arthur, 29. Żu
kowski Franz Josef. — Prm atisten: 1. Soicher Freide, 2. Urbański Eugen.

VI. Klasse B. (35 -|- 1 Schiiler.)
1. Adam Nikolaus, 2. Balicki Michael, 3. Boberski Nikolaus, 4. Cyganek Augustin, 

5. Diakonowicz Stefan, 6 . Dmetriuk Basil, 7. Formagiu Basil, 8 . Goy Ladislaus, 9. 
Halicki Simeon, 10. Hladij Peter, 11. Hnidey Konstantin, 12. Hotinczan Artimon, 
13. Jaworski Alexander, 14. Jerem ijczuk Eugen, 15. Joakimowicz Matthias, 16. Ko- 
waliuk Kosmas, 17. Kuczkowski Theopliil, 18. Kurczak Johann, 19. Magas Johann,
20. Osadczuk Basil, 21. Paziuk Georg, 22. Sakalo Demeter, 23. Sandul Emanuel, 24. 
Sarnawski Nikolaus, 25. Semaka Władimir, R ittervon , 26. Skrepnek Johann, 27. Stasiuk 
Demeter, 28. Szerbanowicz Theodul, 29. Taszczuk Peter, 30. Tkaczuk Basil, 31. Tokaryk  
Michael, 32. Turuschanko Eusebius, 33. Zachariasiew icz Roman, 34. Zipser Michael, 
35. Zurkanowicz Emilian. — P rw a tistin : Dutczak Praxeda.
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VII. Klasse A. (18 -j- 7 Schiller.)
1. Baumer Michael, 2. Berkowicz Emanuel, 3. Brodzik Kasimir, 4. Czownicki 

Josef, 5. Dumanski Stanislaus, 6 . Goldes Josef, 7. Gottesfeld Menachem. 8 . Kriczi Adolf, 
9. Kuhn Dominik, 10. Mathias Otto, 11. Neunteufel Heinrich, 12. Rnfinak Konstantin, 
13. S chapira  Max, 14. Schafler Wolf, 15. Sydor Michael, 16. Tomowicz Alexander, 
17. Wąsowicz Ferdinand, 18. Weiliglas Isak. — P rivatisten: 1. Dresdner Delia, 2. 
Dresdner Melitta, 3. Kunzelmann Friedrich, 4. Metsch Bela, 5. Schachter Isidor, 
6 . Schechter Abraham, 7. Sekler Mose-'.

VII. Klasse B. (26 Schiller.)
1. Affinis Theophanius. 2. Andrietz Georg, 3. Baloscheskul Eugen, 4. Demitrowski 

Ladislaus, 5. Gliński Theophan, 6. Gruber Yinzenz, 7. Hankiewicz Gregor, 8 . Hlewka 
Johann, 9. Illiuk Johann, 10. Jendrzejowski Johann, 11. Kalynczuk Johann, 12. Kocza 
Michael, 13. Kostyniuk Josef, 14. Kozariszczuk Roman, 15. K uchta Theodoi-, 16. Na- 
zarek Johann, 17. Osadez Georg, 18. Romaniuk Johann, 19. Smereka Simeon, 20. Sopiuk 
Alexius, 21. Suchowerski Eugen, 22. Swaryczewski Hilarius, 23. Toderiuk Simeon, 
24. Wassilowicz Konstantin, 25. Wlad Miron, 26. Żuryk Władimir.

VIII. Klasse A. (20 +  2 Schiller.)
1. Adlersberg Abraham, 2. Bar Arkadius, 3. Brendzan Valerian , 4. Bretschneider

Zeinw el, 5. Buchholz David, 6 . Dickstein Moses, 7. Eustafiewicz Meletius, 8 . Herzan 
Siegfried, 9. Hoscisławski Władimir, 10. Kifcz Berisch, 11. Kolb Johann, 12. KozarisczuK  
Daniel, 13. Kudisch Heinrich, 14. Michniewicz Stanislaus, 15. M orgenstern Chaim, 
16. Scharf Benjamin, 17. Scharf Pinkas, 18. Striszka Michael, R itter von, 19. Ungar 
Majer, 20. Wasilowicz Johann. -- Privatisten: 1. Kindler Therese, 2. Zaloscer A dalbert.

VIII. Klasse B. (20 Schiller.)
1. Barbier Elias. 2. Bod^ariuk Basil, 3. Bodnariuk Johann, 4. Bojko Nikolaus, 

5. Budź Basil, 6 . Cyganiuk Alexander, 7. Czajkowski Isidor, 8 . Ilewicz Roman, 9. 
Kapustynski Jo se f Thomas, 10. Koczerhan Michael, 11. Kozarijczuk Emanuel, 12. Koza- 
rijczuk Michael, 13. Poklilar Isidor, 14. Poluk Marian, 15. Railean Johann, 16. Serbeniuk 
Georg, 17. Seyk Eduard, 18. W arszaw ski Segmund, 19. W ynohradnyk Michael, 20. Żu
kowski Hilarion.

Vorbereitungsklasse.
1. Alexandriuk Eugen, 2 . Antoniuk Peter, 3. Babiuk Andreas, 4. Branczyk August, 

5. Butzura Emil. 6 . Butzura Viktor, 7. Carage Ignaz, 8 . Cioban Basil, 9. Danilewicz 
Jo se f 10. Dimitrowicz Gregor, 11. Donigewicz Theophil, 12. Dzulyba Stefan, 13. Florczuk 
Jaroslau, 14. Gorczyński Josef, 15. Halip Johann, 16. Hauryliuk Theodor, 17. Hreho- 
rowicz Dionysius, 18. Illiuk Nestor, 19. Iwanicki Sokrat, 20. Katerenczuk Nikolaus,
21. Kiepko Nikolaus, 22. Kosteniuk Johann, 23. Kosteniuk Michael, 24. Kosynski 
Władimir, 25. Kowaliuk Johann, 26. Krakalia Władimir, 27. Krystofowicz Georg, 28. 
Kurka Arkadius, 29. Lemnej Johann, 30. Leśniak Eugen, 31. Lewicki Samson, 32. Lukacz 
Johann, 33. M aftejczuk Konstantin, 34. Makohon Johann, 35. Melnyczuk Alexander, 
36. Molczanski Michael, 37. Moskalek Alexander, 38. Negoitza Eusebius, 39. Petraczek 
Władimir. 40. Piłat Kornel, 41. Plehutza Basil, 42. Poklitar Johann, 43. Rybiuk Dionysius, 
44. Rusnak Johann, 45. Siniawski Michael, 46. Slusariuk Onufrius, 47. Steciuk Viktor, 
48. Suchowerskyj Ilarion, 49. Szerbanowski Rudolf, 50. Teutul Anton, 51. Tiron Basil, 
52. Tomiuk Peter, 53. Welehorski Eugen, 54. W lad Johann, 55. Wolianki Eugen.
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XIV. Lehrbiicher fur das Schuljahr 1908 09. )
I . K l a s s e :  R c 1 i g i o n s 1 e h r e: a) rom.-kath: Grofier Katechismus der Religio n,

1. Aufl.; b) gr.-kath.: Toronski, christlich-kath. Katechismus, 3. Aufl.; c) gr.-or.: 
Semaka, biblische Geschichte des alten Bundes, l.Aufl.; d) evang.: Erncsti, Luthers 
kleiner Katechismus, 40. Aufl.; e)m os.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1. Heft, 15. Aufl. -  
La t e i n :  Schmidt-Thumser, lat. Schulgrammatik, 10. Aufl.; Hauler, lat. Ubungs- 
buch, 1., Ausg. A, 19. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: CaMo.ieBHM-HeivmHLCKiiH, Bnpauu
.KIT. ĄMl I. KU. 2. Aufl. event. Ko6n.lHHŁCKHfi CaMOUeBHU-HerjlHHLCKBH 1’paMaTHK.a .UlT.
2. Aufl.; K oóit.ih h j. ckhS, BnpaBH .w t . /p ia  I .  k u . 1904. —  D e u t s c h :  Willomitzer, 
deutsche Schulgrammatik, 12. Aufl.; Lampel, deutsches Lesebuch, 1. Band. 12. (11.) 
Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Willomitzer, deutsche Schulgrammatik, 12. Aufl.; 
Stritof, deutsches Lesebuch, 2. Aufl. — R u t h e n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruthenische 
Grammatik, l.Aufl.; Szpoynarowski, Pytnca 'itrmuKu ą . u i  I k u . mrc. eepe^n.; ysMay-r-T- 
Kopay6a, yueóHHK iW p a # , u. I. — G e o g r a p h i e :  Umlauft, Lehrbuch der Geo- 
graphie, I., 7. (6 .) Aufl.; Kozenn-Haardt-Schmidt-Heiderich, Atlas fur Mittelschulen, 
40. (39.) Aufl. - -  M a t h e m a t i k :  Moćnik-Ncumann, Arithmetik, 1. Abt., 39. (38.) 
Aufl.; Moćnik-Spielmann, Geometrie, 1. Abt., 27. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Oro- 
hobckhh , yueÓHHK apHTJieTHKH, I., 2. Aufl.; MoumiK-CapiuKHH, Hayna tfeoMeTpHi, u. I., 
l.Aufl. — N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny-Latzel, Naturgeschichte des Tierreiches, 28. 
(27.) Aufl ; Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches, 24. (23.) Aufl.

II. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Grofier Katechismus der Religion,
1. Aufi.; b) gr.-kath.: Schuster, bibl. Geschichte des alten und neuen Bundes, l.Aufl.; 
c) gr.-or.: Semaka, bibl. Geschichte des neuen Bundes, 1. Aufl.; d) evang.: Ernesti; 
Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl.; e) mos.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels,
2. Heft, 15. (14.) Aufl. — L a t e i n :  Schmidt-Thumser, lat. Schulgrammatik, 19.(18.) 
Aufl.; Hauler, lat. Ubungsbuch, II., 17. (16.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abl.: 1’as^ep- 
TipoH, BnpaBH .k i t . ,;.Ki II. k m ., 1. Aufl. — ( o t m o .i eb o,m- 1 ( c i m o h i. c k i k ! . Grammatik ut 
I. KI. — D e u t s c h :  Willomitzer, deutsche Schulgrammatik, 12. (11.) Aufl.; Lampel, 
deutsches Lesebuch, 2. Band, 10. (9.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Christof, deutsche 
Grammatik, 1. Aufl.; Lampel, deutsches Lesebuch, 2. Band, 10. (9.) Aufl. — R u t h e 
n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruthenische Grammatik; Szpoynarowski, Pyena w iam ta 
ą jih  II. k j i. i u k U  cepeflHHx. —  G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  Umlauft, Lehr
buch der Geographie, II., 8 . (7.) Aufl.; Mayer, Lehrbuch der Geschichte, I. Teil: 
Altertum, 6 . (5.) Aufl.; Kozenn-Haardt-Schmidt-Heiderich, Atlas fiir Mittelschulen, 
40. Aufl ; Hannak-Umlauft, historischer Schulatlas, Ausgabe fiir Gymnasien, 6 . Aufl.— 
M a t h e m a t i k :  Moćnik-Neumann, Arithmetik w ie in l. A; Mocnik-Spielmann, Geo
metrie wie in I. A (auch 26. Aufl.l. — Ruth.-deutsche Abt.: OroHOBCKim, ApHT.uerHKa 
ut 1. KI.; MouHHK-CaBiuKHH, leowerp. ut I. KI. — N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny- 
Latzel, Naturgeschichte des Tierreiches, 28. (27.) Aufl.; Pokorny-Fritsch, Natur
geschichte des Pflanzenreiches, 24. (23.) Aufl.

III. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: 1. Sem.: Deimel, Dr., Lit. Lehr- und 
Lesebuch, 1. Aufl.; 2. Sem.: Deimel, Dr., Altes Testament, 1. Aufl.; b) gr.-kath.: 
Schuster, bibl. Geschichte wie in der II. KI.; c) gr.-or.: Semaka, Glaubens- und, 
Sittenlehre, 1. Aufl.; d) evang.: Palmer, der christliche Glaube und das christliche 
Leben, 10. (9.) Aufl.; e) mos.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 3. Heft, 11. (10.) Aufl.— *)

*) Wo keine Zahl in ( ) steht, darf a u s s c h l i e f i l i c h  nur die angegebene Auf- 
lage yerwendet werden.
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La t e i n :  Scheindler, lat. Schulgrammatik, 6 . Aufl.; Hauler, Aufgaben zur Einiibung 
der lat. Syntax, Kasuslehre, 11. (10.) Aufl.; Golling, Chrestomathie aus Corn. Nepos 
und Curtius Rufus, 2. (1.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: CaMo.ieBUH-OroHOBeicHH,
rpa»rax. .iaT. u. II., 1. Aufl.; IIpyxHii(KHH-OroHOBeKHH, BnpaBH j ia T .  /pur III. k.i. . 1. 
Aufl.; .1. Ca.ito: Cornelii Nepotis de exc. ducibus lib. 1. Aufl. CUoBapent ąo U,e3apa, 
1907. Ko6h.-ihhlcknil. — G r i e c h i s c h :  Curtius Hartel-Weigel, griech. Schulgram
matik, gektirzte Ausgabe, 1. Aufl.; Schenkl-Weigel, griech. Elementarbuch fur die
III. und IV. Klasse, 21. Aufl. — D e u t s c h :  Willomitzer, deutsche Grammatik, 12. 
(11.) Aufl.; Lampel, deutsches Lesebuch, 3. Band, 10. (9.) Aufl. — Ruth.-deutsche 
Abt.: deutsche Grammatik wie in II. B; Lampel, deutsches Lesebuch, 3. Band, 10. 
(9.) Aufl. — R u t h e n i s c h :  1nTanKa a-*51 III. k.i. uikU. cepe,ąHHx, Lemberg; Stocki- 
Gartner, Ruthenische Grammatik. — G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  Umlauft, 
Lehrbuch der Geographie wie in der II. KI.; Mayer, Lehrbuch der Geschichte, II. Teil: 
Mittelalter, 5. (4.) Aufl.; Geogr. Atlas wie in I.; Schubert-Schmidt, histor.-geogr. 
Atlas, 1. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Mocnik-Neumann, Arithmetik, 2. Abt., 29. (28.) 
Aufl.; Mocnik-Spielmann, Geometrie, 2. Abt., 22. (21.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: 
OroHOBCKiifi, .v 'leuimi: apwTMeTHKn ąjih III. i IV. K.i., 1. Aufl.; CaBHUKHH, Hayica 
feoMerpEi, a. II. ąjm III. i IV. aa., 1. Aufl. —■ P h y s i k :  Mach-Habart, Grundrifi 
der Naturlehre, 5. Aufl. — N a t u r g e s c h i c h t e :  Ficker, Leitfaden der Minera
logie, 2. (1.) Aufl.

IV. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) róm.-kath.: Zetter, kath. Liturgik, 5. Aufl.;
b) gr.-kath.: Toronski, Liturgik der gr.-kath. Kirche, 2. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, 
Liturgik der gr.-or. Kirche, 1. Aufl.; d) evang.: Palmer wie in der III. Klasse; e) tnos.: 
Wolf, Geschichte Israels, 4. und 5. Heft, 11. (10.) Aufl. — L a t e i n :  Scheindler, lat. 
Schulgrammatik wie in III. A; Hauler, Aufgaben zur Einiibung der lat. Syntax, 
Moduslehre, 8 . (7.) Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar de bello Gallico, 7. (6 .) Aufl.; 
Sedlmayer, Ausgewdhlte Gedichte des P. Ovidius Naso, 7. Aufl. — Ruth.-deutsche 
Abt.: CaMo.ieBHB-OroHOBCKHH, TpaMaraKa jiut. ut. III. KI.; npyxninKHH, BnpaBH juit. 
ąjisi IV. k.i ., 1. Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar und Grysar-Ziwsa, Ovid wie in der
IV. A. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel-Weigel, griech. Schulgrammatik wie in der
III. KL; Schenkl-Weigel, griech. Elementarbuch wie in der III. KI. — D e u t s c h :  
Tumlirz, deutsche Schulgramm,, 4. Aufl.; Lampel, deutsches Lesebuch, IV. Band,
10. (9.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: deutsche Gramm. wie in II. B; Lampel, deut
sches Lesebuch, 4. Band, 10. (9.) Aufl. — R u t h e n i s c h :  hm-anna pycua a.v<
IV. k.i . niKi.i cepe,rnnx, Lemberg; Stocki-Gartner, Ruthenische Grammatik. — G e o 
g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  Mayer, Geographie der osterr.-ung. Monarchie, 
8 . (7.) Aufl.; Mayer, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit, 5. (4.) Aufl. Atlanten 
wie in der III. KL — M a t h e m a t i k :  Arithmetik und Geometrie wie in der III. KI.— 
P h y s i k :  Mach-Habart, Grundrifi der Naturlehre, 5. Aufl.

V. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rbm.-kath.: K5nig, allgem. Glaubenslehre, I. Kursus,
11. (10.) Aufl.; b) gr.-kath.: Toronski, christlich-kath. Fundamentaldogmatik und 
Apologetik, 1. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Dogmatik, I. und II. Teil, 1. Aufl.; d)evang.: 
Palmer, wie in der III. KL; e) mos.: Brann, Lehrbuch der jlidischen Geschichte, I. 
Teil, 2. Aufl. — L a t e i n :  Scheindler-Zingerle, Titi Livii a. u. c. libr. partes sel.,
7. (6 .) Aufl.; Sedlmayer, Ovid, 7. Aufl.; Kornitzer, Lateinisches Ubungsbuch ftir 
Obergymnasien, 1. Aufl.; Scheindler, lat. Schulgrammatik, 4. Aufl.; Ru t h .  A b t e i -  
l u n g :  Grammatik wie in III. KL; Ubungen I. und II. Th. von Kobylański; ruth.- 
lat. Wbrterbuch von demselben (ersch. R. Schally, Czerń. 4 K  50 h ) .— Gr i e c h i s c h -  
Schenkl Karl-Heinrich, Chrestomathie aus Xenophon, 14. (13.) Aufl.; Curtius-Hartel,
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Schulgrammatik, 26. Aufl.; Christ, Homers Ilias, 3. (2.) Aufl.; Hintner, griech. Auf- 
gaben, 4. (3.) Aufl. — D e u t s c h :  Tumlirz, Schulgrammatik, wie in der IV. A; 
Bauer-Jelinek-Streinz, dcutsches Lesebuch fur ósterr. Mittelschulen, V. Band, 1. Aufl.— 
R u t h e n i s c h :  Konst. Luczakowski, B3«pn iroesHi' i npo3H, Lemberg. — G e- 
s c h i c h  t e :  Zeehe, Lehrbuch der Geschichte f. d. o. KI. d. G., I. T .: Altertum, 5. 
Aufl.; Schubert-Schmidt, hist.-geogr. Schulatlas, i . Aufl. — M a t h e m a t i k :  Mocnik- 
Neumann, Lthrbuch der Arithmetik fur o. KI., 30. (29.) Aufl.; Moćnik-Spielmann, 
Lehrbuch der Geometrie fur ob. KI., 25. (24.) Aufl.; Mohhhk-Chbhukhh, ApnTMeTHKa 
i Ji.nAeópa. MonHHK-CaRHuKHii, Leo.neTpua. — N a t u r g e s c h i c h t e :  Scharitzer, 
Mineralogie und Geologie fiir Obergymn., 6 . Aufl.; Wrctschko-Heimerl, Vorschule der 
Botanik, 8 . Aufl.

VI. K l a s s  e: R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: Konig, besondere Glaubenslehre,
III. Kursus, 10. (9.) Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Pelesz, kath. Glaubenslehre, 1. Aufl.; 
c) gr.-or.: Semaka, Morallehre, 1. und 2. Teil, 1. Aufl.; d) evang.: Palmer, christliche 
Glaubens- und Sittenlehre, 6 . Aufl.; e) mos.: Brann, Lehrbuch der jiidischen Ge
schichte: 2. Teil, 2. Aufl. — La t e i n :  Linker-Klimscha-Perschinka, Sallust, bellum 
Cat. et beli. Iugurth., 1. Aufl.; Hoffmann, Caesaris bellum civile, 3. Aufl.; Kornitzer, 
Cicero in Catilinam orat. IV., 4. 3.) Aufl.; Golling, Vergilii carm.sel.,3. (2.) Aufl.; Hintner- 
Neubauer, lat. Ubungsbuch, 1. Aufl., samt Worterbuch hiezu; Scheindler, lat. Schulgramm. 
wie inderV .K L; BupaKn, III. Ko0n.raHr.KaH. Worterbuch wie in V .— G r i e c h i s c h :  
Schenkl, Chrestomathie wie in der V. KL; Curtius Hartel, Schulgrammatik, 26. Aufl.; 
Christ, Homers Ilias wie in der V. KL; Hintner, Herodots Perserkriege, I. T .: Text, 
6 . Aufl.; Ii. T .: Anmerkungen; Tkać, Worterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — D e u t s c h :  
Tumlirz, Schulgrammatik, wie in der IV. A; Bauer-Jelinek-Streinz, dcutsches Lese
buch fiir ósterr. Mittelsch., VI. Bd. Ohne mhd. Texte. — R u t h e n i s c h :  Ogonowską 
altruthenische Chrestomathie, 1. Aufl. und A. Barwinski: B h im k h  3 jcthoi cjtouec- 
ho c th . — G e s c h i c h t e :  Zeehe, Lehrbuch der Geschichte f. d. ob KL d. G., II. T.,
3. (2.) Aufl.; Schubert-Schmidt, histor. Schulatlas wie in der V. KL — M a t h e 
m a t i k :  Arithmetik und Geometrie wie in der V. KL — N a t u r g e s c h i c h t e :  
Graber-Latzel, Leitfaden der Zoologie fiir Obg. 5. (4.) Aufl.

VII. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) róm.-kath.: Konig, allgemeine Glaubenslehre,
IV. Kursus: die Sittenlehre, 11. (12.) Aufl.; b) gr.-kath.: Dorożyński, christ.-kath. 
Ethik, 1. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Kirchengeschichte; d) evang.: Palmer, wie in der 
VI. Klasse; e) mos.: Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, III. Teil, 1. Aufl. — 
L a t e i n : Kornitzer, Cicero de imperio Cn. Pompeii, 1. Aufl.; Kornitzer, Cicero pro Archia 
poeta, 3. Aufl.; Kornitzer: Cicero. Cato maior, 1. Aufl.; Golling, Vergilii carm. sel., wie in 
der VI. KL; Hintner-Neubauer, lat. Ubungsbuch, wic in der VI. KL; Scheindler, lat. 
Schulgramm. wie in der V. KL; BnpaBH, IV. Ko6 imhiii,ckhh, Worterbuch wie in V .— 
G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel, griech. Grammatik, wie in der VI. KL; Hintner, 
griech. Aufgaben, wie in der V. KL; Christ, Homers Odyssee in verkiirzter Aus- 
gabe, 4. (3.) Aufl.; Bottek, ausgewahlte Reden des Dcmosthenes, 1. Aufl. — De u t s c h :  
Prosch-Wiedenliofer, dcutsches Lesebuch f. d. o. K I, III. T., 1. Aufl. — R u t h e 
n i s c h :  Barwinski, B h im k h  3 łrapo.pioY ju t . yiip PycH, I. T., 4. (3.) Aufl. — G e
s c h i c h t e :  Zeehe, Lehrbuch der Geschichte f. o. KL, III. T., 2. Aufl.; Schubert- 
Schmidt, historischer Schulatlas, wie in der V. KI. — M a t h e m a t i k :  Arithmetik 
und Geometrie wie in der V. KL — P h y s i k : Rosenberg, Lehrbuch der Physik 
f. d. ob. KI. d. Mittelschulen, 4. Aufl. — P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  
Hofler, Grundlehren der Logik, 3. Aufl.
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VIII. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) róm.-kath.: Bader, Lehrbuch der Kirchenge- 
schichte, 4. Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Stefanowicz, Geschichte der kath. Kirche, 
2. Aufk; c) gr.-or.: Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche; d) evang.: Palmer, wie in der 
VI. KI.; e) mos.: Brann, Lehrbuch der jiidischcn Geschichte, 4. Teil, und Philippson, die 
israel. Religionslehre, 1. Aufl. — L a t e i n : Scheindler, lat. Grammatik, wie in der V. KI.; 
Hintner-Neubauer, Sammlung von Ubungsstiicken, wie in der VI. KI.; Bnpami, V. 
Koóimhhm-khh, Worterbuch w ic in V .: Muller-Christ: Tacitus, Annalen, 1. und II. Band, 
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KI.; Christ: Plato, Apologie und Kriton, 4. Aufl.; Christ, Plato, Euthyphron, 5. Aufl.; 
Schubert: Sophokles, Oedipus rex, 2. Aufl. — D e u t s c h :  Prosch-Wiedenhofer, 
Lesebuch wie in der VII. KI. — R u t h e n i s c h :  Barwinski, Bhimkh 3 Hapo^Hol 
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Arithmetik und Geometrie wie in der V. KI. — P h y s i k :  Rosenberg, Lehrbuch 
der Physik, wie in der VII. KI. — P h i l o s o p h i s c h e P r o p a d e u t i k :  Hofler, 
Grundlehren der Psychologie, 2. Aufl.

V o r b e r e i t u n g s k l a s s e :  a) gr.-or.: Manastyrski, KopoTKa Ci-mmeiwH Ic-ropna, 1. Aufl.; 
Worobkiewicz, Kopo-ncwn KamxB.M rp.-upau. uepKBii, 1. Aufl.; b) gr.-kath.: Alexius 
Toronski, Grofierer christlicher Katechismus, 1. Aufl.; A. Toronski, Kurze biblische 
Geschichte, 1. Aufl. — D e u t s c h :  Dr. Karl Kummer-Franz Bransky-Hofbauer, 
deutsches I.csebuch fur osterr. allgemeine Volksschulen, II. Teil, 2. Aufl.; Josef 
Lehmann, deutsches Sprachbuch fiir osterr. allgem. VolksschuIen, III. Teil, 1. Aufl. 
— R u t h e n i s c h :  E. Popowicz, '!n-ramta ą.mi unci.i uapo^ , III. nacTt, 1. Aufl.; 
E. Popowicz, 1'paMiiTnKa uikLi napo^, II. Teil, 2. Aufl. — R e c h n e n :  Kraus 
und Habernal-Popowicz, Ruthenisches Rcchenbuch fiir Volksschulen, IV. 7., 1. Aufl
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XVI. Kundmachung fiir das Schuljahr 1908/09.
1. Das Schuljahr 1908/1909 wird arn 4. Septem ber um 8 Uhr friih mit dem hl. 

Geistamte eroffnet werden. Nach dem Gottesdienste haben sich alle Schliler in ihren Klassen 
zu versammeln, wo die Verlesung der Disziplinarvorschriftcn stattfinden und der Stunden- 
plan bekanntgegeben werden wird. Der regelmafiige Unterricht beginnt am 5. September 
um 8 Uhr vormittags.

2. Die Aufnahme in die I. Klasse findet am 6 . und 8 . Juli (Sommertermin) und am 
1., 2., eventuell 3. September (Herbsttermin) statt. Die Aufnahmswerber haben sich an einem 
dieser Tage zwischen 8 und 10 Uhr vormittags in Begleitung ihrer Eltern oder dereń 
bevollmachtigter Stellvertretcr in der Direktionskanzlei zu melden, durch Vorlage eines 
iegalen Tauf- und Geburtsscheincs nachzuweisen, dafl sie das 10. Lebensjahr schon voll- 
endet haben oder im laufenden Kalenderjahre vollenden werden, und falls sie einc offent- 
liche Volksschule besucht haben, ein Frequentationszeugnis oder die Schulnachrichten, 
mindestens iiber das 4. Schuljahr, mitzubringen. Sowohl das Freąuentationszeugnis ais audi 
die Schulnachrichten miissen zufolge des li. Min-Erl. vom 11. Juni 1886, Zl. 8165, das 
Urteil tiber die Leistungen in der Unterrrichtssprache durch einc einzige Notę ausgedriickt 
enthalten und aufierdem zufolge h. Landesschulrats-Erlasses vom 9. April 1898, Zl. 5329 
ex 1879, mit dem Vermerke „hat seinen Ubertritt an einc Mittelschule angemeldet“ ver- 
sehen sein. Fehlt audi nur einc der angefiilirten Bedingungen, so kann die Zulassung zur 
Priifung nicht erfolgen. Bei der Einschreibung haben die Eltern oder dereń Stel!vertreter 
audi die M uttersprache des Schiilers anzugeben, da sich nach dieser der Bcsuch der ruthe- 
nischen Sprache regelt. Die Angabe der Eltern wird fiir die Folgę ais bindend angesehen.

Beziiglich der Aufnahmsprufung f iir  die I. Klasse gelten zufolge des li. Min.-Erl. 
vom 14. Marz 1870, Zl. 5370, folgende Bestimmungen:

Bei der Aufnahmspriifung fiir die 1. Klasse mit deutscher Unterrichtssprache werden 
in der Religionslehre jenc Kenntnisse, die in den ersten vier Klassen einer Vo!ksschule 
erworben werden konnen, in der deutschen Sprache Fertigkeit im Lesen und Schrciben 
der deutschen und lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre, Fer
tigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der 
Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben, im Reohnen 
Getibtheit in den vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen verlangt.

Bei der Aufnahmspriifung fur die 1. Klasse m it ruthenisch-deutscher U nterrichts
sprache werden dieselben Forderungen mit dem Unterschiede gestellt, dafi an die Stelle 
der deutschen Sprache die ruthenische tritt. Aufierdem haben sich die betreffenden Auf
nahmswerber auch einer Priifung aus der d.eutschen Sprache zu unterziehen, wobei jedoch 
nur Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen Schrift, Bekanntschaft mit den aller- 
wichtigsten Regeln der Rechtschreibung, Kenntnis der allerwichtigsten und haufigsten 
Formen der Deklination und Konjugation, einige Ubung in der Analyse eines einfach 
erweiterten Satzes, endlich nur der Wortschatz gefordert wird, der aus den an den ruthe- 
nischcn Volksschulen eingefiihrten Lehrbuchern von Roth-Hlibowicki erworben werden kann.

Eine Wiederholung der Aufnahmsprufung in die I. Klasse, sei es an einer und der
selben oder an einer anderen Mittelschule, mit der Rechtswirksamkeit fiir das unmittclbar 
folgende Schuljahr ist zufolge Min.-Erl. vom 2. Janner 1886, Zl. 85, unzulassig.

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

Anmeldungen zu einer Aufnahmsprufung f iir  die hoheren Klassen ( I I .— V lli.)  haben 
spatestens 8 Tage vor dem Priifungsterm ine. aiso spiitestens am 23. August I. J., zu erfolgen.

Jeder neu eintretende Schiller hat eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h, einen Lehr- 
mittelbeitrag von 2 K, einen Jugendspielbeitrag von 1 K, ein Tintengeld von 1 K und
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iiberdies 6 h fiir 1 Exemplar der Disziplinarvorschriften, also im ganzen 8 K 26 h, zu ent- 
richten. Eine unter falschen Angaben erschlichene Aufnahme hat die Entfernung des Schiilers 
von der Anstalt zur Folgę.

Im Falle der Nichtaufnahme wird den Aufnahmswerbern der ersten Klasse die Taxe 
zuriickerstattet.

Die Kost- und Wohnungsgeber werden von der Direktion eine besondere schriftliche 
Belehrung iiber ihre Pflichten erhalten.

3. Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen sowie die Aufnahmspriifungen in 
die hijheren Klassen werden am 1. und 2. September von 8—12 Uhr vormittags und von 
3—6 Uhr nachmittags abgehalten werden. Die Interimszeugnisse sind vorher dcm Direktor 
zu iibergeben. Ais solche haben auch die Zeugnisse mit II. Fortgangsklasse jener Schiller 
zu geltcn, welclic die Bewilligung zur Ablegung der Wiederholungspriifung durch den 
h. k. k. Landesschulrat erhalten haben. Zur Erlangung dieser Bewilligung trotz wiederholter 
zweiter Klasse aus demselben Gegenstande (Sprachcn oder Mathematik) in beiden Scmestern 
sind die an den h. k. k. Landesschulrat zu richtcnden, mit 1 K-Marke gestcmpelten Gesuche 
in den ersten 8 Tagen nach dem Schlusse des Schuljahres bci der Direktion einzureichen.

4. Die Aufnahme von Schulern in die ruthenisch-deutsche Vorbereitungs-Klasse  
wird crst nach den Ferien, am 2. und 3. September, vorgenommen werden; docli wird 
bemerkt, dafi diese Klasse in erster Linie fiir Schiller der Landschulen bestimmt ist. Erst 
nach Aufnahme der aus den Landschulen kommenden Schiiler konnen auch Czernowitzer 
Schulkinder nach Maiigabe des vorliandcnen Raumes und bis zur Erreichung der gesetz- 
lichen Maximalfrequenz (50) aufgenommen werden.

5. Schiiler, die bercits im Vorjahre der Anstalt angehorten, haben sich am 2. oder 
3. September in der Zeit von 8 —9 Uhr yormittags iri den hiefiir bestimrnten Klassen- 
zimmern behufs Einschreibung zu melden, hiebei das letzte Semestralzcugnis vorzuweisen 
und 3 K an Taxen und zufolge h. L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. Oktober 1893, Zl. 2674, 1 K an 
Tintengeld (fiir beide Semester) zu cntrichten. Schiiler, welche eine Wiederholungs- oder 
Nachtragsprtifung abzulegen haben, werden erst nach Ablegung derselben aufgenommen.

6 . Diejenigen Schiiler, welche ihre Studien unterbrochen haben, miissen sich zufolge 
h. Ministerialerlasses vom 6 . Oktober 1878, Zl. 13510, auch wenn sie durch Wiederholung 
der Klasse ihre Studien fortsetzen wollen, einer Aufnahmspriifung unterziehen. Fiir jede 
Aufnahmspriifuug in eine hohere ais die erste Klasse ist im vorhinein eine Taxe von 24 K 
zu erlegcn.

7. Schiiler, welche von einem anderen Gymnasium kommen, haben sich am 2. Sep
tember zwischen 10 und 12 Uhr in der Direktionskanzlei zu melden, einen legalen Tauf- 
oder Geburtsschein und samtliche Semestralzeugnisse, das letzte mit der vorgeschriebenen 
Abgangsklausel versehen, beizubringen und, wie die Aufnahmswerber der I. Klasse, 8 K 
26 h zu erlegen. Uber die Aufnahme ausw artiger Schiiler wird jedoch im Sinne des h. 
L.-Sch.-R.-Erlasses vom 18. September 1897, ZL 4346, erst nach Abschlufl der Aufnahme 
der Schiiler der eigenen Anstalt und nach Maflgabe der etwa noch vorhandenen Sitzplatze 
entschieden werden.

Auf die Aufnahme in die deutschen Abteilungen der Anstalt haben neue Aufnahms
werber zufolge h. Landesschulrats-Erlasses vom 14. Noyember 1900, Zl. 6935, nur dann 
unbedingten Anspruch, wenn sie gr.-kath. oder gr.-or. Religion sind oder den Obligatunter- 
richt im Ruthenischen besuchen. Andere Aufnahmswerber konnen nur nach Maflgabe des 
yorhandenen Raumes, also nur in beschrknkter Anzahl zur Einschreibung zugelassen werden.

8 . Die Aufnahme der P riyatisten  erfolgt in derselben Weise und zn derselben Zeit 
wie die der offentlichen Schiiler; bei auswartigen Priyatisten der II.—VIII. Klasse kann die 
Anmeldung auch schriftlich geschehen.
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Auch gewesene Schliler der Anstalt bediirfen, wenn sie aus was immer flir einem 
Grunde den regelmaBigen Einschreibungstermin versaum t haben, zu ihrer Wiederaufnahme 
der Bewilligunng des h. k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht.

9. Jeder Schliler hat am 4. Septeraber seinem Kjassenvorstande zwei vollstandig 
ausgefiilltc Nationalien, in denen auch die freien Gegenstande, die er in dem neuen Schul- 
jahre besuchen will, verzeichnet werden sollcn, zu iibergeben. Die Nationalien miissen un- 
bedingt mit der Unterschrift des Vaters oder des verantwortlichen Aufsehers versehen sein.

10. Das Schulgeld betragt 40 K fur jedes Semester und ist von den offentlichen 
Schiilern der 11. bis VIII. Klasse zufolge h. Min.-Erl. vom 12. Juni 1886, Zl. 9681, liingstens 
6 Wochen nach Beginn jedes Semesters, von den offentlichen Schiilern der I. Klasse, denen 
die Stundung des Schulgeldes im I. Semester niclit bewilligt werden sollte, spatcstens im 
Laufe der ersten drei Monate nach Beginn des Schuljahres in Schulgcldmarken zu ent- 
richten. Die Privatisten haben das Schulgeld unmittelbar vor Beginn der Prtifung zu zahlen.

11. An jcdem Schultage um 10 Uhr vormittags werden den Eltern der Schiiler 
oder den verantwortlichcn Aufsehern derselben im Professorenzitnmer (1. Stock) Aus- 
kiinfte erteilt.

C z e r n o w i t z ,  den 30. Juni 1908.

K o r n e l  K o zak ,
k. k. Gymnasial-Direktor.
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