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Die Beziehungen des Kónigs Przemyśl Ottokar II. von 
Bóhmen zu Schlesien und Polen,

Im 20. Bandę der Zeitschrift fur Geschichte und Altertum Schlesiens 
ist uber dasselbe Thema von Theodor Loschke eine Abhandlung unter 
dem Titel: „Die Politik Kónig Ottokars II. gegenuber Schlesien und Polen, 
namentlich in den letzten Jahren seiner Regierung“ geschrieben worden. 
Aber einerseits hat der Verfasser, wie schon der Titel andeutet, scine 
Arbeit zeitlich beschrankt, andrerseits ist sie schon in den 80er Jahren er- 
schienen, so dafi der grófiere Teil der Regierungszeit Ottokars unberiick- 
sichtigt blieb, wie auch manche Urkundensammlungen, die erst nachher 
erschienen, nicht beniitzt wurden. Beiden genannten Mangeln sucht die 
vorliegende Arbeit gerecht zu werden.

Beziehungen zwischen Bóhmen und den angrenzenden Gebieten von 
Polen und Schlesien haben sich seit recht friiher Zeit entwickelt. In den 
genannten Landem haben sich ja stammverwandte slavische Yólker nieder- 
gelassen und auch die Einwanderung deutscher Kolonisten hat hier fast 
gleichzeitig stattgefunden. Auch dem Verkehre aus dem einen ins andere 
Gebiet ist Tur und Tor geóffnet; kein Wunder, dat! auch die Politik hin- 
iiber und heriiber mannigfache Faden spann.

Im allgemeinen gelangt Bóhmen, das innerlich konsolidiert ist, zu 
grófierer Bedeutung und gewinnt auch Einflufi auł Polen und Schlesien, 
dereń Fursten durch immer weitergehende Teilungen ihre Macht schwachen. 
Bedeutsamcr wird dieser Einflufi unter Przemyśl Ottokar II. Wie er ihn 
in dem vielfach zersplitterten Polen und Schlesien ubte im einzelnen dar- 
zulegen, wird Aufgabc vorliegender Arbeit sein. Wie grofi aber die Zer- 
splitterung war, kann daraus entnommen werden, dafi Ottokar in den 
genannten Landem des ófteren 15 bis 20 kleinen Fursten gegenubcrstand.

Einblick in diese schlesischen Zustande konnte Ottokar noch ais Thron- 
folger und Markgraf von Mahren gewinnen. Im Jahre 1251 war namlich 
Herzog Heinricli III. von Breslau nach Prag gereist, um die Vermittlung 
des Kónigs Wenzel oder Ottokars anzurufen, da wieder Streitigkeiten aus- 
gebrochen waren. Die Ursache derselben war folgende: Die Sóhne- 
Heinrichs II., des bei Wahlstatt gefallenen Herzogs hatten sich so geteilt,
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dafi die alteren Bolesław und Heinrich Landgebiete erhielten, wahrend zwei 
jiingere Prinzen, Konrad und Wladislaw, fur den geistlichen Stand bestimmt 
wurden. Fur dereń Erziehung sollten die altem Briider Sorge tragen, und 
zwar Bolesław fur Konrad, Heinrich fur Wladislaw. Aber Konrad, obwohl 
bereits erwahlter Bischof von Passau, entsagte dem geistlichen Berufe und 
verlangte erst allein, dann vom Herzog Przemislaw von Grofipolen unter- 
stiitzt, Anteil an der Regierung. ]) Da Bolesław dies verweigerte, kam es 
zu Karnpfen, und eben diese zu beenden, war Heinrich III. nach Prag zu 
Konig Wenzel gekommen.a) Aber er hatte die unrichtigste Zeit gewahlt; 
denn Wenzel und besonders Ottokar hatten damals die Erwerbung des 
babenbergischen Erbes ins Auge gefafit und hatten nicht die Zeit, in solche 
Handel einzugreifen. So mufiten die Briider mit sich selbst fertig werden, 
und Konrad, der Przemislaws Schwester Salome heiratete, erhielt schliefilich 
ein Stiick Landes.i!)

Indessen sollten sich die bdhmischen Kónige bald uberzeugen, dafi 
sie den polnischen Fiirsten Interesse entgegenbringen mufiten, da dereń 
Feindschaft hochst unangenehm werden konnte. Ais liamlich Ottokar das 
babenbergische Erbe an sich gebracht hatte und durch die Vermahlung 
mit Margarethe, der Schwester Friedrichs II. seine Erwerbung rechtlich 
zu begriinden suchte, hatte dies die Eifersucht des ungarischen Konigs 
Bela geweckt. Auch er hatte sich Aussichten auf diese Lander oder wenigstens 
Teile derselben gemacht und sah sie nun schwinden. Deshalb vermahlte 
er die Nichte Friedrichs II. Gertrud mit Roman, dem Bruder seines Schwieger- 
sohnes Rastislaw von Halitz und trat nun ais Verteidiger der Rechte der 
Prinzessin Gertrud auf. Schon im Sommer 1252 hatte er Mahren und 
Ósterreich furchtbar verheeren lassen; nun „hatte er eine machtige Koalition 
gegen Ottokar und dessen Vater zusammengebracht. Sowie Ottokar durch 
einen Angriff des Bayernherzogs auf Oberosterreich und Aufstande in 
Ósterreich und Steier, so sollte Wenzel durch Daniel von Halitz, Bolesław 
von Krakau und Wladislaw von Oppeln beschaftigt und an wirksamer 
Beschutzung Mahrens gegen die Ungarn verhindert werden.“ 4) Tatsachlich 
sind diese Bundesgenossen fur Bela ins Feld gezogen. Die Hypatios- 
Chronik, die unsere Hauptąuelle dafiir ist, erzahlt den Vorgang ziemlich 
ausfuhrlich, wenn auch nicht ganz richtig.5) Ihr źufolge liabe Konig Bela 
erst Daniels von Halitz Sohn Roman mit Gertrud, einer Schwester des 
Herzogs Friedrich (sic!) vermahlt und spater von Daniel Hilfe gegen die

i) Chronicon Polono-Silesiacum. Mon. Germ. 19, 568, 69. — -) Grilnhagen: Regesten 
zur schlcs. Gesch. II. 14, Nr. 791, wo Hg. Heinrich dem Bischof Thomas. von Breslau fiir 
die 50 Mark, die letzterer ihm lieh, um nach Prag reisen zu kdnnen, einige Dorfcr ver- 
pfandet. — :!) Grilnhagen: Gesch. Schlesiens I., 78 ff. — 4) Bachmann: Gesch.Bohmens I., 
551. _  r>) Bei Szaraniewicz VII, pag. IV. ff.
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Czechem verlangt. Daniel selbst leistete sie „teils um des Konigs willen, 
teils des Ruhmes wegen, denn es gab fruher Niemanden in Russien, der 
Bohmen wiirde bekriegt haben.“ Daniel trat mit Bolesław dem Scham- 
haften, dem Herzoge von Krakau in Verbindung, da er durch dessen 
Gebiet ins Troppauische — das damals zu Bohmen gehorte — ziehen 
wollte. Nun mochte sich Bolesław nicht leicht entscheiden. Erst dem 
Eingreifen seiner Gemahlin Kinga — wohl Kunigunde — gelang es, 
Bolesław zum AnschluB zu bewegen. Diese Nachricht ist durchaus glaub- 
wiirdig, denn Kunigunde war eine Tochter Belas und sie mag wirklich 
den Gemahl bewogen haben, ihrem Vater Hilfe zu leisten. Ais nun das 
so zusammengesetzte Heer bei Kosel die Oder tiberschritt, schlofi sich 

-ihnen Wladislaw von Oppeln an. Was diesen zum Kampfe veranlaBte, 
laBt sich nur vermuten. Biermann meint, Eroberungslust sei die Triebfeder 
gewesen. ’) Dazu werden aber wohl noch andere Motive mitgewirkt haben. 
Oppeln grenzte vielfach an Ottokars mahrisches Gebiet und daraus ergaben 
sich śchon seit friiherer Zeit Differenzen und Streitigkeiten, wie wir aus 
der Friedensurkunde zwischen Ottokar und dem Herzog von Oppeln 
entnehmen. -)

Diese drei Verbundeten zogen sodann gegen Troppau.:1) Wohl weifi 
die Hypatios-Chronik von vielen ruhmwiirdigen Taten der Ruthenen zu 
erzahlen, die allerdings weder Troppau noch Leobschiitz zu nehmen ver- 
mochten und nur Nassidel eroberten. Doch wird die Schuld an den MiB- 
erfolgen von Daniel dem Polenftirsten Bolesław zugeschrieben, der den 
des Weges Unkundigen treulose Fiihrer mitgab, welche das Heer in ode 
und waldige Gegenden fuhrten und durch Teilung eine arge Schwachung 
desselben veranla8ten. Gleichwohl habe das Heer reiche Beute gemacht 
und so haben die Fiirsten den Riickzug angetreten uber das Krakauische, 
von wo dann Daniel weiter nach Chełm zog, wo er mit grofier Ehre 
empfangen wurde. Hier habe er in der Kirche der Allerreinsten Gott auf 
den Knien fiir das Vollfiihrte gedankt, da ja kein ruthenischer Fiirst fruher 
das Land der Czechen bekriegte. 4)

Diese ganze langatmige Schilderung tiberblickend, trifft Bachmann 5) 
das Richtige, wenn er bemerkt, dafi diese „Kampfe im Troppauischen fur 
den Gang des grofien Krieges ohne Belang blieben.“ Freilich ist dem 
Lande ein empfindlicher Schaden zugefiigt worden. Erst am 19. Juli 1255 
kam es zwischen Ottokar und den polnischen Fiirsten, sowie Daniel von 
Halitz zum Frieden. Die Vermittierrolle hatte der Bischof Prandota von 
Krakau iibernommen (i) und diesem war das Werk gelungen. Leider ist uns l

l) Gsch. des Herzogthums Teschen 57. — 2) Emler: Reg. Bohemiae II. 48. --  :!) Griin- 
hagen: Reg. zur schles. Gsch. II. 28. — 4) Hypatios-Chronik VII. Teil, pag. VII. — ■>) Gsch. 
Bóhmcns 1.551 ff. — 6) Kopetzky: Reg. zur Gsch. Troppaus Archiv f. ostcrr. Gsch. 45. Bd.,pag. 116.
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die betreffende Urkunde nicht zuganglich und kennen wir daher die Be- 
stimmungen des Friedens nicht. Zwei Urkunden gewahren uns aber docb 
einen kleinen Einblick in den Verlauf der Dinge. Beide sind von Bischof 
Bruno von Olmiitz ausgestellt. In der einen vom 7. November 1255, verleiht 
Bruno seinem Getreuen Herbord und dessen Erben die Dorfer Glesin mit 
50 Mansen und Thomas mit 24 Mansen, die beide in Polen liegen und 
in der zweiten Urkunde vom 2. Juni 1256 gibt der Bischof dem Helembert 
genannt de Turri fur das glcichfalls in Polen gelegene Dorf Skanow 210 
Mansen bei Slawicjn zuLeheti.1) Alle die hier genannten Dorfer sind dem 
Bischof vom Hg. Wladislaw von Oppeln zufolge eines Schiedsspruches 
iibergeben worden, ais Ersatz fur den Schaden und die Unbilden, die er 
der Olmutzer Kirche zugefiigt hat. Und diese Schenkung kommt zwei 
Mannern zugute, die dieser Kirche gerade gegen den genannten Herzog 
mit ihrer Person und ihrer Habe beigestanden sind. Zweifellos handelt es 
sich um jetrc Kampfe und Verwustungen, von denen die Hypatios-Chronik 
erzahlt hat. Und auch diese nennt einen Herbord, -der sich zwar unter- 
warf, aber es mag sein, dali er sich vorher tapfer gehalten hatte, und wir 
sehen moglicherweise eben diesen Herbord der Chronik in der Urkunde 
des Bischofs belohnt.

Nun hat Biermann in seiner Geschichte des Herzogtums Teschen an- 
genommen, -) „dali Wladislaw von Oppeln bereits nach geschlossenem 
Frieden sich noch einmal zu einem uniiberlegten Einfall in das Troppauische 
verleiten lieC, dem aber dann der Rachezug des Bischofs Bruno von Olmiitz 
auf dem Fufie folgte, auf dem er die Stadt Ratibor einnahm, verbrannte 
und vom hartbedrangten Schlosse erst dann abzog, nachdem er 3000 Mark 
erzwungen hatte.“ Ais Quellen fur diesen zweiten Einfall fiihrt Biermann 
die zwei oben genannten Schenkungsurkunden an. Wie er aber dazu 
kommt, ist rein unverstandlich. Die Urkunden geben in dieser Beziehung 
nicht den geringsten Anhaltspunkt und andere Quellen fiihrt Biermann 
nicht an. Wie viel naturlicher ist es, die geschilderten Unbilden mit dem 
Verwustungszug in Verbindung zu setzen, von dem die Hypatios-Chronik - 
berichtet! War denn der erfolg- und ruhmlose Verlauf des Feldzuges so 
verlockend, dafi Herzog Wladislaw noch einmal die Lust verspiirte, sein 
Gliick zu versuchen, oder wollte er gar vielleicht seinen Ruhm wieder 
erneuern, der auf dem ersten Zuge Schaden gelitten hatte ? ! Wir vermogen 
schlechterdings keinen Grund fiir die Annahme eines zweiten Zuges anzu- 
fiihren und glauben, daS er nur ein Phantasiegebilde des Verfassers ist. 
Ubrigens hat dann Biermann selbst in einem spateren Werke, allerdings 
nur anmerkungsweise, diesen Zug angezweifelt.3) Wir werden ihn iiberhaupt

') Boczek: Cod. ciipl. Morawiae III. 198 und 209. — 2) pag. 58. — s) Gescli. der 
Herzogtiimer Troppau und jagerndorf 17, Anm. 2.
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in Abrede stellen und aus den oben genannten Urkunden nur auf den er- 
folgten Frieden nach dem von der Hypatios-Chronik dargestellten Zuge 
schlieBen.

Der AbschluB des Friedens hat aber durchaus nicht alle Beschwerde- 
punkte aus der Welt geschafft und Bischof Prandota von Krakau, uber 
dessen Vermittlung der Friede geschlossen wurde, ist noch oft angegangen 
worden, bestehende Differenzen auszugleichen. Bezeichnend ist ein Schreiben 
Ottokars an den Bischof vom 4. Oktober 1255, das in dieser Beziehung 
hóchst interessant ist. ’) Wir entnehmen daraus zunachst, dafi die Ver- 
wustung seitens der Polen eine ganz griindliche gewesen sein mufi, unter 
der insbesondere das Troppauische gelitten hatte. Zahlreiche Menschen 
sind bei jener Gelegenheit in die Gefangenschaft geschleppt worden, von 
denen ein Teil geradezu an Russen und Tataren ais Sklaven verkauft 
worden ist, wahrend ein anderer Teil von den Polen selbst in der Ge
fangenschaft gehalten wurde. Dereń Freigabe, beziehungsweise Loskauf 
gegen billige Entschadigung seitens der Verwandten verlangt nun Ottokar 
durch Vermittlung Prandotas. Allen iibrigen Schaden aber hat er bereits 
dem Polenreiche mit Riicksicht auf die Hilfe, die der h. Stanislaus ihm 
auf seinem Kreuzzuge gegen die heidnischen Preufien so sichtbarlich zu 
teil werden lielB, verziehen. Sollte ihm diese Bitte erfiillt werden, so ver- 
spricht Ottokar dem Bischof und dessen Kirche seinen besonderen Schutz 
zu gewahren.

Aber noch in einer anderen Sache wendet sich der Bohmenkonig 
an den Bischof. Seit kurzem selbstandiger Regent und von weitausgreifendcn 
Planet: erfiillt, hat er wohl das Verderbliche dessen eingesehen, in nachster 
Nachbarschaft und gleichsam im Riicken Gegner oder wenigstens unge- 
wisse Freunde zu haben. Daher versucht er mit Hilfe des Bischofs mit 
allen polnischen Fiirsten ein Biindnis zu schlieBen, das durch unauflós- 
liche Freundschaftsbande geknupft sein soli. Natiirlich rneint Ottokar, dafi 
das Biindnis eben jenen in erster Linie zu statten kommen wurde, da er 
verspricht, dereń Lande und insbesondere das des Herzogs Bolesław von 
Krakau, der ihm einen Arm des h. Stanislaus ais kostbare Reliquie zum 
Geschenk gemacht hatte, gegen jedermann, insbesondere gegen Schismatiker 
und Heiden zu schiitzen. Sein Plan ist klar und deutlich: Alle Fiirsten 
Polens und Schlesiens sollen zu einem Bundę mit Bohmen geeint werden, 
in welchem Bundę ohne Zweifel Ottokar die Hauptrolle spielen miifite; 
verspricht er doch, die Bundesgenossen gegen jedermann zu schiitzen.

Wie mag ihm nun dieser Plan in den Sinn gekommen sein? Erinnern 
wir uns, dafi Ottokar dem Papste fur die Anerkennung seiner Neuerwer-

!) Emlcr: Regesta Bohemiae II., pag. 27, Nr. 71.



bungen — der osterreichischen Lander— versprochen hatte, einen Kreuzzug 
gegen die heidnischen Preufien zu unternehmen. Ais nun iiber papstliche 
Vermittlung im April 1254 Ottokar mit Bela IV. den Frieden schloB, 
der ihm Ósterreich und einen Teil der Steiermark einbrachte,
durfte er nicht langer zogern, sein Versprechen zu erfullen. Im Winter 
desselben Jahres brach er gegen die Preufien auf. Das Weihnachtsfest 
feierte er in Breslau, wo die schlesischen Herzoge Bolesław, Heinrich III. 
von Breslau und Konrad II. von Liegnitz ihn ehrenvoll aufnahmen. ') Die 
Ireundliche Aufnahme und das Entgegenkommen, das Ottokar hier fand, 
haben wohl Veranlassung zu Verhandlungen gegeben, die von gutern Er- 
folge begleitet waren. Schlesische Truppen haben unter Ottokars Fiihrung 
am Kreuzzuge teilgenommen und iiberhaupt sind schon jetzt zu den 
schlesischen Fursten, insbesondere zu den Breslauer Piasten freundliche 
Beziehungen angekniipft worden, welche die Regierungszeit Heinrichs III. 
iiberdauerten und auch mit Ottokars Tode nicht ganz abgebrochen wurden. 
Hier in Breslau wird Ottokar auch den Plan gefafit haben, diese freund- 
lichen Beziehung weiter aus- und zu einem Biindnis umzugestalten. Vom 
Kreuzzuge heimgekebrt, ging er gleich an die Ausfiihrung seines Planes. 
Wahrscheinlich schon im Jahre 1256 schliefit er mit dem Herzog Wladislaw 
von Oppeln endgiiltig Frieden. Damit dieser aber auch von Dauer sei, 
werden die Grenzen Mahrens und des Herzogtuins Oppeln genau bestimmt. 
So sollen alle Diflerenzen ausgeglichen werden, die schon seit jeher be- 
standen, ja die schon den Vorfahren der beiden Fursten zur Quelle des 
Haders geworden waren. 2) Wenh man bedenkt, wie, zumal im Mittelalter, 
solche unsichere Grenzen zu blutigen Kampfen Veranlassung gaben, so 
werden wir begreifen, dafi Ottokar durch klare Feststellung derselben, jecjem 
weiteren Konflikte vorbeugen und ein wirklich freundliches Verhaltnis 
anbahnen wollte.

Tatsachlich ist ihm dies gelungen. So hatte er den einen Gegner 
von 1253 vollstandig auf seiner Seite, und wir wissen aus dem Schreiben 
an den Bischof Prandota, dafi er schon frtiher den anderen Gegner zu 
gewinnen versucht hatte. Dafi ihm letzteres jetzt schon gelungen ware, 
erfahren wir nicht, und ebenso wenig wissen wir etwas von seiner Tatigkeit 
behufs Gewinnung der anderen piastischen Fursten. Ottokar mag wohl 
selbst diese Aufgabe nicht ais gar zu leicht angesehen haben; denn es 
war ihm nicht unbekannt, wie diese kleinen Fursten einander gegenseitig 
ihren Besitz mifigónnten und auf Kosten der andern den eigenen zu er- 
weitern strebten. Zwischen diesen die Differenzpunkte auszugleichen und 
sie zu einem Bundę zu einigen, mufite eine scbwere Arbeit sein. Ottokar

b Annales Ottokariani, Monumenta Germaniae Ss. IX. ad a. 1254. — - )  Emlcr: Reg. 
Boh. II. pag. 48.
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kennzeichnet im oberwahnten Schreiben an den Bischof Prandota die 
Situation ganz treftend, wenn er sagt, dafi durch sein Dazwischentreten wie 
durch einen Eckstein aus verschiedenen Richtungen laufende Wandę ver- 
bunden wiirden.

In diesem Sinne fanden wir den Bohmenkónig tatig. Diesem Zwecke 
diente es auch zweifellos, dai3 er noch im J. 1256 seinem Verwandten, 
dem jiingsten Bruder Heinrichs III., der damals in Padua den Studien 
oblag,') die Propstei auf dem Wissehrad verleiht. Erinnern wir uns, daB 
gemafi dem geschlossenen Vertrage Heinrich III. fiir die Kosten der Er- 
zielmng des jungen Wladislaw aufzukommen hatte, so werden wir einsehen, 
da8 diese Ernennung fiir beide Fiirsten ebenso niitzlich wie ehrenvoll 
war; denn sie verschaffte letzterem eine sehr eintragliche Pfriinde und 
enthob ersteren einer lastigen und kostspieligen Verpflichtung. Fiir den 
jungen Wladislaw bedeutete aber diese Stelle auch eine groBe Ehre; 
denn der Propst von Wissehrad war nach dem Herkommen auch Kanzler 
von Bohmen,2) in dessen Namen alle Verfiigungen getroffen wurden. 
Freilich hat er sich um dieses Kanzleramt nicht viel gekiimmert. Gerade 
das war aber Ottokar recht. Wie wir namlich den Ausftihrungen Baclnnanns 
entnehmen,!!) deckte Wladislaw mit seinem. Namen alle Verordnungen des 
Konigs, die aus ein- und derselben Kanzlei fiir Bohmen wie fiir die 
ósterreichischen Lander erflossen, so daB der Eindruck der Einheitlichkeit 
aller von Ottokar beherrschten Gebiete erweckt wurde. Man war damit 
vielfach unzufrieden und ais Wladislaw von dieser Stelle abging, wurden 
beide Kanzleien, die bóhmische und die ósterreichische selbstandig. 
Wahrend Wladislaws Kanzlerschaft hat also Ottokar die Einheitlichkeit 
seiner Kanzlei sowohl beziiglich Bóhmens wie Ósterreichs aufrecht zu er- 
halten verrnocht. Wie es uns scheinen will, war dies dadurch móglich, 
daB der Kónig den Herzog Wladislaw den Bohmen gegeniiber ais einen 
slavischen, den Ósterreichern aber mit ebenso viel Recht ais einen deutschen 
Fiirsten hinstellen konnte. Es zeigt sich also schon bei dieser Gelegenheit, 
was noch wiederholt wahrzunehmen moglich sein wird, da8 Ottokar mit 
den Gefalligkeiten fur das piastische Haus auch die eigenen Intercssen 
vortrefflich in Einklang zu bringen verstand.

Mit Unterbrechung der chronologischen Reihenfolge mag an dieser 
Stelle der Abgang Wladislaws von der Kanzlerstelle erklart werden. Im 
Jahre 1265 war der Bischof Otto von Passau gestorben und Ottokar hatte 
es durchgesetzt, daB das Domkapitel den Herzog Wladislaw zum Bischof 
walilte, -1) was ihm umso leichter gelungen war, ais ihm schon 1262 der 
Papst aus Furcht vor der Erhebung Konradins dieVogteien iiber Salzburg

')  Stenzel: Scriptorcs rerum Silesiacarum I., 162. — 2) Bachmann: Gsch. Bóhmens I., 
585. — :!) ebda pag. 585/86. — 4) Palacky: Geschichte von Bohmen 2, 1, 193.
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und Passau iibertragen hatte. l) Nun schickte Ottokar einen Gesandten an 
die Kurie, der die Anerkennung der Wahl Wladislaws in Rom durchsetzen 
sollte. Dieser oblag mit seinem Erzieher, dem Domherrn Peter von Breslau 
den Studien in Padua und wurde nun nach Rom zitiert, weil daselbst, 
wie es scheint, sein unkanonisches Alter gewisse Bedenken weckte. Wahrend 
nun Ottokars Gesandte und wohl auch Wladislaw in Rom weilten, wurde 
auch das Salzburger Erzbistum vakant. Dort war namlich gegen den 
weltlich gesinnten Elekten Philipp von Kamten vom Kapitel der Bischof 
Ulrich von Seckau gewahlt worden, der schliefilich auch von der Kurie 
anerkannt wurde. Da er aber nicht im stande war, sich gegen Philipp zu 
behaupten, und da er namentlich seinen Verpflichtungen der Kurie gegen- 
tiber nicht nachkommen konnte, wurde er von ihr fallen gelassen. Von 
allen Seiten bedrangt und verfolgt, blieb Ulrich nichts iibrig, ais freiwillig 
abzudanken. Ais diese Abdankungsurkunde nach Rom kam, hat Ottokars 
Gesandte zweifellos Wladislaw fur den erzbischoflichen Stulił in Vorschlag 
gebracht. Nun war zwar Papst Urban IV. gestorben, aber auch der neue 
Papst Clemens IV. erwies sich Ottokars Wiinschen sehr gnadig. Zunachst 
verbot er durch Bulle vom 10. November 1265 -) dem Salzburger Dom- 
kapitel jede Wahl und Postulation, reserviert sich selbst die Bcsetzung 
und ernennt den Dompropst Wladislaw von Wissehrad zum Erzbischof, 
non obstante defectu, quem in ordinibus patitur et etate, aber mit Riick- 
sicht auf seine vornehme Geburt. Fast gleichzeitig wurde der Erzieher des 
Prinzen, Peter von Breslau zum Bischof von Passau ernannt.:i)

Das ist der Hergang gewesen, wie er sich aus den erzahlenden und 
den urkundlichen Qucllen nachweisen lafit. Anders wird er von der 
steirischen Reimchronik dargestellt.4) Freilich von der Wahrheit abweichend, 
erzahlt der Reimchronist, dafi beide Bischofssitze, der Salzburger wie der 
Passauer gleichzeitig vakant wurden. Beide Domkapitel wahlten Wladislaw 
von Polen und nun wird sehr ergotzlich berichtet, wie die beiderseitigen 
Abgesandten den Prinzen in Padua aufsuchen und sich bemuhen, den- 
selben zur Annahme jenes Bistums zu bestimmen, dessen Vertreter sie 
selbst sind. Auch beim Chronisten wird die Entscheidung vom Papste 
getroffen, der Wladislaw zum Erzbischof von Salzburg und dessen Erzieher 
Peter von Breslau zum Bischof von Passau ernennt.

Beide Ernennungen waren zweifellos ein Erfolg der ottokarischen 
Politik, wohl geeignet, hei den piastischen Fiirsten das Ansehen des Konigs 
zu steigern. Und wie Wladislaws Beforderung fur die schlesischgn Herzoge 
gleichzeitig Dank fiir geleistete Dienste und Ansporn fur neue war, so 
mufite sie fiir die iibrigen Herren ein Lockruf sein, da doch die Freund-

1) Hermanni Altaliensis Annales Mon. Germ. 17, 403 ff. — 2) bci Herm. Altali. Mon. 
Germ. 17, 403. — :!) ebda 404. — 4) bera. von Seemliller Mon. Germ. V. 1, Vers 8650 ff.
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schaft eines Mannes, der solche Gnaden austeilen konnte, hóchst wiinschens- 
wert sein mufite.

Aber auch hier batte Ottokar den eigenen Vorteil nicht aus dem 
Auge gelassen. Dieser bestand zunachst darin, dafi er an einer wichtigen 
Metropole einen durchaus ergebenen, ja geradezu von ihm abhangigen 
Mann eingesetzt hatte, den er ebenso ais wichtigen Bundesgenossen 
gegen Bayern ais vermoge des Einflusses im Reicbe, wie in den 
ósterreichischen Landem uberhaupt vielfach brauchen konnte. Daneben 
hat aber auch Redlich aut andere triftige Momente hingewiesen. ') Wahrend 
des langen Streites zwischen Philipp und Ulrich urn die erzbischofliche 
Wurde „hatte Ottokar zahlreiche Besitzungen, Schlosser, Zehenten und 
Bergwerke des Erzstiftes okkupiert, die auch unter derRegierung des ganz 
von ihm abhangigen Erzbischofs Wladislaw nicht restituiert wurden". Es 
handelte sich also offenbar urn einen grofien, materiellen Besitz, und 
Ottokar mufite sich sagen, dafi kein anderer Kirchenfiirst die Entziehung 
solcher und sovieler Rechte dulden wurde. Tatsachlich finden wir, dafi der 
Nachfolger Wladislaws in Salzburg, Friedrich von Walchen sofort Be- 
schwerden erhob und Ottokar mufite in einer Urkunde vom 12. Dezember 
1270 zu Judenburg versprechen, mit dem Erzbischof in Wien zusammen- 
zukommen, um „de castris, territoriis, oppidis, redditibus, possessionibus, 
mineris et rebus aliis“ zu verhandeln, welche Friedrich ais vom Konig 
mit Unrecht erworben, zurtickbegehrt. 2) Nun, zu Wladislaws Zeiten horen 
wir von solchen Verhandlungen nicht. Wir glauben nicht, dafi es nur 
deshalb nicht geschah, weil etwa Ottokar aller jener Giiter erst nach 
Wladislaws Tode sich bemachtigt hatte, obwohl er auch da manches an 
sich brachte. Es geschah vielmehr deshalb, weil Wladislaw gegen seinen 
Beschiitzer nicht auftreten mochte noch durfte. Der Konig hatte also allen 
Grund mit Wladislaw zufrieden zu sein. Er war es auch und hatte noch 
Grófieres mit ihm vor. Aus einer Antwort des Papstes Clemens IV. vom 
20. Januar 1268 3) auf ein Schreiben Ottokars, das uns nicht erhalten ist, 
ersehen wir folgendes: Ottokar hatte aul vieltaches Drangen der Kurie 
einen neuerlichen Kreuzzug gegen die heidnischen Preufien zu unternehmen 
versprochen. Um sein Interesse zu steigern, hatte man ihm in Rom be- 
deutet, dafi man auch Landerwerbungen fur Bóhmen im Norden gestatten 
wurde. Diese Zugestandnisse hatten Ottokar ermuntert, mit einer Bitte 
herauszurticken, die ihm schon lange am Herzen gelegen war. Er ver- 
langte, dafi’ fur diese eventuellen Neuerwerbungen — nattirlich nach dereń 
Christianisierung — sowie fur Bohmen, Ósterreich und Steiermark in 
Olmiitz ein eigenes von Mainz unabhangiges Erzbistum errichtet werde.

i) Rudolf von Habsburg pag. 225. — 2) Etnltr: Regesta Boh. II., 282. — 3) ebda II. 229.
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So sollten die von ihm beherrschten Lander auch in kirchlicher Beziehung 
ein vom deutschen Reiche vollkommen unabhangiges, geschlossenes Gebiet 
bilden. Die Einrichtung dieser Metropole hatte er dem Salzburger Erzbischof 
Wladislaw zugedacht, der ihm verlafilich schien; dafi der Papst dies ab- 
lehnte, ist fur uns ohne Belang, da wir nur Ottokars Absichten beziiglich 
Wladislaws darzulegen hatten.

Doch bevor noch Ottokar auf solche Erfolge hinweisen konnte, hatte 
zwischen ihm und den schlesischen Herzogen ein lebhafter Verkehr statt- 
gefunden. So findet sich in einer Urkunde vom 5. Jamiar 1259, die in 
Brunn ausgestellt wurde, unter den Zeugen dux Poloniae Heinricus, x) 
zweifellos Hg. Heinrich III. von Breslau. Die Echtheit der Urkunde — die 
wegen der Bezeichnung Ottokars ais rex Bohemiae, was erst nach 1261 
geschieht, nicht ganz einwandfrei ist — vorausgesetzt, entsteht die Frage, 
was Heinrich zum Bohmenkónig gefiihrt haben mochte. Sicheres ist nicht 
iiberliefert. Ist es aber gestattet, Vermutungen Raum zu geben, so liefien 
sich solche aus der politischen Lagę schópfen. In Schlesien sah es damals 
wieder recht bose aus. Hg. Bolesław der Wilde von Liegnitz, Heinrichs III. 
Bruder war mit dem Bischof Thomas von Breslau in Streit geraten und 
hatte schiiefilich den Bischof gefangen genommen und ein halbes Jahr 
lang gefangen gehalten. Infolge dieser Gewalttat liefi der Papst durch den 
Erzbischof von Gnesen Bolesław mit dem Banne und dessen Land mit 
dem Interdikt belegen. Wohł suchten Heinrich III. und Konrad zu vermitteln, 
aber bei Boleslaws wilder Gemutsart werden sie wohl wenig ausgerichtet 
haben, so dafi der Papst das Kreuz gegen ihn predigen liefi.2) Soli nun 
Heinrich III. nicht etwa in dieser Frage Ottokars Vermittlung angerufen haben ?

Ob dieser etwas tat, wissen wir nicht. Auf jeden Fali aber wird er 
auch der Hilfe der schlesischen Fiirsten in eigener Sache sich versichert 
haben. Denn es war ihm gewifi bekannt, dafi in Steiermark die Lagę der 
Ungarn immer unhaltbarer wurde. Einzelne der steirischen Grofien hatten 
sich mit dem Bohmenkónig in Unterhandlungen eingelassen. Von der 
Seite hatte er es wohl erfahren, daB die ungarische Herrschaft daselbst nur 
nach Tagen zahlen konne, und es war ihm klar, dafi ihm die Beute zu- 
fallen miifite. Nur mufite er sich auf einen Waffengang gefafit rnachen und 
móglicherweise sind schon damals in Brunn zwischen ihm urid Heinrich III. 
in dieser Sache Verabredungen getroffen worden.

Was wir iiber diesen Aufenthalt Heinrichs III. in Brunn gesagt haben, 
sind allerdings nur Vermutungen, aber sie finden eine Bestatigung in dem 
Umstande, dafi tatsachlich schlesische Fiirsten auf Seite Ottokars 1260 gegen 
Ungarn gekampft haben. Denn ais die ungarische Herrschaft in Steiermark 
zusammenbrach, fiel das Land Ottokar zu. Aber die ungarischen Kónige 
riisteten zum Kriege und schon im Friihling 1260 drohte der Ausbruch

’) Boczek: Cod. dipl. Morawiae III. 264. — 2) Grtinhagcu: Gesch. Schlesiens I. 84, ff.
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des Kampfes, den ein Waffenstillstand bis in den Sommer hinausschob. 
Die Zeit wurde von beiden Parteien zu Riistungen beniitzt. Die Ungarn 
waren fruher fertig geworden und standen schon im Juni hinter derMarch.]) 
Auch in ihren Reihen kampften ais Bundesgenossen neben Daniel von 
Halitz die polnischen Fiirsten Bolesław von Krakau und der jugendliche 
Herzog Lestko von Lancie. -) Die schlesischen Herzoge aber kamen Ottokar 
zu Hilfe. Dieselbe Quelle nennt ais dessen Bundesgenossen den Herzog 
Heinrich von Schlesien und Wladislaw von Oppeln, dereń Truppen Bischof 
Bruno von Olmiitz in sein Heer, das er Ottokar zufiihrte, eingereiht batte. 
Heinrich von Breslau hat auch personlich am Kampfe teilgenommen. Wir 
iinden ihn namlich in zwei Urkunden, eine von Kónig Ottokar, die andere 
von der Konigin Margaretha, in tentoriis ad Morawam ausgestellt, ais 
Zeugen fungieren.:i) Ob auch Wladislaw von Oppeln personlich teilnahm, 
mufi dahingestelit bleiben.

Das bóhmische Heer erwartete in der Gegend von Laa den Zuzug der 
Schlesier. Auf dereń Abteilungen scheint es der jiingere Ungarnkónig Stefan 
abgesehen zu haben, und wollte er sie, die bei Porlitz ein Lager aufgeschlagen 
hatten, unvermutet iiberfallen. Aber sie enfgingen dem Verderben, da sich 
die Fiihrer verirrten und die ungarischen Scharen gelangten in die Nahe 
von Laa, wo das Hauptheer der Bohmen stand. Indem aber die Ungarn 
die Fluclit ergriffen, lockten sie eine ósterreichische Abteilung unter dem 
Grafen von Hardeck und Kadold dem Waisen in einen Hinterhalt und 
hieben sie nieder. Dieser Unfall erregte eine solche Mifistimmung, da8 man 
im Heere Ottokars geradezu an Auflósung und Rtickzug dachte. Nach 
den annales Otiokariani4) wurden die Herzoge von Schlesien und Oppeln 
verdachtigt, ais erste die Absicht gehabt zu haben, das Heer zu verlassen 
und in die Heimat zu ziehen. Ais ihnen nun vorgehalten wurde, da8 sie 
aadurch die Auflósung des Heeres veranlassen kónnten, wiesen sie jede 
Schuld von sich und blieben nun naturlich im Lager, so daB wieder 
allenthalben der Muf stieg. Wirklich haben die Schlesier in der Schlacht 
bei Kroissenbrunn tapfer mitgekampft. Wir wissen das besonders aus der 
Reimchronik. 5) Der Chronist lafit namlich den Ritter Heinrich Preufiel, den 
alten Getreuen Kónig Belas von einem Htigel aus dem Ungarnkónig das 
Heer Ottokars beschreiben. Hiebei nennt der Ritter auch die Polen, dereń 
Rossę so feurig sind, daB sie gar nicht zum Ackern gebraucht werden 
kónnen. In der Mitte ihrer Schar schwebt die polnische Fahne — ein 
kohlschwarzes Panier mit einem weiBen Adler.

Bolesław von Krakau war- aber auch diesmal seinein Schwiegervater 
zu Hilfe gekommen, wie Ottokar selbst in seinem Siegesberichte an den

1) Bachmann a. a. O. 568 ff. — 2) Annales Ottokariani Mon. Gerin. Ssc. IX, 184, 
183. — ;i) Abgedruckt bei Knrz: Ósterreich unter Ottokar und Albrecht I. Beilage I. B und II. 
-  h Mon. Gerin. Ssc. IX, 184. -  "«) Vers. 7219 ff.
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Papst erzahlt. l) Alle Annaherungsversuche des Bohmenkónigs hatten dem- 
nach nichts geholfen. Umso dankbarer mufite er also jenen Herzogen sein, 
die ihm Hilfe geleistet hatten. Auch bemiiht er sich neuerlich, die Zahl 
der Freunde im Osten zu vergroBern. Von diesem Gesichtspunkte aus wird 
es verstandlich, wenn Ottokar bei der Vermahlung seiner Nichte Anna, 
der Tochter des Herzogs von Glogau mit dem Pfalzgrafen Ludwig von 
Wittelsbach 3000 Mark Silber Prager Gewichts ais Heiratsgut der Braut 
in zwei Jahren zu zahlen sich verpflichtet, selbst wenn Anna noch vor 
der Zeit mit dem Tode abgehen sollte. -) Urn sich in diesen Kreisen 
Freunde zu erhalten oder zu verschaffen, scheut der Bohmenkonig auch 
materielle Opfer nicht, zumal er bei solchen Gelegenheiten auch seine 
Freigibigkeit und seinen Reichtum zeigen kann.

Dies war besonders deutlich, ais Ottokar nach dem glucklichen Kriege 
mit Ungarn sich im Besitze von Ósterreich und Steiermark sicher fuhlend, 
die alternde Margarethe verstofien und Kunigunde von Machów, die Enkelin 
Belas heimgefuhrt hatte. Jetzt erst hatte er sich und seine Gemahlin durch 
den Mainzer Erzbischof am Weihnachtsfeste 1261 feierlich kronen lassen. 
Eine glanzende Versammlung von Ftirsten und Furstinnen, darunter nattirlich 
solchc aus Polen und Schlesien — sowie Adeligen, nahm an den glanzenden 
P'estlichkeiten, dereń Mittelpunkt das bóhmische Konigspaar bildete, teil.Si)

Schon vorher finden wir in einer Urkunde Ottokars fur den Bischof 
Bruno von Olmtltz vom 23. Mai 1261 unter denZeugen: Heinricus, filius 
domini Boleslai, ducis Slesiae. 4) Leider vermógen wir nicht anzugeben, 
was Heinrich, ein Sohn Boleslaws des Wilden von Liegnitz bei Ottokar 
wollte; nur die Vermutung soli nicht unterdriickt werden, daB es sich 
wohl um die oben besprochene Sache seines Vaters gehandelt haben 
mochte, sei es, daB Heinrich den Bohmenkonig fur Boleslaws Sache gewinnen, 
oder dessen Vermittlung anrufen, oder gar fur eine solche danken wollte.

Ob unsere Vermutung richtig ist oder nicht, der Umstand, daB wir 
irnmer wieder piastischen Herzogen am koniglichen Hofe begegnen, beweist 
klar, wie von huben und druben die Faden irnmer weiter gesponnen 
werden. Zur Vermahlungsfeier seiner Nichte Kunigunde von Brandenburg 
mit dem ungarischen Prinzen Bela, dereń Durchfiihrung Ottokar auf sich 
genommen hatte, lafit er durch eigene Boten die Fiirsten und den Adel 
von Polen und Schlesien einladen.") DaB viele der Einladung Folgę leisteten, 
erzahlt die Reimchronik, was iibrigens auch durch eine Atigabe der 
annales Ottokariani glaubhaft gemacht wird.6) Diese berichten, dafi Ottokar

ł) Mon. Germ. IX. 184 ff. — 2) Formelbuch des Henricus Itaiicus hcrausg. vonVoigt 
im Archiv fiir Kunde osterr. Gesch. ąucllen 29, Nr. 60. — 3) Canon. Pragens. Contin. 
Cosmae, Mon. Germ. IX, 178. — J) Boczek, Cod. dipl. Moraw. III, 311. — ’>) Steirische 
Reimchronik Vers. 7710 ff. -  3) Mon. Ger. IX, 187.



—  15 —

bei der Feierlichkeit im Festzelte mehreren Edelleuten den Ritterschlag 
erteilte, und dafi auch ein polnischer Herzog sich unter den Ausgezeich- 
neten befand.

Aber den Festen folgten ernsteTage. Die Grofimachtstellung Ottokars 
hatte ihm auch viele Neider erweckt, und namentlich hatte die fur Ottokar 
so gunstige Besetzung der Bischofsstiihle von Passau und Salzburg den 
Groll der bayrischen Flerzoge erregt, so dafi hier der Krieg jeden Augen- 
blick ausbrechen konnte. Ottokar war darauf gefafit und sah sich nach 
Bundesgenossen um. Aufier den beiden Kirchenfiirsten von Salzburg und 
Passau hatte er auch einige schlesische Fiirsten gewonnen. Wir ersehen 
das aus der Vertragsurkunde Ottokars mit den Burgern von Regensburg 
vom 24. Juli 1266, worin er sie gegen jedermann, insbesondere gegen 
die bayrischen Herzoge in Schutz zu nehmen verspricht, ausgenommcn 
sind jedoch unter anderen die Herzoge Konrad, Heinrich und Bolesław 
von Schlesien und Wladislaw von Oppeln. ') Wenn wir darnit die Nachricht 
einer andern Quelle, wonach Ottokar auf seinem Feldzuge gegen Bayern 
im August 1266 in seinem Heere auch Polen hatte,2) vergleichen, so 
werden wir nicht fehlgehen, in den oben genannten Fiirsten Ottokars 
Bundesgenossen zu sehen; freilich wissen wir nicht anzugeben, ob sie 
auch personlich am Kampfe teilnahmen, oder ob sie nur ihre Truppen 
dem Bóhmenkonig zur Verfiigung stellten.

Wie dem auch sei, das Verhaltnis Ottokars zu den Piasten, insbe
sondere in Schlesien ist ein andauernd freundliches, was auch dem Lande 
selbst zu gute kommt. Denn offenbar unter dem Schutze des machtigen 
Bóhmenkónigs erfreut sich das Land eines langern innern Friedens und 
selbst ein Thronwechsel konnte sich ruhig vollziehen. Ein solcher war ja 
sonst in jenen Landem von den grofiten Erschtitterungen begleitet; ais 
aber am 1. Dezember 1266 der treue Anhanger Ottokars, Heinrich III. von 
Breslau starb, konnte ohne Kampfe sein minderjahriger Solin, allerdings 
nur dem.Namen nach, den Thron des Vaters einnehmen. Wir horen nicht, 
dafi jemand ihm diesen streitig gemacht, oder auch nur versucht hatte, 
auf dessen Kosten Eroberungen zu machen, und wir sind geneigt, dies 
dem Umstande zuzuschreiben, dafi Heinrich III. vor seinem Tode seinen 
jungen Solin dem Schutze Ottokars empfohlen hatte. Wir entnehmen das 
einem Schrciben des letztern an seine Gemahlin Kunigunde,;i) auf das 
wir spater noch zu sprechen kommen werden, und worin es heifit, dafi 
dieser Heinrich IV. durch seinen Vater dem Konige „specialiter sit recom- 
missus", also besonders empfohlen wurde. Ottokar bekraftigt dies in einem

') Qucllcn und Erórtcrungen zur bayrischen und deutschen Gesch.
Prag. Cont. CosmaeMon. Ger. Ss. IX, 178. — 3) bei Stenzel: Scriptores
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Schreiben an Heinrich IV. vom Jahre 1270 durch die Angabe, dafi dessen 
verstorbener Vater „vos et terram vestram nostre contaitioni commisit".')  
Auch auf dieses Schreiben werden wir noch zuriickgreifen; hier sei nur 
diese Bemerkung hervorgehoben, aus der klar hervorgeht, dafi es sich 
um wirklichen Schutz gehandelt hat.

Nalurlich mufi das nicht so aufgefafit werden, dafi Ottokar gleich die 
vormundschaftliche Regierung hatte ubernehmen sollen; dazu waren andere 
berufen, in erster Linie des jungen Prinzen Oheim, der Erzbischof Wladislaw 
von Salzburg, der spater auch Bischof von Breslau wurde. Dieser hat denn 
auch die Regierung ubernommen, was offenbar ais etwas selbstverstand- 
liches empfunden wurde. Wie namlich das Chronicon Polono-Silesiacum 
berichtet,-) hatte Heinrich III. bis nahe an sein Lebensende gemeinsam mit 
dem Erzbischof einen Landanteil beherrscht, und erst da infolge Drangens 
der Adeligen, die dem milderen Wladislaw anhingen, letzterem einen Teil 
abtreten mussen. Vor seinem Tode hatte dann Heinrich seinen gleich- 
namigen Sohn dem Erzbischof in federe prime sortis et consorcii comtnen- 
davit, also ais Regenten sowohl im ersten (eigenen) Anteil ais auch ais 
Mitregenten — naturlich unter Wladislaws Vormundschaft — iibergeben.

Auch wahrend dieser Zeit blieb Ottokar den piastischen Fursten 
Schlesiens und dem Lande woni gewogen. Lebendigen Ausdruck fand dies 
in der Kanonisation der heiligen Hedwig. Der Lebensbeschreibung der 
Heiligen entnehmen wir,8) dafi schon im J. 1264 mit dem Krakauer Archi
diakon Salomon auch der Dekan von Wissehrad Hergenbort — Lóschke 
nennt ihn Engelbert4) — in Rom sich befindet, wo beide beim Papste 
Urban IV. um die Kanonisation Hedwigs sich bemtihen. Dieser Hergenbort 
kann bei „der Stellung der Wissehrader Kircne zum Bóhmenkónig“ nur 
im Auftrage Ottokars in Rom gewesen sein. Tatsachlich ist dies Verlangen 
unter Urbans Nachfolger Clemens IV., der Ottokars Wiinschen stets ent- 
gegenkam, erfiillt worden. Die Translation fand, wie Milkowicz nach 
Priifung der verschiedenen Quellenangaben richtig feststellte, schon im 
J. 1267, am 25. August statt.5) Wie Ottokars Einflufi bei der Heiligsprechung 
Hedwigs mitgespielt hat, so ist er auch der hervorragendste Gast bei dem 
Translationsfeste im Ktoster Trebnitz bei Breslau gewesen. Die schlesischen 
und mehrere polnische Fursten waren um ihn versammelt und wir konnen 
uns denken, dafi sie Ottokar mit der grofiten Auszeichnung behandelten. 
Denn die Heilige war ja ais Gemahlin des Herzogs Heinrich I. des Bar-

J ) Palacky: Ober Formelbiicher in Abhdl. der bohm., Gesellsch. d. Wissensch. V, 2, 
274. — -) Mon. Gcrm. 19, 569. — :;) Stenzel: Sc. rer. Silcs. 1!, 95. — *) Loschke: Die 
Politik Konig Ottokars II. gegenliber Schlesien und Polen, namentllch in den letzten Jahren 
seincr Regierung, in Ztschft. d. Vereines f. Gesch. u. Altertum Schlesiens 20, pag. 97 ff. 
bes. 120. — r>) Ein Beitrag zur Chronologie des Hedwigsfestes in Ztscht. d. Ver. f. Gesch. 
u. Altcrt. Schlesiens 18, 296.



tigen geradezu die Stammutter der schlesischen Herzoge und ihre Heilig- 
sprechung bedeutete eine Ehrung des schlesischen Fiirstenhauses.

An die h. Hedwig hat Ottokar auch spater noch gedacht. So finden 
wir zum J. 1276 in Griinhagens Regesten, dafi das Generalkapitel des 
Zisterzienserordens bezuglich eines Festes der Heiligen auf Wunsch des 
Kónigs Ottokar bescnlofi, dafi in ganz Polen und in den Landem des 
Bohmenkónigs in allen Ordensklostern eine commemoratio in laudibus et 
vesperis erfolgen solle. Aufierdem sollten die Nonnen in Trebnitz, wo die 
Heilige begraben lag, das Fest nach ihrem Belieben feiern diirfen.') Der 
Sinn der ersten Bestimmung ist der, dafi wahrend der iiblichen Morgen- 
und Abendgebete in allerdings weniger wichtigen Gebetformen, denn das 
sind ja die commemorationes im Gegensatze zu den Hauptgebeten der 
rationes — auch die Fiirbitte der h. Hedwig angerufen werde. Der Zweck 
der Verfugung ist offenbar der, dafi das Ansehen der Heiligen, dereń Fur- 
bitte bei Gott die Priester anriefen, bei den Glaubigen steigen mufite. So 
sollte die heilig gesprochene Herzogin nicht nur ais Schutzerin des pia- 
stischen Fiirstenhauses, sondern allgemein von den Bewohnern der bóh- 
mischen wie der schlesisch-polnischen Lander ais Schutzheilige angesehen 
werden.

Wahrend des Translationsfestes wird Ottokar auch mit dem Erzbischof 
Wladislaw bezuglich des jungen Heinrich Verabredungen getroffen haben, 
denen zufolge letzterer an den Hof des Bohmenkonigs sieli begab. Das 
Schreiben Ottokars an seine Gemahlin Kunigunde,-) in dem er ihr die 
Ankunft Heinrichs in Prag ankiindigt und sie bittet, den jungen Prinzen 
freundlich zu empfangen und zu behandeln, wie wenn er ein eigener Solin 
ware, gibt uns manchen Aufschlufi. Denn es enthalt einerseits die bereits 
erwahnte Bemerkung Ottokars, wonach Heinrich durch den eigenen Vater 
dem Bóhmenkónig empfohlen worden war, andererseits erfahren wir, dafi 
nun auch des Herzogs Oheiin und Vormund, der Erzbischof Wladislaw 
sein Miindel der kóniglichen Obhut anvertraute. Die Folgę dieser letzłeren 
Empfehlung war es, dafi Ottokar den jungen Herzog an seinen Hof schickt.

Hier, wo Glanz und Pracht herrschten, hat Heinrich seine Erziehung 
genossen, hier hat er auch Einblick in die politischen Verhaltnisse ge- 
wonnen, was ihm spater selir zu statten kam. Uber den Aufenthalt Heinrichs 
am Prager Hofe, der tatsachlich von 1267—1271 waiirte, hat sich insofern 
eine Meinungsverschiedenheit ergeben, ais Milkowicz auf 2 Urkunden sich 
stiitzend, eine Unterbrechung dieses Aufenthaltes im Dezember 1270 durch 
eine Reise nach Breslau annimmtD) Nun haben Loschke4) und besonders

‘) Regesten II, 218. — 2) Stenzel: Script. rer. Siles II., 468. — 3) Heinrichs IV. Aufeni- 
halt bei Konig Ottokar von Bohmcn in der Zeit nach 1266, in der Zeifschrift d. Vereines 
fiir Gesch. u. Altert. Schlesiens XVIII. 243 ff. — 4) Zur Frage iiber den Regierungsantritt 
Heinrichs IV. von Breslau in derselben Zeitschrift XII a.
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Jakel ‘) diese Reise in Frage gestellt, und da letzterer, der die Kanzlei- 
verhaltnisse Heinrichs IV. genau untersucht hat, die erwahnten 2 Urkunden 
in den Dezember 1271 verlegt, so fallt mit dieser Reise auch eine Unter- 
brechung des Aufenthaltes im Dezember 1270 weg. Wohl aber war Heinrich 
im Mai 1270 nach Breslau gereist, ais er namlich die Nachricht erhielt, 
dafi der Erzbischof Wladislaw am 27. April aus dem Leben geschieden 
sei. Nun hat er selbst — allerdings vorlaufig nur dem Namen nach — die 
Regierung iibernommen, und zwar sowohl im vaterlichen Erbteil, ais in 
jenem Gebiete, das der Vater vor dem Tode an den Erzbischof hatte ab- 
treten mussen. Dem jungen Herzog lafit Ottokar ein Schreiben zukommen, 
in dem er seinem Schmerze iiber den Tod Wladislaws Ausdruck gibt. 
Doch mogę sieli Heinrich damit trósten, dafi sein verstorbener Vater ihn 
und das Land dem Schutze des Bóhmenkónigs anvertraut hat, und dali 
nun Ottokar ihn und dessen Erbe in seine Obhut zu nehmen und zu 
schiitzen verspricht.a) Auch in diesem Schreiben beruft sich Ottokar auf 
gewisse Verabredungen mit dem verstorbenen Vater des Herzogs, in dereń 
GemaBheit er eben Heinrich seinen Schutz angedeihen lassen will.

Tatsachlich kehrt Heinrich nach kurzem Aufenthalte in Breslau wieder 
nach Prag zuriick. Schon am 1. Oktober 1270 finden wir ihn gemein- 
schaftlich mit Ottokar eine Urkunde ausstellen. Beide nehmen die Aebtissin 
und den Konvent des St. Klarenstiftes in Breslau samt den Giitern des 
Klosters in ihren besondern Schutz.:i) Hier verleiht Ottokar in einer rein 
schlesischen Angelegenheit ein Privi!eg, was nicht verstandlich ware, wenn 
nicht eine Urkunde, die in der Formelsammlung des Henricus Italicus ent- 
halten ist, die Erklarung bieten wiirde. Darin unterwirft Herzog Heinrich 
mit Riicksicht auf sein unmiindiges Alter sich und sein Land aus ganz 
freiem Willen der Schutzhoheit des Bóhmenkónigs. Demnach verspricht er 
in Gegenwart und unter Zustimmung der Bischófe von Breslau und Leubus, 
sowie seiner Barone, ohne Zustimmung Ottokars, weder eine Ehe, noch 
Freundschaften einzugehen, noch Lehen, Erbgiiter oder Geldsummen zu 
vergeben. Ohne des Kónigs Erlaubnis, verspricht er Schlesien nicht aufzu- 
suchen und der Schutzhoheit desselben sich zu fiigen, bis durch Eingreifen 
der bohmischen und schlesischen Grofien erkannt sein wird, dafi er die 
Herrschaft iiber seine Lander rechtmaBig fiihren konne. Sollte er eine dieser 
Vereinbarungen iiberschreiten, dann mogen die friiher genannten Bischófe 
sein Land mit dem Interdikt belegen, von ihm abfallen und sich an Ottokar 
anschliefien.4) Im genannten Formelbuche ist diese Urkunde undatiert,

') Die Kanzlei Heinrichs IV. von Breslau ebda X. und Zum urkundlichen Itinerar 
Hg. Heinrichs IV. ebda XIX. — 2) Palacky: Ober Formelbiicher a. a. O. 274. — :!) Griin- 
hagen: Reg. zur schles. Gesch. II., 182. — !) bei Voigt: Archiv 29, pag. 60.
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doch ist sie auch in der Formelsammlung des Zdenko von Trebicz enthalten, 
wo nach Grtinhagen ]) und Ulanowski2) der 24. November 1270 ais Datum 
erscheint. Damach beinhaltet diese Urkunde die Antwort Heinrichs auf 
Ottokars oberwahntes Schreiben. Nach dem Inhalt dieser Urkunde kann 
nichts anderes angenommen werden, ais dafi sich der jungę Herzog unter 
die Vormundschaft Ottokars begibt. Merkwiirdigerweise macht Loschke 
die Einschrankung, dafi „dabei nicht an eine Vormundschaft, wie die des 
Wladislaw zu denken“ sei. ;1) Vielmehr glauben wir, dafi es sich hier tat- 
sachlich um eine Vormundschaft in landlaufigem Sinne handelt. Aufier dem 
klaren Wortlaute der Urkunde selbst, die an Deutlichkeit nichts zu wunschen 
iibrig lafit, spricht auch der oberwahnte Schutzbrief fur das Klarenstift in 
Breslau, dessen Privilegien Ottokar und Heinrich bestatigen, eine beweis- 
kraftige Sprache. Aber nocli ein anderes Moment kommt unseres Erachtens 
in Betracht. Wir wissen schon, dafi der jungę Heinrich nach dem Tode 
seines Oheims Wladislaw nicht bloB das vaterliche Erbe, sondern auch 
jenen Teil erhielt, den sein Vater an Wladislaw hatte abtreten mussen. 
Letzterer Anteil ward ihm aber offenbar ais nicht ganz rechtmafiig mifigonnt 
und es sind anderweitig Anspriiche darauf erhoben worden, namentlich 
haben, wie wir dem Chronikon Polono-Silesiacum entnehmen,4) Bolesław 
von Liegnitz und dessen Solin Heinrich Rankę gesponnen, ja sogar an die 
Gefangennahme Heinrichs gedacht. Wir werden spater sehen, dafi daraus 
eine arge Verwicklung entstand. Wenn nun andere Fiirsten — wahrscheinlich 
wenig begrundete — Anspriiche auf Wladislaws Landanteil zu haben 
glaubten, so war doch wohl die Gelegenheit, bei dessen Tode, da ein 
unmtindiger Fiirst dessen Erbe wurde, die beste, solchen Anspruchen zum 
Siege zu verhelfen. Nichts dergleichen geschah und jahrelang haben jene 
mit ihren Anspruchen hinter dem Berge gehalten. Nur die Furcht vor dem 
machtigen Bohmenkónig, der die Vormundschaft iiber Heinrich fuhrte und 
dessen Liinder verwaltete, konnte sie zu solcher Riicksicht und Zuriick- 
haltung veranlassen. Endlich betonen die zwei schon besprochenen Briefe 
Ottokars an die Konigin Kunigunde, beziehungsweise an Herzog Heinrich 
so nachdrucklich den Umstand, dafi letzterer von dessen Vater dem Schutze 
und der Fursorge des Konigs empfohlen worden sei, dafi man an die 
wirkliche Ubertragung einer Vormundschaft fuglich nicht zweifeln kann.

Wie lange liat Ottokars Vormundschaft gedauert? Da Herzog Heinrich 
seit Ende 1271 haufiger in Breslau urkundet, so werden wir den Aus- 
fiihrungen Loschkes im obzitierten Aufsatz folgend annehmen, dafi Heinrich

') Regesten zur schles. Gesch. II., 182. — 2) Ulanowski: Uber die Datierung der auf 
Heinrich IV. von Breslau beziiglichen Urkunden im Formelbuche des Henricus Italicus, 
Zcitschrift d. Vercines fiir Gesch. und Altert. Schlesiens 16, 220 ff. — 3) Zur Frage iiber 
den Regierungsantritt Heinrich IV. von Breslau, ebda XII a, pag. 72. — ') Mon. Germ. XIX., 569.
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in dieserZeit, vielleicht aufVerlangen der schlesischen Grofien, von Ottokar 
in die Heimat entlassen wurde. Ob er aber schon selbstandig regierte, 
macht der Umstand zweifelhaft, dafi in einer Urkunde Heinrichs unter den 
Zeugen ein gewisser Simon ais tutor noster bezeicbnet wird. ') Da namlich 
der schlesische Herzog bei seiner Abreise in die Heimat kaum mehr ais 
18 Jahre zahlte, und in den Regierungsgeschaften tioch nicht bewandert 
war, so hat ihm Ottokar, sein bisheriger Vormund, sei es einen Stellver- 
treter, sei es einen Berater in der Person eines getreuen schlesischen Grofien 
Simon — móglicherweise jener Simon Gallicus, der in den Urkunden 
Heinrichs IV. wiederholt auftritt, — mitgegeben. Ottokars Einflufi auf Heinrich 
und auf Schlesien iiberdauerte also dessen Prager Aufenthalt und blieb 
noch wirksam, ais dieser bereits in Breslau residierte. So glaubt Lóschke 
in diese Zeit ein Schreiben Ottokars setzen zu diirfen, worin er einem 
Unbekannten seinen Verwandten empfiehlt, den er nach Breslau zum 
Studium schickt2), wobei der Autor in dem Unbekannten jenen Simon 
Gallicus sieht. Demnach erscheint dieser Brief ais ein Gegensttick zu jenem 
Schreiben Ottokars an die Konigin Kunigunde, darin er den jungen Heinrich 
ihrer Fursorge anvertraut. Das Ende der vormundschaftlichen Regierung 
Ottokars deutet uns eine Urkunde im Formelbuche des Henricus Italicus 
an8). Hier verspricht Herzog Heinrich mit Rucksicht auf alle Wohltaten, 
die ihm von Ottokar erwiesen wurden, nur von ihm das Ritterschwert zu 
empfangen und seine Diener in den Farben des Kónigs zu kleiden, sowie 
sich selbst in allen Dingen nach dessen Rat zu richten. Diese Urkunde 
tragt in der Wiener Abschrift das Datum des 27. Oktober 1273. Offenbar 
stattet Heinrich mittels dieser Urkunde dem Konig fur dessen vormund- 
schaftliche Regierung den Dank ab und wir werden schliefien diirfen, dafi mit 
diesem Tage Heinrichs selbstandige Regierung ihren Anfang nahm. Freilich 
bezeichnet dieser Anfang aber nicht auch das Ende des Einflusses Ottokars 
auf Schlesien und der vielleicht nicht immer freiwilligen Anhanglichkeit 
Heinrichs an den Bohmenkdnig.

Um das Verhaltnis Ottokars zu Heinrich IV. von Breslau, namentlich 
in Bezug auf die vormundschaftliche Regierung, im Zusammenhange zu 
behandeln, haben wir aus methodischen Griinden die chronologische Reihen- 
folge durchbrochen und miissen nun einiges nachtragen. Schon im Winter 
1267 hat Ottokar dem Drangen des Papstes nachgebend, seinen zweiten 
Kreuzzug unternommen, der aber ein rasches und wenig riihmliches Ende 
fand4). Wohl zog er uber schlesische und polnische Gebiete gegen die 
Preufien, doch wissen wir nicht zu sagen, ob auch diesmal Fiirsten oder 
Truppen dieser Lander ihn begleiteten. Auf dem Riickwege aber hat Ottokar *)

*) Griinhagen: Schles. Reg. II., 195. — 2) Stenzel: Ser. rer. Siles. II., 464. — 3) bei 
Voigt a. a. O. 29, pag. 59. — 4) Cont. Praedic., Yindob. Mon. Ger. Ss. IX., 728.
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mit seinem Heere dem Lande des Herzogs Bolesław von Polen durch 
Kontributionen, Raub und andere Unbilden schweren Schaden zugeftigt 
„unde idem dux cum ipso rege discordavit“ '). Leider werden Griinde fur 
dieses feindselige Verhalten des Konigs nicht genannt. Aber wir gehen 
kaum fehl, wetin wir annehmen, da6 Ottokar eine alte Rechnung 
begleichen wollte, wenn er dem Lande des Bolesław, der ais Schwieger- 
sohn Belas von Ungarn an dem Einfalle ins Troppauische 1254 teilgenommen 
hatte, nun mit gleicher Miinze heimzahlte. Freilich aber hat er dadurch 
auch den alten Groll wieder geweckt, und Bolesław fand bald Gelegenheit 
zur Revanche.

Der durch die Erwerbung Karntens und Krains bewirkte Machtzuwachs 
Bóhmens hatte die Eifersucht Ungarns erregt und ais daselbst im Mai 1270 
aut Bela IV. dessen Sohn Stefan V. — seit jeher das Haupt der Kriegspartei — 
folgte, wurden die Feindseligkeiten eróffnet. Bald nach seinem Regierungs- 
antritt besuchte Konig Stefan das Grabmal des hl. Stanislaus in Krakau. 
Er verweilte hier nur zwei Tage-), doch geniigte diese kurze Zeit, um 
mit Bolesław, der ja sein Schwager war, Frieden und Freundschaft zu 
schlie8en:t). Das Bundnis kehrte seine Spitze gegen Ottokar, gegen den 
ja auch Bolesław Grund zur Klage hatte.

Der Krieg, der nun bald ausbrach, fand zwar durch AbschluB eines 
Waffenstillstandes ein vorlaufiges Ende, doch eroffnete Stefan noch vor 
Ablauf desselben den Angriff gegen Ottokar. So kam es zum Kriege von 
1271. Aber Ottokar hatte, den Wiederausbruch des Krieges voraussehend, 
den Waffenstillstand trefflich beniitzt. Wie wir der Reimchronik4) entnehmen, 
hatte er iiberall nicht ohne Erfolg Hilfstruppen werben lassen. Wenn auch 
dieNachricht dieser Quelle, dafi alle Fursten, die in den polnischen Landen 
safien,.es sich angelegen sein liefien, Ottokar Hilfe zu leisten, entschieden 
(ibertrieben ist, so steht es doch zweifellos fest, dafi schlesische und pol- 
nische Truppen in Ottokars Heere mitkampften. Dies tiberliefern namlich 
auch andere Quellen wie die Cont. Claustroneob. VI. °) und die Contin. 
Vindobonensis, welche berichtet, dafi Ottokar viele Fursten versammelte, 
unter denen sich neben anderen der Markgraf von Braunschweig und die 
duces Poloniae befanden.I!) Wenn der Reimchronist erzahlt, dafi Heinrich 
von Breslau in besonders wiirdiger Weise dem Konig Hilfe leistete, so 
wollen wir ihm das gerne glauben, da doch Heinrich damals in Prag lebte; 
hingegen irrt er, wenn er alle polnischen Fursten Ottokars Verbiindete 
nennt. Denn der Herzog Bolesław von Krakau und Sandomir und der 
gleichnamige Herzog von GroBpolen waren Verbiindete Stefans und kampften 
gegen den Bóhmenkónig. Die erzahlenden Quellen finden in den Urkunden

0  Ann. Capit. Cracov, Mon. G. XIX., 604. — -’) ebda, 605. — !!) Annal. Polonor. Mon. 
Gre. 19, 638. -  '<) Vers. 10831. — r>) Mon. Gerrn. Ss. IX., 743. — «) ebda, 703.
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eine willkommene Erganzung. Es sind uns namlich die Friedensinstrumente 
erhalten, die nach Beendigung des Krieges festgelegt wurden. Darin schliefien 
namlich die beiden Kónige ihre Helfer in den Frieden mit ein und zwar 
nennt Konig Stefan unter anderen den Herzog Bolesław von Krakau und 
Sandomir und Bolesław von Grofipolen'), Ottokar dagegen die Herzoge 
Bolesław von Liegnitz und Konrad von Schlesien mit dereń Sohnen, den 
Herzog Heinrich von Breslau sowie den Herzog Leszko von Kujawien und 
dessen Bruder.'-) Ob nun die genannten Fursten persónlich herbeikamen, 
oder nicht, wie grofi die Zahl der schlesischen und polnischen Truppen 
war, die am Kriege teilnahmen und inwieweit sie es taten, vermógen wir 
nicht zu sagen. Auf eine Notiz von Rainalds annal. eccles. gestutzt, nimmt 
Griinhagen an, dafi die schlesischen Herzoge Bolesław und seine Sóhne, 
ferner Konrad von Glogau und Heinrich von Breslau auf Ottokars Seite 
Teilnehmer am Feldzuge waren.;!) Im Grunde sehen wir also das bekannte 
Bild: die schlesischen Herzoge auf Ottokars Seite, die polnischen von 
Krakau und Grofipolen dagegen mit Ungarn verbiindet. Alle Vertrage hatten 
demnach nichts geholfen. Starker ais diese waren die verwandtschaftlichen 
Bandę, die Konig Stefan wieder erneuert hatte, und vielleicht auch die 
Tradition, dereń EinfluB bedeutend in die Wagschale fallt. Beides hatte 
den Krakauer Herzog trotz aller Bemuhungen Ottokars den Ungarn zugefuhrt.

Es scheint aber, dafi der Bóhmenkónig sein Werben nicht einstellte 
und seine zahe Ausdauer hat endlich auch hier Erfolg gehabt. Im J. 1273 
kam er namlich mit Bolesław von Krakau in Troppau zusammen und 
beide Herrscher schlossen Frieden und dauernde Freundschaft.4) Wenn 
nach so vielen hrungen und Kampfen ein Ausgleich erfolgt und freund- 
liche Beziehungen angekniipft werden, so mtissen htiben und driiben zwin- 
gende Grunde hiezu vorhanden gewesen sein. Tatsachlich lassen sich solche 
bei beiden Parteien nachweisen. Ottokars Wunsch im Nordosten Freunde 
zu gewinnen, war machtig gesteigert worden durch die Konigswahl des 
J. 1273, wo mit volliger Aufierachtlassung seiner Person Rudolf von Habs
burg auf den deutschen Thron erhoben wurde. Ottokar durfte sich nicht 
verhehlen, dafi diese Wahl fur ihn gefahrlich werden konnte und darum 
war er bemuht, seine alten Beziehungen wieder zu erneuern sowie neue 
anzukniipfen. So traf es sich glticklich, dafi auch Bolesław von Krakau 
durch irmere Verhaltnisse gezwungen ward, sich nach Bundesgenossen 
umzusehen. Ein Teil seines Adels war namlich mit seiner strengen und 
zielbewufiten Regierung nicht zufrieden und zettelte eine Verschwórung an. 
Die Verschworenen fanden einen Riickhalt an dcm Bischofe Paul von

') bei Boczek: Cod. dipl. Morawiac IV ., pag. 64 ff. — -) ebda, pag. 75 ff. — :i) Griin- 
hagen: Regesten zur schles. Gesch. II., pag. 185.— J)Annales Polonorum I, II, Mon. Germ. 
XIX, 638.
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Krakau, eincm sehr weltlich gesinnten Herm, und gewannen an dem Her- 
zoge Wladislaw von Oppeln, den es nach dem wohlgeordneten Besitze 
des kinderlosen Bolesław geliistete, einen Bundesgenossen.') Bald wurde 
die Bewegung offenkundig. Eine Schar der Unzufriedenen begab sich auf 
Rat des Bischofs zum Herzog von Oppeln, urn mit ihm gemeinsame Sache 
zu machen. Bolesław aber tiberfiel sie bei Boguczyn und trieb sie, freilich 
nicht ohne eigene schwere Verluste, zuriick. Jetzt suchte er, um der Be
wegung zu steuern, Freunde und fand solche in den Herzogen Bolesław 
von GroBpolen, Konrad von Masowien und Leszko von Sieradz. Angesichts 
der drohenden Gefahr hatte er aber auch dem erneuten Werben Ottokars 
Folgę geleistet und war nach Troppau gekommen, wo eben der Freund- 
schaftsbund besiegelt wurde. Nach dieser Seite sicher, verwiistete sodann 
Bolesław mit den friihcr genannten Fiirsten vereint das Gebiet des Oppelner 
Herzogs bis zur Oder, bis Oppeln und zur Kosel hin in furchtbarer Weise.

Aber auch fur Ottokar war die Zeit nicht mehr ferne, da er der Hilfe 
Boleslaws und der anderen piastischen Fiirsten bedurfen sollte. Konig Rudolf 
hatte sich bei seiner Wahl vorgenommen, die Revindikation des im Interregnunr 
verloren gegangeiien Reichsgutes durchzufiihren. Kaum war er vom Papste 
Gregor X. auf dem Lyoner Konzil anerkannt worden, strengte er auf dem 
Nurnberger Reichstage 1274 gegen Ottokar den LehnsprozeG an und sprach 
tiber ihn, der den Vorladungen keine Folgę leistete, die Reichsacht aus. 
Dem Papst, der ihn zum Ausgleich mit Rudolf auffordert, antwortet Ottokar 
mit Beschwerden gegen Rudolf und die Nurnberger Beschliisse und bittet 
ihn, einen Waffenstillstand zu gebieten. Nach Ablauf von vier Jahren 
verspricht er einen Kreuzzug ins heilige Land zu unternehmen und ersucht 
den Papst, ihm zu diesem Behufe die Kirchenzehnten in seinen Konig- 
reichen, seinen Furstentiimern und den polnischen Herzogtiimern anzuweisen.-)

Dieser letzten Bemerkung wollen wir, die Schilderung der deutschen 
Ereignisse unterbrechend, unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Es muG 
namlich auffallen, daG sie durchaus nicht vereinzelt dasteht, und dali man 
wiederholt Urkunden findet, die fur die bohmischen und polnischen Lander 
in gleicher Weise gelten und den Eindruck erwecken, ais ob diese in gewissem 
Sinne zusammen gehoren wtirden. Wir konnten das eine hóhere, ideale Ge- 
meinschaft nennen, die ohne Ansehung der naturlichen Grenzen und aller 
anderen scheidenden Momente wirksam ist. Die Bezeichnung einer hohern 
Gemeinschaft haben wir gewahlt, weil sich insbesondere in papstlichen 
oder rein kirchlichen Angelegenheiten ihre Spuren nachweisen lassen. So 
sind alle Kreuzzugsbullen der Papste, die erlassen waren, um die Unter- 
nehmung Ottokars gegen die heidnischen PreuGen zu fordem, an Geistliche

') Annales Polonorum Mon. Germ. XIX., 638/39. — 2) Boczek: Cod. dipl. Morawiae
IV., pag. 145.
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und Pralaten per Boemiam, Poloniam, Moraviam et Austriam — das jaeben- 
falls von Ottokar beherrscbt wurde — gerichtet. So fordert beispielsweisePapst 
Alexander IV. Erzbischófe, Bischófe und Pralaten in den genannten Landem 
aut, entweder selbst oder durch ihre Leute, das Kreuz gegen die heidnischen 
PreuBen zu predigen. ') Derselbe Papst ermachtigt den Minoritenbruder 
Bartolomaus von Bohmen, sowohl selbst ais auch durch seine Ordens- 
brtider, in Bohmen, Polen, Mahren und Ósterreich gegen die Heiden und 
Schismatiker im Norden das Kreuz zu predigen -) und jene Geistlichen 
oder Laien, die den Unglaubigen Hilfe oder Vorschub leisten oder die 
Kreuzpredigt gegen dieselben verhindern iassen, mit kirchlichen Zensuren 
zu bestrafen. •’*) Auch fordert er alle Erzbischófe, Bischófe, Abte, Prioren, 
etc. in allen den genannten Landem auf, den Minoritenbruder Bartolomaus 
bei der Kreuzpredigt zu untersttitzen.4) SchlieBlich nimmt Alexander IV. 
alle, die in diesen Landem das Kreuz genommen haben, samt ihren 
Fainilien und ihrer Habe in den Schutz des heiligen Petrus und teilt ihnen 
alle jene Begunstigungen zu, die sonst nur die ins heilige Land ziehenden 
Kreuzfahrer geniefien/1) Ebenso verbietet er allen Mitgliedern des Minoriten- 
ordens, die in Ósterreich, Polen und Bohmen das Kreuz gepredigt haben,
jemanden, der sich mit dem Kreuze schmucken liefi, seines Wortes zu
entbinden.,;)

Nicht minder bezeichnend ist es, wenn Papst Alexander IV. in jener 
Bulle, in der er den Minoritenbruder Bartolomaus zur Predigt des Kreuzes 
auffordert, besonders des Umstandes gedenkt, daB die heidnischen und 
schismatischen Lithauer und andere Einfalle in das christliche Polen machen 
und daselbst christliche Bewohner tóten oder in die Gefangenschaft
schleppen.7) In ahnlicher Weise hebt Papst Urban IV. in seiner Bulle vom
4. Juni 1264, mittels der er den Kónig Ottokar von Bohmen zum Kreuz- 
zuge gegen die Lithauer und Ruthener auffordert, hervor, dafi diese im 
Vereine mit den Tataren das Polenland in feindseliger Weise angriffen.*) 
Wie aber die Papste besonders beim Bóhmenkónig fur Polens Wohl und 
Wehe tatig sind und zum Schutze des Landes ebenso daselbst wie in 
Bohmen und Mahren das Kreuz predigen Iassen, so legen sie anch aufier- 
ordentliche Geldleistungen den genannten Landem gemeinschaftlich auf. 
Und im Jahre 1251 wird fur den Papst Innocenz IV. von dem gesamten 
Kieras Bóhmens eine Summę von 1000 Mark Silbers polnischen Gewichtes 
gesammelt und nach Polen gebracht, wo Bischof Thomas von Breslau sie 
in Empfang nimmt.9) Bischof Thomas ąuittiert dann noch im Marz 1253

') Emler: Reg. Boh. II., 25 .— 2) Boczek: Cod. dipl. Mor. III., 192. — :i) Emler: a. 
a. O. 25. — 4) Ebenda, pag. 51. — r>) Ebenda, pag. 49. — 6) Ebenda, pag. 62. — 7) Boczek: 
a. a. O., pag. 192.— x) Emler: a. a. O. III., 176. — 9) Canon. Prag. Cont. Cosmae, Mon. 
Oerm. IX, 173.
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dem Kapitel von Wyschehrad den Empfang von 75 Mark gutes Silber ais 
ruckstandigen papstlichen Zins. v)

Endlich mag erwahnt werden, da8 bei der Kanonisation der Reste 
des h. Stanislaus in Krakau im Jahre 1254 aufier vielen polnischen Bischófen 
und Geistlichen auch solche aus Bóhmen, Mahren, Schlesien und Ungarn 
nach Krakau gekommen warem'2) Dieser polnische Martyrer, der ais Opfer 
eines polnischen Fursten den Tod erlitten hatte, und dessen Wirksamkeit 
wahrend seines Lebens kaum tiber die Grenzen seines Landes gereicht 
haben wird, erfreute sich, da er in die Zah 1 der Heiligen aufgenommen 
ward, auch in den bóhmischen Landem grofier Verehrung. Ein Arm des 
Heiligen ward ais kostbare Reliąuie von Krakau geholt, nach Prag gebracht 
und daselbst in feierlicher Prozession in der Prager Kirche aufbewahrt, 
was am 22. Oktober 1255 geschah. •’*) Der Verfiigung des Zisterzienser- 
ordens bezuglich eines Festes der heil. Hedwig, die ebenfalls fur Polen 
wie fur die Lander des Konigs Geltung hatte, haben wir schon frilher 
gedacht. Beide Heiligen konnen demnach ais den polnischen wie den 
bóhmischen Landem angehorig bezeichnet werden.

Am interessantesten ist aber der Umstand, dafi Papst Alexander IV. 
in einer Bulle vom 17. April 1257 die Minoritenbriider Bartolomaus von 
Brunti und Lambert den Deutschen zu Inąuisitoren fur das Konigreich 
Bóhmen und das angrenzende Polen ernennt.4) Aus den angefiihrten 
Urkunden, denen sich noch andere anreihen liefien, geht wohl zur Geniige 
das hemu, was wir eingangs eine hóhere Gemeinschaft nannten. Freilich 
war es die katholische Kirche, die universal in ihrer Macht und universal 
in ihren Bestrebungen um diese Lander tiber dereń naturliche Grenzen und 
die Eifersiichteleien jener Fursten hinweg einigende Faden spann, aber bei 
der Verquickung von geistlichen und weltlichen Motiven, die jener Zeit 
besonders eigentumlich ist, konnte es nicht ausbleiben, dafi diese Bezie- 
hungen auf das weltliche Gebiet hinubergriffen.

Im Lichte dieser Ausfiihrungen gewinnen Ottokars Bemiihungen, die 
piastischen Fursten an sich zu ketten und in Polen festen Fu8 zu fassen, 
eine erhóhte und tiefergehende Bedeutung. Mogen aber diese tiefen und 
innerlichen Griinde die Triebfedern gewesen sein von Ottokars schlesisch- 
polnischer Politik in den Tagen seines Gliick’s und seines Glanzes, sie 
waren es nicht mehr, ais das Ungewitter sich drohend Ober seinem 
Haupte zusammenzog.

Wohl hatte Gregor X. Ottokars Anerbieten, einen Kreuzzug zu unter- 
nehmen, lobend aufgenommen, aber er hatte gleichzeitig erklart, den l

l) Grtinhagen: Schles. Reg. II., 24 .— 2) Gładyssewicz: Żywot Prandota, pag. 32/33.— 
:i) Canon. Prag. Cont. Cosmae Mon. Germ. IX , 175. — 4) Boczek: Cod. dipl. Moraw., III, 238.
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Ansprtichen des Reiches dem Bohmenkonig gegenliber nicht entgegen- 
treten zu wollen. Da Ottokar gereizt antwortete, ward er nunmehr auch 
von der Kurie fallen gelassen. Indessen war seit der Verhangung der Acht 
uber Ottokar Jabr und Tag verstrichen und es ward am 24. Juni 1276 die 
Oberacht Ober ihn ausgesprochen. Damit begann auch der Reichskrieg 
wider ihn. Aber mit der Eróffnung des Feldzuges hatte es seine gute Weile. 
Rudolf war noch gar nicht gerustet; doch benutzte er die Zeit, urn die 
Zalil seiner Freunde zu vergrófiern und die der Freunde Ottokars zu ver- 
mindern. Tatsachlich gelingt es ihm, Ungarn und Bayern von Ottokars 
Seite abzuziehen. Aber Konig Rudolf geht noch weiter. Er wagt sich auch 
an die Hochburg der Freunde Ottokars heran, namlich an Schlesien. Von 
Basel aus sendet er am 17. Juni 1276 ein Schreiben an den Herzog 
Heinrich von Breslau, das uns die Bestrebungen Rudolfs deutlich kund 
tut. Nach einer langatmigen Einleitung uber die Bedeutung der kaiserlichen 
Gewalt, von der fur die ihr Ergebenen Wohltaten und Gnadenbezeugungen 
ausstrahlen, wunscht Rudolf, dafi Heinrich des Konigs Wohlwollen erprobe 
und mit ihm ein unauflosliches Familien-, Freundschaits-, Treu-und Liebe- 
bundnis schliefie und an ihn sich urn Rat und Hilfe wende. In diesen 
Fragen móge Heinrich dem verehrten Kapellan Rudolfs, dem Minoriten- 
bruder Heinrich, einem umsichtigen Mannę, der des Konigs Piane kennt, 
vertrauen. r) Rudolf fuhrt also dem Herzog die Vorteile vor Augen, die 
sein Anschlufi an das mit der Kirche einige Reich ihm bringen wurde und 
sucht ihn fur ein Bundnis zu gewinnen. Nicht ohne Absicht glauben wir, 
wieś der romische Konig in der Einleitung auf die Einigkeit zwischen 
Konigtum und Papsttum hin. Es diirfte ihm wohl bekannt geworden sein, 
dafi Herzog Heinrich mit dem Bischof Thomas von Breslau gewisser Fragen 
wegen in Streit geraten war. Da hatte ihm die Freundschaft der Kurie, 
die ihm ais Anhanger des Reiches zuteil werden wurde, gewiB unschatzbare 
Dienste geleistet, eine Aussicht, die. zweifellos ihre Wirkung auf Heinrich 
nicht verfehlt hatte.

Aber gerade in dieser Beziehung kam Rudolfs Schreiben etwas zu 
spat. Denn wie wir den Regesten Grunhagens entnehmen, wurden in 
dieser Frage seit dem 10. Juni in Breslau Verhandlungen gepflogen und 
das Ergebnis derselben war, dafi beide Streitteile auf Schiedsrichter kom- 
promittierten.-) Schon unter dem 11. Juni sprechen die Schiedsrichter 
dem Bischof einige wichtige Rechte auf sechs Jahre zu.'1) Nun erscheint 
Bischof Bruno von Olmutz ebenso in dieser, wie auch in einer zweiten 
Urkunde vom 12. Juni, worin die Geldforderungen des Herzogs an die 
Leute der Kirche sowie andere Rechte desselben genau festgelegt werden,4)

4) Stenzel: Script. rer. Siles. II., 473. — 2) Griinhagen: Reg. zur schles. Gesch. II., 
221. — :l) ebda, Nr. 1506. — 4) ebda, N r 1507.
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ais Zeichner und Mitsiegler. Dadurch gewinnen aber diese gefallten Schieds- 
spriiche eine erhóhte Bedeutung. Wir kennen ja den Bischof ais den her- 
vorragendsten und vertrautesten Ratgeber Ottokars und es ist gewiB kein 
Zufall, daB er in einem so kritischen Zeitpunkte in Breslau erscheint. Viel- 
mehr ist Bruno im Auftrage des Konigs, dem es sehr daran lag, daB der 
Streit zwischen dem Herzog und dem Bischof von Breslau aus der Welt 
geschafft oder wenigstens aufgeschoben werde, damit Heinrich freie Hand 
bekomme, nach Breslau gereist. Denn nur er konnte beiden Streitteilen 
gegenuber die notige Autoritat aufbringen, an dem ja Ottokars schlesisch- 
polnische Politik einen verstandnisvollen Fórderer gefunden hatte. Hatte 
ja Bruno in seiner beriihmten Relation an den Papst Gregor X. vom 
16. Dezember 1273, worin er einen grofiartigen und hochpolitischen Bericht 
ilber die Lagę der europaischen Staaten und den Zustand der Kirche dem 
Papste nach Lyon sandte, die Polen ais Bóhmens nachste Wand bezeichnet, 
so dafi letzteres jeden Brand in Polen ais Brand im eigenen Hause an- 
sehen mufite1).

Wenn nun der Streit geschlichtet erscheint, um nach einigen Jahren 
mit erneuter Heftigkeit wieder auszubrechen, so hat offenbar nur Brunos 
Autoritat den vorlaufigen Frieden hergestellt. Zufrieden war Heinrich mit 
der Entscheidung nicht — und in dieser Situation traf ihn Rudolfs Schreiben. 
Welche Antwort er gab, wissen wir nicht. Zweierlei aber steht wohl fest. 
Einerseits ist gewiB, daB das von Rudolf angestrebte Biindnis nicht zu- 
stande kam, anderseits aber hat Herzog Heinrich auch kein entschiedenes 
Nein gesagt, da Rudolf — wie wir sehen werden — seine Bemtihungen, 
in Schlesien und Polen Freunde zu werben, nicht aufgab. Diesmal freilich 
blieb Rudolfs Versuch erfolglos; vielmehr sehen Lorenz-) und dann Bach- 
mann:;) im Breslauer Herzog einen der wenigen Bundesgenossen Ottokars 
im Feldzuge von 1276, ja die Reimchronik nennt ihn — allerdings unrichtig — 
neben dem Bischofe Bruno von Olmiitz und dem Markgrafen Otto mit 
dem Pfeile, ais einen Unterhandler Ottokars mit den Vertretern des 
rómischen Konigs4).

Der Verlauf des Feldzuges von 1276 ist bekannt. Er endete nach 
dem raschen Vordringen Rudolfs nach Ósterreich mit der Demiitigung 
Ottokars im Lager vor Wien, dem der FriedensschluB den Verlust des 
babenbergischen Erbes, sowie Karntens, Krains und der Mark brachte. 
Eine vollstandige Aussóhnung der Gegner bewirkte der Friede nicht; fort- 
wahrend kamen neue Irrungen auf, so daB der Vertrag wiederholt erneuert 
und berichtigt werden mufite. Vielleicht war es beiden schon von Anfang 
an klar, daB es zu einem neuen Waffengange werde kommen mussen.

*) Emler: Reg. Boh. II., 342 ff., besond. 344. — 2) Dtsche Gescli. im 13. u. 14. .Ihdt.
II., 146. — 3) Gsch. Bohmens I, 637. — 4) Vers. 14675 ff.
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Umso mehr mufite man auf seiner Hut sein und sich bei zeiten vorsehen, 
damit man im entscheidenden Augenblicke nicht allein sei. Fur Ottokar 
insbesondere ergab sich die Notwendigkeit, die Schlesier und Polen starker 
heranzuziehen ais im J. 1276, da er fast isoliert gewesen war. Aber gerade 
hier hatte die Demutigung des Konigs den starksten Eindruck gemacht 
und jenen Geist des Widerspruches, der Mifigunst und des Neides geweckt, 
den die Furcht vor seiner Macht solange niedergehalten haite.

Bekanntlich hatte Heinrich IV. nach dem Tode śeines Oheims die 
Regierung sowohl in seinern vaterlichen wie im Erbteil des Verstorbenen 
angetreten, welch letzteres ihm aber insbesondere von seinern zweiten 
Oheim, Bolesław von Liegnitz mifigónnt wurde; doch konnie letzterer gegen 
Ottokars Schutzling lange nichts unternehmen. Erst nach der Demutigung 
Ottokars erachtete Bolesław die Gelegenheit fur gtlnstig, zu seinern Ziele 
zu kommen. Er liefi durch einige Adelige, welche Ursache hatten, den jungen 
Herzog zu furchten, denselben nachtlicher Weile in Ieltsch iiberfallen, da 
er bereits im Bette lag und auf die Feste Lahnhaus bringen, wo er durch 
22 Wochen in keineswegs leichter Haft gehalten wurde. ') Durch Getreue 
des jungen Herzogs, die sich an Ottokar, ais den Beschtitzer desselben 
wendeten, erhielt dieser Kunde von dem Vorfall, der ihm gar nicht unge- 
legener hatte kommen kónnen. Denn da seine Beziehungen zu Kónig 
Rudolf immcr unhaltbarer wurden, konnte er seiner schlesisch-polnischen 
Freunde umsoweniger entraten. Es kam daher „fur ihn an erster Stelle 
darauf an, hier Frieden zu stiften, die vorgefallenen Irrungen zu schlichten, 
ohne dabei durch ein allzu schroffes Auftreten einen Teil dieser Fiirsten 
in das Lager seiner Gegner zu treiben. Diese politischen Rucksichten behielt 
er trotz seiner nahern Beziehungen zu dem jungen Herzog von Breslau 
sehr sorgfaltig im Auge“.-) In diesem Sinne war Ottokars Schreiben an 
den Herzog Bolesław gerichtet. Indem er einige Bóswillige ais die eigent- 
lichen Schuldigen ansieht, vermeidet er es sorgfaltig, den Liegnitzer, der 
ja Heinrich gefangen halt, irgend wie mit jenen in Verbindung zu bringen. 
Nur bittet er ihn, das Breslauer Land zu schonen, selbst wenn Heinrich 
ihn je verletzt hatte und teilt ihm die Entsendung von Unterhandlern mit, 
welche in Ottokars Namen mit Bolesław iiber diese wie uber andere 
Angelegenheiten — wohl ein Btindnis gegen Rudolf — verhandeln sollen.’1) 
Aber die Verhandlungen scheiterten an den hohen Forderungen des Lieg- 
nitzers und Ottokar schlug auf Drangen der Getreuen Heinrichs einen 
andern Weg ein. Doch hatten indes auch andere Fiirsten die giinstige 
Gelegenheit, Heinrich gegeniiber Forderungen geltend zu machen, wahr- 
genommen, die jetzt Boleslaws natiirliche Bundesgenossen waren. Um

1, Chronicon Polono. Silesiac. Mon. G.569. u. Annales Polonorum ebda 640. — 2) Griin- 
liagon: Gsch. Schlesiens 1., 96 .— :!) Stenzei: Ss. rer. Siles. II., 476.
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diesen zu isolieren, verspricht Ottokar einigen verwandten Fiirsten, nach 
Milkowicz Annahme1) den Herzogen Konrad, Heinrich und Przemisl von 
Glogau, sowie Bolesław und Przemisl von Grofipolen, jeden Schaden, den 
sie etwa erleiden, wenn sie ihm oder seinem Verwandten Hilfe leisten 
wiirden, aus den Gutern und Landen des Herzogs von Breslau zu ersetzen.-) 
Zudem verlangte Bolesław von GroOpolen Entschadigung fur einen an- 
geblich durch breslauische Mannen erlittenen Schaden und es wurden die 
Herzoge Bolesław von Krakau und Wladislaw von Oppeln zu Schiedsrichtern 
bestellt, welche die Schadenersatzsumme fixierten. Wir entnehmen dies 
einer Urkunde, worin der eine Schiedsrichter die ihm zu Pfande gegebenen 
Schlosser nach Bezahlung der festgesetzten Schadenssumme an Ottokar 
oder Heinrich von Breslau herauszugeben verspricht. Gleichzeitig erklaren 
die Schiedsrichter, ihren Einflufi bei Bolesław von Liegnitz geltend machen 
zu wollen, dafi er den gefangenen Heinrich freilasse, widrigenfalls sie dem 
Ottokar gestatten, wie er es am besten konne, Heinrichs Sache zu ver- 
folgen.:i)

Noch ein anderer Gegner mufite beschwichtigt werden, namlich der 
Markgraf Otto von Brandenburg, der sowohl durch Heinrich von Breslau 
wie durch den verstorbenen Salzburger Erzbischof geschadigt zu sein 
vorgab. Auch hier mufite Ottokar intervenieren, indem er nebst dem Bischof 
Bruno von Olmiitz und dem Herzog Heinrich von Glogau die Garantie 
des Vertrages zwischen Otto und Heinrichs Getreuen iibernahm. Gegen 
eine Entschadigung von 3500 Mark Brandenburger Gewichtes, fur die ihm 
Burg und Stadt Krossen verpfandet wird, gibt er die feindseligen Gefuhle 
gegen Heinrich auf und erklart, dessen Gegner nicht zu unterstiitzen noch 
dessen Lander verwiisten zu lassen.4) Doch mufite Ottokar auf Verlangen 
Ottos, der sehr vorsichtig zu Werke ging, diesen Vertrag bestatigen und 
transsummieren und erst dann schien der Markgraf beruhigt und fur 
Heinrich gewonnen.5)

Erst nach all den vom Konig gefuhrten Verhandlungen und abge- 
schlosseneu Vertragen stand der Liegnitzer Herzog isoliert da und „die 
gegen Bolesław II. zustande gebrachte Koalition begann ihre Tatigkeit". 
Aber das Gltick war den Verbiindeten nicht hołd, denn ihr Heer wurde 
von den Truppen Boleslaws, die durch deutsche Soldner verstarkt waren 
und die Boleslaws Sohn Heinrich von Jauer befehligte, am 24. April 1277 
zwischen Stolz und Protzan vollstandig geschlagen.I!) So war die ganze 
Liebesmiih’ vergeblich und Ottokar mufite nun — wohl oder tibel — den

') Heinrich IV. u. Bolesław II., 1277; Ztsch. d. Vereines f. Gscli. u. Alt. Schles. 19, 
370 ff.— L>) Formelbuch d. Hcnricus Italicus, Arch. f. ost. Gsch. 29, 58 .— :i) Voigt: Formel- 
buch d. Henr. Italicus a. a. O., 47. — 4) ebda, 54. — 5) ebda, 51.— l!) Annal. Lubenses 
Mon. Ger. XIX., 549, u. Chroń. Polono Siles. ebda, 569.
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Weg der Verhandlungen betreten. Das erste war, dafi er einen Waffen- 
stillstand bis zum nachsten Margaretentag (d. i. der 13. Juli) zwischen- 
den streitenden Parteien festsetzte. Innerhalb dieser Zeit sollten Land und 
Leute des Herzogs Heinrich von Breslau, seiner Freunde und Gonner und 
insbesondere des Bohmenkónigs, der hier, wie Ulanowski richtig hervor- 
hebt, „offen ais der Verbiindete und Beschtitzer Heinrichs IV. auftritt“ ') 
einer- der Herzoge Bolesław von Liegnitz und Heinrich von Jauer ander- 
seits vor jedem Schaden gesichert sein. Den letztgenannten Fiirsten gewahrt 
er gleichzeitig fur die Zeit dieses Waffenstillstandes freies Geleite fur ihre 
und ihrer Begleiter Person, wenn sie zu ihm kommen wollten, um mit 
ihm iiber die Freilassung Heinrichs zu verhandeln.i) 2) Sei es nun, daG diese 
Zusicherung den gegnerischen Herzogen nicht geniigte, oder daG sie im 
Be|riffe, den Bóhmenkonig aufzusuchen — wie Ulanowski annimmt,3) — 
ein neuerlicties diesbeziigliches Versprechen fordem, wir finden tatsachlich 
ein Schreiben Ottokars, das dem Liegnitzer sowie dessen Sohne und dereń 
Begleitern sowohl filr die Hin- wie fiir die Riickreise freies Geleite zusichert, 
damit sie zu ihm in obbezeichneter Sache nach Prag oder Gratz oder 
sonstwo in Bohmen kommen sollen.4 *)

Wir erfahren nicht, ob sie wirklich nach Bohmen gegangen sind und 
bemerken nur, daG Ulanowski dies annimmt, ohne daG wir im iibrigen, 
mangels jeder Nachricht eine bestimmte Ansicht auGerten. Doch scheint es 
daG wieder die Unterhandler die meiste Arbeit besorgten und dereń Werk 
wird es gewesen sein, daG der fruher angenommenc Waffenstillstand ver- 
langert wurde. Wir entnehmen dies einer Urkunde des oft erwahnten 
Formelbuches.r>) Nur miissen wir das H. wie der Aussteller sich nennt, 
fallen lassen und wie Griinhagen nach der Wiener Handschrift des Zdenko 
vonTrebicz Konig Ottokar ais den Aussteller der Urkunde ansehen.'1) Dieser 
setzt nun zwischen dem Herzog Bolesław von Liegnitz und dessen Sóhnen 
einer- und dem Herzog Heinrich von Breslau anderseits einen Waffen
stillstand fest, der vom Tage des h. Michael, d. i. wie Milkowicz richtig 
annimmt,7) vom 23. Mai an ein Jahr dauern sollte. Innerhalb dieser Zeit 
wird der Herzog Bolesław von Krakau, auf den beide Parteien ais Schieds- 
richter sich geeinigt haben, beziiglich des streitigen Erbes, namlich der 
Gebiete des verstorbenen Erzbischofs Wladislaw von Salzburg, die Ent- 
scheidung treffen. Ottokar verpflichtet sich, den Herzog Heinrich entweder 
auf gtitlichem Wege oder, wenn es notig sein sollte, mit Gewalt zu zwingen,

i) Uber die Datierung der auf Heinrich IV. von Breslau beziiglichen Urkunden im
Formelbuche des Henricus Italicus, Ztschrft. d. Vereines fiir Gesch. u. Altert. Schles. 18,
220 ff. bes. 232. — -) Voigt a. a. O. 65. — 3)  a. a. O. pag. 233. — ł) Stenzel: Ssc. rer.
Siles. 11. 476. — ">) Voigt a. a. O. 62. — l;, Schles. Reg. II. 229. - •  7) Heinrich IV. und
Bolesław II. Schles. Ztschrft. 19, 379.
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sieli dem Schiedsurteile des genannten Herzogs zu fiigen und gegen ihn 
aufs scharfste vorzugehen, wenn er die getroffenen Bestimmungen ver- 
letzen sollte.

Damit war der Knoten so ziemlich gelóst. Heinrich mufite noch er- 
klaren, dafi er die Entscheidung des Krakauer Herzogs widerspruchslos 
anerkennen werde, l) worauf er die Freiheit erhielt. Sodann sprach der 
Herzog dem Liegnitzer ein Drittel der strittigen Erbschaft zu, worauf Konig 
Ottokar bei einer persónlichen Zusammenkunft mit den schlesischen und 
polnischen Herzogen in Breslau diese Entscheidung verkundete, und einen 
allgemeinen Frieden feststellte.'-)

So sah Ottokar diesen fatalen schlesischen Streit beendet, der mit 
Riicksicht aut die politischen Verhaltnisse ihm manchen Zwang auferlegt 
hatte. Und urn nur keinen der piastischen Ftirsten ins Lager der Feinde 
hiniibergehen zu lassen, hatte er eingewilligt, dafi sein Schutzling Heinrich 
recht arg hergenommen werde. Wer konnte aber versichern, daB die Sache 
ohne Ottokars Eingreifen nicht noch schlimmer hatte ausfallen konnen? 
Dieser Meinung ist er selbst gewesen, wie wir aus einer Urkunde sehen, 
welche Griinhagen dem Formelbuche des Zdenko von Trebicz entnahm.3) 
Hier fordert Ottokar die Inhaber des Schlosses Krossen auf, dieses in Aus- 
fuhrung eines Vertrages, den er im Interesse Heinrichs geschlossen hat, 
dem Markgrafen von Brandenburg zu ubergeben. Noch eine andere Urkunde 
kommt unseres Erachtens hier in Betracht. Herzog Heinrich beruft seine 
Barone, urn mit ihrer Zustimmung Mafiregeln gegen die herrschende 
Unsicherheit zu treffen. Unter den Eingeladenen befinden sich einige, die 
sieli fruher selbst gegen den Herzog empórt hatten und dann die Heimat 
verlassen muBten, bis sie durch Intervention des Bóhmenkonigs — so 
erganzt Grunhagen zufolge einer Angabe des Prager Formelbuches statt 
des N. bei Yoigt4) — wieder vom Herzog zu Gnaden aufgenommen 
wurden.5) Aller Wahrscheinlichkeit nach sehen wir in diesen Herren die 
Helfer Boleslaws von Liegnitz beim Uberfalle in Ieltsch und Ottokars Ver- 
wendung fur dieselben kann auf zweierlei Art erklart werden. Entweder — 
und wir denken hier an den ersten von Ottokar bis auf den Margaretentag 
vereinbarten Waffenstillstand — waren diese Barone ais Helfer und Gónner 
mit unter den Schutz des Friedens aufgenommen gedacht, dann verlangte 
der Konig, wie im fruheren Falle, nur strikte Durchfiihrung der Vercin- 
barungen, oder aber —■ und hier haben wir den endgultigen Friedcns- 
schlufi, der nur der fiirstlichen, nicht aber der andern Helfer gedachte, im 
Sinne — entsprang die Fiirbitte Ottokars, dem Wunsche, das Breslauer 
Land zur Ruhe kommen zu lassen. Denn die letzten Ereignisse hatten

') Voigt a. a. O. 69. — 2) cbda pag. 66. — :!) Reg. zur schles. Gesch. II., 226. — 
4) ebda II., 234. — “) Yoigt a. a. O. pag. 63 ff.
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eine arge Rechtsunsicherheit zur Folgę gehabt, gegen die, wie wir sehen, 
Mafiregeln ergriffen werden mufiten. Mit diesem Akt der Versóhnlichkeit 
jenen Aufruhrern gegeniiber konnte Herzog Heinrich eine ruhigere 
Regierungsperiode eroffnen.

Wie dem auch sei, Ottokar wufite immer wieder den Eindruck zu 
erwecken, dafi ihm das Wohl Heinrichs und des Breslauer Landes am 
Herzen liege. Unter diesem Eindrucke hat dann Heinrich in einer Urkunde 
vom 25. August 1277 — wie Loschke x) und Griinhagen'2) zufolge' einer 
Konigsberger Handschrift und des Formelbuches des Zdenko von Trebicz 
feststellten — dem Kónige fiir alle ihm erwiesenen Wohltaten gedankt, 
und sein Versprechen erneuert, auch furderhin dessen Ratschlage einzu- 
holen und von ihm das Ritterschwert zu empfangen.'*) Offenbar ist dies 
Heinrichs Dank fiir Ottokars Bemiihungen, ihn aus der Gefangenschaft zu 
befreien. Der Dank mufite den Kónig mit umso grófierer Genugtuung 
erfullen, ais er sich ja sagen mufite, dafi Heinrich arg hergenommen war 
und keinen sonderlichen Grund zur Zufriedenheit hatte. Indem nun Ottokar 
den auch vom rómischen Konig umworbenen Herzog in Ergebenheit hielt, 
hatte er auch sein eigenes Interesse im Auge behalten. In diesem Sinne 
hatte er auch den Boden bereitet, dafi spater zwischen den Herzogen von 
Liegnitz und denen von Glogau ein Friedens- und Freundschaftsbundnis 
abgeschlossen wurde.4)

An der Stelle sei auch eine Urkunde erwahnt, die móglicherweise 
mit dem Eingreifen Ottokars in den eben geschilderten Streit zusammen- 
hangt. Sie ist von Redlich in der Wiener Briefsammlung herausgegeben 
und enthalt ein Schreiben Ottokars an den Bischof Bruno von Ohntitz 
vom 15. August 1277 aus dem sudlich von Troppau gelegenen Gratz.r>) 
Darin teilt der Konig unter anderem mit, dafi die Herzoginnen von Polen, 
die er eingeladen hat, so langsam vorwartskommen, dafi es den Eindruck 
macht, ais ob er zu ihnen eile und nicht umgekehrt sie ihn aufsuchen 
wollen. Diese reisen namlich nach Ratibor und verlangen, dafi er ihnen 
dahin entgegengehe. Da dies aber nicht verabredet wurde, so will er, zumal 
er krank ist, unter keinen Umstanden nach Ratibor gehen/ und wenn jene 
nicht zu ihm nach Troppau kommen wollen, so ist er entschlossen, diese 
ganze Verabredung aufzugeben und die Verhandlungen fallen zu lassen, 
wie er uberhaupt geraden Weges nach Bohmen zu eilen gedenkt. Der 
sichtlich gereizte Ton des Schreibens hangt móglicherweise mit den Auf- 
regungen zusammen, die Ottokar eben in Schlesien hatte durchmachen

*) Zur Frage iiber den Regierungsantritt Heinrichs IV., Ztsch. d. Ver. f. Gesch. u. Alt. 
Scliles. XII. a. pag. 64 ff. — 2) Reg. zur schles. Gsch. II., 231. — 3) Voigt: Formelbuch d. Hen- 
ricus Italicus a. a. O. 29, pag. 58. — 4) ebda pag. 61. — r*) Mitteilungen aus dem vatikan. 
Archiv II., pag. 105.
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mussen. Da namlich das siidlich von Troppau gelegene Gratz der Aus- 
stellungsort ist, so liegt die Annahme nahe -— wie es schon Redlich 
anmerkungsweise tat — dafi Ottokar auf der Riickreise von Breslau, wohin 
er der oben geschilderten Verhaltnisse wegen gereist, begriffen war. Welche 
Herzoginnen es waren und welche Bewandtnis es uberhaupt mit diesem 
Furstinnenbesuch hatte, vermógen wir nicht zu sagen. Wohi wird von 
Verhandlungen gesprochen, aber Zweck und Inhalt derselben mussen 
mangels jeder Angabe fraglich bleiben. Immerhin ist aber schon die Tat- 
sache eines solchen Fiirstenbesuches von Interesse. Oftenbar hat ein per- 
sonlicher Verkehr von Herrscherhaus zu Herrscherhaus stattgefunden, so 
dafi nicht die Diplomaten allein die Faden in den Handen hielten.

Wahrend aber Ottokar durch mehrere Monate fieberhaft bemiiht war, 
die schlesischen Angelegenheiten zu ordnen, um hier wenigstens seine 
alte Position zu behaupten, wurde von Konig Rudolf der Versuch erneuert, 
mit den piastischen Fursten Verbindungen anzukniipfen. Inzwischen hatte 
namlich der Wiener Friede vom Nov. 1276 neu auftauchender Streitpunkte 
wegen im Mai 1277 erneuert werden mussen. Aber auch jetzt war „der 
Rifi nur verklebt“, weshalb man von beiden Seiten Bundesgenossen zu 
werben fortfuhr. So hatte m a n — wie Redlich ausfiihrt1) — seit Juni 1277 
am Hofe Rudolfs versucht, die piastischen Fursten dadurch zu gewinnen, 
dafi man fur den Getreuen Rudolfs, namlich den Burggrafen Friedrich von 
Nurnberg, um die Hand der Herzoginwitwe Helene, der Mutter Heinrichs IV. 
warb. Sei es nun, dafi Ottokar offiziell davon in Kenntnis gesetzt und um Fór- 
derung der Piane angegangen wurde, oder dafi er sonst wie davon erfuhr, 
genug, er machte sieli erbótig, diese Angelegenheit selbst zu betreiben. 
Wahrend er fur Heinrichs IV. Befreiung intervenierte, ist wolil auch diese 
Heiratssache besprochen worden. In einem Briefe an den Burggrafen 
bedauert Ottokar, dafi jener einer Krankheit wegen nicht nach Breslau habe 
kommen konnen und hofft die Sache gliicklich zu Ende zu fiihren, sobald 
jener in Breslau erscheinen wird.2) Tatsachlich ist wohl iiber Ottokars Ein- 
greifen die Heirat zustande gekommen; auch spater noch hat der Konig 
ftir die Herzogin' interveniert. Bei einer der vielen Verhandlungen, die 
Bischof Bruno von Olmiitz im Auftrage Ottokars mit Konig Rudolf pflog, 
kam auch der Vcrkauf der Giiter Helenens zur Sprache. Bischof Bruno 
hatte sieli, auf der Riickkehr von diesen Verhandlungen begriffen, noch 
gar nicht der Grenze Mahrens genahert, ais ihn ein Schreiben des Burg
grafen ereilte, der ihn ersuchte, seiner Gemahlin, der Herzogin Helene, 
nach Troppau entgegenzugehen. Wir entnehmen dies der Antwort Brunos, 
der aus Módriz bedauernd erwidert, dafi er des schlechten Weges und der

Ł) Redlich: Rudolf von Habsburg pag. 292. — 2) Eine Wiener Briefsammlung heraus. 
von Redlich in Mitteil. aus dem Vat. Archiv II., pag. 100.
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eigenen Kórperschwache wegen dem Wunsche Friedrichs nicht entsprechen 
kann. Docb wird er ihr seine Boten entgegensenden, selbst aber die 
Herzogin in Kremsier empfangen und dieselbe, so weit es ihr belieben 
wird, geleiten.') Wenn also ein Mann von der Bedeutung Brunos die 
Herzogin auf ihrer Durchreise durch Ottokars Lander geleitet, so beweist 
auch dies „welche politische Bedeutung raan dieser Heirat zuschrieb und 
wie sehr man sich auf beiden Seiten dafiir interessierte“.

Kónig Rudolf hat denn auch nicht gezógert, diese Verbindung seinen 
Zwecken dienstbar zu machen. Es geht dies aus einem Dankschreiben des 
Konigs an den Minoritenbruder Heinrich von Brene vom 21. August 1277, 
der seinen Gesandten am Breslauer Hofe einen freundlichen Empfang 
verschafft hatte, hervor. Gewifi sind hiebei auBer der Heiratssache Helenens 
auch des Konigs frtihere Piane zur Sprache gekommen und Rudolf unterlieB 
es nicht, dem Minoriten die Vertretung seiner Interessen bei den Fiirsten 
Polens und Russiens dringend ans Herz zu legen. Auch bittet er ihn, 
sobaid es ihm móglich sein sollte, nach Ósterreich zu kommen, urn in 
bewufiter Sache dem Kónige Ratschlage zu erteilen.2) Wohl verspricht Heinrich 
dem Wunsche Rudolfs gemaB, seinen EinfluB bei jenen Fiirsten geltend 
zu machen, er schweigt aber von einer Reise nach Ósterreich, weil ja die 
geringen Erfolge im Osten die Miihe einer Reise offenbar nicht aufwogenF) 
Rudolfs Mifierfolg aber wird verstandlich, wenn wir der Rolle gedenken, 
die Ottokar kurz vorher in den schlesischen Angelegenheiten gespielt hatte. 
Und ais dann nach mannigfachen Irrungen am 12. September 1277 der 
Friede zwischen Rudolf und Ottokar wieder erneuert wurde, werden vom 
Bóhmenkonige in den Frieden mit eingeschlossen neben seinen Landem 
und Helfern besonders der Herzog Heinrich von Breslau und die iibrigen 
Fursten Polens, welche seine Blutsverwandten und Freunde sind.1) Ja, 
Herzog Heinrich wird sogar nebst dem Bischof Bruno von Olmiitz und 
dem Markgrafen Otto von Brandenburg dazu auserwahlt, fur den Fali, ais 
Kónig Ottokar eine der wichtigeren Vereinbarungen verletzen sollte, in 
Eger einzureiten und den Kónig zur strikten Einhaltung der Friedens- 
bestimmungen zu veranlassen. Alles das beweist aber, wie Rudolfs Bemu- 
hungen nach dieser Seite erfolglos blieben, ja in der besonderen Erwahnung 
Heinrichs von Breslau, den Ottokar zu einem Btirgen des Friedens macht, 
sind wir geneigt, eine demonstrative Absicht Ottokars zu sehen, der so 
den von Kónig Rudolf umworbenen Fursten ais seinen zuverlassigsten 
Freund hinstellt!

‘) Eine Wiener Briefsammlung a. a. O. II., 106. — -) Stenzel: Ss. rcr. Siles. Il„ 474 
mit unrichtigem Datum: 21. Scpt. 1276, wic bei Griinhagen: Reg. zur schles. Gsch. II., 231 
u. Bóhmer-Redlich: Reg. imp. VI., 209 ersichtlich. — 3) Stenzel a. a. O., 475 unrichtiges 
Datum siehe Griinhagen a. a. O., 475. — J) Boczek: Cod. dipl. Mor. IV., 200.
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Und doch! Wahrend Ottokar so zuversichtlich den Herzog Heinrich 
von Breslau und die tibrigen Herzoge Polens ais seine Blutsverwandten 
und Freunde in den Frieden einschliefien laGt, war es Rudolf gegltickt, 
auch in Schlesien Fufi zu fassen. Anlafilich seiner Vermahlung mit der 
Herzogin-Witwe Helene war Burggraf Friedrich in Breslau mit den piastischen 
Herzogen zusammengekommen, wobei er es wohl nicht unterliefi, fiir 
Rudolf zu werben. Bei Bolesław von Liegnitz hatte dies Werben Erfolg, 
sei es, dafi er wegen der oben geschilderten Vorgange gegen den Breslauer 
Herzog einer Stiitze bedurftig zu sein glaubte, sei es, daB er wirklich — 
wie schon Loschke nachwies') — ein Freund der Deutschen war. Uber 
Friedrichs Vermittlung fand eine Annaherung zwischen Bolesław und Konig 
Rudolf statt. Finem Dankschreiben des Liegnitzers an den Burggrafen 
entnehmen wir, daB Konig Rudolf dem ersteren Fórderung und Schutz 
versprach, wogegen er den Vereinbarungen mit Friedrich nachkommen und 
seinen Sohn Bolko an den Wiener Hof senden will; nur móge der Burg
graf diesen durch einen Boten hingeleiten lassen.2) Nun ist Bolko damals 
nicht gereist, was ^Herzog Bolesław in einem an Friedrich gerichteten 
Schreiben aus demselben Jahre entschuldigt. Indem er jetzt Bolko hinsendet, 
bittet er d'en Burggrafen, diesen dem Kónige zu empfehlen. Er selbst versichert 
nach wie vor sowohl dem Konig Rudolf wie Friedrich dieselbe freund- 
schaftliche Gesinnung entgegenzubringenA) Ob Bolko wirklich nach Wien 
reiste, wodurch die angekuupften Beziehungen eine Festigung erfahren hatten, 
wissen wir nicht. So viel aber steht fest, daB Bolesław den Bohmenkonig im 
Kampfe von 1278 nicht unterstiitzte. In diesetn Sinne also waren Rudolfs Bestre- 
bungen bezuglich des Liegnitzers von Erfolg begleitet.

Dem Bohmenkonig sind die Faden, die sich von Wien aus nach 
Schlesien hintiberspannen, kaum verborgen geblieben. Die Gefahr lag nahe, 
daB sich auch andere Fursten Rudolf naherten, was die miihsam aufge- 
bautc und behauptete Position Ottokars in ernstliche Gefahr bringen konnte. 
Darum mufite er rechtzeitig MaBregeln ergreifen. Wie er das tat, iiber- 
liefert eine ósterreichische Quelle, namlich die Cont. Claustroneoburgensis 
VI.4) Sie berichtet zum Jahre 1277, dafi Ottokar und die Fursten von 
Polen an den Grenzen ihrer Lander in friedlicher Absicht zusammen kamen 
und ein durch Eidschwtire bekraftigtes Biindnis schlossen, wonach sie sich 
gegenseitig Hilfe leisten sollen. Offenbar erscheint hier Ottokars lang- 
erstrebtes Ziel erreicht, namlich durch ein Schutz- und Trutzbundnis die 
piastischen Fursten seiner Politik dienstbar zu machen. Kein Zweifel also, 
dafi wir eine Nachricht vor uns haben, die an Wichtigkeit und Bedeutung

') Die Politik Konig Ottokars II. gcgentiber Schlesien und Polen etc. Schles. Ztsclir. 
20, pag. 112. — -) Eine Wiener Briefsammlung a. a. O. pag. 108. — :i) ebda, pag. 110. — 
4) Mon. Germ. Scriptores IX., 745.
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nicht leicht iiberboten werden kann. Umsomehr mufi man sieli wundern, 
dafi nur diese eine, vom Schauplatz der Ereignisse recht weit entfernte 
Quclle eine solche Nachricht bringt, wahrend bohmische oder schlesische 
Quellen von dieser Zusammenkunft nichts berichten. Die Sache bleibt 
ratselhaft, selbst wenn wir annehmen, dafi das Verschweigen hier absichtlich 
geschah, um dariiber den Schleier des Geheimnisses zu breiten; es hatte 
ja die Annalistik einer nur um weniges spateren Zeit, durch solche Riick- 
sichten nicht mehr gebunden, der Tatsache Erwahnung tun konnen. Derm 
die Richtigkeit derselben wird schlechterdings nicht bezweifelt werden konnen. 
Sie findet ihre Bestatigung in den Vertragen Ottokars mit den schlesisch- 
polnischen Fiirsten, die ais Schutz- und Trutzbiindnisse gegen die ge- 
meinsamen Feinde zu verstehen sind, wobei ersterer die Spitze offen gegen 
den romischen Kónig kehrt. Der Vertrag des Bohmenkónigs mit dem 
Herzog Bolesław von Krakau und Sandomir ist erhalten und dazu noch 
gliicklicher Weise sowohl in der vom ersteren wie in der vom letzteren ausge- 
stellten Urkunde. Sie verspreęhen einander gegenscitig zu unterstiitzen, falls sic 
angegriffen werden sollten, wobei der romische Kónig besonders ais Gegner 
genannt wird. lnteressant wird die Urkunde des Krakauers durch die Bemer- 
kung, dafi das Biindnis mit dem Bóhmenkónig durch die Natur und dieVer- 
wandtschaft des Blutes geboten erscheint.1)

Denselben Inhalt werden auch die anderen Vertrage gehabt haben ; 
sicherlich war uberall die Spitze gegen Kónig Rudolf gewendet. Noch mufi 
die Frage besprochen werden, wann die Zusammenkunft der Fiirsten statt- 
gefunden hat und die besprochenen Vertrage abgeschlossen wurden. In 
dem oft zitierten Aufsatz meint Lóschke,-) dafi dieser bóhmisch-polnische 
Kongrefi vor dem 12. September 1277 stattgefunden habe, da ja Ottokar 
in die Friedcnserneucrung von diesem Tage die polnischen Fiirsten ais 
seine Freunde und Blutsverwandte einschlofi. Das Datum ist aber schwerlich 
ricl tig. Redlich hat es denn auch anmerkungsweise ais unmóglich bezeichnet,:1) 
da im Sommer 1277 solche feindselige Biindnisse nicht móglich waren, 
olme der Frage weitere Aufmerksamkeit zu schenken. Hiezu glauben wir 
folgendes bemerken zu sollen. Was zunachst die Annahme Lóschkes betrifft, 
so haben wir schon oben bemerkt, dafi Ottokar im Sommer 1277, die 
schlcsischen Wirren, die durch die Gefangennahme Heinrichs IV. von 
Breslau und die Anspriiche des Liegnitzer Herzogs hervorgerufen waren, 
nacli mannigfacher Miihe gliicklich schlichtete. In voller Freundschaft mit 
allen daran Beteiligten war der Kónig um die Mitte August von Breslau 
abgcreist. Der Ausdruck dieser freundschaftiichen Gesinnung, die er allen 
polnischen Fiirsten gegeniiber liegt, ist eben der Einschlufi derselben in

J) Formelbuch des Henr. Italicus a. a. O. pag. 46 Nr. 36 u. 37 : — -) Die Politik 
Kg- Ottokars etc. a. a. O. 113. — 3) Rudolf v. Habsburg 304;
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dic Fricdenscrneuerung vom 12. September 1277, wobei die besonderc 
Hervorhebung Hcinrichs von Breslau einer demonstrativcn Absicht cntsprang. 
Doch bald gefahrdeten ncue Irrungen den Fricden wieder und tnan suchte 
auf beiden Seiten Bundesgenossen zu erwerben. Wirklich brachte Konig 
Rudolf, wie wir sahen, die Licgnitzer Fiirsten auf seine Seite, nachdem 
Burggraf Friedrich von Niirnberg die erste Annaherung verrnittelt hatte. 
Das halten wir fur die eigentliche Ursache dessen, dafi Ottokar sieli neuer- 
dings an dic schlesisch-polnischen Fiirsten wendete, um also weitere Ab- 
falle zu verhindern. Darum kann, wie schon Redlich mutmafite, dieser 
bohmisch-polnische Kotigrefi erst um die Wende 1277/1278 stattgefunden 
haben. Auch das Itinerar Ottokars wiirde damit stiminen. Am 31. Oktober 
1277 schreibt er von Podebrad aus an Konig Rudolf;') aus diesem Jahre 
felilen dann weitere Urkundcn mit einem sicher zu ermittelnden Datum. 
Sodann finden wir ihn erst am 10. Janner 1278 in Olmiitz2) und ani 
24. Janner schon in Briinn 3) Urkunden ausstellen.

Aus dem zuletzt besprochenen Vertrage klingt aber noch ein anderer 
sonderbarer Ton heraus, den schon Loschke J) herausgefunden hat und auf 
den neuerlich Redlich 5) hinwies: Es wird hier zweifellos auch die natio- 
nale Seite betont, indem der Krakaucr Herzog das Biindnis ais durch die 
Natur und die Vcrwandtschaft des Blutes geboten bezeichnet. Er bcriihrtc 
damit auch in Ottokars Seele eine verwandte Seite und ais dann der 
neuerliche Ausbruch des Krieges mit Konig Rudolf unmittelbar bevorstand, 
hat der Bóhmenkónig in der bekannten vom koniglichen Notar Henricus 
Italicus verfafiten Proklamation an die polnischen Fiirsten das nationale 
Moment in der denkbar scharfsten Weise betont. Hier verlangt er von den 
piastischen Herzogen die ausgiebigste Unterstiitzung, da doch die Polen 
den Bohmen stamm- und sprachverwandt sind und sie alle in Konig Rudolf 
und den Dcutschen gemeinsame Feinde abwehren; denn dereń Unersatt- 
lichkeit wiirde auch Polen niederwerfen, wenn nur erst dessen Bollwerk 
Bohmen vernichtet sein wiirde. Im Interesse ihrer Selbsterhaltung mufiten 
jcne also Rudolfs Werben zuruekweisen und Ottokar Hilfe leisten. (i)

Der Tenor des Aufrufes mutet sonderbar an, zumal ja Ottokar schon 
auf Grund der geschlossenen Vertrage von den polnischen Fiirsten Hilfe 
erwarten durfte. Angesichts der drohenden Gefahr „ergreift er aber auch“ — 
wie Loschke bemerkt") — „das einzige Mittel, welches auf die óffentliche 
Meinung Polcns zu seinen Gunsten wirken konnte, d. h. er appellierte an 
dic nationalen Gefiihle des polnischen Volkes gegen Rudolf.11 Doch kam 
nicht das Volk, sondern nur der Adel in Betracht, und diesen, der bei dem

J) Erben: Reg. Boli. II., 461. — 2) Erben: Reg. Boh. II., pag. 468. — 3) ebda pag. 470. 
— 4) Dic Politik Kg. Ottokars etc. pag. 113, 117. — 5) Rudolf von Habsburg pag. 304/05. — 
l;) Herausgegeb. von Ulanowski: Script. rer. Polonie. Tom XII, pag. 11. — 7) a. a. O. 118.
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loscn Lehensverbande jencr Zeit, eigenmachtig iiber scine Krafte verfiigtc, 
zur Respektierung der geschlossenen Vertrage zu veranlassen, war der 
Aufruf berechnet. Nach allem, was man von Ottokar, der lange ein Fór- 
dcrer des Deutschtums war, wufite, ist es begreiflich, wenn von mancher 
Seite die Echtheit des Aufrufes angezweifelt wurde. Doch ist jetzt die 
Authentizitat desselben schlechterdings nicht in Frage zu stellen, zumal die 
Betonung des nationalen Moments keineswegs auf diese Proklamation allein 
beschrankt ist. Vielmehr sind aus der bóhmischen Kanzlei noch andcre 
Urkunden erflossen. die denselben Gedanken Rechnung trugen. So tadelt 
die Konigin Kunigunde von Bohmen in einetn Schreiben die Abtissin 
Agnes von Trebnitz, eine Tochter des Herzogs Heinrich II. von Breslau 
und Annas von Bohmen, daB diese die Minderbriider bohmischer und 
polnischer Zunge zurucksetze, die Deutschen dagegen begtinstige, und 
fordert sie auf, nach ihrem eigenen und Ottokars Beispiel jenen beizu- 
stehcn, da durch dereń Tatigkeit der katholische Glaube im Volke erstarkt 
sei. ') Auch Konig Ottokar selbst beschwert sich in einem Briefe an einen 
Kardinal dariiber, daB deutsche Minderbriider nach Bohmen und Polen 
geschickt, wahrend jene slavischer Zunge unter fremde Nationen zerstreut 
werden, wo sie den gottesdienstlichen Handlungen gar nicht nachkommen 
kónnen. Auch wird denselben von ihren eigenen Obern die Wahl ihrer 
Pralaten verboten, weshalb der Konig den Kardinal um Abstellung dieser 
Beschwerdepunkte angeht. -)

Man sieht also klar, daB man es auch am Hofe des Deutschenfrcundes 
Ottokar nicht verschmahte, gelegentlich nationale Klange anzustimmen, — 
natiirlich, wenn es politische oder andere Griinde erheischten. Was mag 
nun hier mitgespielt haben? Erinnern wir uns, daB in erster Linie die 
deutschen Minoriten fiir Rudolf tatig waren und dessen Wahl ebenso bei 
den hoheren Standen, wie noch mehr bei den unteren Volksschichten 
popular machten, ferner an den Bericht der Cont. Vindobonnensis, die es 
dem Einflusse der Predigermónche und der Minderbriider zuschreibt, daB 
die osterreichischen Ministerialen an die Ottokar geleisteten Eide verga(.len 
und mit Hintansetzung ihrer dem Konige gestellten Geiseln zu Rudolf 
iibergingen,3) um die oberwahnten Klagebriefe zu verstehen. MuBte doch 
Ottokar besorgen, daB die Monche auch in seinen Erblandern wie in Polen 
mit ihrer Minierarbeit gegen ihn einsetzen wiirden und es ist uns schon 
bekannt, daB der Minorit Heinrich von Brene in Schlesien und in Polen 
ais Rudolfs Vertrauensmann galt. Aus diesen Bemerkungen wird sich auch 
eine Handhabe fiir die Datierung der undatierten Urkunden ergeben. Den 
Brief der Konigin Kunigunde an die Abtissin Agnes von Trebnitz hat schon

i) Palacky: Uber Formelbucher a. a. O. pag. 284.— 2) Palacky: a. a. O. pag. 288. 
Doch falschlich Kunigunde ais Ausstellcrin bezcichnct. — :!) Mon Gcrm Ssc. IX, 708.
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Griinhagen durcli die Feststellung, daB Agnes vom Jalire 1268 bis 1278 
Abtissin im genannten Kloster war, ') limitiert. Nacli unseren obigen Aus- 
fiihrungen werden wir noch einen Schritt weiter gehen und feststellcn, daB 
beidc Urkunden erst trach Rudolfs Wahl, also in der Zcit von 1273 bis 
1278 entstanden sein miissen.

Ist also erwicsen, dafi nicht blofi der genannte Aufruf auf den natio- 
nalen Ton gestimmt ist, so eriibrigt es noch festzustellen, inwieweit er 
wirkte. Zweilellos hat Ottokar vor der Entscheidung von 1278 die Hilfe der 
Polen zuverlassig erwartet und auch erhalten, ja der Reimchronist zahlt die 
schlesisch-polnischen Fiirsten, die an der Schlacht bei Durnkrut personlich 
teilnahmen, namentlich auf. Er nennt den Herzog Wenzel und dessen Solin 
Bolko ferner die Herzoge Wladislaw von Oppeln, Heinrich von Glogau 
Heinrich IV. von Breslau, dessen Vetter Primko von Sprottau und Sagan, 
Lestik von Ratibor, Kasimir von Polen-Teschen, sowie die Fiirsten von 
Kalisch, Sieradz und Pomeranien ; alle sollcn sich mit starken Truppen- 
massen, worunter sich mancher tapfere Held befand, zu Ottokar begeben 
haben.2) Nun hat Griinhagen nach Arbeiten Dolliners festgestellt, daB 
unmóglich alle vom Reimchronisten genannten Herren am Kampfe teil- 
genommen haben,3) worauf dann Kohler die Anwesenheit der Herzoge 
Wladislaw von Oppeln, Heinrich von Glogau, Heinrich von Elreslau, 
Primko vou Sprottau, Przemislaw von Posen, Kasimir von Teschen, Bo
lesław von Kalisch und Leczak von Sieradz sowie des ruthenischen Fiirsten 
Lew von Władimir und Halicz in den Bereich der Móglichkeit setzt.1) 
Urkundlich lafit sich aber die Anwesenheit keines einzigen dieser aufge- 
zahlten Fiirsten erweisen und Lóschke erachtet es denn auch fur zweifel- 
haft, „ob uberhaupt ein polnischer Ftirst an der Marchfeldschlacht per
sonlich teilgenommen hat.“ 5) Sicher ist nur, daB Ottokar Hilfskrafte 
aus Polen und Schlesien erwartete und tatsachlich auch erhielt. So 
berichten die annales Otokariani, daB Kónig Ottokar im Feldzuge gegen 
Rudolf Endc Juni von Prag nach Bninu zog, wo er die polnischen 
Herzoge samt dereń Truppen erwartete.(i) Wohl stieB ein Teil derselben 
schon hier zu ihm, ein anderer aber stand noch aus, und deswegen hat
— wie Kohler ausfiihrt — Ottokar die Belagerung von Laa am 18. August 
aulgegeben, um iiber Prinzendorf nach Jedenspeugen an die March zu 
ziehen und so die grofie Strafie nach Polen und Schlesien, die Konig 
Rudolf gefahrdete, zu sichern.T) Hier sind auch die erwarteten Zuziige 
aus dem Norden eingetroffen,s) worunter die Polen und Schlesier das

') Schlcs. Reg. II., pag. 173. — 2) Reimchronik Vers 15210 ff. — :!) Schles. Reg. II., 234.
— J) Die Schlacht auf dem Marchfeldein Forschungen zur deutschcn Oescli. 19. Bd., 314. — 
’’) a. a. O. pag. 116. — Mon. Gcr. Ss. IX., 192. — 7) Die Marchfeldschlacht a. a. O. 317 ff.
— K) Gont. Claustroncob. VI. M. G. Ss. IX. 745.
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Hauptkontingent stelltcn, wic rnchrerc Quellen ubereinstimmend uberliefern. 
So bcrichtet Heinrich von Heimburg, dafi Konig Ottokar in seinem Heere 
wenige „hospites" — Hilfstruppen — aufier den Polen mit sieli fiihrte. ') 
Audi die annal. s. RudbertlSalisb. wissen, dafi Ottokars Heer aus Bohmen, 
Polen und osterreichischen Freunden des Konigs zusammengesetzt war. -) 
Ebenso nennt der Fortsetzer Hermanns von Niederaltaicli unter den Hilfs
truppen Ottokars die Polen an erster Stelle.3) Kohler schatzt die Zalil der 
Polen im Heere Ottokars auf etwa 8000 Mann, wozu noch das Kontingent 
der Schlesier hinzuzurechnen ist, die den zirka 8000 Mann starken 
deutschen Hilfstruppen des Konigs zugezahlt wurden.4) Jedenfalls waren diesc 
schlesisch-polnischen Truppcn zahlreich genug, so dafi Ottokar aus diesen, 
wie erst Kohler5) und danti auch Redlich (i) annahmen, das dritte Treffen 
und den vierten und fiinften unter seinen sieben Schlachthaufen bildetc.

Die Polen haben auch vor der Entscheidungsschlacht das crste blutige 
Opfer bringen miissen. Gemafi der anziehenden Schilderung des steirischen 
Reimchronisten7) erzahlt Redlich,8) dafi bei einer Rekognoszierung ani 
23. August Kumanen auf der Hóhe zwischen Diirnkrut und Jedenspeugen 
auf bóhmische Vorposten stiefien, die zum Lager fliehend das Heer alar- 
mierten. „Eine Schar Polen und Sachsen ritt schnell vor das Lager, wurde 
aber von den dahersausenden Kumanen jah angegriffen, eine Menge wurde 
gefangen, viele getótet. Den Toten schnitten die Wilden in der Eilc die 
Kópfe zusamt den Helinen ab, utn sie alsTrophaen vor die beiden Konige 
zu bringen". So sollen an die 200 Mann gefangen worden sein und an 
hundert abgeschnittene Kópfe hoben die Kumanen aus den Helmen heraus. 
So ist der Feldzug fur die Polen unter schlimmen Auspizien eróffnet 
worden, und was dieser Rekognoszierungsmarsch begonnen, das hat dic 
Marchfelder Schlacht in schrecklich blutiger Weise vollendet. Dariiber sind 
die Quellen so ziemlich einig, dafi hier, wo der Bóhmenkónig Schlacht 
und Lcben verlor, die Polen besonders hart mitgenommen wurden. Das 
bcrichtet ebenso Heinrich von Heimburg, der mit wahrer Trauer nieder- 
schrieb, dafi der glorreiche Konig Ottokar samt vielen Polen getótet wurde,!l) 
wie auch die annales Otokariani erzahlen, dafi Ottokar getótet ward, 
wahrend viele Vornchme aus Bohmen, Mahren und Polen eingeschlossen 
und gefangen genommen wurden."’) Ebenso deutlich sprechen die pol- 
nischen Quellen, wenn sie sich auch einer lakonischen Kurze bedienen. 
Konig Ottokar von Bohmen wurde getótet und die Krakauer Truppen sind 
gefangen worden, heifit es in den annales Cracovienses comp.n) und eine

i) Mon. Germ. XVII., 416. -■ D ebda Ssc. IX., 803. -  3) cbda Ss. XI., 410. — J) a. 
a. O. pag. 329. — r>) cbda 329. — 'O Rudolf von Habsburg pag. 322. — 7) Vcrs. 15374 ff. 
besond. 15455 u. 15467. — s) a. a. O. pag. 319. — '■') Mon. Gcrm. XVII, 716. — 10) Mon. 
Gcrm. Ss. IX 192. — ll) Mon. Germ. XIX., 605.
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andere Quelle erganzt und bcrichtigt, dafi von den Krakauer Truppen, die 
dem gefallenen Konig zu Hilfe geschickt worden sind, ein Teil getotet, 
ein anderer Teil aber gefangen wurde.]) Wie das geschah, hat Redlicli 
im oft zitierten Werke in dramatischer Weise geschiidert.2) Darauf wollen 
wir verweisen und nur kurz bemerken, daB besonders der Angriff Ulrich 
des Kapellers, der Rudolfs Reserve befehligte, die Polen vernichtend traf. 
Was nach Norden uber das Kruterfeld floli, wurde teils von den Ungarn, 
teils von Rudolf selbst verfolgt und zum Teil nicdergemacht, zum Teil 
gefangen.

Der Tod Ottokars hatte die Bandę gelost, welche die schlesischen 
Fursten mit Bóhmen verknupften. Aber die letzten Ereignisse mit ilirer 
furchtbaren Tragik beschaftigten die Gemtiter denn doch zu selir, ais dafi 
dereń Folgeti nicht noch lange nachgezittert hatten. So konnten aucli 
merkwurdige Meinungen zu Tage treten, wie beispielsweise die Gont. 
Claustroneob. VI. berichtet, dafi Konig Rudolf von Mahren aus einen Teil 
seines Heeres gegen Polen vorrucken liefi. Die polnischen Herzoge kamen 
aber mit dem Markgrafen von Brandenburg und derKonigin von Bohmen 
zusammen und verstandigten sich mit Rudolf, so dafi es ihnen gelang, 
ilire Lauder unbeschadigt zu bewahren.:!) Eine solche Absicht Rudolfs ist 
indessen mehr ais unwahrscheinlich. GlaubwUrdig aber ist es, dafi die 
polnisch-schlesischen Fursten sich beeilten, mit dem rómischen Konige, 
den sie sicherlich hiezu geneigt fanden, Friedcn zu machen.

Denn noch war der Krieg nicht zu Ende. Der Markgraf Otto von 
Brandenburg hatte mit der Vormundschaft uber den unmUndigen Solin 
Ottokars auch die Fortsetzung des Kampfes ubernommen und wie Heinrich 
von Heimburg berichtet, hatte Otto Polen in seinem Gefolge.4) Urn diesen 
zu isolieren, kam Konig Rudolf den Piasten entgcgen, und begunstigte 
den Herzog Heinrich von Breslau, der mit weitgehenden Forderungen auf 
den Plan trat. So erhob er auf einen angeblich mit Konig Ottokar ge- 
schlossenen Vertrag, der zwar nicht erhalten ist, auf den sich aber Kaiser 
Karl IV. in der Inkorporationsurkunde Schlesiens vom Jahre 1355 beruft, 
gestutzt, Anspruch auf die Grafschaft Glatz und bemachtigte sich von 
Rudolf gefordert derselben. ’1) Uberdies begehrte er auch die Vormundschaft 
Ober den jungen Konig Wenzel, und wenn er diese auch nicht erhielt, so 
erschwerte er doch die Situation des Markgrafen und der Kónigin Kuni- 
gundc derart, dafi diese den Ausgleich mit ihm suchten. Erst verstandigtc 
sich die Konigin-Witwe, die indessen mit dem Markgrafen zerfallen war, 
mit dem Herzog und anerkannte die Erwerbung der Grafschaft Glatz durch

') Rocznik Sędziwoja bei Biclowski: Mon. Polon. hist. II, 878. — 2) Rudolf von Habs
burg pag. 323 ff. — :!) Mon. Germ. Ssc. IX., 746. - ł) Mon. Gcrm. XVII., 717. — •'•) Griin- 
liagcn: Reg. zur scldes. Gcscli. II., pag. 240.



denselben.') Spater erfolgte dann auch die Versohnung mit dem Mark- 
grafen, der seine Tochter Mathilde dem Herzog zur Gemahlin gab. -) So hatte 
der schlaue Herzog ohne viele Miihe sein Schafchen ins Trockene gebracht.

Aber auch andere, wie besonders Herzog Wladislaw von Oppeln, 
niitzten die Wirren nach Ottokars Tode aus, wie aus einem Vertrage der 
Konigin-Witwe Kunigunde mit dem geuannten Herzog vom J. 1279 her- 
vorgeht. Der Vertrag spricht in erster Linie nur von gegenseitigen Gebiets- 
verletzungen, denen ein Ende gemacht werden soli, mógen sie nuu vom 
Herzog, seinen Sóhnen oder seinen Leuten, oder den Leuten der Kónigin 
ausgehen, und sollen solche Schadiger kiinftighin vor das ordentliche 
Gericht gezogen werden/') Aber die Wendungen, dafi dieser Vertrag post 
diversas et varias ordinationes habitas zustande kam, sowie der Umstand, 
dafi wir aus derselben Vertragsurkunde erfahren, iiber die vor den Ostern 
zwischen der Kónigin und dem Herzog entstandenen Streitigkeiten lagę 
ein Schiedsspruch Heinrichs von Breslau vor, lassen erkennen, dafi nicht 
blofi Grenzverletzungen vorlagen. Vielmehr hatte Wladislaw die Wirren 
nach Ottokars Tode benutzt, urn die Grenzen seines Gebietes aut Kosten 
Bohmens zu berichtigen. Die Streitigkeiten, die hiebei ausbrachen, legtc 
Heinrich von Breslau ais Schiedsrichter bei.

Fassen wir alles zusaminen, so ergibt sieli ein klares, plastisch her- 
vortretendes Bild: In offenkundiger und ziclbewufiter Weise sucht Ottokar 
in Polen und Schlesien festen Fufi zu fassen und die Fiirsten dieser zer- 
splitterten Gebiete seiner Politik dienstbar zu machen. Ob der Kónig die 
Wunderkrafte des h. Stanislaus lobend hervorhebt, oder dem Herzog Wla
dislaw die Propstei aut dem Wissehrad iibertragt, ob er den jungen 
Heinrich IV. an seinen Hot nimrnt, oder ihn dann spater aus der Gefangen- 
scliaft zu befreien sieli bemiiht, immer schwebt ihm unverruckt dasselbe 
Ziel vor Augen. Wie er vorerst die Fiirsten jener Lauder zu gewinnen 
sucht, so meint er auch im Volke, das doch den Bóhinen durcli Sprache, 
Stamm und Bildung verwandt ist, Interessen fiir seine Piane zu erwecken. 
Zu diesem Behufe schiebt Ottokar gelegentlich auch das nationale Moment 
vor und beweist er so, dafi er sieli der Bedeutung des nationalen Gc- 
dankens und der Werbekraft desselben wolil bewufit war. Doch diirfen wir 
rein nationale Motive nicht ais die Triebfedern seiner Politik ansehen. 
Denn jene Zeit, kaum ein halbes Jahrhundert von dem Untergang der 
Hohenstaufen, des universalsten deutschen Herrscherhauses entfernt, scheint 
doch nicht recht der Boden gewesen zu sein, aut dem die Pfianze natio- 
naler Bestrebungen iippig gedeihen konnte. So werden auch tur Ottokars

!) Ulanowski: Uber die Erwerbung von Glatz durch Heinrich IV. Ztsch. f. Gescli. 
u. Altert. Schles. 16. Bd. 87 ff. bes. 91. — 2) Griinhagen: Reg. zur schles. Gescli. 11. 244. 
— 3) Palacky: Uber Formelbiicher a. a. O. pag. 314.

-  42 —



43

schlesisch-polnische Politik in erster Linie Riicksichten der Staatsraison 
wirksam gewesen sein, die Aussicht namlich in diesen benachbarten, innerlich 
zersplitterten Gebieten eine dominierende Stellung wie „Napoleon im Rhein- 
bund“ zu erlangen, um sie seinen Zwccken dienstbar zu machen. Diese 
Auffassung geht klar ans dem Urteil Bischof Brunos von Olmirtz hervor, 
das er in der bereits besprochenen Relation an den Papst Gregor X. vom 
12. Dezember 1273 fallte. Mit Brunos Worten iiber das Verhaltnis Polens 
zu Bdlnnen wollen wir schliefien: „isti sunt parietes proximi nobis, in 
(fiiibus cum ardeat, rem nostram agi sine dubio iam videmus“.
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Schulnachrichten

i. Stand des Lehrkdrpers und Facherverłeilung am Schiusse des
Schuljahres 1908/1909.

a) D i r e k to r :
1. Kornel Ko z a k ,  Direktor der VI. Rangsklasse, k. k. Regierungsrat, Bcsitzcr der 

Kricgsmedaille, Ohmann des Unterstiitzungsvereines der Anstalt, Kustos der Miinzcn- 
sammlung, lehrle Geographie und Geschichte in VIII. A, wochentlich 3 Stundcn.

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

bibliothek (dcutsche Abteilung), Klassenvorstand in IV. A, lehrte Latein in IV. A (6) und 
Dcutscb in V. B (3), VI. B (3), VII. B (3) und VIII. B (3), zusammen wochentlich 18Stunden, 
autierdcm Kalligraphie in I. A und II. A (je eine Stunde wochentlich).

3. Adolf C z e r n  y, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Kustos der naturgeschichtlichen 
Lehrmittclsammlung, Klassenvorstand in III. A, lehrte Mathematik in I. A (3), II. A (3) und
III. A (3), Naturgeschichte in II. A (2), III. A (2), V. A (2), VI. A (2), aufierdem seit
11. Janner 1909 auch Mathematik in V. A (4) und Physik in IV. A (3); zusammen wb- 
chentlich 17, seit 11. Janner 24 Stundcn.

4. Hilarion F e d o r o w i c z ,  k. k. Professor, lehrte Mathematik in II. B (3), III. B (3),
IV. B (3) und Naturgeschichte in II. B (2),  III. B (2), V. B (2) und VI. B (2); zusammen 
wochentlich 17 Stundcn.

5. Dr. Leon H o f f m a n n, k. k. Professor, Kustos der histor.-geogr. Sammlung,
Klassenvorstand in VII. A, lehrte Geographie und Geschichte in III. A (3), IV. A (4), VIL
A (3), VIII. B (3) und Deutsch in IV. B (3); zusammen wochentlich 16 Stunden.

6. Nikolaus I s o p c n k o ,  k. k. Professor, Mitglied der k. k. Priifungskommission fur 
allgem. Volks- und Biirgerschulcn, Kustos der physikalischen und der mathematischcn Lehr- 
mittelsammlung, Klassenvorstand in V. B, lehrte Mathematik in V. B (4), VI. B (3), VII. B (3), 
VIII. B (2) und Physik in IV. B (3) und VIII. B (3, im 2. Sem. 4 Stunden), zusammen im
1. Sem. 18, im 2. Sem. 19 Stunden wochentlich.

7. Władimir K m i c i k i e w i c z, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, im 1. Sem.
Klassenvorstand in II. C, lehrte im 1. Sem. Latein in II. C (8), Griechisch in IV. B (4) und 
Ruthenisch in II. C (3), zusammen woch. 15 Stunden, aufierdem Ruthenisch in I. A (2)
und III. A (2); fiir das 2. Semester beurlaubt zufolge hohen Min.-Erl. vom 24. Juni 1908,
Zl. 13029 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. Juli 1908, Zl. 8235).

8. Julian K o b y l a ń s k i ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Klassenvorstand in 
VIII. B, lehrte Latein in VI. B (6), VII. B (5), VIII. B (5) und philosophische Propadeutik



in VII. B (2) und VIII. B (2), zusammcn wddientlich 20 Stur.den, auBerdem Kalligraphic 
in I. C (1) und II. C ( I ).

9. Dr. Miron K o r d u b a, k. k. Professor, Klassenvorstand in VII. B, lehrtc Geographic 
und Geschichte in II. B (4), III. B (3), V. B (3), VI. B (4) und VII. B (3), zusammen 
wochentlich 17 Stundcn, aufierdem im 2. Semcster auch Ruthenisch ais relativ-obIigaten 
Gegenstand in I. A (2) und III. A (2).

10. Peter K u m a n o w s k  i, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, KIassenvorstand 
in III. B, lehrte Latein in 111. B (6) und Ruthenisch in III. B (3), VI. (3), VII. (3) und 
VIII. (3), zusammcn wdchentlich 18 Stunden, aufierdem Ruthenisch ais relatiy-obligaten 
Gegenstand in IV. A (2) und im II. und IV. aufsteigcnden Kursę fiir Nichtruthenen (je 
3 Stunden wdchentlich).

11. Dr. Alois Ł e b o  u t o n ,  k. k. Professor, Kassier des an der Anstalt bestchenden 
Untersttitzungsvereines, Verwalter der bibliotheca pauperum, Klassenyorstand in VIII. A, 
lehrte Latein in V. A (6) und Griechisch in VII. A (4) und VIII. A (5), zusammen woch. 
15 Stunden.

12. 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 Ab- 
tcilungen (je 2 Stunden), zusammen wdchentlich 22 Stunden.

13. Friedrich L o e b l ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Kustos der archaologischen 
Sammlung, lehrte Latein in VII. A (5) und VIII. A (5) und Griechisch in III. A (5), zu- 
sammen wdchentlich 15 Stunden.

14. Emil M a ł a c h o w s k i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Besitzcr der Kriegs- 
rnedaille, Verwalter der Lehrerbibliothek und der Programmsammlung, lehrte Griechisch in 
IV. A (4) und VI. A (5) und Deutsch in III. A (3) und IV. A (3), zusammen wdchentl. 
15 Stunden, aufierdem Kalligraphic in I. B und II. B (je cine Stunde wdchentlich).

15. Franz O l s z e w s k i ,  k. k. Professor, zufolge h. Min.-Erlasses vom 17. Septembcr 
1908, Zl. 38375 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 24. September 1908, Zl. 11659) mit der Lcitung des 
Realgymnasiums in Gurahumora betraut.

16. Johann P r y j  ma, k. k. Professor am Staatsgymnasium in Kotzman, zufolge hohen 
Min.-Er!. vom 3. April 1907, Zl. 9969 (L.-R.-Pras. voin 26. April 1907, Zl. 1921) dem Czer- 
nowitzer II. Staatsgymnasium zur Dicnstleistung zugewiesen, Klassenyorstand in II. B, lehrte 
Latein in II. B (8) und V. B (6) und Ruthenisch in II. B (3;., zusammen wdchentlich 
17 Stunden, aufierdem Ruthenisch ais relatiy-obligaten Gegenstand in II A (2) und im
III. aufsteigenden Kursę fiir Nichtruthenen (3 Stunden woch.).

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

18. Dr. Moses S i g a l i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Dircktions-Sekretilr, 
Klassenyorstand in VI. A, lehrtc Latein in VI. A (6), Dcutsch in VI. A (3), VII. A (3) und 
VIII. A (3) und philosophische Propadeutik in VIII. A (2), zusammen wdeh. 17 Stunden.

19. Siegmund S z y m o n o w i c z ,  k. k. Professor, rdm.-kath. Weltpriester, lehrte 
rom.-kath. Religion in I.—VIII. (je 2 Stunden) und war Exhortator in 2 Abteilungen (je 
2 Stunden), zusammcn woch. 20 Stunden; seit 25. Noyember 1908 krankheitshalber bis 
zum Schlusse des Schuljahres beurlaubt (Min.-Erl. vom 9. Februar 1909, Zl. 4922; L.-Sch.- 
R.-Erl. vom 20. Marz 1909, Zl. 2587).

20. Johann T i r o n ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Klassenyorstand in I. B, 
lehrte Latein in I. B (8) und Griechisch in VII. B (4) und VIII. B (5), zus. wdeh. 17 St.
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21. Ludwig W i n t e r ,  Religionsprofessor an der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz, 
rdm.-kath. Weltpricstcr, lehrte seit 25. November 1908 róm.-kath. Religion in VI.—VIII. (je 
2 Stunden) und war Exliortator in einer Abtcilung (2 St.), zusammen wdcli. 8 Stunden).

c) P ro y iso ris c h e r  L e b r e r :
22. Viktor L o w e n t h a l ,  proyisorischer Gymnasiallehrer, Klassenyorstand in II. A, 

lelirtc Latein in II. A (8), Griechisch in V. A (5) und Deutsch in II. A (4), zusammen 
wochentlich 17 Stunden.

d) S u p p le n te n :
23. Mendel H e r b s t ,  approb. fur M. Pil., lehrte Mathematik in VII. A (3) und 

VIII. A (2), Physik in VII. A (3), VII. B (3) und VIII. A (3, im 2. Sem. 4 St.), Natur- 
geschichte in I. A (2) und philosophische Propadeutik in VII. A (2), aullerdem seit 11. 
Janner 1909 atich Mathematik in IV. A (3) und VI. A (3), zusammen bis 11. Janner 1909 
wochentlich 18, von da ab 24, im 2. Sem. 25 Stunden.

24. Pantelimon K 1 y m, approb. fur L. Gr. d., Klassenyorstand in VI. B, lehrte 
Griechisch in III. B (5), V. B (5), VI. B (5) und Deutsch in I. C (5), aullerdem im 2. Se- 
rnestcr auch Griechisch in IV. B (4), zusammen im 1. Sem. 20, im 2. Sem. 24 Stunden woch.

25. Joil K o h a n ,  approbiert ftir Geographie und Geschichte, seit 11. Janner 1909 
Klassenyorstand in V. A, lehrte Geographie und Geschichte in II. A (4), V. A (3), VI. A (4) 
und Deutsch in HI. B (4) und V. A (3), aufierdem seit 11. Janner 1909 auch Geographie 
in I. A (3), zusammen bis 11. Janner 1909 wochentlich 18, von da ab 21 Stunden.

26. Swiatoslaw L a k u s t a, Klassenyorstand in I. C., lehrte Latein in I. C (8), Deutsch 
in 1. B (5) und Ruthenisch in IV. B (3) und V. (3), aufierdem im 2. Scmester auch Ruthe- 
niscli in II. C (3), zusammen im 1. Sem. 19, im 2. Sem. 22 Stunden wochentlich.

27. Stephan M a k, Klassenyorstand in IV. B, lehrte Latein in IV. B (6), Deutsch in
II. B (5) und II. C (5), im 2. Semester auch Latein in II. C (8), zusammen im 1. Sem. 16, 
im 2. Sem. 24 Stunden woch., aufierdem im 1. Sem. Ruthenisch ais relatiy-obligaten 
Gcgenstand im 1. aufsteigenden Kursę fur Nichtruthenen (3 Stunden wochentlich).

28. Joliann M o g e l n i c k i ,  Klassenyorstand in I. A, lehrte Latein in I. A (8) und 
Ili. A (6) und Deytsch in 1. A (4), zusammen woch. 18 Stunden.

29. Josef P r o s k u r n i c k i ,  approbiert fur Ng. m. ph., lehrte Mathematik in I. B (3),
I. C (3) und II. C (3), Naturgeschichte in I. B (2), I. C (2) und II. C (2) und Ruthenisch 
in 1. C (3), zusammen woch. 18 Stunden.

30. Franz R o b e l ,  approb. fiu M. Ph., bis 19. Dczember 1908 Klassenyorstand in
V. A, lehrte bis 19. Dezember 1908 Mathematik in IV. A (3), V. A (4), VI. A (3), Physik 
in IV. A (3) und Geographie in I. A (3), zusammen woch. 16 Stunden (bcurlaubt seit 
19. Dezember 1908, gestorben am 25. Janner 1909).

31. Leon R u d n i c k i ,  approbiert ftir Geographie und Geschichte, seit dem 2. Sem. 
Klassenyorstand in II. C, lehrte Geographie und Geschichte in I. B (3), 1. C (3), II. C (4) 
und IV. B (4) und Ruthenisch in I. B (3), zusammen wochentlich 17 Stunden, aufierdem 
im 2. Sem. auch Ruthenisch ais relatiy-obligaten Gegenstand im I. aufsteigenden Kursę 
fiir Nichtruthenen (3 Stunden wochenlich).

e) R e lig io n s Je h re r :
32. Paul K e r s t e n, evang. Vikar, lehrte evang. Religion die evang. Schiller diescr 

Anstalt zugleich mit denen des I. und III. Staatsgymnasiums und der gr.-or. Oberrealschule 
in 4 Abteilungen (je 2 Stunden) und war Exhortator, zusammen wochentlich 10 Stunden 
(Gruppenunterricht).
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33. Alois K u c h a r s k i ,  Katechet an der hierortigen Marienklostersclmle, lehrte seit 
25. Novcmbcr 1908 rom.-kath. Rcligiori in I.—V. (je 2 Stunden) und war Exhortator in 
eincr Abteiiung (2 Stunden), zusammen wochentlich 12 Stunden.

34. Samson T y n d e 1, supplierender Religionslehrer, lehrte mosaische Religion in
1.—VIII. (je 2 Stunden), zusammen wochentlich 16 Stunden.

f) T u rn le h re r :
35. Johann W i l h e l m ,  k. k. Turnlehrer, Kustos der Tum- und Jugcndspielgerate, 

crteiltc den Turnunterricht in allen Klasscn (VIII. A nnd VIII. B zusammengezogenj in je 
2 woch. Stunden, zusammen wochentlich 34 Stunden.

g) L e h re r  an  d e r  V o rb e re itu n g sk la sse  :
36. Georg K a w u l i  a, k. k. Ubungsschullehrer, lehrte Deutsch (II St.), Ruthenisch 

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

li) N e b e n le h re r :
37. Anton B l a s z c z u k ,  Volksschullehrer, lehrte rom.-kath. Kirchengesang in ciner 

Abteiiung, wochentlich 1 Stunde.
38. Franz. D e w a 1 d, Supplent an der hierortigen k. k. Staats-Gewerbeschulc, lehrte 

franzosisclie Sprache in 2 Abtcilungen, zusammen wochentlich 4 Stunden.
39. Julius H e 1 z e 1, Assistent an der hierortigen gr.-or. Realschule, lehrte Freihand- 

zeichnen in 3 Abteilungen, zusammen wochentlich 6 Stunden.
40. Johann H o m e r ,  Professor an der Schnie des Vereines zur Forderung der 

Tonkunst in der Bukowina, approbiert fiir Gesang an Mittelschulcn, lehrte allgemeincn 
Gesang in deutscher Sprache in 3 Abteilungen, zusammen wochentlich 3 Stunden.

41. Władimir K m i c i k i e w i c z  (s. o. Nr. 7) lehrte im 1. Semcster ruthenischc 
Sprache ais relativ-obligaten Gegenstand in I. A (2) und III. A (2), zusammen wochentlich 
4 Stunden.

42. Dr. Miron K o r d u b a (s. o. Nr. 9) lehrte im 2. Semestcr ruthenischc Sprache 
ais relativ-obligaten Gegenstand in I. A (2) und III. A (2 , zusammen woch. 4 Stunden.

43. Peter K u m a n o w s k i  (s. o. Nr. 10) lehrte ruthenische Sprache ais relatie- 
obligatcn Gegenstand in IV. A (2) und im II. und IV. aufsteigendeu Kursę fiir Nicht- 
ruthenen (je 3 St.), ferner polnische Sprache I. Kurs (2), zusammen 10 Stunden woch.

44. Dr. Alois L c b o u t o n  (s. o. Nr. 11) lehrte Stenographic in 2 Abteilungen, 
zusammen wochentlich 4 Stunden.

45. Stephan M ak  (s. o. Nr. 27) lehrte im 1. Semester ruthenischc Sprache ais 
relativ-obligaten Gegenstand im I. aufsteigenden Kursę fiir Nichtruthencn, 3 Stunden woch.

46. Johann P r y  j m a (s. o. Nr. 16) lehrte ruthenischc Sprache ais rclatiy-obligalen 
Gegenstand in Ii. A (2) und im III. aufsteigenden Kursę fiir Nichtruthencn (3), zusammen 
wochentlich 5 Stunden.

47. Leon R u d n i c k i  (s. o. Nr. 31) lehrte im 2. Semcster ruthenische Sprache ais 
relativ-obligaten Gegenstand im I. aufsteigenden Kursę fiir Nichtruthencn, 3 Stunden woch.

48. Alexander S a d  a g ó r s k i ,  Rcchnungsassistcnt bei der k. k. Giiterdircktion 
in Czcrnowitz, lehrte ruthcnischen allgemeincn Gesang (3 S t) und gr.-or. sowie gr.-kath. 
Kirchengesang (je 1 St.), zusammen wochentlich 5 Stunden
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D ien e r d e r  A n sta lt.
Eduard K i s s 1 i n g, k. k. Sclmldicner (dcf. mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Novembcr 

1897, Zl. 5185,: Jakob B a u e r ,  k. k. 2. Sclmldicner (dcf. mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. Dc- 
zcmbcr 1905, Zi. 11286); Dcmcter C h o m a ,  Peter P r o z i u k  und Ferdinand R y b c z u k ,  
Aushilfsdicncr.

ii. lehrp ian.
Der Unterricht wurde nach dcm durch den h. Ministcrial-Erlafi vom 23. Februar 1900, 

Zl. 5141, neu herausgegebencn Lelirplanc erteilt.

E v a n g e lise h e r  R e lig io n su n te r r ic h t .
Der Unterricht in der evangelischen Religion wurde den Schulern der Anstalt ge- 

meinsam mit den Schulern des k. k. I. und 111. Staatsgymnasiums, der gr.-or. Oberrcalschulc 
und der k. k. Lchrerbildungsanstalt in 4 Abt. mit żusammen 8 Stunden wochentlich erteilt.

I. Abt. (2 S t.) : Luthers klcincr Katechismus, erkliirt von Ernesti.
II. Abt. (2 S t.): Karl Brudniok, Bibclkunde.
lii. u. IV. Abt. (je 2 S t.): Heinrich Palmer, Christliche Glaubens- und Sittenlehre. 

M osaische R e lig io n s leh re .
I. KI. (2 S t.): Geschichte Isracls bis zum Todc Moses (nach Wolf, Gcschichte Isracls, 

1. Heft); Hebraisch: Ausgewahlte Gebete.
II. KI. (2 S t.): Die Geschichte der Richter und der Kdnige bis zur Tcilung des 

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

Geschichte der Judea bis zur Zcit Alexanders (nach Wolf, 3. H eft); Hebr.: Auswahl aus 
dcm II. Buclie Moses.

IV. KI. (2 S t.): Ubersicht der Geschichte der Juden bis Moses Mendelssohn (nach 
Wolf, 4. Heft); Hebr.: V. Buch Mos. (ausgew. Kap.)

V. KI. (2 S t.): Nachbiblische Geschichte des jiidischen Volkes bis zur Zerstbrung des 
zweiten Tempels (nach Braun, 1. T l.); Hebr.: Ausgewahlte Psalmem

VI. KI. (2 S t.): Geschichte des jiidischen Volkes bis zum Ende des Gaonats 1040 
(nach Brana, II. Tl.); Hebr. : Ausgew. Psalmem

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

VIII. KI. (2 St.): Geschichte des jiidischen Volkes bis auf die Gegenwart (nach Braun,
IV. Tl.); Religionslehre: Offenbarung, Verehrung Gottes, Bedcutung der jiidischen Fcstc, 
Lcbcnswandcl, Verhaltnis zum Staate und zur Religionsgemeinde; H ebr.: Ausgew. Kap. 
aus Jesaias und Jeremias.

T u rn e n .
Das Turnen wurde in Gcmafiheit der Min.-Verordnung vom 12. Februar 1897, 

Zl. 17261 ex 1896, in allen Klassen (VIII. A und VIII. B zusammengezogen) in je 
2 wdchentl. Stunden (żusammen 34 Stunden) obligat unterrichtet.

F re ie , b ez ie h u n g sw e ise  re la tiv  o b lig a te  L e h rg e g e n s ta n d e .
R u t h c n i s c h e  S p r a ć  he  (rei. obi.): je 2 St. in den deutschen Stammklasscn des 

Untergymn. (Lehrpian wic in I. B, II. B, III. B und IV. B ); je 3 St. in den drci 
aufstcigenden Kursen fiir nichtruthenische Schiiler und zw ar: I. Kurs : Lesc- und
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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 
dem „Ruth. Sprachbuch, II.“ von E. Popowicz. — III. Kurs: Lesen, Erziihlcn, Memo
rieren, schriftliche Ubungen; das Wichtigste aus der Syntax 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 1 Abt. (2 S t.): Die Formenlehre und das Wichtigste aus der 
Syntax. Lesen, Ubersetzen, korrektes Nacherzahlen und Memorieren poetischer und 
prosaischer Stiicke. Grammatische und orthographische 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 S t.): I. Kurs: Einiibung der Aussprache. 
Elemente der Formenlehre und die wichtigsten Regeln der Syntax. Miindliche und 
schriftliche Ubersetzungen nach Feichtinger’s „Lehrgang der franzosischen Sprache 
fur Gymn., I. T.“, 1. Aufl. — II. Kurs: Fortsetzung der Formenlehre und der Syntax, 
nach Feichtinger.

S t e n o g r a p h i e  in 2 Abt. (je 2 St.). I. Abt.: Wortbildung und Wortktirzung; Lese- und 
Schreibiibungen. — II. A bt.: Satzkiirzungen mit fortwahrenden Schreib- und Lese- 
iibungen nach Schelier’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. (fur Anfanger): Zeichuen 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 Ausfuhren von Ornamentem — III. Abt.: 
Studien von menschlichen Kopfteilen in verschiedenem Mafistabe. Zeichnen nach 
Gips-Modellen und Naturóbjekten.

G e s a n g :  a) Allgemeiner Gesang in 3 Abt. (je 1 St.). I. Abt.: Elemente der allgemeinen 
Musiklehre, Tonbildung, Skaleń und Intervalliibungen, Rhythmus und T akt; rhyth- 
mische Singiibungen nach dem Chorliederbuche von Fiby, I. T. -  II. Abt. : Fort
setzung der Chorgesangschule nach Fiby, I. T .; Einiibung zwei- und dreistimmiger 
Kanons und Chore. — III. A bt.: Einiibung von gemischtcn Choren nach Fiby’s 
Chorliederbuche, II. T. — b) Róm.-kath. Kirchengesang (1 S t.): Einiibung vier- 
stimmiger Kirchenlieder. — c) Gr.-kath. Kirchengesang (1 S t.): Einiibung der Mefi- 
lieder von Kolessa und Iwanus. — d )  Gr.-or. Kirchengesang (1 S t.): Einiibung der 
Mefilieder von Bortniański. -  e) Ruthenischer weltlicher Gesang (3 S t.) : Einiibung 
von gemischten und Mannerchoren.

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

Schtilern in deutscher Sprache, den gr.-kath. und den gr.-or. in ruthenischer Sprache eiteilt. 
Fiir den Unterricht im Ruthenischen, im gr.-kath. und gr.-or. Kirchengesange und im all
gemeinen ruthenischen Gesange gilt die Landessprache zugleich ais Unterrichtssprache.

In den iibrigen Gegenstanden war die Unterrichtssprache in den Stammabteilungen 
die deutsche.

In den utraąuistischen Parallelabteilungen wurde der Unterricht im Lateinischen in 
allen Klassen, der in der Mathematik von der I. bis zur VII. Klasse (inl<lusive) in ruthenischer 
Sprache erteilt; die griechische und deutsche Sprache, Geographie und Geschichte, die 
Naturwissenschaften und Mathematik (letztere in der VIII. Klasse) wurden in deutscher 
Sprache gelehrt.
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Vorbereitungsklasse.
Dieselbe ist zufolge Min.-Erlasses vom 28. Septeinber 1901, Zl. 18952, seit 1. Sep- 

tember 1902 ertiffnet und hat einen doppelten Zweck z u erftillen:
1. die in der 4. Volksschulklasse zu erwerbende Vorbereitung fiir die ani Gyrrma- 

sium ruthenisch vorzutragcnden Lehrgegenstande (Religionslehre, Latein, Rutlicniscli und 
Mathematik) zu vermitteln;

2. die fiir den erfolgreichen Unterricht in den deutsch gelehrten Gegcnstanden 
(deutsche Sprache, Geographie und Naturgeschichte) unerlaBliche Spraclifertigkeit in der 
deutschen Sprache zu erzielen.

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

Der Stoff fiir die Realien ist aus einem geeigneten Lehrbuche auszuwahlen.
hn Schonschrciben werden die deutsche, lateinische und cyrillische Kurrentschrift 

gleiclnnaBig beriicksichtigt.
Den Unterricht in den weltlichcn Lehrgegenstanden erteilte der wirkliche Obungs- 

schullelirer Georg K a w u l i  a.
Mit der Erteilung des Religionsuntcrrichtes 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. Jiinner 1904, Zl. 29, teilweise geanderten 
Lehrplane erteilt.

III. Absolvierte Lektiire.

L a t e i n .

111. K l a s s e  A: Corn. Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pelopidas. Curtius 
Rufus, Memorabilia Alexandri Magni 1, VI, IX, XIV, XVI, XXII.

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

IV. K l a s s e :  Caes. beli. Gall. I, II, VI u. VII. (Ausw.); Ovid. Metam.: Die vier Welt- 
alter, Trist.: Selbstbiographie.

V. K l a s s e :  Liv. lib. I, XXI. — Ovid. Metam.: Deukalion und Pyrrha, Phaethon, Niobe, 
Raub der Proserpina, Daedalus und Ikarus, Orpheus und Eurydike; Tristia: Abschied 
von Rom, An Rufinus; Fasti: Arion, Untergang der Fabier.

VI. K l a s s e :  Sali. beli. Iugurth.; Cic. or. in Cat. I; Caes. de bello civ. 1 (Ausw.); 
Verg.: Ekl. I, Aen. I und II.

VII. K l a s s e :  Cicero: pro Milone, pro Archia poeta, Laelius; Verg. Aen. IV, VI, VIII.
VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germania c. 1—27; Annal. I 1 — 15, 72—81, II 27-43, 53—61, 

69-83 , III 1 — 19, IV 1 —13, 39 -42. -  Horaz: Odeń 1 1 -  4,6, 11, 14,18,22,31,37; 
II 3, 10, 14, 18, 19; III 1, 2, 3, 13, 23, 30; IV 3, 4, II; Epoden 2, 12; Sat. 1.1, 6, 9; 
Epist. I 2 und 16.
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Q -x i e c l i i  s c iu
V. K l a s s e :  Xenoph. (cd. Schenkl): Anab. I, III, V; Kyrup. I, VII. — Horn. Ilias ) u. VI.

VI. K l a s s e :  Xen. Mem. Socr. III, IV. — Horn. Ilias IX, XI, XII, XIII, XVI. Herodot 
(nach Hintner): VI., VII. u. IX. Buch (Ausw.).

VII. K l a s s e :  Demosth.: Olynth. I., II.; Philipp. III.; -z'>\ Tv;ę srpr^Tj;. — Hom. Odyss. I 
(v. 1 -74), V, VI, IX, X, XI, XII (Ausw.).

VIII. K l a s s e :  Plato: Apol., Kriton, Euthyphron; Soph.: Oed. rex; Hom. Odyss. XVI.

U  e-u.tscłx.
VI. K l a s s e :  Lessing: Minna von Barnhelm, Nathan der Weise. Hauslektiire: 

Lessing: Emilia Galotti.
VII. K l a s s e :  Shakespeare: Hamlet; Goethe: Iphigenie; Schiller: Jungfrau von Orleans. 

— Hauslektiire: Goethe: Gotz, Egrnont; Schiller: Rauber, Don Karlos.
VIII. K l a s s e :  Goethe: Hermann und Dorothea ; Schiller: Braut von Messina, Wilhelm 

Tell; Lessing: Laokoon, hamb. Dramaturgie (Ausw.'; Grillparzer: Konig Ottokars 
Gliick und Ende. — Hauslektiire: Schiller: Wallenstein, Maria Stuart; Goethe : Faust I.

IR.-u.tlh. e  an .is  c  Da..
VI. K l a s s e :  Mapico BoBnou : HapoflHi onoBi^anH ; A h t ih  MormcŁHHUKHH: C k h t  Ma- 

h h b c k h h  ; /(oMaiinia nefcrypa: IIn  ko.mii ycTHHHOBHH; IIoBicra.

VII. K l a s s e :  KBiTKa-OcHOBBHeHKO : Mapyca, nepeKoTwio-ie; TI ieB'reHK‘0 : Ilaaap Cto^imh • 
ĄO.Maiiiua .lticrypa: .1 e m i 11, u u ii - i I o u y ii: lloBiicrn, Liii ror.iH,̂  yKpaiHtc.Koro najio/ry

VIII. K l a s s e :  4 ‘e/p.KOBiin: IIoBicTu; EapeiiiBCKait B oboąhmhp: CKOincHnir UMUT ,1,0 Mli III li a 
.ic inypa  : [lieirnarKo: 1’aHflaMaKn; lBan <L>panKO : 3axap BepKyT.

Privatlektllre.

L a t e i n .

III. K l a s s e  A: Nepos: Cimon (4), Thrasybulus (2).
IV. K l a s s e  A:  Caes. beli. Gall. III (5).
IV. K l a s s e  B: Caes. beli. Gall. III (4); Ovid. Metam. VI. v. 146-312 (6).
V. K l a s s e  A: Livius: I c. 33 -43  (3), Ile. 1—10(1), VI (Ausw.): 1, XXI c. 44—53 (1), 

XXII c. 1 -2 0  (2), XXII c. 1 -45 (7 ), XXII c. 1 -1 0 (9 ) ; Ovid: Die vier Weltalter (7), 
Pentheus (3), Lehren des Pythagoras (1), Arachne (6), Terminalia (1).

V. K l a s s e  B: Livius:IIc. 1 -1 5 (4 ), III c. 33 -4 5  (1), IV c. 1 - 8  (1), V c. 35—49 (21): 
Ovid: Die grofie Fiut (5), Philemon und Baucis (16), Streit um die Waffcn des 
Achilles (3), Caesar wird in einen Stern verwandelt (3).

VI. K l a s e e  A: Sallust. beli. Cat. (ganz): 4; Sali. beli. Cat. c. 1—20(11); Cic. in Cat.
II (3); Cic. in Cat. III (2); Caes. beli. civ.: II (3), II c. 1 -20 (4); Verg. Aon: III
(ganz): 1, III v. 1—250 (1), IV v. 1—150 (6), IV (ganz): 6.

VI. K l a s s e  B: Sali. beli. Cat. (9); Cic. in Cat. 11 (4); Verg. Ekl. II u. III (11), Georg. 1 
(Ausw.): 7.

VII. K l a s s e  A:  Cic. de imp. Gn. Pomp., pro Ligario, pro Deiotaro, Cato Maior; Verg. 
Aen. V, VII—X ; Tcrenz, Adelphi; Liv. XXII; Ov.: Metam. XV 746 -870, Fasti I 
543—586, IV 809—862, Trist. I 2, Ex Ponto I 3, Ars am. II 21 96.

VII. K 1 a s se B : Verg. Aen. V (5), VII (4), XII (2).
VIII. K l a s s e  B: Tac. Ann.: II (Ausw.): 4; IV (Ausw.): 3, V (Ausw.): 2.
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Gi-r i  e c  łx i  s c l i  -
V. KI a s  s c  A: Horn. Ilias II (5).
V. KI as  s c  B: Xenoph. (ed. Schenkl): Anab. II (2): Hora. Ilias II (6).

VI. KI a s  sc  A: Hora. Ilias: VII (1), X (1), XVIII (4), XIX (2), XX (1), XXII (5), XXIII (I). 
Herod. (ed. Hintner): VIII: Sttick 1 - 3  (3), St. 1 u. 3—4 (2), St. 1—6 (2); Arion (7), 
Polykr. (14). Xenoph. Kyr.: Kyros und Kroisos (1).

VI. K l a s s e  B: Hom. Ilias XIX (5); Herod. VIII (Ausw.): 5; Xenoph. (ed. Sclicnkl): 
Anab. 10. Stiick (2), Kyr. 10. Stiick (1).

VII. K l a s s e  A: Demosth. Chersonnesredc (2). Horn. Odyss.: I (3), III (1), VII (7), 
XIII (2), XV (2); Ilias XXIV (1).

VII. K l a s s e  B: Demosth. Olynth. III (3); Hom. Odyss. I (2), IV (3), VIII (5).
VIII. K l a s s e  A:  Hora. Odyss.: IX (1), XI (1), XV (1), XVII (1), XXIV (1); Demosth.

I. Phil. (3), III. Pilił. (1); Sophokles: Antigone (1).
VIII. K 1 a s s e B : Demosth. III. Phil. (3); Plato: Protagoras (5), Lysis (4), Hippias Minor (3); 

Sophokles: Antigone v. 1—400 (2).

ISe-u-tscth..
V. K l a s s e  A:  Anzengruber: Sternsteinhof (1); Dahn: Kampf um Rom (4), Kreuz- 

fahrer (2), Julian der Abtriinnige (2); Droste-Hiilshoff: Die Judcnbuchc (2); Ebers: 
Nilbraut (5), Ein Wort (5); Eckehard: Waltharilied (1); Freytag: Ingo und Ingraban (1), 
Soli und Haben (4); Goethe: Reineke Fuchs (7); Hauff: Lichtenstcin (4), Das Bild 
des Kaisers (1), Jud Sufi (1), Die Bettlerin vom Pont des Arts (5); Herder: Der Cid (2); 
Klcist: Michael Kohlhaas (2); Meyr: Der Sieg der Schwachcn (2); Roscggcr: 
Schriftcn des Waldschulmeisters (1), Die Alpler (1); Saint-Pierre: Paul und Virginie (1); 
Scheffel: Eckehard (1); Sienkiewicz: Bartel der Sieger (2), Quo vadis (6); Spiel-: 
hagen: Hammer und Ambos (5), Die von Hohenstcin (1), Problcmatische Naturcn (1); 
Werdcr: Der wilde Reutlingen (2); Wieland : Oberon (7); Zschokke: Der tote Gast (2).

V. K l a s s e  B : Schillers Wcrkc (3), Komers Werke (3), K. May’s Rciscerzahlungen (18), 
Vor der Flagge des Vaterlandes (1), Reisc um den Mond (4), Rcise nach dera 
Mittelpunkt der Erde (2), Reise um die Erde in 60 Tagen (6), Die Kinder des 
Kapitiins Grant (5), Uhlands Werke (1), Eine Mutter (1), In den Pampas (1), Hauffs 
Werke (1), Quo vadis (8), Der Krosus von Philadelphia (4), Sven Hedins Reisen (3), 
Mark Twain (2), Tahiti (2), Goethes Werke (1), Lenaus Werke (1), Von der Erde 
zum Mond (2), Iwanhoe (1), Homo sura (6), Ben Hur (3), Erzherzog Albrecht (1).

VI. K l a s s e  A: Collin: Reguluj (2); Dahn: Kampf um Rom (3); Freytag: Die verlorcnc 
Handschrift (2), Die Journalisten (1), Ingo und Ingraban (3); Ganghofer: Der Mann 
im Salze (4), Der laufende Berg (3), Die Martinsklause (3); Goethe: Egmont (1); 
Grillparzer: Das Kloster von Sendomir (4); Hacklander: Handel und Wandcl (1); 
Hauptmann: Der Biberpelz (1), Die versunkene Glocke (2); Kellermann: Ingeborg (2); 
Lessing: Der jungę Gelehrte (12), Die Juden (7), Philotas (19), Mifi Sara Sampson (6); 
Manzoni: Die Verlobten (1); Rosegger: Hcidepcters Gabriel (2); Scheffel: Eckehard (5); 
Schiller: Der Geisterseher (3), Der Verbrecher aus verlorener Ehre (3); Shakespearc: 
Coriolan (4); Sienkiewicz: Die Kreuzrittcr (2), Mit Feuer und Schwert (2), Quo vadis (6); 
Spielhagen; Die von Hohenstein (2), In Reih und Glied (2), ProblematischeNaturen (5), 
Sturmflut (i );  Sudcrmann: Die Ehre (1), Heimat (1), Frau Sorge (4); Wilbrandt: 
Der Meister von Palmyra (1); Wildenbruch: Die Rabensteinerin (1).

VI. K l a s s e  B: Quo vadis (8), Schillers Dramen (I), Heyses Novellenschatz (3), Taras 
Bulba (4,, Wcihnacht (3), Rauber (13), Philotas (2), Frau Sorge (4), Jungfrau von 
Orlcans (7), Dcborah (5), Der Korsar (4), Don Carlos (3), Ernst von Schwabcn (1),
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Romeo und Julie (2), Mazeppa (1), Egmont (5), Mifi Sarah Sampśon (3), Laokoon (2), 
W. Tell (7), Uricl Akosta (4), Iphigenie auf Tauris (6), Komers Werke (2). Molieres 
Meisterwerke (2), Der Wellbau und sein Meister (2), Die letzten Tage von Pompeji (5), 
Die Bataver (1), Hauffs Werke (2), Heidepeters Gabriel (4), Die 3 Musketiere (1), 
20 Jahrc spater (1), Briider und Schwestern (2), Hamlet (4), Othello (5), Des Meeres 
und der Liebe Wellen (3), Goethes Faust (9), Braut von Messina (3), Demetrius (3), 
Maria Stuart (6), Gotz (6), Makbeth (5), Grillparzers Melusina (2), Fuhrmann Henschel (7), 
Wallenstein (5), Hermann und Dorothea (3), Der Krósus von Philadelphia (1), Schillers 
Iphigenie in Aulis (2), Der Traum cin Leben (3), Tantris der Narr (1), Homo sum (5), 
Soli und Haben (2), Hammer und Ambos (1), Satan und Ischariot (1), Viei Larm um 
niclits (1), Coriolan (2), Schillers Heimatjahre (2), Eckehard (2), Das Kreuz am Ferner (1).

VII. K l a s s e  A: Dahn: Fclicitas (3), Fredegundis (3), Julian der Abtrtinnige (1), Kampf 
um Rom (2); Dante: Gottliche Komodic (2); Eckstein: Die Klaudier (4); Frenssen: 
Jdrn Uhl (3); Freytag: Die Ahnen (ganz): 1; Ganghofer: Mann im Salze (2), 
Martinsklausc (1); Goethe: Clavigo (6), Egmont (11), Geschwister (4), Werters 
Leiden (5), Wilhelm Meisters Lehrjahre (3); Grillparzer: Ahnfrau (3), KOnig Ottokars 
Gliick und Ende (1), Libussa (2); Hauptmann : Die versunkene Glocke (1), Die Weber (1); 
Ibsen: Baumeister Solnefi (1); Kleist: Der zerbrochene Krug (12); Schiller: Piesko (8), 
Iphigenie in Aulis (3), Neffe ais Onkel (7), Semele (2), Tell (8); Shakespeare: 
Othello (2); Spielhagen: In Reih und Glied (3), Selbstgerecht (1); Sudermann: F.hre (1), 
Frau Sorge (3); Vo8: Luise (5); Wilbrandt: Die Rottenburger (2), Die Osterinsel (1), 
Hermann Iffinger (2); Wildenbruch: Schwesterseele (3).

VII. K l a s s e  B : Makbeth (2), Kabale und Liebe (2), Frau Sorge (2), Ahnen (2), Der 
Muller und sein Kind (1), Turandot (1), Zschokkes Novellen (7), W. Tell (6), Uriel 
Akosta (3), Der Verschwender (1), Lichtenstein (2), Simplicius (2), Ahnfrau (2), 
Braut von Messina (2), Othello (2), Der Mann im Monde (2), Die Geschwister (3), 
Undine (3), Die Sbhne des Senators (1), Die letzten Tage von Pompeji (6), Goethes 
ital. Reise (1); Ganghofer: Die Fackeljungfer (2); Eichendorff: Ahndung und Gegen- 
wart (1); Uhland: Herzog Ernst von Schwaben (1), Ludwig derB aier(l); Zriny (3), 
Die Mutter (1), Wolzogens Novellen (1), Jungfrau von Orleans (8), Grofikophta (2), 
Biirgergeneral (2), Die Aufgeregten (2), Wahlverwandtschaften (2), Schwesterseele (3), 
Hermann und Dorothea (3), Wallenstein (2), W. Meisters Wanderjahre (2), Geschichte 
der sp. Niedcrlande (2), Der 30jahrige Krieg (1), Ein Kampf um Rom (2), Die 
Kreuzritter (3), Quo vadis (8), Komers Werke (2), Der Waldschulmeister (2), Jorn 
Uhl (2), Pichlers Geschichten aus Tirol (1), Faust (3), Der jungę Gelehrtc (1), 
Kathchen von Heilbronn (1), Prinz von Homburg (1), Nachsommer (2), Die Leiden 
des jungen Werters (3), Heyses Novellen (4), Demetrius (5), Des Meeres und der 
Liebe Wellen (3), Weh dem, der liigt (3), Schillers Geisterseher (1), Die Laune des 
Verliebten (1), In Reih und Glied (2), Aus dem Leben eines Taugenichts (3).

VIII. K l a s s e  A:  Anzengruber: Der Meineidbauer (4), Die Kreuzelschreiber (2), Der 
Pfarrer von Kirchfeld (4); Dahn: Julian der Abtriinnige (3); Fouąue: Undine (1); 
Freytag: Die Journalisten (3); Goethe: Wahlverwandtschaften (3), Torąuato Tasso (7), 
Werters Leiden (4), Wilhelm Meisters Lehrjahre (4); Grillparzers samtliche Drainen(l); 
Halm: Sohn der Wildnis (4); Hameriing: Aspasia (5); Hardt: Tantris der Narr (1); 
Hebbel: Nibelunge (1); Ibsen: Brand (1), Kronpratendenten (1), Nora (4), Stiitzen 
der Gesellschaft (2), Volksfeind (1), Wildente (1); Keller: Der griine Heinrich (3); 
Kleist: Samtliche Dramen (2), Der zerbrochene Krug (11), Penthesilca (3), Prinz 
von Homburg (5); Leisewitz: Julius von Tarent (8); Novalis: Heinrich von Oftcr- 
dingen (1); Schiller: Fiesko (6), Uber naive und sentimentalische Dichtung (1);
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Shakespeare: Julius Casar (17), Sturm (2); Spielhagen: Sturmflut (3); Sudermann: 
Ehre (3), Es war (1), Frau Sorge (5), Heimat (3), Katzensteg (5); Stifter: Witiko (1); 
Wilbrandt: Mcister von Palmyra (2).

VIII K l a s ę  B: Aquis subinersus (1), Dorfstinden (1), Novellenschatz (2), Eine Mutter (1), 
Wahlvcrwandtschaften (2), Frau Sorge (5), E. T. A. Hoffmann 1. Bd. (1), Wilhelm 
Meisters Lehrjahre (1), Ahnfrau (5), Ein Kampf urn Rom (1), Makamen des Hariri (2), 
Nal und Damajanti (1), KOrners Werke (1), Die Leiden des jtingen Werters (2), Soli 
und Haben (2), Die Journalisten (1), Jorn Uhl (3), Schwesferseele (1), Der Mcister 
von Palmyra (1), Kabale und Liebe (6), Homo sum (8), Heyses Novellen (2), Ktinig 
Lear (1), Jul. Caesar (2), Coriolan (2), Die letzten Tage von Pompeji (3), Othello (1), 
Der Fechter von Ravenna (1), Der Sohn der Wildnis (1) Des Meeres und der Liebe 
Wellen (3), Der zerbrochene Krug (2), Heines Buch der Lieder (1), Aspasia (1), 
Sturmflut (1), ln Reih und Glied (1), Die Alpler (1), Die Bettlerin vorn Pont des 
A rts(l), Peter Schlemihl (2), Der Heilige (1), Die Weber (2), Ben Hur(2), Eckehard (1), 
Uriel Akosta (5), Der jungę Gelehrte (1), Der Neffe ais Onkel (1), Familie Buchholz (1), 
Mifi Sarah Sampson (1), Prinz von Homburg (1), Zriny (1), Wildfeuer (2), Antonius 
und Kleopatra (1), Weh dem, der lugt (2), Katzensteg (1), Der Kaufmann von 
Verredig (2), Fuhrmann Henschel (1), Die Schule der Manner (1), Die Schnie der 
Frauen (1), Tartiiffe (1), Misanthrop (1), Der Geizige (1), Esther (1), Tantchen 
Rosmarin (1), Heines Reisebilder (1), Memoircn des Satans (1), Quo vadis (3), 
Ticcks Werke (1), Dernetrius (1).

ZErŁ-u-tli e  n l  e c ł i .
V. K 1 a  S S e: MapKO Bobhok: OnoBipane (11), HpocaaB OnyneBCKH#: .Ihcth e ByjKHHM (.'i), 

M. Piiroji.: Tapac Ey.itóa (12;, M. y cthahobhh : ((Tpac/rmii! oeTnep (2), MecTb Bep* 
xoBHHipi (8), IlIeiineHico: Ihi.iiipu [peK.iHpapiii] (20).

VI. K l a s s e :  M. boro.ii,: Tapac By.u,6a (5), iii ii (11), Benepumo (2), Mepmi flymi (2); 
rt,p. MaKOHefi : JlpomeHKO (2); O.u.ia Ko6ii.iaHi.cifa: 11 piipopa (4), 11eKy.ii.ry pna (4): 
Cxopo5KeiiKo; OiioBi/piHH (10); r(p, Koppy6a: IcTopna ByicoBHHH (10); Boiypm JlenKah: 
1 tnoiii,yiH>i (5); /([!. I i (vp;iT: IlicHH ripo 1111X ip Iropa (30 ; I b. TypieHeB: Kjiapa Miai-i 
(5); Tp. i(cr.niHi.cKnh: Kapa cobicth i5), ToproH.ijr ikcmhychmh (6); rT,ji. I. ‘PpaHKO; 
3axap llepKyT (4), IIpiuiTa npo c.iiinąa i xoioiiuh (5),

VII. K l a s s e :  Kyjiiin: . I hcth a xyTopa (5), OopHa I’»ąh (4); KaiTKa-OcHouaiieiiKO: Ca.i- 
/ptTeicnii naTpeT (22), II),iipa .iioóoh (13), Ceppeiima OKcaHa (15); Kureni# 1’pcóinKa: 
OaHifoiicKHH (32); Morn.iŁHiiiiKnii: Ckht MaHHBCKHH (10); KocTuMapiB: Bor/pui X»ie.ib- 
Hnnicm’i(5 );  IIIeBHeHKo : Baaafln (29;, Haaap Ctoąojim (30), ra#paMaKH (32); M. Torojit: 
Bi# (22), MepTBi pymi (8), CTpanma mccti. (1 ); O.itra Koini.iHiii.cKH: 3cm.i ;i (4); r( p . 
‘1'paiiKo: y  HiiTeai, (5), li iioti >io.ia (7), Moitce# (4); Mc co ccii: HpomeHKo (5); I I(y nar: 
CbBaTu imcbMO b  IIIeinienKOBiii noeaBi (8).

VIII. K l a s s e :  Ky.uiu: '!opną 1 ’a,yi (15); M. rpymcBcKH#: lipo crapi miru na yKpaiHi' 
(10); 10. ‘he^bKOBua: Hoiiicrii (22); Boa. 11lamkcbho: 3i.u,mu; (15); O.i. CTopoaceBKo: 
MapKO upoK-iuTH# (15); Ct. Py^aubCKH#: T hojhi 5); Ianpop BopofiiceBiui: Ha^ llpy roM 
(10); Tparopi# BopooKeniui: IIoesBi' (3); I b. . Icimpifcii: 11; nocna (10), XM,apiT (5l, 
HaĄ OopHHM MopeM (5), CimiTor.iiip yKpai'HbCKoro mtpoyy (3); B. rpimioiiKo: Cohhiuhh# 
npouiiib (7), Ha poimy pT (G); M. loriu i,: MeprBi pilili (4); ‘PpaiiKo: Morce# (3).
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IV. U b e r s i c h t
iiber die im Schuljahre 1908/1909 gebrauchten Lelirbiichcr.

R c l i g i o n s l e h r e :  A. Fiir die rom.-kath. Schiller: I. u. II. KI.: Grofier Katechismus der 
katli. Religion, 1. Aufl. — III. KI.: 1. Scm.: Deimel, Dr., Lit. Lehr- und Lesebuch,
I. Aufl.; 2. Sem.: Deimel, Dr., Altes Testament, 1. Aufl. — IV. KI.: Zettcr, katli. 
Liturgik, 5. Aufl. — V. KL: Konig, allgemeine Glaubenslehre (I. Kursus), 10. und
II. Aufl. — VI. KL: Konig, die besondere Glaubenslehre (III. Kursus), 9. und 10 Aufl. 
— VII. KL: Konig, die Sittenlehrc (IV. Kursus), 11. und 12. Aufl. — VIII. KL. 
Bader, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 4. Aufl. — B. Fiir die gr.-kath. Schiller:
I., KL: Toronski, christl.-kath. Katechismus, 3. Aufl. — II. und III. KL: Schuster, 
biblische Geschichte des alten und neuen Bundes, 1. Aufl. — IV. KL: Toronski, 
Liturgik der gr.-kath. Kirche, 2. Aufl. — V. KL: Toronski, christl.-kath. Fundamental- 
dogmatik und Apologetik, 1. Aufl. — VI. KL: Wappler-Pelesz, kath. Glaubenslehre,
1. Aufl. -  VII. KL: Dorożyński, christl.-kath. Ethik, 1. Aufl. — VIII. KL: Wappler- 
Stefanowicz, Geschichte der kathol. Kirche, 2. Aufl. — C. Fiir die gr.-or. Schiller:
I. KL: Semaka, biblische Geschichte des alten Bundes, 1. Aufl. — II. KL: Semaka, 
biblische Geschichte des neuen Bundes, 1. Aufl. — III. KL: Semaka, Glaubens- und 
Sittenlehre, l.Aufl. — IV. KL: Semaka, Liturgik der gr.-or. Kirche, l.Aufl. — V. KL: 
Semaka, Dogmatik der gr.-or. Kirche, I. und II. T., 1. Aufl. — VI. KL : Semaka, 
Morallehre, I. und II. T., l.Aufl. — VII. KL: Semaka, Kirchengeschichte. — VIII. KL : 
Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche. — D. Fiir die evang. Schiller: I. Abt.: Erncsti, 
Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl. — II. Abt.: Palmer, der christliche Glaube 
und das christliche Leben, 10. Aufl. — III. Abt.: Palmer, die christliche Glaubens- 
und Sittenlehrc, 6. Aufl. — E. Fiir die mos. Schiiler: I.— IV. KL: Wolf-Pollak, Ge
schichte Israels, 1.—5. Heft. -  V. KL: Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte,
I. T., 2. Aufl. — VI. KL: Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, II. T. — VII. KL: 
Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, III. Teil. — VIII. KL: Brann, IV .Teil und 
Philippson, Die israel. Rcligionslehre, 1. Aufl. — Hebraische Lektiire: ausgewahlte 
Stiicke ans 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. und II, KL: Schmidt- 
Thumser, lat. Schulgramm., 10. Aufl. - III.—VIII. KL: Scheindler, lat. Schulgrammatik,
5. und 6. Aufl. — I. Ki.: Hauler, lat. Ubungsbuch, I., Ausg. A, 19. Aufl. — II. KL- 
Haider, lat. Ubungsbuch, II., 16. und 17. Aufl. — III. KL: Hauler, Aufgaben zur 
Einiibung der lat. Syntax, Kasuslehrc, 10. und 11. Aufl.; Golling, Chrestomathie aus 
Cornclius Nepos und Curtius Rufus, 1. und 2. Aufl. — IV. KL: Hauler, Aufgaben 
zur Einiibung der lat. Syntax, Moduslehre, 7. und 8. Aufl.; Prammcr-Kalinka, Caesar 
de bello Gallico, 6. und 7. Aufl.; Sedlmayer, Ausgewahlte Gcdichte des P. Ovidius 
Naso, 7. Aufl. --  V. KL: Scheindler-Zingerle, Titi Livii a. u. c. libr. partes sel.,
6. und 7. Aufl.; Sedlmayer, Ovid, wie in der IV.; Kornitzer, Lateinisches Ubungsbuch 
fiir Obergymnasien, 1. Aufl. — 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, 1. Aufl., samt Worterbuch hiezu. — VII. KL: Kor
nitzer, Cicero pro Milone, l.A ufl.; Kornitzer, Cicero pro Archia poeta, 3. Aufl.; Kor
nitzer, Cicero, Laelius, 1. Aufl.; Golling, Vergil, wie in der VI ; Hintner-Neubauer, 
wie in der VI. KL -  VIII. KL : Miiller-Christ: Tacitus, Annalen, I. und II. Band,
1. Aufl.; Miiller-Christ: Tacitus, Germania, 1. Aufl.; Huemer, Horatii Flacci carm. sel.,



-  57 -

7. Aufl. — Hintner-Neubauer, wie in der VI. Klasse. — b) in den ruthen.-deutschen 
Klassen: I. KI.: raBnep-Ko6HH»HBCKHH, BnpaBH uaTHiiŁCKi /pra I. ku.; CaMoneBHU- 
HerjiHHtcKHH, TpaMaTHKa naTHHtcua ąah I. i II. k .i . — II. KI.: r.aiMcp-TipoH, BnpaBH 
aaT. flaa II. ku ; CaMoneBHu-HernHHŁCKHH, PpasiaTHKa uaT. ut I. k.i . —• III. KI.: Ca- 
MO.ieBHa-OroHOEeKHH, IpaM/iTnrca a ar a a a aa, 2 bhą., 1897; 11 pyxHi ii-OroHOKCKmi,
BnpaBH HaTHHŁeici 1 HI. KH > 1 Bn/p, 1897. — IV. KI.: CaMOaeBun-OroHOBCKHH,
rpaMaTHK.a a ar. ut III. K.I.; IIpyKHiuKHii-OrOHOBCKHH, BnpaBH .KIT. ąjih IV. ich.,
I . bh^., 1898; Prammer-Kalinka, Caes. dc 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. K i.: Jul. Kobylański, Grammatisch-stilist. Ubungen nach Sallust 
und Cicero; die iibrigen Lehrbiicher wie in der deutschen Abteilung. — VII. KI.: 
Jul. Kobylański, Grammatisch-stilist. Ubungen nach Cicero; die iibrigen Lehrbiicher 
wie in der deutschen Abteilung. — VIII. KL: 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 c :  III. und IV. KL: Curtius-Hartel-Weigel, griech. Schul- 
grammatik, gekiirzte Ausgabe, 1. Aufl.; Schcnkl-Weigel, griech. Elementarbuch fiir 
die III. urrd IV. Klasse, 21. Aufl. — V. VIII. KL: Curtius-Hartel, Schulgrammatik, 
26. Aufl. — V. KI.: Schenkl Karl-Heinrich, Chrestomathie ausXenophon, 13. und 14. 
Aufl.; Christ, Homers Ilias, 2. und 3. Aufl.; Hintner, griech. Aufgaben, 3. und 4. 
Aufl. — VI. KL: Hintners griech. Aufgaben, Xenophon und Homer wie in der V. 
Klasse; Hintner, Herodots Pcrserkriege, I. Tcil (Text) und II. Teil (Anmerkungen),
6. Aufl.; Tkać, Worterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — VII. KI.: 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, Odysee wie in der
VII. Klasse; Christ: Plato, Apologie und Kriton, 4. Aufl.; Christ: Plato, Euthypron, 
5. Aufl.; Schubert: Sophokles, Oedipus rex, 2. 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.—III. KL (deutsche Abt.) und I. KL (ruth.-deutsche Abt.): 
Willomitzer, deutsche Schulgrammatik, 12. Aufl. — IV. KL (deutsche Abt.): Tumlirz, 
deutsche Schulgrammatik, 4. Aufl. — II.—IV. KL (ruth.-deutsche Abt.): Christof, 
deutsche Gramm., 1. Aufl. — I. KL (deutsche Abt.): Lampel, deutsches Lesebuch,
I. Bd., II. u. 12. Aufl. — I. KL (ruth.-deutsche Abt.): Stritof, deutsches Lesebuch 
fiir die 1. und II. Klasse, 2. Aufl. — II. KL: Lampel, deutsches Lesebuch, 2. Band,
9. und 10. Aufl. — III. KL: Lampel, deutsches Lesebuch, 3. Bd., 9. u. 10. Aufl. —
IV. KL: Lampel, deutsches Lesebuch, 4. Bd., 9. und 10. Aufl. — V. KL: Tumlirz, 
deutsche Schulgrammatik, 4. Aufl.; Bauer-Jelinek-Streinz, deutsches Lesebuch fiir 
ost. Mittelschulen, V. Band, 1. Aufl. — VI. K.: Tumlirz, deutsche Schulgramm.,
4. Aufl.; Bauer-Jelinek-Streinz, deutsches Lesebuch fiirOsterr. Mittelschulen, VI. Band,
1. Aufl. VII. und VIII. KL: Prosch-Wiedenhofer, deutsches Lesebuch fur 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. — 
I. KL: C. IIInoHHapoBcKHH, Pycica MtiTaHKa nepiuoi khhch iiik Li cepo/prcx, 1. mi/p
— II. KL: O. IIInoHHapoBCKHH, Pycica HHTaHKa ^pyroi k h b c h  micin. cepe4 HHX,
1. BHĄ.   III. KL : ’I HT.-lHKa pycKSl H Tpe roi' K.1HCH, d  Fi i fi, 1. BH/P — IV. KL I Mh-
TariKa pycKM flja TeTBepTOi k.ihch, -TlbIb, 1. BHĄ. — V. KL : JtynaKOBeicHii, Baopu 
iioesHi i npoBH ą a h  naTOi' k.ihch, niEci.i cepeflHHx, 1. utip. — VI. KL: OronoBCKHii, 
Crapo pycira xpecTOMaTia. —  VII. KL : BapaiiiŁCKHii, Bhimkh a yKp.-pycKoe -UTepaTypn 
X IX . u., h I., 3. bh/\ , — VIII. KL : BapBiHECKHH, B himkh s yKp.-pycKOi HiTepaTypH 
XIX. B., M. II., 3. BHĄ.
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G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  I.—IV. und VIII. KI.: Kozenn-Haardt-Schmidt- 
Heiderich, Atlas fur Mittelschulen, 39. und 40. Aufl. — II. KI.: Hannak-Umlauft, 
historischer Schulatlas, Ausgabe f. Gymn., 6. Aufl. 111.—VIII. KI.: Schubert- 
Schmidt, histor.-geogr. Atlas, Ausgabe fur Gymnasien, 1. Aufl. — 1 KI : Umlauft, 
Lehrbuch der Geogr., I. T., 6. und 7. Aufl. — II. KI.: Umlauft, Lehrbuch der Geogr.,
II. T., 7. und 8. Aufl.; Mayer, Geschichte des Altert. fiir Untergymn., 5. und 6. Aufl.
— III. KI.: Umlauft’s Geogr. wie in der II KI.; Mayer, Geschichte des Mittelalters 
fiir Untergymn., 4. und 5. Aufl. IV. KI : Mayer, Geographie der Osterr.-ungar. 
Monarchie, 7. und 8. Aufl.; Mayer, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit, 4. und 5. 
Aufl. — V. KL: Zeehe, Geschichte des Altertums fiir Obergymnasien, 5. Aufl. —
VI. KI.: Zeehe, Geschichte des Altertums fiir Obergymnasien, 4. Aufl.; Zeehe, 
Lehrbuch der Geschichte vom Beginne des Mittelalters, fur Obergymn., 3. Aufl. -
VII. KL: Zeehe, Lehrbuch der Geschichte fiir obere Klassen, 111. T., 2. Aufl. —
VIII. KL: Hannak, ósterreichische Vaterlandskunde fiir die VIII. Gymnasialklasse, 
14. und 15. Aufl.

M a t h e m a t i k :  a) in den deutschen Klassen: 1. und 11. KL: Moćnik-Neumann, Arith- 
metik, I. T., 38. und 39. Aufl.; Mocnik-Spielmann, Geometrie, I. T., 27. Aufl.
— III. und IV. KL: Moćnik-Neumann, Arithmetik, 2. Akt., 28. und 29. Aufl.; Moćnik- 
Spielmann, Geometrie, 2. Abt., 21. und 22. Aufl. — V.—VIII. KI.: Moćnik-Neumann, 
Lehrbuch der Arithmetik fiir obere Klassen, 29. und 30. Aufl.; Mocnik-Spielmann, 
Lehrbuch der Geometrie fiir obere Klassen, 24. und 25 Aufl. — b) In den ruthen.- 
deutschen Klassen. I. und II. KI.: OroHOBOKtiii, yueÓHHK apiiTsieTiiKu, n. 1., ą.ih 1. i
II. a.i., 2. BUfl., 1900; MoHiiHK-CaBmpcHH, nayKa CeowerpHi', i .  1. /MU I. i II. K.i , 
1. BHfl., 1898. — III. und IV. KL : II. Otohobckhh, y ie ó iw K  apHTMeTHKH, u. 2. p-m
III. i IV. K.i., 1. b h ą ., 1898; E CaBHuKBii, HayKa tfeoMt-Tpiu, u. 2., ąjih  III. i IV. k.i., 
1. BH/p, 1901. — V. bis VII. KL: MoHHHK-CaBHUKHft: ApiiTiueTuKa i a.iLfeójia /pia
bhciu. k.i . risi., MsiHHHK-CaBHiiKHir: IcoMeTpmi a bhciu. km. Ci mu.

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-Latzel, Tierreich, 27. und 
28. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches, 23. und 24. Aufl.—
III. KL: Ficker, Mineralogie, 1. und 2. Aufl.; Mach-Habart, Naturlehre, 5. Aufl. -
IV. KL: Mach-Habart, Naturlehre, 5. Aufl.. — V. KL: Scharitzer, Mineralogie und 
Geologie fiir Obergymn., 6. Aufl.; Wretschko-Heimerl, Vorschule der Botanik. 8. Aufl.
— VI. KL: Graber-Latzel, Leitfaden ddr Zoologie fiir Obergymn., 4. und 5. Aufl. — 
VII. und VIII. KL: Rosenberg, Lehrbuch der Physik fiir die oberen Klasssen der 
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 :  VII. KL: Hófler, 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 :  a )  gr.-or.: A. Topoiicn-di, Kopoma icmpiia óió.uiiHa cT«poro i nouoro 

aaBiTa, 1. bh^., 1897; E. I i:;uiobh>i, k;ithxh3m, 1. rvią , 1901. b) gr.-kath.: A. Topmi- 
CKHII, K o p o T K a  icTopna 6i6ai'HHa, I . bh^., 1897; A, TopoHCKHii, Emlihhh xphcthbhi.cko- 
iraTO.llIU.KH ii K a T 6 X H 3 M , 1. 1897.

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

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  PyeKa uht.thku Owe.unia IIouoiiHua, 3. n a c i t ,  1900; P y csa  
rpamaTHica Ojie.iHua IIonoBiiua, 2. uac/iu., 1903.

R e c h n e n :  KiuiH;rca paxyuKOBa flpa d>paHna Mouhik.t, 2. uacT, 1902.
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V. T h e m e n
zu den  sch riftlichen  A rb e iten  in den  o b e re n  K lassen .

a )  I n  d -e -u .ts c l j .e x  S p r a c l i e .

V. K l a s s e  A: 1. (S.) Miolnirs Heimholung. — 2. (H.) Meine Ferien. (Eine Schil- 
derung). -- 3. (S.) Das Wesen des Volksmarchens, an „Domroschen" erlautert. —
4. (H.) Der Herbst. (Eine Schilderung.) -  5. (S.) Das Religionswesen bei den alten 
Indern. — 6. (H.) Der Einflufi der Natur des Landes auf den Charakter £und die 
Kulturentwicklung seiner Bewohner. (Nachgewiesen an der Geschichte des alten 
Orients und des alten Griechenlands). — 7. (S.)

Kein schóner Land ais Hcimat 
Und meine Heimat nur,
Wie bliiht der Baum so anders !
Wie anders Wieś’ und F lu r!

(Hoffmann von Fallersleben.)
8. (S.) Die Zerstorung Alba Longa’s. (Nach Livius.) — 9. (H.) Die Freuden des
Winters. (Eine Schilderung.) — 10. (S.) In welcher Weise gelingt es Alexander dem
Grofien, in kurzer Zcit das Perserreich zu erobern? — 11. (H.) Die Verteidigungs- 
rede Grimbarts, in Goethe’s „Reineke Fuchs". — 12. (S.) Viribus unitis — die Devise 
unseres Kaisers. — 13. (S.) Das rómische Reich vor dem Auftreten der Gracchen.

V. K l a s s e  B: 1. (S.) Die Salinger Fraulein. — 2. (H.) Kaiser Rotbart im Kyffhkuser.
— 3. (S.) Die Jugendgeschichte des Romulus. — 4. (H.) Eine Schlittenfahrt. --
5. (S.) Kriemhildens Trauer um Siegfried. — 6. (H.) Die verschiedenen Formen des
Wassers. - •  7. (S.) Das Schicksal beriihmter Manner im alten Griechenland. —
8. (S.) Der Prozefi. — 9. (H.) Das II. Staatsgymnasium in Czernowitz. — 10. (S.) 
Hiions Verbannung und ihre Grunde. — 11. (H.) Die Theatervorstellung in den 
„Kranichen des ibykus" und ihre Folgen. — 12. (H.) Wie Reineke den Konig Nobel
zu betóren weifi. — 13. (S.) Der Mensch denkt und Gott lenkt.

VI. K l a s s e  A: 1. (S.) Das Hildebrandslied ist eine edle Frucht und wir schliefien auf 
den Wert des Baumes, der sie trug. — 2. (H.) „Ich liebe mein Óstreich, Die 
Walder der Heimat, Die Berge, dieAuen, Die Strome, die blauen“. — 3. (S.) P a ru m  
f i d e i  m iser is .  Erwiesen aus Inhalt und Gedankengang der Rede und des Briefes 
Adherbals. — 4. (H.) Daz boeste, daz man erdenken kan, daz ist der ungetriuwe 
man. — 5. (S.) Walters von der Vogelweide Liebe zu Kaiser und Reich. — 6. (H.) 
„Wer sein Vaterland nicht kennt, hat keinen Mafistab flir fremde Lander". Goethe.
— 7. (S.) Das Gliick der Alpenbewohner. — 8. (H.) „Eile mit Weile“ — „Hochmut 
kommt vor dem Fali". (Zwei frei erfundene Fabeln.) — 9. (S.) Das komische Element 
in Lessings „Minna von BarnhelmC — 10. (S.)Halt ein! Haltaus! H altan! Halt ab!

VI. K l a s s e  B: 1. (S.) Die Verwandtschaftsverhaltnisse der europaischen Vólkcr. —
2. (H.) Der Hort des nordischen Nibelungenliedes. — 3. (S.) Der Jubilaumsfestzug 
der studierenden Jugend in Czernowitz. — 4. (H.) Germanisches Heldentum. —
5. (S.) Die Entstehung des Lehenswesens. — 6. (S.) „Der kluge Mann wei8 sich 
nach den Umstanden zu richten wie das Wasser nach der Gestalt des Gefalles, 
worin es enthalten ist“. — 7. (H.) „Die Kerze Licht den Leuten bringt, Bis dafi sie 
selbst in Asche sinkt*. — 8. (S.) Just, das Muster eines treuen Dieners. — 9. (H.) 
Welche Rolle spielt das arabische Volk in der Geschichte des Mittelalters? —
10. (S.) Das Salz.
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VII. K l a s s e  A: 1. (S.) „Gesell dich eincm Bessern zu,
LaB mit ihm deine Krafte ringen;
Wer selbst nicht besser ist ais du,
Der kann dich auch nicht weiter bringen". (Riickcrt.)

2. (H.) Entwurf einer Redc filr eine Schulfeier am 2. Dezember 1908. — 3. (S.) Die 
Gruppierung der Personen in Shakespeares „Hamlet". — 4. (H.) Was habe ich davon? 
Eine Frage des Egoismus, aber auch der Weisheit. — 5. (S.) a) Die Hoffnung, die 
Fiihrerin und Trosterin des Menschengeschlechtes. b) Gedankengang in Goethes 
Gedichtc „Der Wanderer". — 6. (H.) Uber die AuBerungen, Ursachen und vorziig- 
lichsten Beforderungsmittel des wahren Patriotismus. — 7. (S.) Orests Schwermut 
und Gcnesung. — 8. (H.) „Korper und Stimme Ieiht die Schrift dem stummen Ge- 
danken, Durch der Jahrhunderte Strom tragt ihn das redende BlattA Schiller. —
9. (S.) „Beweinenswerter Philipp!“ (Dieser Ausspruch des Don Karlos ist nach 
Schillers gleichnamigem Drama nachzuweisen.) •- 10. (S.) Im Schuldbuch der Ge- 
sellschaft steht des Menschen Leben, Bildung, Erziehung — ein Biedermann bezahlt 
seine Schulden.

VII. K l a s s e  B: 1. (S.) Das Glas ais Kulturfaktor. — 2. (H.) „Welle kommt und Welle 
geht, Doch der Strom allein besteht". — 3. (S.) Die Geistererscheinung in Shake
speares „Hamlet". — 4. (H.) Wie ist Gotzens tragische Schuld aus seinem Charakter 
zu erklaren? — 5. (S.) Welche Rolle spielt Frankreich in der Geschichtc Europas 
im 17. Jahrhunderte? — 6. (S.) Bildungsreisen. — 7. (H .)  „Sunnę, manę, sternenschin: 
waz mac gelicli dem wunder sin?" — 8. (S.) Niederlandische ZustJnde zur Zeit 
Egmonts. — 9. (H.) Es ist uber ein frei gewahltes Sprichwort eine kurze Erzahlung 
zu schreiben. — 10. (S.) Die tragische Schuld in Schillers „Raubern".

VIII. K l a s s e  A: 1. (S.) Dem Jtinglinge gehdrt die Zukunft, dem Mannę die Gegenwart, 
dem Greisc die Vergangenheit. — 2. (H.)

„Es ist kein schonrer Anblick in der Welt,
Ais einen Fiirsten sehn, der klug regiert,
Ein Reich zu sehn, wo jeder stolz gehorcht".

(Goethes „Tasso".)
Ansprache zur Feier der sechzigjahrigen Regierung Seiner Majestat des Kaisers. —
3. (S.) Der Dichter von „Hermann und Dorothea" ist in einem hoheren Grade ais 
irgend ein anderer wahrhaft menschlich zu nennen. — 4. (H.) Der EinfluB der 
deutschen Fiirsten aut die deutsche Dichtkunst und Literatur von Karl dem Grofien 
bis aut Karl August von Weimar. — 5. (S.) Ein Bild des inenschlichen Lebens; 
nach Schillers „Glocke". — 6. (H.) „Ein edler Mensch kann einem engen Kreise 
nicht seine Bildung danken, Vaterland und Welt muB aut ihn wirken". — 7. (S.) 
„Unbilliges ertragt kein edles Herz". Die Geitung dieser Worte Gertruds fur das 
ganze Drama ist klarzulegen. — 8. (H.) Hellas, von Rom besiegt, wurde doch Be- 
siegerin Roms. — 9. (S.) Fausts Seelenstitnmung in der Osternaclit. — 10. (S.) 
Maturitatspriifungsarbeit.

VIII. K l a s s e  B: l.(S .) „Gesellschaft braucht der Tor und Einsamkeit der Weise". — 2. (H.) 
„Glaube dich nicht allzu gut gebettet; ein gewarnter Mann ist halb gerettet". —
3. (S.) Das Zeitbild in „Wallensteins Lager". — 4. (H.) Die Arbeitsleistungen des 
Wassers. — 5. (S.) Die Aufklarung in Ósterreich im 18. Jahrhunderte. — 6. (S.) 
Welche Bedeutung haben Entdeckungsreisen fur die Kultur? — 7. (H.) „Ein andres 
Antlitz, ehe sie geschehen, Ein andres zeiget die volIbrachte Tat". — 8. (S.) Agnes 
Sorel und die Jungirau v. Orleans. — 9. (S.) Was kann die Jugend aus Napoleons I. 
Schicksal lernen ?
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S p r e c h i i b u n g e n .
VI. K l a s  s e  A: 1. Die Verarbcitung des Eisens. — 2. Beschrcibung einer Feuersbrunst.

3. Der jungę Lessing. — 4. Lessings Dramen. - 5. Inhaltsangabe von Gutzkows 
„Urici Akosta". — 6. Uber klassischc Musik. — 7. Charakteristik des Wirtcs in 
Lessings „Minna von Barnhelm”. — 8. Inwiefcrne ist „Minna von Barnhclm” cin 
nationaies Lustspiel zu nennen?

VII. K i a s s e  A: 1. Referat uber Schillers „Don KariosL — 2. Ursachen der franzd- 
sischcn Revolution. — 3. Grillparzers Leben und dichterisches Schaffen. — 4. Sapphos 
Bedeutung. — 5. Napoleon Bonaparte. — 6. Dante und seine „góttliche Komodie".
— 7. Shakespeares Leben und Werke. — 8. Die Uberlegenheit der Griechen uber 
die andern V5lker der alten Welt. — 9. Goethe und Schiller. Eine Paraliele. — 
10. Walter von der Vogelweide. — 11. Maria Theresia. — 12. Uber Vergils Aeneis.
— 13. Referat iiber Johann Heinrich Vofi. — 14. Goethes Jugcndzeit (1749—1765). 
- 15. Erzherzog Karl, sein Leben und Wirken. — 16. Nester unter Wasser; ihre

stutnmen Bewohner. — 17. Ibscns Gedankendramen. — 18. Das Schrifttum der 
Babylonier und Assyrier.

VII K i a s s e  B:  1. Die Kultur des Islam. — 2. Buddha und der Buddhismus. — 3. Das 
Telegraphenwesen. — 4. Die Luftschiffahrt. — 5. Die Burgertypen in Goethes 
„EgmontL — 6. Die sittlichc Grofie Iphigeniens. — 7. Geschichte der National- 
okonomie. — 8. Das Leben und Wirken Kaiser Franz Josefs I.

VIII. K i a s s e  A: 1. Ursachen des Erdbebens. — 2. Schillers Weltanschauung. — 3. Die 
Charaktere in Goethes „Hermann und Dorothea". — 4. Geibcl und Morike. —
5. Referat iiber Goethes „Torąuato Tasso". — 6. Charakteristik der Hauptpersonen in 
Schillers „Maria Stuart". -- 7. Der dramatischc Aufbau in Schillers „Wallenstcin".

8. Die Charaktere in Schillers „Raubern". — 9. Die Asthetik des Aristoteles. — 
10. Der 2. Dezember 1908. — 11. Referat iiber Schillers Abhandlung „Uber naivc 
und sentimentalische Dichtung".

VIII. K i a s s e  B: 1. Maria und Elisabeth in Schillers „Maria Stuart". — 2. Zoroaster 
und seine Religion. — 3. Die Funkentelegraphie. — 4. Gotz und Tell. Ein Vergleich.
— 5. Die Freiheitsbestrebungen in Schillers „Raubern" und im „Wilhelm Tell". —
6. Wie kann das Leben auf der Erde erloschen? — 7. Sichtbare und unsichtbarc 
Strahlen. — 8. Rechtsentstehung und Rechtsentwicklung. — 9. Caesar und Napoleon.

To) I n  r-o .tli.e n .is c li.e r S p r a c l i e .

V. K i a s s e :  1. (H .) Cnip Axh.ui a AriiMeMHOHOM. —  2. (S.) Orpina O^ucea 3 ILibbh- 
Kaero. — 3. (H.) 3aiJHTa ce.ianim a b oceHH. — 4. (S.) Hyume nTuąi Ha cyxiii rn.iBn'i, 
hhm b  ao.ioi iii K .iirąi; b kuitiu miTii e, icth i xopoiue cicTw, Ta Henia HO.lV. —  5. (II.) 
KapTMiiH 3 npiipo/pi k „C.iobi o no.iKy IropeBiii“. — 6. (S.) XapanTepHCTHKa ropoiHi 
b onoBi^aHio M. BoBHKa „Cec'rpa“. — 7. (H . )  Mop^aHtcKe cłbhto b lIepuiBnax. — 
8 . (S.) 6 neii y  EBaH^pa. (KapTHiia Ha ochobi 111 ki.ihhoY .n.KrsjHi.) — 9. (H .) PoHBiii 
ycTpoio b rpepKira ,p‘]UKanax — 10. (S.) 3iviaraHH BoraToro MapKa noryoirrii cboto 
Hac.iiĄHHKa II a fi.1 a — 11. (S.) B3ip po^hhhoi jih>6obh y  AnTHtoHH. (Ha rii^cTani 
iukI.iłhoi JieKTypH 12. (S.) XapaKTepncTHKa MapTHHa b kombahi KapneHKa „MapTHH 
Bopyua“.

VI. K i a s s e :  l.(H.)JlKi KOpHCTH i IIIKO^H IIPHHOCHTB piKH. -- 2. (S.) MiTHHHHH e.ieMBHT
b Ko„ia/\ax. —  3. (H.) Bop6a Ho-ioBiica 3 npnpo/\oio —  4. (S.) yKpai*hbckI flysiH Ta 

IX aBTopn. —  5. (H.) To.My .iio S hmo aeM.iio po^iiay ? —  (1. (S.) 3acH0Bane i 3HauiHe 

lleuepcKOi HaBpu. —  7. (H .) 4 ePeB0 i i o .io b Ik . (HopiBHaHe.) —  8. (S .)  XpemeH6 Pyca.
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Ulic.di HecTopoBoi' .uTonit en.) — 9. (H.) Miera ncepê KOM oci.iuih i Ky.ucrypa. — 
10. (S.) i.Hic.i i. Ilerpa Moiti.i u.

VII. K l a s s e :  1. (H .) IIohchhth noc-ioBimio: „Eea npani' Henia KoaauiB41. — 2. (S .)  3a- 
e .iy n i Kor.iHpeBc.Koro /pm pycKO-yKpaiHfcCKoi JiiTeparypn. — 3. (H .) Mo.io^ic.Ti. a 
BecHa. (HopiBHaHe.) — 4. (S.) XapaKTepncTnica aiTepaTypHoi tbophocth EBrema Ppe- 
óiuKH. — 5. (H .)  Meu, chobo i nepo — Tpoaice opyate Ho.iKmiKa. — 6. (S.) XapaKTep 
Uporam i b  iiobicth ycTMHHOBHia: „MecTi liepx0BiiH.ipi” .  —  7 (H .) P atriam  amamus, 
non quia m agna, sed qu ia  sua. — 8. (S.) lieaiiKopocu a PyeHHn-yKpaim^i — na 
ni,;c [ani mohui'[C!T ii KocTOMapoBa: ,,r4 i BapoflHocrH". — 9. (H .)  He BBaocaii na 
yposiiaii; ciB skuto, jKimna óyflyTL. — 10. (S.) Xifl ra.yoK b noeaui' ILIeBoeHtca: „ (o  
OeHOBHHeHKa“.

VIII. K l a s s e :  1. (H .)  IIJ,o6h óyt a  KOSMono.uTOM, T peSa n p aq ioB arH  /p ia  etBiTOBoro flofipa, 
a HaiiKpaenioio i Haiiti.ioflounTinoio cLiiiTonoio npaąeio e n p a u a  f ln a  B.iacHOro napo^y. 
— 2. (S.) III,e BMaaKy Tpeóa bhhthcł, i i  m  rLBTn a u r a . -  3. (H.) icpenaKiB
b o iioB i,vim ix „Mapica BoBHKa". — 4, (S.) llor.ui.y Ha -iirep aT y p H y  pofiora 60-thx 
Pokib b ra.iHoiiHi, — 5. (H .)  llp au a  i iipocŁBrra, to ^Ba ecieineHTH, KOTpi 3a6e3iie- 
ayioTB m acre Hapo^aM. —  6 (S .) IIoaaTOK i p oan iii pycŁCKOi nacŁJieHHOCTH Ha B y - 
kobhhY. —  7. (H.) Non s c h o la - ,  sed vitae discimus. — 8. (S.) Xapanrep lOpia b 
hobIcth ' l ’c ,v .K oiiiD ia: ,,.lH)óa <iryóa“, —  9. (H .)  . 1 n 111 e cc.criTCHiiii capi,: B.ioóy a,'O,

co6i Bo.no i icopiieTae 3 nei. — 10. Marypu ‘iiia sagana.

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
a) L e h re rb ib J io th e k .

Verwalter. Prof. Emil M a ł a c h o w s k i .
I. A n z e i g e r  der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. a) philos.-histor. 

Klasse, b) mathem. naturw. Klasse. Jhrg. 45 (1908).>) — B u l l e t i n  international de 
TAcademie des Sciences de Cracovie. Jhrg. 1909.1) — H ii b 1 Fr., Systematisch geordnetes 
Vcrzeichnis der Abhandlungen in den Mittelschulprogrammcn Ósterreich-Ungarns seit 
1850—1869 etc. Czernowitz 1869.2) — J a h r b u c h  des Bukowiner Landesmuseums. Jahrg. 
XV. 1907,3) — J a h r e s b e r i c h t  iiber die Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft, 
begriindet v. C. Bursian. Jahrg. 36 (1908). — K a t a l o g  literatury polskiej wydaw. przez 
Akad. umiejetn. w Krakowie. Bd. 8 (1908).4) — M a t y r y a ł y  antropol.-archeologicznc i 
etnograficzne wydaw. Akad. umiejęt. w Krakowie. Bd. X. (1908).1) — M a y r h o f e r E . ,  
Handbuch ftir den politischen Verwaltungsdienst. Bd. IV. Wien 1898. — Ós t e r r .  Mittclschulc. 
XXII. Jahrg. 1908.4) — R o c z n i k  Akadem. Umiejętn. w Krakowie. Jahrg. 1908.4) — R o z 
p r a w y  Akadem. Umiejętn. wydział histor.-filozoficzn. Tom XXVI und XXVII.1) — R o z 
p r a w y  Akadem. Umiejętn. wydział filologiczny. Tom XXIX. und XXX.1) — R o z p r a w y  
Akadem. Umiejętn. wydział matem.-przyrod. Bd. VIII. A. und B.1) — S p r a w o z d a n i a  
z czynności i posiedzeń Akadem. Umiejętn. w Krakowie. Jahrg. 1909.1) — Z e i t s c h r i f t  
fiir das Oymnasialwesen. Jahrg. 1909. — Z e i t s c h r i f t  fur das Realschulwesen. Jahrg. 
1909. — Z e i t s c h r i f t  fiir den deutschen Unterricht. Von O. Lyon. Jahrg. 23. (1909). — 
Z e i t s c h r i f t  fiir die Osterr. Gymnasien. Jahrg. 60. (1909).

An me r k u n g :  J) Geschenk der Akademie der Wiss. — 2) Geschenk des Prof. 
Josef Bittner in Graz. — 3) Geschenk des Herausgebers. — 4) Geschenk des Prof. Adolf 
Czerny. — 5) Geschenk des Gym.-Direktors K. Kozak. — B) Aus dem Nachlali des Prof. 
Saxl. — 7) Geschenk des Gym.-Dir. Anton Kłem in Wiżnitz. — 8) Geschenk des I. Gym- 
nasiums in Czernowitz. — a) Geschenk des k. k. Ackerbauministeriums.
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II. G o r a p e r z  Th., Griech. Denker. Bd. III. 3. und 4. Lief. — L o t z e  H., Grund- 
ziige der Aesthetik. 2. Aufl. 1888A) — R e h m k e  J., Die Scele des Menschen. 2. Aufl. 
1905.'') — W u n d t  W., VOlkerpsychologie. 11 Bd. 3. Teil. 1909.

III. B e n e v s k i  V., Duchovno-muzykalnyja soćinenija. Dla odnorodnago chora. 
Nr. 1—21. Partitur und 2mal je 4 Stimmen. Moskau. — B o r t n j a n s k i  DM., Duchovno- 
muzykalnyja soćinenija. Perelożennija na 3 muzskich golosa V. Sokolovym. Partitur und
3 Stimmen. Moskau. — J a h r b u c h  des hohcren Unterrichtswesens in Osterreich. 1909. — 
J a h r e s b e r i c h t  der eigenen Anstalt. Jahrg. XI. 1907/8. — J a h r e s b e r i c h t e  tiber 
das hohere Schulwesen. Von C. R e t h w i s c h .  Jahrg. XX. (1905) und XXII. (1907). — 
L e h r p r o b e n  und Lehrgange. Jahrg. 1909. — L e u b u s c h e r  G., Schularzttatigkeit und 
Schulgesundheitspflege. Leipzig 1907. — L o o s  J., Sach- und Personenregister zu den 
Vcrhandlungen der Mittelschul-Enquete im k. k. Min. fur Kult. und Unterr. Linz 1908. — 
Die Mittelschul-Enąuete im k. k. Min. ftir Kult. und Unterr. Wien, 21. -25. Janner 1908. 
Stenogr. Protokoli etc. Wien 1908. — S t a t i s t i s c h e  Nachweisung iiber den Stand der 
VoIksschulen und Lehrerbildungsanstalten nebst einem Schematismus der Volksschulcn und 
Lehrcr in der Bukowina. Czernowitz 1908.3) — D u c h o v n o-muzykalnyj sbornik. Soći
nenija Bortnjanskago, Galuppi, Davydova, Berezovskago, Cheruvimskaja. Perelożennie na
4 mużskych golosa V. Sokolova. Partitur und 2mal je 4 Stimmen. Moskau. — S c h o l z e  
A., Gebet fiir den Kaiser. Worte von W. Stibitz. Partitur und 40 Stimmen. Wien. — 
S c h w a l r n  K., Taschenbuch der Jugendspiele. Wien 1898.5) — S p i v a n n y k  dlja Skil 
narodnych. Viddil III. Ulożyy Isidor Worobkiewicz. 15 Exempl. — S t c i n w e n d e r  K., 
Jubelhymne. Worte von J. L. H a a s e. Wien. Partitur und 54 Stimmen. — S t e t t n e r  E., 
Wozu studiert man noch heutzutage Latein und Griechisch? Wien 1907. — T u r n s c h u l e  
Osterr. 2. Jahrg. 1908 9. — V e r e i n  osterr. Zeichenlehrer XXXIV. Vereinsjahr 1908: Die 
aufierordentliche Herbsttagung 1908.3) — V e r o r  d n u n g s b  1 a t t  fiir den Dienstbereich 
des Min. fiir Kultus und Unterricht. Jahrg. 1909. — V i e r t e l j a h r s c h r i f t  fiir korperl. 
Erzichung. Jahrg. 1909. — V o g t  M., Jugendspiele an den Mittelschulen. Miinchen 1907.
— W u r z e r  R., Festschrift zur hundertjahrigen Gedenkfeier der Griindung des Gymna- 
siums. [K- k. I. Staatsgymnasium in Czernowitz.] Czernowitz 1909.3) — Z e i t s c h r i f t  
fiir das osterr. Volksschulwesen. XX. Jahrg. — Z e i t s c h r i f t  fiir Zeichen- und Kunst- 
unterricht. 1909.

IV. Lu c y k  J. Iliustroyani żytia sviatych. Lemberg 1907. — M c f i b u c h  der hi. 
Kirche (Missale Romanum) lat. u. deut. Von A. S c h o 11. Freiburg i./B. 12. Aufl. — 
R e i n h o l d  G., Der alte und der neue Glaube. Wien 1908. — S c h e m a t i s m u s  der 
Bukowiner gr.-or. Archicpiskopal-Diozese fiir das Jahr 1908.3) — S t i m m e n  aus Maria Laach. 
1909. — W e i fi A. M., Apologie des Christentums. Bd. III. u. IV.

V. A r c h a o l .  Anzeiger 1908. — A p o l i o n i u s  Rhodius, Argonautica. Rcc. R. 
Merkel. Leipzig 1905. — Apuleius, Metamorphoseon 1. XI. Recens. R. H c 1 m. Leipzig 1907.
— A r i s t o p h a n e s ,  Lustspiele. Deutsch von J. M i n c k w i t z. Berlin-Schoneberg. 
1—3. Bdchn. — B u r c k h a r d t  J., Griechischc Kulturgeschichte. 3. Aufl. 3. u. 4. Bd. — 
G r u p p c  O., Griechischc Mythologie und Religionsgeschichte. 2 Bde. Miinchcp 1906. 
I s o k r a t e s ,  Orationes et epistolae. 2 Bde. Leipzig 1829.°) — J a n e l l  W., Ausgcwiihlte 
Inschriften griech. u. deutsch. Berlin 1906. — L u k i a n, Ausgewahltc Schriften. Erki von 
J. Sommcrbrodt. 3 Bde. Berlin 1878 — 1908. —- M i t t e i l u n g e n  des kaiserl. deutschcn 
archaoiog. Instituts. Athen. Abt. Bd. 33. — P a u 1 y - W i s s o w a, Rcal-Enzyklopaedie der 
klass. Altertumswissenschaft. Lief. 86 u. .87. — S o p h o c l i s  dramatum fragmenta. Rec. 
F. H. Bothe. Leipzig 1840.°) — T h c o p h r a s t ,  Charakterc. Herausg. von der philolog. 
Gesell. zu Leipzig. Leipzig 1897. — T h e s a u r u s  linguae latinae: III, 3. u. 4; IV, 5; 
Suppl.: Nom. prop. 1. — T i b u l l u s  A., Carmina. Ed. G. Nemethy. Budapest 1905.
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VI. B r e n n c r O., Die lautlichen und geschichtlichen Grundlagen unserer Rccht- 
schreibung. Leipzig 1902.5) — G o e t h e ,  Gedichte. Auswahl von L. Blume. Wicn. 3 Exempl. 
-- G r i m m  J. u. W., Deutsches Wórtćrbuch IV. Bd. 1. Abt. 3. Tcil: Lief 9. X. Bd. 2. Abt.:
6. Lief. — K u h n e m a n n  E., Schiller. 3. Aufl. Miinchen 1908. — L e n a u, Gedichte. 
Mit Einleitung und Anmerkungen von F. Prosch. Wien. 3 Exempl. — N a g e l  S. R,  Die 
Hauptwerkc der deutschen Literatur. Wien und Leipzig 1904. — N a g l - Z e i d l e r ,  Deutsch- 
óterr. Literaturgeschichte. Bd. II. Lief. 13. u. 14. — N e u d r u c k e  deutscher Literaturwerke 
des XVI. u. XVII. Jahrh. Nr. 37, 38, 68 71. — S a l  z e r  A., Illustr. Geschichte der deut
schen Literatur. Lief. 26—29. — S c h i l l e r ,  Gedichte. Ausgew. von A. Ma y r .  Wicn. 
3 Exeinpl. — v. Z i n g e r l e  O., Uber unbekannte Vogelweidhofe in Tirol. Innsbruck 1909.

VII. A r c h i  v fiir slav. Philologie Bd. 30. (1908). — Ba ć y n s k y j J . ,  Glossy, Lemberg 
1904.') — C h r o n i k a  naukowoho tovarystva imeny Śevćenka u Lwowi. Hcft 33.—36. — 
D r a g o m a n o v  M., Novi ukraiński piśni pro hroinadski spravy (1764—1880). Genf 1881.
— D r a g o m a n o v  M,  Politecni pisni ukrajińskoho narodu XVIII.—XIX. st. 1. Teil in 
2 Abt. Genf 1883 und 1885. — F e d k o v y c O. J., Pysania. Bd. III. 1. Teil: Dramatyćni 
tyory. Lemberg 1906. — H r i n ć e n k o B . ,  Slovar ukrajinśkoji movy. Bd. 1. u. 2. Kiew 
1907, 1908. — K r u ś e l n y ć k y j  A., Literaturno-Krytyćni narysy. Stanislau 1908. — 
U k r a i n a .  Naukowyj ta literaturno-publicystycnyj żurnal. Kiew 1907. — V i s t n y k  
literaturno-naukowyj. Bd. 41 —48. Lemberg 1908, 1909. — W o I f f M. J., Shakespearc. 2 Bde. 
Miinchen 1908.

VIII. G o n t e a n E., Geographie der osterr.-ungar. Monarchie. 1 Bd. und 1 Atlas. 
Temesvar 1905. — G o n t e a n  E., Astronomische u. physische Geographie. Klausenburg 1899.
— J a h r e s b e r i c h t  des Vereines fiir ósterr. Volkskunde. Jahrg. XIV. Wien 1909. -  
M i t t e i l u  n g e n  des statist. Landesamtes des Herzogt. Bukowina. Heft 13. 2. Teil. Czer- 
nowitz 1900.3) — D e u t s c h e  Rundschau fiir Geographie und Statistik, herausg. von 
F. Umlauft. Jahrg. XXXI (1808/09). — W e b e r s i k  G., Geograpisch-statistisches Welt- 
lexikon. Wien u. Leipzig 1908. — Z e i t s c h r i f t  fiir Schulgeographie. 30. Jahrg. 1908/09.

IX. A c t a  historica res gestas Poloniae illustrantia. Tomus XIII. (vol. I. pars I). 
Krakau 1908.1) — Al b i n e z  J., Manuał de istoria principatuluiMoldavei. Partea I. Jassy 1845.K)
— D a h l m a n n - W a i t z ,  Quellenkunde der deutschen Geschichte. 2 Bde. 7. Aufl. 
Leipzig 1906, 1907. — D u d a  F., Rozwój terytoryalny pomorzą polskiego. Krakau 1909.*)
— F o u r n i e r A., Napoleon I. 3 Bde. Wien 1904 — 1906. -  H r u ś e v ś k y j M., Istoryia 
Ukrajiny-Rusy. Bd. 5. u. 6. Lemberg u. Kiew. 1905 u. 1907. -  L a m p r c c h t  K., Deutsche 
Geschichte. Bd. 11. 1. Berlin 1908. — M o n u m e n t a  medii aevi historica res gestas 
Poloniae illustrantia. Tom. XVIII. Krakau 1908.1) — O r 11 e b A. u. G., Vademecum fiir 
Miinzsammler. 2. Aufl. Leipzig. — P r o c h a s k a  A., Król Władysław Jagiełło. Krakau 1908.b
— S t a a t e n g e s c h i c h t e  der neuesten Zeit Herausg. von K. Biedermann. 1. u. 2. Bd. 
Leipzig 1858.5) — S t ii c k e 1 b e r g E. A., Der Miinzsammler. Ziirich 1899. — S z e 1 ą- 
g o w s k i  A., Najstarsze drogi z Polski na wschód w okresie bizantyńsko-arabskim. Krakau 
1909.1) — W e b e r  G., Lehr- und Handbuch der Weltgeschichte. 21. Aufl., bearb. von A. 
Baldamuą. Bd. III. u. Erganzungsband. Leipzig 1908, 1909.

X. Em m er J., 60 Jahre auf Habsburgs Throne. 2 Bde. Wien 1908. -  F r a n z J o s e f l .  
Eine Gcdenkschrift zum 60jahrigen Regierungsjubilaum, Neutitschein u. Wien. — F r i e d- 
j ungLL,  Ósterreich von 1848—1860. 1. Bd. Stuttgart und Berlin 1908. - G e d e n k s c h r i f t  
znr Jubelfeier der k. k. Ober-Realschule in Troppau aus Anlafi ihres 50jahrigen Bestandes. 
Troppau 1907.3) — Hof -  u n d  S t a a t s h a n d b u c h  der dsterr-ung. Monarchie. 35. Jahrg. 
Wicn 1909. -  K a i n  dl  R. F., Geschichte von Czernowitz von den altestcn Zeiten bis zur 
Gegenwart. Czernowitz 1908. — K r a u t r a a n n  F. u. E., Ósterreichische Staatsbiirgerkunde 
fiir Schulc u. Haus. Wien 1908. — S t e n o g r .  P r o t o k o l l e  des Bukowiner Landtages
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aus den Jahren 1904, 1905 u. 1908.:i) — T e u t s c h  F., Geschichte der Siebenbiirger 
Sachsen. 2 Bde. Hermannstadt 1899, 1907. — T o k a r z  W., Galicya w początkach ery 
Józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. Krakau 1909.1)

XI. N a p r a v n i k F., Vollstandig geloste Maturitatsaufgaben aus der Mathematik. 
Wien u. Leipzig 1907.

XII. A t l a s  geologiczny Galizyi. Heft 21. und 23. mit Text. Krakau 1908.*) — 
D e k  k e r  H., Naturgeschichte des Kindes. Stuttgart 1908. — F l o e r i c k e  K-, Die Saugc- 
tiere des deutschen Waldes. Stuttgart 1908. — F r a n c e  R. H., Bilder aus dem Leben 
des Waldes. Stuttgart 1908. — K o s m o s .  Handweiser fur Naturfreunde. Bd. VI. Stuttgart 
1909. — L a m p e r t  K., Die Grofischmetterlinge und Raupen Mitteleuropas. EBlingen und 
Miinchen 1907. — S a j ó  K., Krieg und Frieden im Ameisenstaat. Stuttgart 1908. — 
S p r a w o z d a n i e  komisyi fizyograficznej. Bd. 42 (1907). Krakau 1908.1) — Z a p a ł o w i c z  
H., Conspectus florae Galiciae criticus. Bd. 2. Krakau 1908.1)

XIII. J a n o w s k i  B., Uber telegraphische Wetterprognosen. Wien 1907.!l) — Kr a u s  
K-, Experimcntierkunde. Wien 1906.

XIV. K u n s t h i s t o r i s c h e r  Atlas, herausg. von der k. k. Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmalc. 1. und 10. Abt. Wien 
1889 und 1894. — K ek  u le  R., Die griechische Skulptur. 2. Aufl. Berlin 1907.

XVII. J a h r b u c h  der Export-Akademie des k. k. ósterr. Handelsmuseums in Wien. 
10. Studienjahr 1907/8. Wien 1908.:t)

b) P ro g ram m sam m lu n g .
Verwalter: Prof. Emil M a ł a c h o w s k i .

Im abgelaufencn Schuljahre kamen 340 Programme hinzu, so dafi diese Sammlung 
gegenwartig 6334 Stiicke enthalt.

c) S c h u le rb ib lio th e k .
D e u t s c h e  A b t e i l u n g .

V c r w a l t e r : P ro f . P e te r  C h  r i s  t  o  f.

Zuwachs.

1. Durch K a u f :
A u e r b a c h :  S c h w a r z w a ld e r  D o r f g e s c h ic h te n ,  5  B d e . —  D u m a s :  D ie  d re i  M u s -  

k e t ie r e .  —  E b n e r - E s c h e n b a c h :  L o tti d ie  U h rm a c h e r in .  D o r f - u n d  S c h lo f ig e s c h ic h te n .  — 
D  a li n  : S ig w a lt  u n d  S ig r id h .  S in d  G ó t t e r ?  A t t i la .  G e lim e r . B is s u la .  D ie  s c h l im m e n  N o n n e n  
v o n  P o it ie r s .  E b rv in . V o m  C h ie m g a u .  —  F r e n s s e n :  D ie  d re i  G e tr e u e n .  D ie  S a n d g ra f in .  
—  G a n g h o f e r :  D a s  G o t ie s le h c n .  D ie  M a r t in s k la u s e  (2  B d e .) .  —  P a u l  L i n  d  a u : 
D ie  b la u e  L a te r n e  (2  B d e .) .  A rm e  M a d c h e n .  S p i tz e n .  D e r  Z u g  n a c h  d e m  W e s te n .  — 
M e g e d e :  D e r  U b e r k a tc r .  — M o l l h a u s e n :  D e r  F a h r m a n n  a m  K a n a d ia n .  D ie  b e id e n  
J a c h te n .  U m  M ill io n e n . D ie  T ó c h tc r  d e s  K o n s u ls .  —  R a a b e :  N a c h  d e m  g ro B e n  K r ic g c . 
D e r  H u n g e r p a s to r .  C h r i s to f  P e c h l in .  — S c h e f f e i :  E c k e h a r d .  —  J . W o l f f :  D e r  S iilf- 
m e is te r  (2  B d e .) . D a s  R e c h t d e r  H a g e s to lz e .

2. Durch Schenkung:
M a y :  D a s  V e rm a c h tn i s  d e s  In k a , g e s c h e n k t  v o n  K r e m e r  (IV . A ) . —  C a m p e -  

B u r m a n n :  D ie  E n td e c k u n g  v o n  A m e r ik a ,  g e s c h .  v o n  B i t tm a n n  (III. A ) . — C o o p c r -  
S  e  e  m  a  n  n  : L e d e r s t r u m p f e r z a h lu n g e n ,  g e s c h .  v o n  S a n d m a n n  (IV . A ). -  W  i e  1 a n d  :
G e s c h ic h te  d e s  P r in z e n  B ir ib in k e r ,  g e s c h .  v o n  D u r s t  (V . B ). —  W i e d e m a n n :  W e r  n u r  
d e n  l i e b e n  G o t t  la fit w a l te n ,  g e s c h .  v o n  R e if le r  (I. A ) . —  G r i m m :  K in d e r -  u n d  H a u s -
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marchen, kleine A usw ,; gesch. von Kubecka (I. A ). — H  a n d  m a n n :  Das Mikroskop, 
gesch. von Prof. Szym onowicz. — H a u f f s  Marchen, gesch. von Erdely (II. A ). -  
C a m p e :  Robinson, gesch. von Fischer (I. A ).

Der Zuwachs betrag t also :
40 W erke in 47 Banden, wovon 31 W erke gekauft und 9 W erke geschenkt wurden. 
Gesam tstand: 1717 in 1966 Banden.

R u t h e n i s c h e  A b t e i l u n g .
V erw alter: Prof. Peter K u m a n o w s k i .

1. Durch Kauf wurden erw orben:
IOj . BepH: Kpiat 6.itoKa,ąy 3 E ie m p l. —  Oj . CTopojKemro: Map ko npoKJBTaa 5 Exem pl

— E. Byjbeep: OcTarni ąh!  ITomhcib 2 Exempl. — B. F o r o jt: IIpocTaK 5 Exempl. — Mhk. 
Foro.it: Biii 10 Exem pl.; BenepHani' 5 Exem ph; MepTsi ^ywi 3 Exem pl.; CopoHantcKnii 
apMnpoic 5 E sem p l.; Bochhhoi eohh 5 Exempl. — A.1 LMannx „y-iHTe.ia8 1904 p. 3 Exempl.
— .1. 1 »op o bu ko boi, kii i i : Mapyea 5 Exenipl. — /IpiYnpoiKi Mhukh : XpecTOHoc 5 E xem pl.; 
llucaHK.a 5 Exem pl.; dypunii 2 Exem pl. — Aj . Bopkobcbkbb: Hpesia 5 E xem pl. — M, 
Saripna: AaBHH iiparo^a 5 Exem pl. — PoraBa: FeTMaHtcKi cBaTa 5 Exem pl. — K) Eóepc: 
Homo sum 3 Exem pl. —  A. BaH^Maep: Ilopa^ni AiBnara 3 Exem pi. —  E. Ppe6iiiKa: 
'laaKOBebKHH ń Exem pl. — Oj. BoóaKeBHH: H acroaią i 5 Exem pl. — K). By pa k : lleBOJtiiHHa- 
yKpainKa 2 Exem pl. K. rpeHHBnaeBa: .ItAeupu i onoBi^ana ąjih mojoą63kh 5 Exem pl. — 
FpiiineiiKO: Bypa Ha Mopi 2 E x e m p l. —  M. A aBocap: JKhte i cjaBa T . HleBieHKa 5 Exem pl.
— B. PpyiueHico: B poarapi KpacHopinaBocra 5 Exempl. -  A. A<Me: Kopoai' Ha BarHamo. — 
A. 'I a ii ko HCKiift; B hv >ki m ra ia fii. — Boj. HlauiKeBaH: 3 'i .ib h u k  5 Exem pl. —  A. IIIaM icco: 
lleTpo H ljeiuiat 3 Exempl. — (3,,lCTOeBCKMa: Fpan — .tanu.io M.iaK.a: Ilup IIpyTOM.

2. Durch Ubernahme aus der L e h re rb lb llo th tk :
B. KoBaJbCKaii: PycKa Ha raHica .ąja hhsihoi rijmasai' — Boj. PepacaMOBiiH: 111,0 Taao 

6 ko ho M i ii. —■ II, BamTOBiia: X KpaiHtcTBO b jit . noaBax 8 Mockobiuhhoio. — Ot . .Ia6am : 
IIobictkh 8 BejHKopycKoro — B. PijeHKO: W rtB ia  b TaBpai. — 4>. PaBiTa: FertMaH Masena.
— * * * Hapifl b HeBOji’. — B. KManiKeBHH : BiJtreJtM Te.it. — II. MapHaa: .1 mit-pinna. 
M B. P. CoHHoe Babinę. — B. JleBeHKo: Per pedes Apostolorum. — O. OronoBetKaa : 
Fa.imiikh Oo.TpoHccica. — rl,p. dtpaHKO: OuepKu i3 icTopai' mbcjh .iKypiKoi, — II. K y jliii: 
XyTopHa noeaaa. — Fp. KBiTica: Mapyoa. — . I. Tojctob: MaKOja IlaJKaH. — I. CypriK : 
Tiiopu. — O. MaKOBeii: 0*epMa. — 1. H. : X j o h h  i xJoncua eiipaBa. — Cr. K aaaja: IIoxi^ 
CoóeciKoro nifl Bi^eHt 1683 p. — 10. Bapnan: PoMaH khhbb FaJaąKaii; H(aeTe aa Mopeti
I. II. — MaHflHHeBCKaa: HponojK I. — T. M-g: IIo noro Al rpoMa. — ,1, .leiiKiii] : BaeajtKo 
KHaat TepeóoBejtcKaa. — /!,. nicoHBHeu,t: Ma.iapi. — O. MaKOBeii: Iloeaai'; IJecnani (lypi.
— M. OjeJŁKOBai: ,v  Kpai'Hl,c,Ki uacaira — B. .leiiOHKO : liana a .1iop u. — II Fpa6 : 3 aySKoro 
rioja. — ,tpo I[],ypaT: MepHeua pecnyójaKa Ha A-i>onV. — p. KaaaTOBCKaa: MaTepaaja ąo 

JirepaTypa anoKpa^iaHOi. — II. Tpaó: 3 nibhohh. — K. CTy^antcKaa: .lYpniiKU, — O. 
IIapTan,Kaa: CitaH/(HiiaBiHHHa b ganili ii Pyca. — Fp. FparopieBBi: HIjaxTa xo,ąauKOBa —
II. Fpaó: IIpojiooK. — Boj. IUaniKeBHH: 3 ijłhmk. — I b. JesanK aa: HaBiace. — B. lIep- 
n e n K iiii: B bIc t k b  o IlepeManua. —  B. 'Iaiihghko: Mapia CryapT. Ap d»pafiKo : Ha j o h 1 
iipupopu. —  B . Cre^anaK: Moe c jo b o  —  onuBi/piHH. —  K ). KennaH: Caóip. —  II. ,l,aHa.ieiicKaa : 

36irn'i a HoBopoeai' — II. Kyjiim: 'Io]iiia Pa#a.

3. Durch Schenkung:
Von V in . Gruber V I I I .  b : PyCKa naoLMeHuicTt T . I . ;  Ilecrp i BByna, noe8ai C. Hpa 

HBBCKoro. —  V o n  A le x  Ustyanow icz V I I .  b: M ijipuia M, Fopicoro. — V oh Jar. M o g ił
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nicki IV. b : Ilifl np.anapoM npaB^H E b. AamiuoBHHa. — Von Prof Anton Kłem : IHacaiiBi 
Ah^ BepeTe.ii.minn: ,1 u i Morn.fi Kopo.ieiuocoro: Ant.iYncKi k.tskii .IioooMiijia Ce-rauBCKoro; 
IIoesHi Tpiiropia liopoórcctaiMa; . ] nem  3 nyiKHHH flpoc.i. OKyHeBcicoro. 2 E xem pf; .I'ire- 
paTypno-nayKOBHH B icthhk p. 1898. Tom I —IV ; p. 1899. Tom V —V III; IcTOpna Pycn 
Kanaan; Monorpa-l-iY KocTnMn.yira: Khhskuh nepio/i I.unsaheKoro, Tom I,, II .; MoftorpaaaT po 
icTopni 1’aJiHHKOl' Pycw; IcTOpna KHaaiBCTBa .InTuHCKaro; KoiiTOMapOBa liorpan X>nair.- 
minKiiii, T om  I.—IV .; Kpiai. nycTHHi' A ani CBen Pepina; Eorpaif X mc.i inmi,KH A.i. Eop- 
KOBCKoro; Mmco.ia .IncenKo Ko.ieen; Ąo6[te po6n, poópe oypo, Kiotku-OcHoisHHeHKa;
Ila nocpyxaHO po Bipnn. Eor. .leiiKoro; Mimami, M. PopKoro ; I^łbith i óopaKH I., II., 10. 
fiapoŁina; Ci-łŁCKa y'nrre.u.Ka, P. Hó.iotkoh:: ; Hapopid ononipaiia, .1. Vo.u-.Ton: BeCHam 
Benepw, .1. PpumoKa; To.iobIk neoTn, A. lio.iupacaaiinaa: JIk iioBoraaa nawa bom.ib , <l>, 
KopojieBCKoro; 06.iora Eyimi. M. CTapmi,Koro; TapacOBi no.MHHKii BnpaHe ,,IIpocBBiTH“. — 
Vou W ładimir Kaniuk V. b : His cothi noBicroK, Om. Honornina; CijitcKa ynine.ii.Ka, 
P. SIó.ioMKOBa; Ila  4>n.iax jkhtm, C. HpnneBCKoro; CeMEnapcici cnoMHHH, Ho. Hl.ioaa. — Von 
Simeon H alickyj VII. b: Ąjih eBoi'x pipnnx, A. BepeTe.rr.HHKa; Mapycir Boryenaiuca, A. Be- 
peTejiBHHKa; Hs.iłpena Co-nca, Ą. EoppeBHna; ,Ąy6oBHH xpecr, Ą. Ilpipadyna; Hó.iomumcap 
i 3epHa (a 1888 p.), A. . ]oiieniiiLCKoro: Ge.ro Pop-ronn i loiuMeiioa naManta, E b. CeMaita; 
Ha -MT.inx jKH-ra, C. HpnneBCKoro; Ileóe3iieHHi, Hp. lO.ieaa; KaoKii, IlaT. Ko6pnHŁCKOi'. — 
Von Jobann Hnatiuk IV. b : PaxMane, Ct. IHopoCypri. — Von Prof. P. K um anow ski: 
Hep.m yKpaiHtcKoro nnctMeHCTBa 4 Exempl. — Von Prof. E. Małachowski: Tpii onoBi- 
pana, M. PopKoro

Zu den 747 Exemplaren des Vorjahres kamen 237 hinzu.
Gesamtstand: 984 Exemplare.
Biicherentlehnungen fanden in 2201 Fallen statt.
Zahl der lesenden Schiiler: 299.

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: Prof. Dr. L. H o f f m a n n .

x) G e o g r a p h i s c h e  S a m m 1 u n g.
Durch Kauf wurden erworben :

Pcstalozzi, Stereographische Bildtr nebst 2 kleinen Hand-Perfccscopes. — Holzels 
Rassentypcn des Menschen. Taf. 1 —IV. — F. E. -Wachsmuth in Lcipzig : Bildcr aus RuB- 
Iand. — Dr. A. Wiinsche, Geogr. Wandbilder.

Gegenwartiger Stand dieserSammlung: 3 Globen, 2TeIIurien, 1 Mondphasen-Apparat, 
1 Horizontmodell, 1 Horizontarium mit Himmelssphare, 91 Wandkarten, 167 Bilder, 268 
Produktc der Erde und ihrer Bewohner, 1 Schiffskompafi und 1 Boussolc im Holzgehause 
(Nadcl 15 cm.)

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

Dr. A. Baldamus, Wandkarte zur deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts. — 
J. Langls, Gcschichtliches Bild : Thermen des Caracalla in Rom.

Jctziger Stand dieser Sammlung: 92 Karten und 179 Bildcr.

e) M tinzensam m lung .
Kustos: Direktor Kornel K o z a k .

Durch Schenkung erworben:
Eine moldauische Bronze-Miinze, 1 rom. Bronze-Miinze aus Alexandrien, 1 amerik. 

Cent, 1 russische Para ex Sadagóra und 1 russisches 2-Para-Stiick, geschenkt vom Gend.-
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Rittmeister Eduard Fischer. — Eine polnische Silbermiinze, geschenkt von Kunzelmann 
Gustav, VI. A. — Eiij Kreuzer Wiener W., geschenkt von Christof Peter, III. A. — Ein 
engl. Cent, geschenkt von Labij Ernst, II. A. — Fiinf span. Centavosrex Amadeus, geschenkt 
von Bohmer Julius, I. A. — Ein Papier- 6 Kreuzer-Milnzschein 1849 von Ósterreich, ge
schenkt von Kunzelmann, VI. A.

Gegenwartiger Stand der Sammlung: 173 Miinzen und 4 Banknoten.

f) A rch ao lo g isch e  L e h rm itte lsa m m lu n g .

Kustos: Prot. Friedrich Loebl .

Stand der archaologischen Lehrmittel am Ende des Schuljahres 1907/8: Wandtafeln 
und Wandbilder 104 Stiick; Modelle 19 Stiick; Photographien 602 Stiick; Diapositive 245 
Stiick; Gipsabgiisse nach antiken Originalen 6 Stiick; 2 Mappen mit 30 Bildern.

Im Laufe des Schuljahres kamen hinzu: Wandtafeln und Wandbilder 48 Stiick; 
Photographien 245 Stiick; Diapositive 138 Stiick; Anticaglien 35 Stiick.

Gegenwartiger Stand: Wandtafeln und Wandbilder 152 Stiick; Modelle 19 Stiick; 
Photographien 847 Stiick; Diapositive 383 Stiick; Gipsabgusse nach antiken Originalen 
6 Stiick; 2 Mappen mit 30 Bildern; Anticaglien 35 Stiick.

g) P h y s ik a lisc h e s  K a b in e tt .
Kustos: Prof. Nikolaus I s o p e n k o .

Bisheriger Stand der Sammlung: 508 Stiick. — Neu angeschafft wurden: 1. Carte- 
sianischer Taucher. 2. Saugpumpe mit Metallgefafi. 3. Druckpumpc mit Metallgefafi. 4. Zauber- 
kanne. 5. Zaubertrichter. 6. Sieb der Vestalin. 7. Doppelklemmen. 8. Polhalter. 9. Trocken- 
elemente.

h) M a th em a tiscb e  L e h rm itte l .
(Kustos wie unter g.)

Bisheriger Stand: 67 Stiick. -• Neu angeschafft wurden 2 Holzzirkel mit Messing- 
beschlag.

i) L e h rm it te l  fu r  Z e ich n en .

(Kustos wie unter g.)

Bisheriger Stand: 101 Stiick. — Neu angeschafft wurden: 1. Aus Gruppe III: FuGbank, 
Sessel, Tisch, Stuhl, Haus mit Fenstern. 2. Aus Gruppe XXXVII: Stieglitz, Buchfink, Fisch- 
reiher. 3. Aus Gruppe XXIX: 3 Apfel, 3 Birnen, 1 Pfirsich, 2 Pflaumen, 3 Kirschen.

k) N a tu rw isse n sc h a f tlic h e  L e h rm itte lsa m m lu n g .

Kustos: Gymnasiallehrer Adolf C z e r n y .

Schenkung:
Von Herm Direktor Kornel Kozak: Podiceps cristatus (Stopfpraparat) und mehrere 

Manganerze; von Hochw. Herm Pfarrer Karl Frankendorfer (Jakobeny) 14 Stiick Mineralien; 
von den Schiilern der A nstalt: (II. a) Bosen Isak und Brettschneider Hersch eine kleine 
Schmetterlingssammlung, Fuhrmann A.dolf 1 St. Weis (jung), Knittl Siegfried 1 Dorndrehernest
u. a.; (III. a) Adametz Friedrich Eisenerze und -Kiese, Schmetterlinge; Heger Johann, 
Kalksinter u. a. Mineralien, ferner 2 kleinere Karten (Bukowina); Kula Marzell Asbest; 
(IV. a) Markes Franz 3 St. fur Exkursionszwecke bestimmte Futterale; (V. a) Jasilkowski 
Stanislaus 1 Modeli eines Anlegegoniometers.
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Kauf:
7 St. pflanzenphysiologische Apparate, und zwar zum Nachweise der Diffusion, At- 

mung, Assimilation, Wasserverdunstung, Transspiration der hebenden Kraft der Verdunstung 
u. d. Saugkraft eincs transsp. Sprosses; 45 St. Insekten; 1 Raupenhaus; 1 Schopfnetz; 
Pfurtschellers Tafeln : Infusoria, Ophidia, Aves, Chclonia.

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. Wirbeltiere 363

2. Wirbellose 178
3. Mikrosk. Praparate 4
4. Modellc 12
5. Abbildungen 126

II. Botanik 288
III. Mineralogie: 1. Mineralien 588

2. Gesteine 77
3. Pctrefakten 37
4. Modellc und Abbild. 86

IV. Industrieprodukte 36
V. Instrumentc etc. 31

Summę . . 1826.

VII. Unterstiitzung der Schiller.
A. Stipendien.

Ż
'c/3

Name
des Stipendisten

<VV)V)
03

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Żalił 
des

Verleihungsdekretes

Jahrlichcr
Betrag

ci. X K h

i Kudła Eugcn . . II. a Finanz-Gefallsstraf-
Fonds-Stipendium.

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

2 Zwergel Isidor . II. a Berisch Nathansohn- 
Stipendium.

L.-Reg. v. 21. Nov. 1908, 
Zl. 46443. 224 —

3 Christof Peter. . III. a,
Wilhelm Pompe- 

Stiftung.
Unterst.-Verein an der An- 
stalt v. 12. Nov. 1908, Zl. 3. 100 -

4 Dittmar Georg . III. a Vinzenz Faustmann- 
Stipendium.

Unterst.-Verein an der An- 
staltv. 10. Nov. 1907, Zl. 1 100 -

5 Kobylański Wlad. III. b
Stefan und Karolinę v. 

Samborski’sche 
Stiftung.

Stadt-Magistrat v. 31. Dez. 
1907, Zl. 2031/4. 120 --

6 Niedzielski Johann III. b Finanz-Gefallsstraf-
Fonds-Stipendium.

Landes-Finanz-Direktion 
v. 26. Dez. 1907, Zl.28197. 200 —
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1  ....1
Name

des Stipcndistcn
CJ
C/3
V)
CU

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdekretes

Jahrlicher
Bctrag

1  1 K h

1 Sowiak Basil . . IV. b
|

Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipcndium.

L.-Reg. v. 30. Juni 1908, 
Zl. 25784. 160 -

Srzclccki Alfred . IV. b
Kaiser Franz Joseph- 
Regierungs-Jubilaums- 

Stipendium (1908).

Unterstiitzungs-Verein 
an der Anstalt v. 12. Nov. 

1908, Zl. 4.
100 -

Freitag Emil . .
i

V. a
Klaudius Ritter v. 

Jasinski’sches 
Stipendium.

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

Darijczuk Gregor V. b Gr -or. Religionsfonds- 
Stipendium.

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

Klewczuk Stephan V. b dtto. dtto. 160 —

j  Korźinski Basil . V. b dtto. L.-Reg. v. 30. Dcz. 1905, 
Zl. 40649. 160 —

Zacliarjasiewicz 
Czeslav . . . VI a Florian Mitulski-Warto- 

nowiczsches Stipend.
L.-Aussch. v. 30. Marz 

1906, Zl. 2194. 200 -

Durst Rudolf . . VI. b Dr. Basil Wolan’sches 
Stipendium.

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

Dutczak Sofoni . VI. b dtto. L.-Reg. v. 20. Doz. 1907, 
Zl. 41297. 254 —

Radesch Konstantin VI. b Andreas v. Gaffenko- 
sches Stipendium.

L.-Aussch. v. 30. Nov. 
1907, Zl. 12487. 100 —

!j

Stowbek Kornel . VI. b Kaiserin Elisabeth- 
Gedachtnis-Stiftung.

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

Wasclaszko Joli. . VI. b Andreas v. Gaffenko- 
sches Stipendium.

L.-Aussch. v. 14. Dez. 1908, 
Zl. 15320. 100 -

Hnidcy Konstantin VII. b Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium.

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

Zachariasiewicz 
Roman . . .

|

VII. b

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

Beamtenvereines.

Gymn.-Dir. v. 23. Okt. 
1908, Zl. 690. 120

Czownicki Josef . VIII. a
Kaiser Franz Joseph- 
Regierungs-Jubilaums- 

Stiftung.

Unterstiitzungs-Verein 
an der Anstalt v. 12. Nov. 

1908, Zl. 5.
100

!j Toderiuk Simeon. VIII. b Andreas v. Gaffenko- 
sches Stipendium

i L.-Aussch. v. 26. Mai 1903, 
Zl. 3888. 100 -
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1

£ !
3 i i
4
3 ii 
6 [ 
7 
8 1 
9 

10 
11 
12 | 
13
i i

l ! 
■>

3

B. Untersttitzungsverein an der Anstalt.
1 .  G e b a r - u - n ^ s a - a s ^ e i s .

B e n e n n u n g

A . E i n n a h m e n :
V e r m o g e n s s t a n d  a m  E n d e  d e s  J a h r e s  1 9 0 7 /8 :

a)  K a is e r  F r a n z - J o s e p h - R e g ie r u n g s - J u b i ta u m s - S t i f t u n g  . . .
b)  K a is e r in  E l i s a b e t h - G e d a c h t n i s - S t i f t u n g .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c ) W ilh e lm  P o m p e - S t i f t u n g .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d ) V in z e n z  F a u s t m a n n - S t i f t u n g .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)  A n d e r e  K a p i t a l i e n .....................................................................

D a z u  k o m m e n  im  J a h r e  1908  9 :
K a is e r  F r a n z - J o s e p h - R e g ie r u n g s - J u b i la u m s - S t i f t u n g  (1 9 0 8 ) . . .
S u b v e n t io n  d e s  B u k o w in e r  L a n d t a g e s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S u b v e n t io n  d e r  B u k o w in e r  S p a r k a s s e ....................................... . . . . .
S p e n d e n  v o n  W o h l t a t e r n ................................................................
E r g e b n is  d e r  W e ih n a c h ts -  u n d  O s t e r s a m m l u n g ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M i t g l i e d e r b e i t r a g e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z in s e n  d e r  S t i f t u n g  A , a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„ „ „ A , b ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ „ „ A , c ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A , d ................................................................
A , 2 ................................................................

Z in s e n  d e r  a n d e r e n  a n g e l e g t e n  K a p i t a l i e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S o n s t ig e  E i n n a h m e n ..........................................................................

S u m m ę  d e r  E in n a h m e n  . . .

B. A u s g a b e n :
Fur die Kaiser Franz-Joseph-Regierungs-Jubilaums-Stiftung 
Regieauslagen:

a ) Stempel und P o r to .........................................................
b) Ftir den D i e n e r ............................................................
c) Drucksachen.....................................................................

Unterstiitzungcn:
a) Fur Biicher und B uchbinderarbeiten.........................
b) Fur Klcider und Handunterstiitzungcn . . . .
c) Stipendium der Stiftung A, a ..............................
d) A, b ..............................
e) „ A, C ..................................
f ) A, d .............................
g ) A, 2 .........................

Summę der Ausgaben

C. B i 1 a n z :
Einnahmen...............................................................................
A u sg ab e n ...............................................................................

Yermogensstand Ende 1908 9

| Wert- 
papierc Bargeld

i K h K h

i 24u0
2400
2400

—

—

2500
3307 85

i 2500 -
300
100 -

7 20
761 82
163 —

100 80
100 80
100 80
105 —

100 —

27 62
43 27

12200 - 5218 16

Einzeln Zusamm.

2500 - 2500 —

4 62
7 —

8 — 19 62

36 34
008 50
100 80
100 80
100 80
105 —

100 1152 24

- 3671 86

12200 5218 16
- 3671 86

12200 — 1546 30
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2 .  ^ " e r z e i c ł ł - s i i s
der Griinder, Mitglieder, Wohltater*) und dereń Beitragc. 

a )  G r i i n d e r :
aus dem Jahre 1897/8: der Lehrkbrper 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. Biirgermeister Anton Freiherr v. K o c h a n o w s k i  f,
4. Bezirkshauptmannsgattin Olympia v. T a b o r a,
5. Nikołaj Ritter v. W a s s i 1 k o; 

aus dcm Jahre 1898 9: 6. Franz Graf B e l l e g a r d e  sen.,
7. Frau Alma v. P o 1 i a k o f f, geb. Rei8 ; 

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

aus dcm Jahre 1904 5: 10. Professor Josef B i t t n e r ,
11. Professor Friedrich L o e b l ;

aus dem Jahre 1905 6: 12. Gutspachter Bernhard R o s e n s t o c k  (50 K).

b) M i t g l i e d e r :
1. Mitglied scit 1900 Alber Adalbert, Prof. in F r ie d e k ..................................................K 5
2. „ „ 1897 Brunstein A. M........................................................................................ „ 4
3. „ „ 1897 Brunstein Frau J o s e f in e ......................................................................„ 4
4. „ „ 1905 Christof Peter, Professor...................................................................... „ 2
5. „ „ 1905 Czerny Adolf, G y m n as ia lleh re r ....................................................... , 2
6. „ „ 1905 Dresdner Emanuel, Dr., L an d e sg e ric h tsra t................................... , 6
7. „ „ 1897 Fontin Wenzel, K au fm a n n .......................................................................2
8. „ „ 1899 Frank Josef, Dr., L yzeald irek tor....................................................... „ 2
9. „ „ 1898 Goldenberg Max, Dr., A d v o k a t ....................................................... „1 0

10. . . 1898 Handl Alois, Dr., H o fra t......................................................................„ 2
11. „ „ 1908 Herbst Mendel, k. k. Supplent............................................................„ 2
12. „ „ 1897 Heumann Abraham, Professor..................................................................2
13. „ „ 1897 Hinghofer Friedrich, Vorstand der bsterr.-ung. Bank 4
14. „ „ 1902 Hoffmann Leon, Dr., Professor............................................................ „ 2
15. „ „ 1902 Isopenko Nikoiaus, P ro f e s s o r ............................................................ „ 2
16. „ „ 1897 Jakowetz Sabinę, Frau ......................................................................„ 2
17. „ „ 1897 Kałużniacki Emil, Dr., Universitatsprofessor....................................„ 2
18. „ „ 1897 Kamiński Johann, v., V olksschuldirektor..............................................2
19. „ „ 1898 Kasprowicz Kajetan, arm.-kath. P r a ł a t ............................................. „1 0
20. „ „ 1900 Kłem Anton, D irektor...............................................................................—
21. „ „ 1900 Klym Pantelimon, Gymnasiallehrer ..................................................„ 2
22. „ „ 1905 Kmicikiewicz Władimir, P r o f e s s o r .................................................. „ 4
23. „ „ 1898 Kobylański Julian, P r o f e s s o r ............................................................ „ 2
24. „ „ 1904 Korduba Miron, Dr., Professor............................................................ „ 2
25. „ „ 1900 Krahl Arthur, O b erfo rstra t......................................................  . „ 2
26. „ „ 1900 Kramer Chaim, H o lz h a n d le r ............................................................ „ 2
27. „ „ 1905 Kumanowski Peter, P ro fe sso r ............................................................ „ 2

*) Nacli § 3 der Satzungen sind G r i i n d e r  Personen oder Korperschaften, welchc 
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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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. 

. 40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.

Mitglied seit 1905 
„ 1902 
„ 1908 
„ 1908 
„ 1904 
„ 1900 

„ „ 1897
„ , 1899

1897 
1897 
1905 
1902 
1897

1897
1905

1906 
1900
1899 
1897 
1902 
1905 
1905 
1897 
1902 
1897 
1897 
1902 
1897 
1897
1907
1900 
1897 
1897 
1900 
1904 
1899

Lebouton Alois, Dr., Professor.......................................................... K 2
Lewiński Athanasius, K o n s is to ria lra t......................... . . „ 2
Ldwenthal Viktor, Professor................................................................ „ 2
Mak Stephan, S u p p le n t ..................................................................... „ 2
Małachowski Emil, P ro fe s s o r ........................................................... „ 2
Mauthner Louise, von, Frau .................................................................2
Mayer Marie, Frau, Professorsgattin................................................. „ 4
Merzowicz Sophie, F r a u ..................................................................... „ 2
Michalski Władimir, S ta a ts a n w a l t .......................................................2
Neunteufel E d u a rd ...............................................................................„ 2
Olszewski Franz, Professor...................................................................... 2
Pompę Erwino, Frau, H ofratsw itwe................................................. „ 3
Popescul Orestes, Dr............................................................................. „ 2
Proskurnicki Josef, Gymnasiallehrer................................................. „ 2
Pryjma Johann, k. k. P ro f e s s o r ...................................................... „ 2
Rosenzweig L e o n .......................................  „ —
Rofi Johann, Gutspachter.........................................................................—
Rndnicki Leon, G ym nasiallehrer......................................................„ 2
Runes Isidor, Dr..................................................................................... „1 0
Schally Romuald, Buchhandler ........................................................... 3
Scharizer Rudolf, Dr., Univcrsitatsprofessor.................................. „ 2
Seidenstein B e rn h a rd ................................................................................2
Seidenstein Honora, F r a u ..................................................................... 2
Semaka Eugen, v., P ro fe s s o r ........................................................... „ 2
Sigall Moses, Dr., P r o f e s s o r ........................................................... „ 2
Straucher Benno, Dr., Reichsratsabgeordneter............................. „ 2
Szymonowicz Siegmund, P ro fe sso r .......................................................2
Tabakar B r iid e r .................................................................................... „ 3
Tabakar-Kowsiewicz Marie, F r a u ...................................................... „ 2
Tiron Johann, P ro fe ss o r .....................................................................„ 2
Tittinger Naftali, kais. R a t ................................................................„ 2
Trintscher Isak, K au fm ann ................................................................„ 2
Tyndel Samson, R eligionslehrer...................................................... „ 2
Ullmann Josef, von, H ofrat................................................................. , 6
Wender Elias, Kaufmann ......................................................................2
West Ludwig, O b e rb a u ra t................................................................ „ 2
Winkler v. Seefels L e o ......................................................................, 2
Zaloszer Leopold, Dr. (K im polung).................................................„ —
Zelinka Karl, Dr., Universitatsprofessor .............................................2

c) S p e n d e n  d e r  W o h l t a t e r :
Bukowiner Landtag 300 K, Bukowiner Sparkasse 100 K, Jurczuk Georg 2 K 20 h, 

Kostrouch Karl, III. KI. A 5 K.

S c h i i l e r s p e n d e n :
1. KI. A: 85 K, davon : Besner 2 K, Brettschneider 4 K, Cehak 1 K 50 h, Chiper 

2 K, Czechowski 2 K, Donetzhaber 3 K, Draczynski 3 K, Dyczewski 1 K, Fazekas 1 K, 
Fischer 1 K, Fritschay 4 K, Gottesmann 8 K, Grauer 2 K, Grigoriczuk 1 K, Hdrer 1 K, 
Hukał 4 K, Linker 1 K, Malinowski 4 K, Meinhold 3 K, Mejor Bodo 10 K, Mejor Kurt
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10 K, Reifler 1 K, Roli 2 K, Salzmann 3 K, Schlesinger 1 K, Stcrnberg 1 K, Tillinger 3 K, 
Teifer 1 K, Tumin 2 K, Vouk 2 K, Weinrcb 1 K.

I. KI. B: 18 K 12 li, davon : Branczyk 72 h, Didycziik 80 h, Hrchorowicz 1 K, 
Iwanczeski 1 K 40 b ; dazu noch zahlreiche kleinere Betrage.

I. KI. C: 9 K 52 h, davon : Kukiełka 58 h, Molczanskij 40 h, Lukacz 1 K, Nedelko 
2 K, Szarkowskyj 1 K 40 h ; dazu noch zahlreiche kleinere Betrage.

II. KI. A: 24 K 18 h, davon: Finger 74 h, Kahan 90 h, Kinsbrunner Leo 1 K, Knittel
1 K 10 h, Kuhn 80 h, Markussohn 2 K 80 h, Soukal 1 K 80 h, Weiflglas 2 K 70 h; dazu
noch zahlreiche kleinere Betrage.

11. KI. B: 33 K 30 h, davon: Alexiuk 70 h, Bojczuk 70 h, Cisyk 1 K 20 h, Czornej
80 h, Dumitraszczuk 70 h, Dutkowskyj 2 K, Działoszyński 70 h, Dżułyba 1 K, Halip 90h.
Heschka 2 K, Hladij 90 h, Hofbauer 1 K, Hordijczuk 70 h, Jaworskyj 1 K 10 h, Jericzuk 
1 K, Kowaliuk 90 h, Krawczuk 1 K 30 h, Kuresz 90 h, Kuź 1 K, Litwinowicz 1 K 60 h> 
Panczuk 90 h, Suęinschi 1 K 50 h.

II. KI. C: 17 K 64 h, davon : Łuczak 50 h, Mekeczuk 60 h, Melnek 50 h, Osadczuk A. 
80 h, Panczuk 1 K 10 h, Perez 1 K 10 h, Railean 1 K 10 h, Rozwadowskyj 70 h, Seniuk 
50 h, Serbinski 1 K 20 h, Slusarczuk 1 K 10 h, Strogusz 50 h, Tkaczuk 50 h, Turuszanko
1 K, Wyschnicki 50 h.

III. KI. A: 78 K 50 h, davon : Adametz 4 K, Braver 1 K, Christof 1 K, Dąbrowski 
Kasimir 2 K, Draczynski 2 K, Gottesmann Hermann 10 K, Gottesmann Salomon 2K  20h, 
Greif 2 K, Heger 2 K, Hillich 1 K, Karmin 2 K, Kostrouch 5 K, Kozak 1 K, Kula Julius 
10 K, Kula Marzell 4 K, Kużniarski 2 K, Lepszy 5 K, Neumann 4 K, Neunteufel 2 K, 
Noe 3 K, Rosenkranz 20 K, Schapira 4 K, Scharfstein 4 K, Schiffer 1 K 50 h, Sperber 1 K, 
Zaunkonig 1 K-

III. KI. B: 10 K 50 h, davon : Cyganiuk 2 K, Kautisch 2 K, Kupczanko I K, Turu- 
schanko 50 h, Zacharasiewicz 60 h ; dazu noch zahlreiche kleinere Betrage.

IV. KI. A: 77 K 31 h, davon : Beral 2 K 10 h, D’EndeI 2 K, Finger 1 K 30 h,
Hrehirczek 2 K, Iwanowicz 2 K, Jager 1 K 90 h, Jawetz 1 K 70 h, Korn 7 K, Krutter
2 K, Krześniowski 4 K, Leder 1 K 20 h, Ludwar 1 K 10 h, Mahler 1 K 50 h, Mahr 2 K, 
Markes 2 K, Maurer 2 K, Merdler 1 K, Micyński 1 K 50 h, Przygrodzki 1 K, Rauchwerger 
7 K, Roschka 2 K, Rottenburg 1 K 50 h, Scharfstein 8 K, Strutyński 1 K 10 h.

IV. KI. B: 27 K 30 h, davon: Hodeniuk 50 h, Hodowanski 70 h, Popowicz 7 K 
Prodanek 50 h, Slusar 50 h, Smereczyński 50 h, Smal-Stocki 7 K, Spenul 4 K, Swoboda 
50 h, Warnicki 1 K, Wlad 60 h, Zachariasiewicz 2 K 20 h.

V. KL A: 111 K 90 h, davon: Aufgabel 3 K, Bohucki 1 K 50 h, Brauner 3 K, Csala
2 K, Czupka 1 K, Fontin 15 K, Freitag 1 K, Głuchowski 2 K, Goldschlag 2 K, Grauer
2 K, Griinberg 4 K, Jasiikowski 2 K, Knittel 2 K, Korn 3 K 40 h, Kratky 2 K, Krcmcr 
7 K, Labij 3 K, Lukasiewicz Georg 10 K, Lukasiewicz Kajetan 1 K, Proll 1 K 60 h, Resch 
2 K, Runes 9 K, Sachter 1 K 20 h, Schleckcr 1 K, Schwemschuh 2 K, Spitz 4 K, Tomorug 
1 K 40 h, Wolanski 1 K.

V. KL B: 25 K 10 h, davon: Balicki 1 K, Dragan 2 K, Harras 1 K 20 h, Kaniuk 
80 h, Orelecki 70 h, Patzareniuk 70 h, Pisa 70 h, Rudnicki 2 K, Serbinski 1 K 40 h, 
Simowicz 2 K, Tarnowiecki 1 K 20 h.

VI. KL A: 76 K 50 h, davon: Adametz 5 K, Baier 9 K, Balicki 1 K 50 h, Brano- 
witzer 1 K 50 h, Czechowski 2 K, Daskaliuk 2 K, Drohomirecki 1 K, Eifler 1 K 60 h, 
Fischzank 1 K, Foki 1 K, Giirtner 3 K, Jekeles 4 K, Kozak 2 K, Kuzmany 1 K, Lobel 
5 K, Melzer 2 K, Mohr 2 K, Moroz 1 K, Oberlandcr 2 K, Orobko 9 K, Osadez 2 K, 
Roli 1 K, Schapira Gustav 3 K, Scharizer 4 K, Urbański 2 K, Weidenfeld Gottfried 6 K, 
Weidenfeld Mordche 3 K, Wtirfel 2 K, Bilgrei 5 K.
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VI. KI. B: 23 K 51 h, davon: Jeremijczuk 2 K 40 h, Minticz 2 K, Nayda 1 K 50 h, 
Paziuk 1 K 20 h, Stocki 5 K ; aufierdem noch kleinere Betrage.

VII. KI. A: 78 K, davon: Allerhand 10 K, Balicki 1 K, Bretfeld 2 K, Chalfen 1 K501i, 
Christof 2 K, Grabowski 2 K, Haber 3 K, Halm 1 K 50 h, Hauslich 2 K, Huley 2 K, 
Karmin 3 K, Kafi 1 K 50 h, Kosiński 5 K, Kugler 2 K, Kuhn 2 K, Mann 2 K, Metsch 5 K, 
Moroziewicz 1 K, Porges 4 K, Prevost 4 K, Roli 3 K, Romanowicz 2 K, Salter 10 K, 
Ustyanowicz 2 K, Żukowski 2 K.

VII. KI. B: 15 K 30 h, davon: Balicki 1 K 20 h, Cyganyk 80 h, Goj 1 K, Halicki 
1 K, Hadij 1 K, Kuczkowski 1 K, Sarnawski 1 K 50 h, Semaka 1 K 60 h, Zachariesiewicz 
90 h, Zurkanowicz 1 K 20 h ; aufierdem noch kleinere Betrage.

VIII. KI. A: 26 K 70 h, davon : Dumański 1 K 50 h, Gątkiewicz 5 K, Goldes 2 K, 
Kuhn 1 K 50 h, Mathias 1 K 50 h, Neunteufel 2 K, Schachter 1 K 50 h, Schapira 2 K, 
Sekler 3 K, Tomowicz 1 K. Wąsowicz 1 K.

VIII. KI. B: 6 K 10 h, davon : Baloscheskul 1 K 40 h, Gliński 1 K 10 h, Osadez 
1 K, Wlad 1 K; aufierdem noch kleinere Betrage.

r f j A u s w e i s  t 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 u  m“.
Zu den am Ende des Schuljahres 1907/8 ausgewiesenen 1227 Lehrbiichern sind im 

laufenden Berichtsjahre durch Kauf 14 und durch Schenkung 13 hinzugekommen; die 
Bibliothek zahlt daher gegenwartig 1254 Lehrbiicher zur Verteilung an mittellose Schiller.

Geschenkt wurden von der Verlagsbuchhandlung F. Tempsky 10 Biichcr, vom 
Biirgerschuldirektor Scheller 2 (Lehrbiicher der Stenographie) und vom Schiller der I. KI. 
Tillinger 1 Buch.

Ausgeliehen wurden im abgelaufenen Schuljahre 875 Biicher an 321 Schiller.
Allen edlen Spendern, Griindern, Mitgliedern und Wohltatern, besonders dem hohen I.and- 

tage und der Bukowiner Sparkasse spricht der Ausschufi des Unterstiitzungsvereines im eigenen 
Namen sowie im Namen der unterstiitzten Schiller den herzlichsten Dank aus und bittet, auch in 
Zukunft dem Vereine das gleiche Wohlwollen zu bewahren.

C z e r n o  wi t z ,  am 1. Juli 1909.

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.

C. Sonstige Unterstutzungen.
Der Kaiserin-Elisabeth-Damenverein zur Bekbstigung armer wiirdiger Kinder wandte 

der Anstalt drei Freitische in der Volksktiche zu, in dereń Genusse Elias Schatzberger (III. a), 
Brunsteih David (V. a) und Kofler Salamon (V. a) standen.

Handunterstiitzungen vom Ersten allg. Beamten-Verein in Wien haben folgende Schtiler 
erhalten: Lunz Anton (II. a) 80 K, Knittel Albrecht (V. a) 100 K, Grabowski Ladislaus 
(VII. a) 80 K und Zachariasiewicz Roman (VII. b) 100 K.

Das Ferienheim-Komitee des jiidisch-nationalen Vereines „Zion“ verlieh auch in 
diesem Jahre Schtilerri der Anstalt je einen Ferienheim-Platz. Ebenso gewahrte der jiidisch- 
akademische Verein „Etnunah“ dem Schiller Czaczkes Schmiel (I. A) eine Handunterstiitzung 
von 50 K.
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Mehrere Arzte, vornehmlich die Herren: Direktor des Landes-Krankenhauses Regie- 
rungsrat Dr. Philippowicz, Zahnarzt Dr. Kłem nnd Augenarzt Dr. Swierzcho, bchandelten 
unbemittelte Schiller unentgeltlich.

Aufierdem wurden von den Apotheken Barber und Fiillenbaum Medikamente 
unentgeltlich an erkranktc iirmere Schtiler verabreicht.

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

VIII. Reifeprilfung.
1. Im  S c h u lja h re  1907 8.
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CU O ...

i Adlersberg Abraham . Stanislau, Galizien 21 9 reif Jus
2 Allerhand Karl . . . Czernowitz, Bukowina 22 Ext. n

Exportakademie3 Bar Markus . . . . Kimpolung, „ 19 8 ,,

4 Barbier Elias . . . Żadowa, 23 9 ,, Theologie
5 Bodnariuk Basil . . Laszkówka, „ 23 9

reif mit 
Auszeich.
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o Bodnariuk Johann . . Sadagóra, „ 20 8 ”
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0-

7 Bojko Nikolaus. . . Czornohuzy, Bukowina 2 0 8 reif Thcologie
8 Brcndzan Valerian Lużan, „ 18 8 reif mit 

Auszeich. Jus
9 Bretschncider Zeinwel Białobożnica, Galizien 19 9

10 Buchholz David . . Sniatyn, „ 18 8 reif „
11 Budź Basil . . . . Kuty-Stare, 19 8 reif mit 

Auszeich. ..
12 Cyganiuk Alcxander . Iwnnkoutz, Bukowina 21 10 reif Theologic
13 Czajkowski Isidor . . Toraki, 21 8 Philosophie
14 Dickstein Moses . . Czernowitz, 20 8
15 Eustafiewicz Meletius Suchowerchów, „ 18 8 Theologic
16 Herzan Siegfried . . Kotzman, „ 18 8 Jus
17 Hoscislawski Władimir Czernowitz, 21 8 Theologic
18 Ilewicz Roman . . . Olchowiec, Galizien 18 8 Philosophie
19 Kapustyński Josef. . Kolodróbka, 18 8 Jus
20 Kindler Therese . . Czernowitz, Bukowina 18 Priv. Philosophie
21 Kitz Majer Berisch .. Lembcrg, Galizien 22 8 Technik
22 Koczerhan Michael Stebne, Bukowina 21 8 Jus
23 Kolb Johann. . . Gurahumora, ,, 19 8
24 Kozarijczuk Emanuel. Zwiniacze, „ 22 9 Theologic
25 Kozarijczuk Michael . „ „ 19 8

reif mit 
Auszeich.26 Kozarisczuk Daniel Ploska, „ 18 8 Jus

27 Kudisch Heinrich . Jurkoutz, 19 9 reif
28 Michnicwicz Ladislaus Czernowitz, ,, 20 8
29 Morgenstern Chaim . Kimpolung, „ 20 8
30 Poklitar Isidor . . . Kotzman, ,, 20 8 Theologic
31 Poluk Marian . . . Czernowitz, 20 10 Jus
32 Prelicz Friedrich 20 Ext.

Exportakad.33 Scharf Benjamin . . Lużan, „ 18 8
34 Scharf Pinkas . . .

Neu-Zuczka,
19 9

Jus35 Serbeniuk Georg . . 21 8
reif mit 

Auszeich.36 Seyk Eduard . . . Laszkówka, „ 21 8 „
37 Ritt. v. Striszka Michael Zastawna, . 20 10 reif Thcologie
38 Ungar Majer . . . Iławcze, Galizien 22 8

reif mit 
Auszeich.

Jus
39 Warszawski Siegmund Zastawna, Bukowina 19 9 Mcdizin
40 Wasilowicz Johann . Rewna, ,, 21 8 reif Jus
41 Wynohradnyk Michael Sniatyn, Galizien 19 8 reif mit 

Auszeich. „
42 Zaloscer Adalbert . . Czernowitz, Bukowina 18 Priv.

__ ” Medizin

I m  F e T o r u a i t e i m i n e 1 9 0 9 :  '

43 Feuer Osias . . . . Dymka, Bukowina 25 Ext. reif !I

2. Im  S c h u lja h re  1908/09.
Im Sommertermine 1909 meldeten sich zur Reifepriifung 66 Kandidaten, und zwar 

46 offcntliche Schtilcr, 5 Privatisten und 15 Extcrne. Von diescn unterzogen sich der 
schriftlichen Priifung 46 offcntliche Schiller, 5 Privatisten und 10 Externe.
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Themen fiir die schriftliche Reifepriifung.
I. u n d  II. A b te ilu n g  (A).

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h c n :
Livius (ab urbe condita) 1. XXII. 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 e n :
Plato, łon, cap. V. (Das Wesen der Dichtkunst): bis iv a u x f >  b rj.

D c u t s c h e r  A u f s a t z :
a) „Reisen fiihrt zur Vaterlandskunde und Vaterlandskunde in Ósterrcich unfehlbar 

zur Vaterlandsliebe.“ (Stelzhamcr.)
b) Was verdanken wir unsern Klassikern?
c) „Wohl stiirzt, was Maclit und Kunst erschufen 

Wic flir die Ewigkeit bestimmt;
Doch alle Triimmer werden Stufen,
Worauf die Menschheit weitcrklimmt.“ (Geibcl.)

R u t h e n i s c h e r  A u f s a t z :
Wie in der III. Abteilung.

I II . A b te ilu n g  (B).
U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h c n :

Cicero, pro Milone, cap. 3.

U 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 e n :
Plato, Gorgias cap. 79 ff. (Mythe iiber das Gericht der Toten): bis icspt ~ffi ~ r,pdaę  

oię Gwffpiuirotę.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
a) Welche Bedeutung haben die vcrschiedcnen Verkehrsmittel in der Kultur?
b) Osterreich, das Herz Europas.
c) Sei uns, was wir treiben,

Niemals einerlei;
Fels und Steine bleiben,
Wasser zieht vorbei.

R u t h e n i s c h e r  A u f s a t z :
a) y'liTe ca, ópaTH moi,

AyM aaTe, 'iirr.-iiiTi:,

I  uyacoMy HayuaiiTecb 
H  CBoro ho nypaiiTccŁ.

U le B u e H K O .

b) ilHauiHe 1'peidis i P jmjihh b cTapHHi.

c) Pina a ko cpe/c.TBO /pia ny.iLTypn Hapo îB.
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IX. Chronik der Anstalt.

Nach Abschlufi der Aufnahme der Schiller, ferner der Aufnahms-. Wiederholungs- 
und Nachtragspriifungen wohnten am 4. September 1908 um 8 Uhr vormittags Schiller und 
Lchrer aller Riten dem feierlichen Erdffnungsgottesdienstc in den einzelnen Gotteshausern 
bei, worauf um 9 Uhr vormittags die Disziplinarvorschriften und der Stundenplan ver- 
lesen wurden.

Der regelmafiige Unterricht begann am 5. September um 8 Uhr vormittags.
Im abgelaufenen Schuljahre zahlte die Anstalt 18 Klassen und eine ruthenisch- 

deutschc Vorbereitungsklasse.
Der relativ-obligate Unterricht im Ruthenischen liir Nichtruthenen wurde im Berichts- 

jahre wieder in 4 aufsteigenden, leider nur schwach frequentierten Kursen mit je eincr 
Ober- und Unterstufe (4 Abt. je 3 St. woch.) erteilt.

Am 10. September nahm die Schuljugend unter Fiihrung des Lehrkorpers an den 
feierlichen Trauerandachten der yerschiedenen Riten filr weiland Ihrc Majestat die Kaiserin 
Elisabeth teil.

in der Zeit vom 14. —17. September fand die schriftlichc und am 28. September die 
miindliche Maturitatspriifung im Herbsttermine 1908 unter dem Vorsitze des k. k. Landes- 
schulinspektors Herrn Dionys S i m i o n o w i c z  statt.

Am 4. Oktober wurde das Allerhochste Namensfest Sr. Majestat des Kaisers durcli 
Festgottesdienste in den Gotteshausern aller Konfessionen gefeiert.

Am 24. Oktober trat der ais Schularzt bestellte Bezirksarzt Dr. Arnold F 1 i n k c r 
an Stelle des nach Kotzman versetzten Sanitatsassistenten Dr. Heinrich S a m m 1 e r den 
Dienst an der Anstalt an.

Aus Anlafi der Hundertjahrfeier des h. o I. Staatsgymnasiums wurde der 28. Oktober 
ais Direktortag freigegeben.

Am 5. November 1908 und 16. Juni 1909 inspizierte der Religionsinspektor Herr 
Oberrabbiner Dr. Josef R o s e n f e 1 d den Unterricht in der mosaischen Religion in 
mehreren Klassen.

Am 19. und 20. November 1908 inspizierte der Herr Diozesaninspektor Univ.-Prof. 
Dr. Basil T a r n a w s k i  den Unterricht in der gr.-or. Religion in mehreren Klassen.

Am 15. November wurde aus Anlafi des 50-jahrigen Priesterjubilaums Sr. Heiligkeit 
des Papstes P i u s  X. ein feierlicher Gottesdienst fur rdm.-kath. und am 29. November auch 
fur gr.-kath. Schiiler abgehalten. Der Direktor und die' katholischen Mitglieder des Lehr
korpers wohnten an beiden Tagen den Festandachten bei.

Am 27. November starb nach kurzer Krankhcit der iiberaus fleifiige und begabte 
Schiiler der 11. Klasse Alexander H 1 i b k a.

Am 2. Dezember um 0 ,11 Uhr vormittags fand in dem festlich geschmiickten Turn- 
saale der Anstalt, nachdem zuvor Lehrer und Schiiler an dem Festgottesdienste in den 
einzelnen Gotteshausern teilgenommen hatten, die Feier des Jubilaums der 60-jahrigen 
glorreichen Regierung Sr. Majestat des Kaisers Franz Joseph I. mit folgendem Programme sta tt:

1. Ansprache des Direktors Kornel K o z a k ,  welcher die Erschienenen begriifite 
und in iiberaus warmen Worten die hohe Bedeutung des Tages besprach, wobei er auf 
den gewaltigen Aufschwung hinwies, den die Monarchie unter der weisen und tatkraftigen 
Agide Sr. Majestat auf allen Gebieten der geistigen und materiellen Kultur in den letzten
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sechzig Jahren genommen hat. Insbesondere das Schnlwesen jeglichcr Kategorie sei aus 
bcscheidenen Anfangen allenthalben in unserem Vaterlande zu einer Etitwicklung gelangt, 
die Ósterreich in die vorderste Reihe der Kulturstaaten stclle. Und so sei es nnr eine 
heilige Dankespflicht, den urn das Reich und die Erhaltung des europaischen Friedens so 
hoclwerdienten, edlen Fiirsten, um den uns das Ausland bcwundcrnd beneidet, an diesem 
denkwurdigen Tage wie auch immerdar in Lied und Wort zu feiern.

2. Der Schiilerchor sang hierauf unter der trefflichen Leitung des Gcsanglehrers 
Alexander S a d a g ó r s k i  die Jubelhymnc von Haase und Steinwender, wobei Professor 
Johann H o r n e r den weihevollen Gesang mit Klaviermusik begleitete.

3. Deutsche Festrede, gehalten von Prot. Dr. Leon H o f f m a n n ,  der in schwung- 
vollen Worten ein erschopfendes Bild der segensreichen Regierung unseres erhabenen 
Kaisers von den sturmischen Anfiingejr im Jahre 1848 bis auf die Gegenwart entwarf und 
reichen Beifall erntete.

4. „Gebet fiir den Kaiser' von Stibitz-Scholze, Unisono-Chor mit Klavierbegleitung, 
trefflich dirigiert von Prof. Hans H o m e r .

5. Rutlrenische Festrede, gehalten von Prof. Dr. Miron K o r d u b a, der vom Revo- 
lutionsjahre 1848 ausgehend die inarkantesten Begebenheitcn wahrend der 60jahrigen glor- 
reichen Regierung des lrohen Jubilars schilderte und insbesondere die Verdienstc dessclben 
um die Hebung der geistigen Entwicklung des ruthenischen Volkes prics. Der Redner 
schlofi unter begcistertem Beifalle der Schuljugend mit einem huldigenden Lobe dieser so 
hehren Herrschergestalt.

6. „Ha iiHMHTKy iiO-.iiTHoro Kliłi.ieio eryir.ieH si na rpoH uicapa 4>paHU» IlociM.M I . “ 
gcdichtet von A. Manasterski, kompon. von H. H o r n e r, Unisono-Chor mit Klavierbegleitung.

7. Hierauf trug der Schiller der VIII. Klasse Ferdinand W ą s o w i c z  Anast. Griins 
herrliche Hymne an Ósterreich mit innigem Verstandnisse und jugendlicher Begeisterung vor.

8. Ihm folgte der Schiiler der VII. Klasse Theophil K u c z k o w s k i ,  der mit ange- 
messenem Pathos und tiefem Geftihle ein wohl gelungenes ruthenisches Gedicht yortrug, 
in dem unseres Kaisers Feuertaufe bei Sta. Lucia gefeiert wird.

Nach dem Schlufiworte des Direktors, der mit zu Herzen sprechenden Worten die 
Jugend angeeifert, in nie ermattender Liebe zu Kaiser und Reich auszuharren, und der 
Absingung der ersten und vierten Strophe der Volkshymne in deutscher und ruthenischer 
Sprache schlofi die in iiberaus wiirdiger und erhebender Weise abgehaltcne Feier mit 
brausenden Hoch- und mnohaja lita-Rufen auf Seine Majestat, unsern allergnadigsten Kaiser 
und Herrn.

Am Schlusse der Schulfeier wurden 360 Exemplare der aus den Mitteln des Bukowiner 
gr.-or. Religionsfondes hergestellten Gedenkschrift „Kaiser Franz-Josef I. 1848—1908“ und 
200 von der h. o. Papierhandlung Leon Konig gespendete Kaiserbildchen an die Schiller 
yerteilt. Uberdies verlieh der AusschuB des an der Anstalt bestehenden Unterstutzungs- 
vereines dem Schiiler der IV. B-Klasse Alfred S t r z e l e c k i  ein aus Anlafi dieses denk- 
wiirdigcn Festtages gestiftetes Stipendium im Betrage von 100 Kronen.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. voin 14. Dezember 1908, Zl. 15728 dauerten die Wcihnachts- 
ferien behufs einer rascheren Tilgung der damals in allen Stadtteilen ausgebreiteten 
Scharlachepidemie ausnahmsweise vom 19. bis inki. 27. Dezember 1908, bezw. vom 29. De
zember 1908 bis 10. Janner 1909.

Im Personalstande des Lehrkorpcrs traten folgende Veranderungen ein:
Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 

17. Juni 1908, Zl. 24844, (L.-Sch.-R.-Erl. vom 7. Juli 1908, ZL 7743) dem Professor am
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Staatsgymnasium in Kotzman Hilarion F e d o r o w i c z  eine wirktiche Lehrstelle am h. o.
II. Staatsgymnasium verliehen und den Supplenten an dieser Anstalt Adolf C z e r n y  zum 
wirklichen Lehrer daselbst zu ernennen gefunden.

Mit dem Min.-Erl. vom 24. Juni 11)08, Zl. 13029 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. Juli 1908, 
Zl. 8235), wurde der Professor Władimir K m i c i k i e w i c z  unter Verleihung eines Reise- 
stipendiums im Betrage von 2000 Kronen zum Zwecke einer Studicnrcise nach Italien und 
Griechenland fiir die Dauer des Sominersemesters 1908 09 beurlaubt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Juli 1908, Zl. 8238, wurde dem Professor Peter 
C h r i s t o f  ab 1. August 1908 dic 111. Quinquennalzulage zucrkannt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 1. August 1908, Zl. 9174, erhielt der Professor Dr. Alois 
L e b o u t o n  einen 18tagigen Urlaub behufs Teilnahme an den Fortbildungskursen iii Graz.

Zufolge Min.-Erl. vom 4. August 1908, Zl. 24609 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. August 1908, 
Zl. 9810), wurden die Professoren Peter K l i m a n o w s k i ,  Johann P ry  j m a und Eugcu 
R. v. S e m a k a  mit der Rechtswirksamkeit vom 1. Oktober 1908 in die VIII. Rangsklasse 
befordert.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 4. September 1908, Z1.9809, wurde dem Professor Franz 
O l s z e w s k i  vom 1. September 1908 angefangen die 1. Quinquennalzulage zucrkannt.

Der k. k. Landesschulrat bestellte ferner zufolge Sitzungsbeschlusses voin 7. Sep
tember 1908, Zl. 8560, den Lehramtskandidaten Stephan M ak zum Supplenten an der Anstalt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 4. September 1908, ZL 10642, wurde der Professor Dr. 
Moscs S i g a 11 ais Hilfskraft zur Unterstutzung des Direktors in der Bcsorgung der 
Kanzleigeschafte fiir die Schuljahre 1908/09 und 1909/10 wieder bestatigt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 10. September 1908, ZL 10911, wurde der Lehramts- 
kandidat Swiatoslaw L a k u s t a zum Supplenten an der Anstalt bestellt.

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht gestattete mit dem Erlasse vom 15. Juli 
1908, ZL 28808 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. September 1908, ZL 9259), daB die Lehrverpflichtung 
des Direktors Kornel K o z a k  auch im Schuljahre 1908/09 auf drei wochentlichc Lehr- 
stunden herabgesetzt werde.

Mit dem Min.-Erl. vom 17. September 1908, Zl. 38375 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 24. Sep
tember 1908, ZL 11659) wurde der Professor Franz O l s z e w s k i  dem Staats-Rcalgym- 
nasium in Gurahumora zur Dienstleistung zugewiesen und bis zur definitiven Besetzung 
der Direktorstelle mit der Leitung dieser Anstalt betraut.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. September 1908, ZL 11668, wurde der gepriifte Lehr- 
amtskandidat Franz R o b e l  zum Supplenten an der Anstalt bestellt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 12. Oktober 1908, Zl. 12296 wurde dem Professor 
Władimir K m i ci k i e w i c z vom 1. September 1908 angefangen die III. Quinquennal- 
zulage zuerkannt.

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 12. Oktober 
1908, ZL 42.821 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 24. Oktober 1908, ZL 13134) den Landesschulinspektor 
in Lemberg, Herrn Anton S t e f a n o w i c z ,  mit den Funktionen eines Fachinspektors fiir 
den Zeichenunterricht an Mittelschulen in der Bukowina fiir das Schuljahr 1908 09 zu 
betrauen gefunden.

Zufolge Min.-Erl. vom 6. November 1908, ZL 46017 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. Novembcr 
1908, Zl. 14253), wurde der Professor Anton K ł e m  dem neuerrichteten Staatsgymnasium 
in Wiżnitz zur Dienstleistung zugewiesen und mit der provisorischen Leitung der genannten 
Anstalt betraut.
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Seine k. u. k. Apostolische Majestat haben mit Allerhochster Entschliefiung vom 
16. November 1908 dem urkundlichen Statut des mit Allerhochster Entschliefiung vom 
14. August 1908 anlafilich des 60jahrigen Regierungsjubiliiums gestifteten Jubilaumskreuzes 
fiir Zivilstaatsbedienstete die Allerhóchste Genehmigung zu erteilen geruht und wurden im 
Sinne dieser Urkunde alle Lehrpersonen und Diener der Anstalt mit Jubilaumskreuzen beteilt.

Am 26. Jiinner 1909 starb plótzlich der seit 30. Dezember 1908 krankheitshalber 
beurlaubte Supplent Franz Robel in jugendlichem Alter zu Bordhigera. In ihm verliert 
die Anstalt einen pflichttreucn Mann von edlem Charakter, einen vorziiglichen Lehrer, 
hochgeachtet von den Kollegen, geliebt von den Schiilern. Ebre seinem Andenken! 
Der am 30. Janner in der róm.-kath. Kirche abgehaltenen Trauerandacht wohnten 
alle Lehrer und Schliler bci.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. Februar 1909, Zl. 2172, wurde dem Professor Johann 
P ry  j m a ab 1. September 1907 die III. Quinquenna!zulage nachtraglich zuerkannt.

Zufolgc Min.-Erl. vom 9. Februar 1909, Zl. 4922 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Marz 1909, 
Zl. 2587) wurde der róm.-kath Religionsprofessor Siegmund S z y m o n o w i c z  aus Ge- 
sundheitsriicksichten bis zum Schlusse des Schuljahres beurlaubt. Gleichzeitig wurde ge- 
stattet, dafi derselbe fiir die Dauer seiner Beurlaubung durch den Religionsprofessor an der 
li. o. gr.-or. Ober-Realschule Ludwig W i n t e r  und den Katecheten an der h. o. Marien- 
klosterschule Alois K u c h a r s k i  im Lehramte vertrcten werde.

Seine k. u. k. Apostolische Majestat haben mit Allerhochster Entschliefiung vom 
23. Februar 1909 (Min.-Erl. vom 2. Marz 1909, ZL 7679, L.-Sch.-R.-Erl. vom 13. Marz 1909, 
Zl. 3292) den Professor Anton K ł e m  zum Direktor des Staatsgymnasiums mit ruthen. 
Unterrichtssprache in Wiżnitz allergniidigst zu ernennen geruht.

Zufolge Min.-Erl. vom 2. Marz 1909, Zl. 4149 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Marz 1909, 
Zl. 3614), wurde die Remuneration des Nebenlehrers fiir allgemeinen Gesang, gr.-kath. und 
gr.-or. Kirchengesang mit ruthenischer Unterrichtssprache Alexander S a d a g ó r s k i  von 72 
auf 100 K fiir jede wóch. Lehrstunde erhóht.

Mit dem Min.-Erl. vom 19. ApriI 1909, ZL 15168 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. Mai 1909, 
Zl. 5888) wurde gestattet, dafi der gr.-or. Religionsprofessor Eugen von S e m a k a  aus 
Gesundheitsriicksichten fur die Zeit vom 15. April bis 1. Juni 1. J. beurlaubt und 
wiihrend der Dauer dieses Urlaubes durch den Katecheten an der h. o. gr.-or. Tóchterschule 
Andreas M i s k i  vertreten werde.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Juni 1909, Zl. 7232, wurde dem dcf. Turnlehrer Johann 
W i l h e l m  vom 1. Juli 1909 angefangen die II. Quinquennalzulage zuerkannt.

Am 30. Janner schlofi das 1. Semester mit der Verteilung der Semestralausweise; 
an demselben Tage und am vorhergehenden wurden die Privatistenpriifungen vorgenommen.

Am 4. Februar begann das II. Semester.
In der Zeit vom 8. bis 10. Februar fand die schriftliche und am 11. Februar die 

miindliche Wiederholungs-Maturitatspriifung unter dem Vorsiize des Direktors statt.
Am 1. April schied nach einem kurzeń schweren Leiden der recht brave und be- 

sonders begabte Schiller der III. Klasse Hermann G o t t e s m a n n  aus dem Leben. Seine 
Mitschiiler gaben ihm unter Fiihrung des Direktors und der Klassenlehrer das letzte Geleite.

Die Osterexerzitien fiir die róm.-kath., gr.-kath. und gr.-or. Schliler fanden am 4 , 
5. und 6. April statt.
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Am 18. Marz und am 22. und 23. April wohnte der Herr Landesschulinspcktor 
Dionys S i m i o n o w i c z  dem Unterriehte in mehreren Klassen bei.

Am Samstag den 22. Mai wurde aus Anlafi der auf dem Ferdinandsplatze in unmittel- 
barer Nahe der Anstalt stattgefundcnen miiitarischen Aspernfeicr freigegeben.

Die schriftliche Rcifepriifung im Sommertcrmine 1909 fand in der Zeit vonr 7. bis
10. Juni statt. Derselben unterzogen sich 61 Kandidaten.

Im Laufe des Schuljahres wurden die rom.-kath., gr.-katli. und gr.-or. Schiiler dreimal 
zur hi. Beichte und hi. Kommunion gefiihrt.

Am 20. Juni inspizierte der k. k. Landesschuiinspektor Herr Anton S t e f a n o w i c z  
den Zeichenunterricht.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. Juni 1909, Zl. 7830, wurde dcm Professor Dr. Leon 
H o f f m a n n  ab 1. Juli 1909 die erste Quinquennalzulage zuerkannt.

Die miindiichen Versetzungspriifungen fandcn in der Zeit vom 11. bis 25. Juni statt.
Am 26. Juni wurde einer der bravsten und strebsamstcn Schiiler, einc Zierde der 

Anstalt, der Abiturient Konstantin Ruf i na k ,  pldtzlich vom unerbittlichen Todc daliin- 
gerafft. Tieferschiittert gaben ihm der Direktor, der Lehrkorper sowie die meisten Schiller 
der Anstalt am 28. Juni das lctzte Geleite. Sei ihm die Erdc leicht!

Am 28. und 29. Juni wurden die Privatistcnpriifungen vorgenommcn.
Am 1. Juli schlofi das Schuljahr mit einem feierlichen Dankgottesdienstc und der 

Vcrteilung der Zcugnisse.
Am 2. Juli begann die miindliche Reifepriifung unter dem Vorsitze des Direktors 

der h. o. k. k. Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt Herm Michael K u s c h n i r i u k .
Am 8., 9. eventuell 10. Juli findcn die Aufnahmspriifungcn in die I. Klasse statt.

X. Gesundheitspflege.

Die Mafinahmen zur Pflege der Gesundheit und Fdrderung der korperlichen Aus- 
bildung der Schiiler wurden zu Beginn des Schuljahres 1908/09 in einer eigenen Konfcrenz 
eingehcnd besprochen, worauf hiefiir ein bestimmtes, besonders auf Badcn, Schwimmcn, 
Turnen, Schlittschuhlaufen, Rodeln, Jugendspiele und Exkursionen bezugnehmendes Pro- 
gramm festgestellt wurde.

Die Durchfuhrung der Jugendspiele, Ausfliige, Ubungsmarsche und des Winter- 
sportes ubcrnahm das Jugendspielkomitce, bestehend aus den Hcrren: Direktor K. K o z a k  
ais Obmann, Prof. E. M a ł a c h o w s k i ,  Prof. A. C z e r n y  und Turnlehrer J. W i l h e l m  
ais Mitgliedern.

Soweit es die Witterung gestattete, wurden die Spiele in den Herbst-, Friihlings- 
und Sommermonaten an freien den Feiertagen vorangehcndcn Nachmittagcn und jeden 
Samstag zwischen 3 bis 6 Uhr nachmittags eifrig gepflegt. In den Wintcrmonaten wurden 
die Spielwarte (Spielkaiser), aus jeder Klasse zwei, an Sonntagen von 11 — 12 Uhr vor- 
mittags vom Turnlehrer J. W i l h e l m  mit den im Lehrplane angefiihrtcn Spielcn vertraut 
gemacht. Spielort war gcwohnlich die Sturmwiese. Es crschienen auf dem Spiclplatze 
120 bis 344 Schiller.
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Am 1. Juli 1908, nach SchulschluG, unternahm Prof. Ad. C z e r n y  eine fur etwa 
vier Tage berechnele Exkursion, welche die Aufgabe hatte, den Schtilern der Oberstufe 
einen Einblick in die geologischen Verhaltnisse der Karpathen im Siiden der Bukowina 
zu bieten und einige typischc Vertreter alpiner Flora und Fauna vor Augen zu fiihren.

Zu diesem Zwecke wurden die Salzbergwerke in Kaczyka und die in der Umgebung 
dieses Ortes vorkommenden sog. Schwefeląuellen, die Manganerzlagerstatten in Jakobeny, 
der Ouęor bei Dorna, die Moore und Mineraląuellen dieses Ortes, das Durchbruchstal der 
goldenen Bistritz (Colbu) und schliefilich der Rareu besucht.

Die Dircktion spricht der idblichen Bahnbetriebsleitung in Czernowitz, Hcrrn Berg- 
rerwalter C e h a k  und Hcrrn J a g i  aż  in Kaczyka, Hcrrn Bergverwalter M o g i ł  n i c  ki  
und den iibrigcn Herren Bergbeamten in Jakobeny, Herrn Stationsvorstand B r a n o w i t z e r  
und den Herren Sageverwaltern S t r o m i c h und F e u e r in Dorna fiir die iiberaus liebens- 
wiirdige und oft opfcrvolle Untersttitzung der Exkursion den hcrzlichsten Dank ans.

Ausfluge und Obungsmarsche wurden unternommen: am 12. Septembcr 1908 nach 
Czahor (255 Schiller), am 3. Oktober nach Horecza (210 Schiiler), am 10. Oktober nach 
Cccina (120 Schiiler), am 17. Oktober zum Herminenhof (186 Schiiler), am 24. April 1909 
nach Horecza (240 Schiiler), am 16. Mai nach Cecina (85 Schiiler).

In den Wintermonaten huldigten viele Schiiler der Anstalt auch dem Rodelsporte. 
Den Schiilern der VI., VII. und VIII. Klasse sowie den Spielkaisern wurden von der Anstalt 
Rodeł zur Beniitzung iiberlassen. Solche Schiiler rodelten stets unterFiihrung des Turnlehrers 
odcr cines Mitgliedes des Jugendspielkomitees.

Korperliche Verletzungen und Unfalle kamen auch 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 Bade- 
anstalt des Herrn G e d a l i  vorgesorgt, welcher an bestimmten Tagen den Schiilern der 
Anstalt den Besuch des Bades zu ermafiigten Preisen freistellte. Die Ausgabe sowie die 
Verrechnung der Badekarten, die Fiihrung des Verzeichnisses der Badenden behufs Kon- 
trolle in sanitarer Hinsicht und die Uberwachung des Besuches der Badeanstalt besorgte 
die Direktion im Einvernehmen mit dem Jugendspielkomitee.

In der Zeit vom 15. Oktober 1908 bis Ende Mai 1909 wurden 567 Badekarten aus- 
gegeben. Darunter waren 204 Zahlkarten und 363 Karten, zu dereń Anschaffung 42 K 
aus den Jugendspielbeitragen verwendet wurden.

Der Badehausbesitzer, Herr G e d a l i ,  bewilligte auch eine grofiere Zahl von Frci- 
karten (50), wofiir ihm hiemit der gebiihrende Dank abgestattet wird.

Was das Schlittschuhlaufen und das Lawn-Tennisspiel sowie das Turnen im Freien 
anbelangt, so mufite dies wegen Raummangels im Schulhofe im verflossenen Schuljahre 
unterbleiben. Durch Fiirsprache der Direktion bei den Eisbahnbesitzern, Gruder’s Erben, 
hatten aber die Schiiler der Anstalt bei Beniitzung des Eisplatzes weitgehende Begiin- 
stigungen, wofiir den genannten Eisbahnbesitzern an dieser Stelle der Dank ausgesprochen wird.

Herr Dr. F 1 i n k e r hielt ais Schularzt der Anstalt wahrend des Schuljahres fast 
jeden Samstag von 12—1 Uhr mittags Sprechstunden ab, in denen er kranken Schiilern 
die notwendigen arztlichen Weisungen gab.
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U b e r s i c h t s t a b e l l e
uber Teilnehmer an den Jugendspiclen, den Ausfliigen etc. und iiber den Gesundheits- 

zustand der Schiiler im Schuljahrc 1908/9.
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1. A . . . 48 24 20 4 25 4 1 5 — — 1 — — —

I. B . . . 36 8 14 — 33 2 - 3 - 1 — - — —

I. C . . . 37 12 16 - 32 1 — 2 1 - 1 — - -

11. A . . . 50 12 26 5 30 6 1 3

11. B . . . 35 10 22 1 36 1 2 1 — 2 - - - -

11. C . . . 39 12 17 - 34 2 — 6 1 i —■ — — -

III. A . . . 51 20 28 4 22 i 3 .3 3 — — — — — -

III. B . . . 48 16 30 1 40 2 3 4

IV. A . . . 37 18 32 5 18 1 1 1 - - — — - —

IV. B . . . 21 13 18 2 26 3 1 1

V. A . . . 42 15 20 6 17 1 4 8 -

V. B . . . 27 12 21 2 38 1 1 3

VI. A . . . 24 11 16 3 22 1 1 2 — — - - — —

VI. B . . . 34 8 15 2 38 2 — i — — - - — -

VII. A . . . 22 5 13 5 12 i 1 4 -

VII. B . . . 23 7 14 4 28 i - 1 — - — - — -

VIII. A . . . 15 U 12 2 10 3 1 1

VIII. B . . . 16 10 11 2 16 1 1

Summę . . 605 224 345 48 477 36 20

1

50 2 4 2 — —

1
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XI. Wichtigere Erlasse der vorgesetzten Behorden.
1. Min.-Erl. vom 11. Juni 1908, Zl. 26651 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. Juni 1908, Zl. 7449), 

betrcffend das Priifcn und Klassifizicren an Mittelschulcn.
2. Auf Grund Allerhochster Ermachtigung hat das k. k. Ministerium fur Kultus und 

Unterricht mit dem Erlasse vom 24. Juni 1908, Zl. 18996 gestattet, dat! die vom Untcr- 
stutzungsvereine an der Anstalt aus Anlafi des 60jahrigen Regierungsjubilaums Sr. Majestat 
des Kaisers mit einem Kapitał von 2500 K errichtete Schiilerstiftung den Namcn „Kaiser 
Franz Joseph-Regierungsjubilaums-Stipendium“ fiihren diirfe.

3. L.-Sch.-R.-Erl. vom 11. Juli 1908, Zl. 7907 ordnet an, dafi die Aufnahmsprtifungen 
ftir die 1. Klasse im Sinne des Min.-Erl, vom 2. Janner 1886, Zl. 85 (L.-Sch.-R.-Erl. vom
8. Janner 1886, Zl. 25 und L.-Sch.-R.-Erl. vom 8. Juni 1896, Zl. 808) unbedingt auch im 
Septcmbertcrmine ohne Einschrankung der hiefiir bestimmten Tage abzuhalten sind.

4. L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Juli 1908, Zl. 7908, womit eroffnet wird, dafi die Vorstandc 
allcr h. o. Vereine, welche Internate erhalten, angewiesen wurden, den verantwortlichen 
Aufseher des vom Vereine crhaltenen Internates den Direktionen der Mittelschulcn zu 
Beginn des Schuljahrcs bekannt zu geben und von jedem etwaigen Wcchsel des verant- 
wortlichcn Aufsehers den Schulleitungen unverweilt die Mitteilung zu machen.

5. L.-R.-Pras.-Erl. vom 18. Dezember 1908, Zl. 6606, 'betreffend die Verteilung der 
aus Anlafi des 60jahrigen Regierungsjubilaums Sr. Majestat des Kaisers allergnadigst 
gestifteten Zivil-Jubilaumskreuze. Aufier den an Staatsmittelschulen bestelltcn Professoren 
und Supplenten sind auch Assistenten, Hilfs- und Nebenlehrer sowie nicht systemisierte 
Religionslehrer an solchen Schulen mit dem Jubilaumskreuz zu beteilen.

6. Zufolge Min.-Erl. vom 11. November 1908, Zl. 17423 (L-Sch.-R.-Erl. vom 18. De
zember 1908, Zl. 14494): betrcffend die Hcrabsctzung der Zahl der Zensurkonfcrenzen auf 
zwei im Semester wird auf die Min.-Verordnung vom 11. Juni 1908, Zl. 26651, M.-V.-B1. 
Nr. 37 vcrwiesen.

7. Min.-Erl. vom 2. Janner 1909, Zl. 51190 ex 1908 (L.-Sch.-R.-Erl. v. 15. Janner 1909, 
Zl. 493) normiert, dafi kiinftighin die Jahrespriifungen der Privatisten die Regel zu bilden 
haben. Es unterliegt jcdoch keinem Anstande, auf Wunsch der Eltern oder Vormiinder die 
Privatistcn allenfalls auch am Schlusse des ersten Semesters zu einer Priifung iiber den 
Lehrstoff dieses Semesters zuzulassen. Die Taxe fur eine Jahrespriifung betragt wic bisher 
48 K, fur eine Priifung iiber den Lehrstoff eines Semesters 24 Kronen.

8. Min.-Erl. vom 8. Janner 1909, Zl. 52698 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 16. Janner 1909 
Zl. 608), womit eroffnet wird, dafi die mit der Min.-Vcrord. vom 11. Juni 1908, Zl. 26651. 
M.-V.-B1. Nr. 37 eingefiihrten Semestral-Ausweise ebenso wie die dort vorgesehenen Jahrcs- 
zeugnisse der Stempelgebiihr von 30 h fiir jeden Bogen unterliegen.

9. Min.-Erl. vom 13. Janner 1909, Zl. 49996 ex 1908 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 23. 
Janner 1909, ZL 989): nachtragliche Bestimmungen hinsichtlich der Durchfuhrung der Min.- 
Verordnung vom 11. Juni 1908, Zl. 26651, betreffend das Priifcn und Klassifizicren an 
Mittclschulen.

10. Min.-Erl. vom 15. Janner 1909, Zl. 872 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 25. Janner 1909, 
Zl. 1059), Anordnungen betreffend die Abhaltung der miindlichen Privatistenpriifungen.

11. Min.-Erl. vom 17. Janner 1909, Zl. 2010 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 27. Janner 
1909, Zl. 1224): neue Normen hinsichtlich der Einstcllung des Stipendiengenusses der 
Mittelschiiler.
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12. Min.-Erl. vom 22. Janner 1909, Zl. 47619 ex 1908 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom
5. Fcbriiar 1909, ZL 1429), womit croffnet wird, dafi dic Bescheinigungcn, die den bei 
Rcifepriifungen an Mittelschulen rcprobiertcn Kandidaten ausgefolgt wcrdcn, ebenso wie 
die Rcifezeugnisse mit cinetn 2 Kroncn-Stempel zu versehcn sind. Zeugnissc iiber die 
Priifung aus der zweiten Landessprache unterliegen der bisher iiblichen Stempclgebtihr 
von 1 Krone.

13. Min.-Erl. vom 13. Mai 1909, Zl. 20071 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 28! Mai 1909, 
Zl. 6770): Aufklarungen und Wcisungen zur Durchfiihrung der neuen Reifeprtifungsvor- 
schriftcn (im Nachhange zu den Min.-Erlassen vom 2. April 1908, Zl. 15509 und vom
6. April 1908, Zl. 14135).

14. L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 10. Juni 1909, Zl. 7478, bctrcffend die weiteren Auf
klarungen und Wcisungen hinsichtlich der Durclifiilirung der neuen Vorschriftcn tiber die 
Abhaltung der Rcifeprufungen an Mittelschulen. (Auf Grund des Min.-Erl. vom 22. Mai 
1908, ZL 21775.)

15. Min.-Erl. vom 23. Februar 1909, Zl. 13568 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 17. Juni 1909, 
Zl. 7580), betreffend dic Regelung der Ferialurlaubc der Mittclschuldirektoren, und zwar 
zunachst versuchsweise ftir dic Hauptferien der Jahrc 1909 und 1910.

16. Min.-Erl. vom II. Juni 1909, Zl. 21749 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. Juni 1909, Zl. 7923), 
womit angcordnet wird, daB das Schuljahr 1909/10 an den Mittelschulen in der Bukowina 
ausnahmsweise crst am 9. September 1909 zu beginncn hat.

XII. Zusammenwirken von Schule und Elternhaus.
Um den Eltern, beziehungsweise dereń Stellvertretern Gelegcnheit zu geben, sich 

iiber den Fortgang und die sittliche Haltung der Schiller in geeignctcr Wcisc zu infor- 
mieren, wurden tSglich um 10 und 11 Uhr vormittags im Konferenzzimmcr und in der 
Direktionskanzlei bereitwillig Auskiinfte crteilt. Bei dicser Gelcgenhcit konnte in recht 
vielen Fallen auch die Frage der hauslichen Nachhilfc durch einen entsprechenden Instruktor 
in zufriedenstellcnder Weise gelost werden.

' Nacli jeder Zcnsurkonfcrenz wurden die Eltern und Vormiinder, beziehungsweise 
dic verantwortlichen Aufsther iiber den Unterrichtserfolg, den Fleifi und das sittliche Ver- 
haltcn der Schiller verstandigt; sehr oft wurden dic Eltern oder dereń Stcllvcrtreter zu 
eingehenden Besprechungen mit dem Klassenvorstande und dcm Direktor eingeladen, um 
dic Mittel zu beraten, wie cincm bevorstehenden Mifierfolg in den Studicn vorgebcugt 
oder eincm bemerkten sittlichen Gebrechen abgeholfcn werden konne.

Durch diese Vorkehrungen wurde auch im abgclaufcnen Schuljahrc ein regcr und 
recht erspriefilicher Vcrkehr der Schule mit dem Elternhausc erhalten, wclcher ebenso wie in 
den friiheren Jahrcn aufierordentlich viel zur Ermoglichung und FOrderung eincs erfreuliclicn 
Unterrichtserfolges und zur Erzielung einer im aligemeincn zufriedenstellenden sittlichen 
Haltung der Schiller beitrug.

Mit aufrichtigem Danke anerkennt der Berichterstatter das freundliche Entgegen- 
kommen und die wertvolle Unterstiitzung des Elternhauses und wiinscht nur, dafi die guten 
Intentionen der Schule auch in Hinkunft yorurteilsfrei und voll gewiirdigt werden mogen.



-  88 -

XIII. Verzeichnis der Schiiler am Schlusse des Schuljahres 1908 09.
Schiiler, dereń Namen fe t t  gedruckt sind, wurden fur vorziiglich gceignct befunden, in die 
nachste Klasse aufzusteigen (bezw. habcn die oberste Klassc mit vorziiglichem Erfolge

becndet).

I. Klasse A. (52 +  5 Schiiler.)
1. Besner Julius, 2. Brettschneider Siegfried, 3. Brodner Anton, 4. Cehak Stanislaus, 

5. Chiper Theophil, 6. Costaijuk Johann, 7. Czatzkis Schtneril, 8. Czechowski Erwin,
9. Czernichowski Alfons, 10. Czownicki Sigismund, 11. Demel Rudolf, 12. Donetzhuber Otto,
13. Draczynski Eugen, 14. Dumański Johann, 15. Dyczewski Sigismund. 16. Fazekas Adalbert,
17. Fenster Schloma Wolf, 18. Fischer Ernst, 19. Freitag Josef, 20. Fritschay Franz,
21. Genslcr Wolf, 22. Gottesmann Dawid, 23. Grauer Leo, 24. Grigoriczuk Georg, 25. Hdrer 
Samuel Beri, 26. Hukał Jaromir, 27. Jantz Oskar, 28. Kondrat Dionysius, 29. Lobl Simon,
30. Malinowski Josef, 31. Meinhold Arthur, 32. Mejor Bodo, 33. Mejor Kurt, 34. Metsch 
Naftali, 35. Rainer Kamil, 36. Reifler Dawid, 37. Reway Fabian, 38. Roli Norbert, 39..Rosen
baum Nikolaus, 40. Salzmann Norbert, 41. Schlesinger Moritz, 42. Serotiuk Basil, 43. Silber- 
busch Jakob, 44. Spcrber Alfred, 45. Stehlik Franz Alois, 46. Sternberg Siegmund, 47. Tcifer 
Mordche Awrum, 48. Tittinger Selig, 49. Tumin Leiser Lipa, 50. Vouk Otto Johann, 
51. Weinreb Moscs, 52. Wierczeyski Kasimir. — P r i v a t i s t e n :  1. Jakubowski Viktor, 
2. Lagowier Salomon, 3. Landwehr Jakob, 4. Linker Josef, 5. Lobl Amalie.

I. Klasse B. (37 +  3 Schiller.)
1. Alexandriuk Eugen, 2. Antoniuk Peter, 3. Aronetz Josef, 4. Babiuk Andrcas, 

5. Babiuk Nikolaus, 6, Baraniak Anton, 7. Boyczuk Emilian, 8. Branczyk August, 9. B u tz u ra  
E m il, 10. Butzura Viktor, 11. Bużenko Emil, 12. Czoban Basil, 13. Danilewicz Josef,
14. Danyliuk Johann, 15. Diakonowicz Emilian, 16. Diakonowicz Pantelimon, 17. Didiw 
Nikolaus, 18. Didyczuk Michael, 19. Draginda[Longin, 20. Dutycz Nikolaus, 21. Dzuleba Stefan,
22. Florczak Jaroslaus, 23. Gorczyński Josef, 24. Guz Josef, 25. Hrehorowicz Dionys, 26. Hubka 
Demeter, 27. llliuk Nestor, 28. Isopenko Theofil, 29. Iwanczeski Stefan, 30. Iw a n o w icz  
J o h a n n , 31. Kamiński Georg, 32. Katerenczuk Nikolaus, 33. Kiepko Nikolaus, 34. Kla- 
pouszczak Władimir, 35. Klewczak Elias, 36. Kosiński Władimir, 37. K o w a liu k  J o h a n n .  
P r i v a t i s t e n :  1. Andriewicz Miropia, 2. Andriewicz Synklitika, 3. Donigewicz Theofil.

I. Klasse C. (39 +  1 Schiiler.)
1. K o s te n iu k  J o h a n n , 2. Krakalia Władimir, 3. Kukiełka Josef, 4. Kwaśnickyj 

Rudolf, 5. L em n ij J o h a n n , 6. Leśniak Eugen, 7. Lewicki Samson, 8. Lukacz Johann,
9. M a fte jc z u k  K o n s ta n tin , 10. Makohon Johann, 11. Matuszeski Nikolaus,‘12. Meroniuk 
Gregor, 13. Molczanski Michael, 14. Nedelko Emil, 15. Negoitza Eusebius, 16. Padura 
Hilarion, 17. Petraczyk Władimir, 18. Pihuliak Sylvester, 19 Rybiuk Dionys, 20. §erba- 
novschi Rudolf, 21. Skorejko Nikolaus, 22. Slusariuk Onufrij, 23. Smereka Nikolaus, 
24. Stefiuk Georg, 25. S u c h o w e rsk ij H ila r io n , 26. Szarkowskij Philipp Jaroslav, 
27. Tarko Maxim, 28. Terle(chi Georg, 29. Teutul Anton, 30. Totnniuk Peter, 31. Tyron 
Basil, 32. W a sk a n  Ig n a tz , 33. Wiszewan Basil, 34. Wlad Johann, 35. Wolanski Eugen,
36. Woloszczuk Eugen, 37. Zapotojchi Michael, 38. Zurkan Dionys, 39. Zverid Prokop. — 
P r i v a t i s t : Kosteniuk Michael.
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II. Klasse A. (51 - f  7 Schiller.)
1. Bernhauser Fridolin, 2. B in d e re r  M oritz , 3. Bohmer Erwin, 4. Bosen Isak, 

5. Bretschneidcr Hcrsch, 6. Czownicki Ladislaus, 7. Dąbrowski Boleslaus, 8. Dąbrowski 
Bronislaus, 9. Demcl August, 10. Demitrowski Anton, 11. Dworżak Oskar, 12. Engler Mendel,
13. Fanto Richard, 14. Finger Franz, 15. Fulirmann Adolf, 16. Habermann Karl, 17. Hoffmann 
Alfred, 18. Jakob Josef, 19. Jawarowski Otto, 20. Jurkiewicz Sylvester, 21. Kahan Milo, 
22. Kinsbrunner Leon, 23. Knittel Siegfricd, 24. Kubecka Karl, 25. Kudła Eugen, 26. Kubn 
Karl, 27. Labiy Erast, 28. Lemnij Theodor, 29. Lindenfeld Arnold, 30. Lindinger Josef, 
31. Lipecki Eduard, 32. Ludwar Franz, 33. Lunz Anton, 34. Majniewicz Johann, 35. Majmann 
Adolf, 36. Małuczynski Władimir, 37. Markussohn Klemens, 38. Mecz Naftali, 39. Mohr 
Adolf, 40. Onyskow Franz, 41. Orzą Maximilian, 42. Pichlmayer Heinrich, 43. Schwcmschuh 
Kamillo, 44. Sollog Julian, 45. Soukal Hugo, 46. Stadler Jakob, 47. Swierczynski Anton, 
48. Ungar Schmil, 49. Weitlglas Ignatz, 50. Wurzer Ludwig, 51. Z w ergel Is id o r. — P r i v a -  
t i s t e n : 1. Eifler Ladislaus, 2. Gottesmann Salomon, 3. Katz Meilech, 4. Marmorosch Salo
mon, 5. Óhlgicfier Leo, 6. Zelenczuk Philemon, 7. SiiGmann Josef.

II. Klasse B. (37 Schiller.)
1. Alexiuk Anton, 2. Andrycz Johann, 3. Baraniak Thomas Basil, 4. Bojczuk Johann, 

5. Chudzikowski Johann August, 6. Cisyk Pantaleon, 7. Czornej Basil, 8. Dubek Gregor, 
9. Dumicz Ipolit, 10. Duinitraszczuk Georg, 11. Dutkowskyj Michael, 12. Działoszyński 
Andrcas, 13. Dżułyba Władimir, 14. Fotij Isidor, 15. Frazian Melctius, 16. Galensowski 
Peter, 17. G o rd ijc z u k  G eorg, 18. Halip Hilarion, 19. Hawreliuk Nikolaus, 20. Hcschka 
Emilian, 21. Hladij Alexander, 22. Hofbauer Bronislaus, 23. Hoszowski Władimir, 
24. Jaworskyj Josef, 25. Jericzuk Peter, 26. Kirstiuk Johann, 27. K o n s ta n tin ju k  Ale- 
x a n d e r , 28. Kowaliuk Demeter, 29. Krawcztrk Orest Johann, 30. K u resz  A lex a n d e r, 
31. Kuź Johann, 32. Lewandowski Isidor, 33. Litwinowicz Paul Marian, 34. L u h o w ei 
D em ete r, 35. Panczuk Basil, 36. Suęinschi Eugen, 37. Tanasijczuk Emilian.

II. Klasse C. (40 Schiller.)
1. Braha Dionys, 2. Kozilkiewicz Demeter, 3. Lesiuk Michael, 4. Lenkowycz Stefan, 

5. Łuczak Georg, 6. Lupaszko Orest, 7. Makowski Orest, 8. Medwcd Rudolf, 9. Mckeczuk 
Michael, 10. Melnek Elias, 11. Onczul Theophil, 12. Orelecki Basil, 13. Osadczuk Athanasius,
14. Osadczuk Daniel, 15. Panczuk Elpidephor, 16. P a n k o w sk i Jo h a n n , 17. Percz 
Nikolaus, 18. Popowicz Basil, 19. Puhacz Demeter, 20. Railean Konstantin, 21. Repczuk 
Johann, 22. Rozwadowski Emilian, 23. Seniuk Hilarion, 24. Serbinski Alcxander, 25. 
Slusarczuk Michael, 26. Stratyczuk Johann, 27. Strogusz Boris, 28. Strutyńskyj Fotij, 29. 
Sucharyk Hilarion, 30. Tanasijczuk Gregor, 31. T k a c z u k  Basil, 32. Tomiuk Nikolaus, 
33. Turuszanko Markicz, 34. Ukrainetz Basil, 35. Ulwański Jaroslaus, 36. Wasilków Gregor, 
37. Welniczuk Alexander, 38. Wolański Władimir, 39. Woloszczuk Alexandcr, 40. W y sch - 
n ic k i A lexius.

III. Klasse A. (57 +  5 Schiller.)
1. Adametz Friedrich, 2. Balicki Theodor, 3. B ischof Jo se f, 4. Blassy Franz, 

5. Borosicwicz Arthur, 6. B raw er J a k o b , 7. C h ris to f  P e te r ,  8. Dąbrowski Franz, 
9. Dąbrowski Kasimir, 10. Dittmar Georg, 11. Draczynski Dionys, 12. Erdelyi Roland, 
13. G o tte sm a n n  S alom on , 14. G re if  L u ze r, 15. Heger Johann, 16. Hillich Johann, 
17. Karmin Chaim, 18. Klym Nikolaus, 19. Kostrouch Karl, 20. Kozak Viktor, 21. Kramer 
Emil, 22. Krzeminiecki Bruno, 23. Kuhn Franz. 24. Kula Julius, 25. Kula Marzell, 26. Kuz-
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many Alfred, 27. Kuzniarski Ladislaus, 28. Lepszy Josef, 29. Leugner Peter, 30. Ludwar 
Johann, 31. Mauriiber Albert, 32. Mehr Efraim, 33. Neumann Rudolf, 34. Neumayer Ernst, 
35. Neunteufel Anton, 36. Nikolaus Alois, 37. Noe Wilhelm, 38. N ow ak  Jo se f, 39. Rein- 
stein Salomon, 40. Rosenkranz Samuel, 41. Rothkahl Emil, 42. Rothkahl Kasimir, 43. Ry- 
marczuk Stanislaus, 44. Schapire Artur, 45. Scharfstein Moritz, 46. S e h a tz b e rg e r  E lias ,
47. Schiffer Mayer, 48. Serotiuk Johann, 49. S p e rb e r  O w adie, 50. Striszka Władimir, R. v.,
51. W a rsz a w sk i F ra n z , 52. Wender Jakob, 53. Weschler Hermann, 54. Wijczuk Roman, 
55. Wróblewski Siegmund, 56. Zaunkónig Eugen, 57. Żurowski Franz. — P r i v a t i s  t c n :
1. Csala Friedrich, 2. Fleischer Wolf, 3. Kozak Anna, 4. Sturm Benzion, 5. Wegemann Arnold.

III. Klasse B. (54 4- 2 Schiller.)
1. Balasinowicz Johann, 2. Baloscheskul Basil, 3. Bereżan Gregor, 4. Betz Theophil, 

5. Bodnaruk Stefan, 6. Chrapko Nikolaus, 7. Cyganiuk Onisifor, 8. Czerniawski Eusebius, 
9. Dimitriewicz Nikolaus, 10. Droniak Peter, 11. Fotij Theophil, 12. Gadżuk Josef, 13. Gło
wacki Johann, 14. Grybowski Władimir, 15. Guszul Roman, 16. Hawreliuk Michael,
17. Hladczuk Georg, 18. Jakimczuk Basil, 19. Jarema Stefan, 20. Jaworski Ignatz, 21. K a- 
p u s ty n s k y j G regor, 22. K a u tis c h  S tefan , 23. Kobylański Jaroslaus, 24. Kobylański 
Władimir, 25. Kostecki Władimir, 26. Kupczanko Michael, 27. Kupczanko Modest, 28. Labacz 
Demeter, 29. Lagadyn Isidor, 30. Lauric Johann, 31. Lupul Eugen, 32. Maxymowicz Theodor, 
33. Mckeczuk Johann, 34. Nekeforuk Nikolaus, 35. Niedzielski Johann, 36. Odotiuk Georg, 
37. Olijnek Nikolaus, 38. Orelecki Basil, 39. Orłowski Nikolaus, 40. Popowicz Emilian, 
41. R a d esc h  D em ete r, 42. Rewega Johann, 43. Rusnak Simeon, 44. Rybiuk Kornel, 
45. S aw ick i K a ll is tra t ,  46. S im ionow icz  Jo se f, 47. Skowroński. Leon, 48. Kaiancza- 
Stach Nikolaus, 49. Strilczucz Ludwig, 50. Styczkiewicz Michael, 51. Turuschanko Hilarion,
52. Wasilków Demeter, 53. Z ac h a ria s iew ic z  B ogdan , 54. Żebaczinski Dorimedont. 
-- I3 r i v a t i s t : 1. Baloscheskul Emil, 2. Gayer Isidor.

IV. Klasse A. (49 +  7 Schiller.)
1. Altmann Bernhard, 2. Altschiller Israel, 3. Bischof Gustav, 4. B ittm a n n  K siel, 

5. Bogdanowicz Josef, 6. Buchen Josef, 7. Danilewicz Nikolaus, 8. d’Endel Ludwig, 9. Eusta- 
fiewicz Eugen, 10. Finger August, 11. Halpcrn Friedrich, 12. Hauryluk Paul, 13. Hrchirczck 
Orest, 14. Iwanowicz Adrian, 15. Jager Ignatz, 16, Jawetz Abraham, 17. Karmin Salomon,
18. Kogut Peter, 19. Korn Josef, 20. Krutter Adolf, 21. Krześniowski Karl, 22. Landa Jonasz,
23. Leder Wenzel, 24. Ludwar Johann, 25. Mahler Hermann, 26. Mahr Rudolf, 27. Markes 
Franz, 28. M a u re r  O tto, 29. Merdler Konrad, 30. Micinski Kasimir, 31. Mielnik Eugen,
32. Nikorowicz Josef, 33. Nikorowicz Siegmund, 34. Óhlgiefierr Mechel, 35. Przygrodzki 
Eduard, 36. Rauchwerger Moritz, 37. R o s c h k a  R udo lf, 38. Rosenberg Josef, 39. Rosignon 
Josef, 40. Rottenburg Richard, 41. Scharfstein Mendel, 42. Seckler Gustav, 43. Sekler Jakob, 
44. Solonar Konstantin, 45. S te n z le r  S a lo m o n , 46. Stocker Franz, 47. Strutynski Remigius,
48. Szweiger Robert, 49. Ustyanowicz Nikolaus. — P r i v a t i s t e n :  1. Beral Joachim,
2. Cnobloch v. Christoph, 3. Marian Adele, 4. Metsch Leopold, 5. Papp Martha, 6. Scharf 
Paje, 7. Schnapp Beri.

IV. Klasse B. (30 +  1 Schiller.)
1. Alexandruk Eugen, 2. Andriewicz Alexander, 3. Basaraba Demeter, 4. Galan Stefan, 

5. G o rg itza  E m a n u e l, 6. I-Todeniuk M ichael, 7. Hodowanski Thcmistokles, 8. Jaciów 
Michael, 9. Jurczuk Demeter, 10. K e rn a z  B asil, 11. Krakalia Nikolaus, 12. Lastiwka 
Kornel, 13. Lupulenko Hieronymus, 14. Popowicz Stefan, 15. Prodanek Elias, 16. Skakun
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Gregor, 17. Slusar Władimir, 18. Smal-Stocki Nestor Michaei, 19. Smereczyński Nikolaus, 
20. S ow iak  B asil, 21. Spenul Emil, 22. S trz e lie c k i A lfred , 23. Suszyński Alexander,
24. Swoboda Rudolf, 25. Toioczko Josef, 26. Warnicki Marian Kasimir, 27. Welniczuk Eugen,
28. Wlad Nikolaus, 29. Zachariasiewicz Anton, 30. Zoppa Nestor. — P r i v a t i s t :  
Andriewicz Alexander.

V. Klasse A. (50 +  2 Schiller.)
1. Aufgabel Adolf, 2. Balicki Kornel, 3. Bohucki Romuald, 4. Brauner Hersch, 5. 

Brunstein David, 6. Czala Anton, von, 7. Czupka Basil, 8. Dutkowski Johann, 9. Eifler 
Friedrich, 10. Fontin Franz, 11. Freitag Emil, 12. Glaubach Abraham, 13. Głuchowski 
Wilhelm, 14 G o ld sch lag  M oritz , 15. Grauer David, 16. Griinberg Julius, 17. Jasilkowski 
Stanislaus, 18. K n it te l  A lb re c h t, 19. Koffler Salomon, 20. Kora Julius, 21. Kratky Ottokar,
22. Kremer Franz, 23. Krupka Viktor, 24. Labij Eugen, 25. Leigner Albert, 26. Łukaszewicz 
Georg, 27. Łukaszewicz Kajetan, 28. Paunel Valerian, 29. Protl Wilhelm, 30. Resch Eugen, 
31. Rosenberg Friedrich, 32. Riickemann Herbert, 33. Runes Edmund, 34. Sachter Heinrich, 
35. Sandmann Bernhard, 36. S c h le c k e r  G erso n , 37, Schneider Aron, 38. Schwemschuh 
Alexander, 39. Seyk Anton, 40. Spitz Osias', 41. Stier Jossel, 42. Tomorug Ilarion, 43. Trent 
Eduard, 44. U llm a n n  E m a n u e l, von, 45. Wagner Emanuel, 46. WeltMoses, 47. Wiegler 
Hersch, 48. Wolański Josef, 49. Zappler Marzell, 50. Lugert Richard. — P r i v a t i s t e n :
1. Trent Adolf, 2. Wallach Bcnno.

V. Klasse B. (40 Schiller.)
1. Babiuk Adam, 2. Balicki Alexius, 3. Baraniak Władimir, 4. Burek Emanuel, 

5. Chemiczuk Darius, 6. Darijczuk Gregor, 7. Dęba Johann, 8. Dragan Justin, 9. Haras 
Michaei, 10 Horn Michaei, 11. Hoszczowski Orest, 12. Illiuk Theophil, 13. Isopenko Ni
kolaus, 14. Jaworowski Nikolaus, 15. Kaniuk Władimir, 16. Kawulia Basil, 17. Kiselitza 
Johann, 18. Klewczuk Stefan, 19. Korzinski Basil, 20. Kostenczuk Georg, 21. Kostyniuk 
Kornel, 22. Leśniak Alexander, 23. Orelecki Gregor, 24. Ostrowski Johann, 25. Patzareniuk 
Basil, 26. Piśa Ulrich, 27. Ponycz Basil, 28. Popowiecki Nikolaus, 29. Romanowicz Georg, 
30. Rudnicki Emil, 31. Serbinski Leon, 32. Simowicz Nikolaus, 33. Skowroński Peter, 34. 
Sorochan Johann, 35. Tarnowiecki Ananias, 36. Tkaczuk Georg, 37. Totojeskul Ignaz, 38. 
Zahul Demeter, 39. Zajać Stefan, 40. Zelenko Miron.

VI. Klasse A. (32 +  4 Schiller.)
1. Adamctz Wilhelm, 2. Baier Ebrulf, 3. Balicki Władimir, 4. Bilgrcy Adolf, 5. Bleier 

Adolf, 6. Branowitzer Leopold, 7. Czechowski Kasimir, 8. Daskaliuk Basil, 9. Drohomirecki 
Nikolaus, 10. Eifler Heinrich, 11. Fischzank Wilhelm. 12. Foki Stephan, 13. Gartner Leiser, 
14. Grofibach Rubin, 15. Hammel Jakob, 16. J e k e le s  C haim , 17. Kozak Georg, 18. Kuz- 
many Otto, 19. Melzer Karl, 20. Mohr Bernhard, 21. Oberliinder Karl, 22. Orobko Stephan,
23. O sadez E p ip h a n ia s , 24. Roli Johann, 25. Schapira Gustav, 26. Schapira Leon, 
27. Scbarizcr Rudolf, 28. Urbański Bronislaus, 29. Weidenfeld Gottfried, 30. Weidcnfeld 
Mordche, 31. Zachariasiewicz Czesław, 32. Zwarik Johann. — P r i v a t i s t e n :  1. Lobel Ziga,
2. Moroz Basil, 3. Muntner Mordko, 4. Wtirfel Herbert.

VI. Klasse B. (40 Schiller.)
1. Aronetz Johann, 2. Baczyński Eugen, 3. Bilyk Sergius, 4. Bohatyretz Ananias, 

5. Boyczuk Basil, 6. Butzura Isidor, 7. Cholodniuk Nikolaus, 8. Cisyk Anatol, 9. Durst Rudolf,
10. D u tc z a k  S o p h o n ias , 11. Formagiu Basil, 12. Gregori Władimir, 13. Hundycz Emilian, 
14. Jeremijczuk Boris, 15. I la sz c z u k  M ichaei, 16. Iwonczeskul Alexius, 17. Kapustynski
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Nikolaus 18. Koczała Elias, 19. Kostenczuk Konstantin, 20. Kwasnicki Kassian, 21. Luczyk 
Nikolaus, 22. Minticz Stefan, 23. Nayda Alexander, 24. Odynski Basil, 25. Paziuk Georg, 
26. Predinczuk Georg, 27. Radesch Konstantin, 28. Radomski Kornel, 29. Sandul Emanuel, 
30. Sawicki Fevronius, 31. Serbinski Kornel, 32. Stasiuk Demeter, 33. Smal-Stocki Roman, 
34. Stowbek Kornel, 35. Taszczuk Kornel, 36. Todoruk Georg, 37. Uhrynski Dionys,
38. W a ssy la sz k o  J o h a n n , 39. Winnicki Johann, 40. Wlad Alexander.

VII. Klasse A. (27 -\- 1 Schiller.)
1. A lle rh a n d  A lfred , 2. Awakowicz Stephan Eugen, 3. Balicki Anton, 4. Bretfeld 

Alfons, 5. C ha lfen  A w rum  Jo se f , 6. Christof Otto, 7. Goldschmidt Adolf, 8. Grabowski 
Ladislaus, 9. H a b e r  B e rn h a rd , 10. Halm Wolf, 11. Hauslich Dionys, 12. Huley Georg, 
13. K a rm in  E lia s , 14. Kafi Selig, 15. Kosiński Christoph, 16. Kugler Karl, 17. Kuhn 
Aurel, 18. Mann Salomon, 19. Metsch Leon, 20. Miszkiewicz Viktor, 21. Moroziewicz Roman, 
22. Porges Eugen, 23. Prevost Wilhelm Alexander, 24. Roli Moses, 25. Romanowicz Julian, 
26. Ustyanowicz Alexander, 27. Ż a k o w sk i F ra n z  Josef. P r i v a t i s t i n :  Soicher Freide.

VII. Klasse B. (31 4- 2 Schiller.)
1. Adam Nikolaus, 2. Balicki Michael, 3. Boberski Nikolaus, 4. C y g a n ek  A u g u stin , 

5. Diakonowicz Stefan, 6. Dmetriuk Basil, 7. Goy Ladislaus, 8. Halickyj Simeon, 9. Hladij 
Peter, 10. Hnidej Konstantin, 11. Hotinczan Artymon, 12. Jaworski Alexander, 13. Jeremijczuk 
Eugen, 14. Joakimowicz Mathias, 15. Kostyniuk Josef, 16. Kowaluk Kosmas, 17. Kucz
kowski Theophil, 18. Kurczak Johann, 19. Magas Johann, 20. Osadczuk Basil, 21. Sakalo 
Demeter, 22. Sarnawski Nikolaus, 23. Semaka Władimir, 24. Skrepnek Johann, 25. Szerba- 
nowicz Theodul, 26. Taszczuk Peter, 27. Tkaczuk Basil, 28. Turuszanko Eusebius, 29. Za- 
c h a r ja s ie w ic z  R o m an , 30. Zipser Michael, 31. Zurkanowicz Emil. — P r i v a t i s t e n :  
1. Dutczak Praxeda, 2. Tokaryk Michael.

VIII. Klasse A. (21 -j- 5 Schiller.)
1. Baumer Michael, 2. Berkowicz Emanuel, 3. Brodzik Kasimir, 4. C z o w n ick i Jo se f, 

5. Dumanski Stanislaus, 6. v. Gątkiewicz Johann, 7. G o ldes Jo se f, 8. G o tte s fe ld  Me- 
n ac h em , 9. Kriczi Adolf, 10. Kuhn Dominik, 11. Mathias Otto, 12. Neunteufel Heinrich, 
13. Rufinak Konstantin, 14. Schachter Isidor, 15. Schafler Wolf, 16. S c h a p ira  M ax, 
17. Sekler Moses, 18. Sydor Michael, 19. Tomowicz Alexander, 20. Wąsowicz Ferdinand, 
21. Weifiglas Isak. — P r i v a t i s t e n :  1. D re sd n e r  D elia , 2. D re sd n e r  M e litta ,
3. Feingold Abraham, 4. Metsch Bela, 5. Schechter Abraham.

VIII. Klasse B. (25 Schiller.)
1. Affinis Theophan, 2. A n d rie tz  G eorg , 3. Baloscheskul Eugen, 4. Demitrowski 

Ladislaus, 5. G liń sk i T h e o p h a n , 6. Gruber Vinzenz, 7. H a n k ie w ic z  G rego r, 8. Hlewka 
Johann, 9. illiuk Johann, 10. Jendrźejowski Johann, 11. Kalynczuk Johann, 12. Kocza 
Michael, 13. Kuchta Theodor, 14. Nazarek Johann, 15. O sadez G eorg , 16. R o m a n iu k  
J o h a n n , 17. Smereka Simeon, 18. Sopiuk Alexius, 19. Suchowerskyj Eugen, 20. Swary- 
czewski Hilarius, 21. Toderiuk Simeon, 22. Wasilowicz Konstantin, 23. W la d  M iron ,
24. Żukowskyj Hilarion, 25. Żuryk Johann Władimir.

V orbereitungsklasse.
1. Albota Filaret, 2. Arsenicz Roman, 3. Bojczuk Władimir, 4. Boszniag Stefan, 

5. B u rd e in e  A n d reas, 6. B zow ej J o h a n n , 7. Cyhanczuk Theophil, 8. Czerniawski
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Orest, 9. Dowhanczuk Theophil, 10. Draginda Julian, 11. Dzuran Andreas, 12. Gorgitza 
Peter, 13. Grybowski Johann, 14. Guschul Nikolaus, 15. Guz Theophil, 16. H a w re le tz  
E lia s , 17. Horwacki Johann, 18. Hutzuliak Stefan, 19. Iliuk Elias, 20. J u r i jc z u k  W ład im ir, 
21. Kijowski Nestor, 22. Komoritzan Emil, 23. Kowal Elias, 24. K o z a k  P a u l, 25. Kreweckyj 
Gregor, 26. Kukurudziak Georg, 27. Kurka Arkadie, 28. Mandrek Nikolaus, 29. Maxemczuk 
Johann, 30. Melnek Theodor, 31. Minticz Ilarion, 32. Myżak Basil, 33. Nascheba Alexander, 
34. Negoitza Foki, 35. N ik o ro w icz  K o n s ta n tin , 36. Orelecki Elias, 37. Oreletzki Basil, 
38. Porembski Kornel, 39. Radomski Demeter, 40. Radomski Simion, 41. Seniuk Aurclian, 
42. Sollog Eugen, 43. Spenul Johann, 44. S ta w c z a n sk i B asil, 45. Tomiuk Rudolf, 
46. T u rc z e n e tz  N ik o la u s , 47. W e re n k a  G eorg, 48. Wojnowski Maximilian, 49. Zurkan 
Johann.

XIV. Lehrbiicher fur das Schuljahr 190910 )
I. K l a s s e :  R c l i g i o n s l e h r e : a )  rom.-kath.: Grofier Katechismus der kath. Religion, 

1. Aufl.; b) gr.-kath.: Grofier Katechismus der kath. Religion, 1. Aufl.; c) gr.-or.: 
Semaka, biblische Geschichte des alten Bundes, l.A ufl.; d )  evang.: Ernesti, Luthers 
kleiner Katechismus, 40. Aufl.; e ) mos.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1. Heft,
15. (14.) Aufl. — L a t e i n :  Schmidt-Thumser, lat. Schulgrammatik, 10. Aufl.; Hauler, 
lat. Ubungsbuch, 1. Ausg. A, 19. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: CaMoueBii4.L(eiviHHB- 
c k h b , Bnpasu Jiar. /pas I. k .i . 2. Aufl. event. K o6h u h h ł c k h h  CaMOueBii4-I(eiVLHHLCiaiH, 
PpaMaTHKa .k i t . 2. Aufl.; K oJ h jih h i.Cienił, BnpaBii u.tt. ,yin I- kji. 1906. — D e u t s c h :  
Willomitzer, deutsche Schulgrammatik, 12., event. 13. Aufl.; Prosch-Markus, deutsches 
Lesebuch, 1. Band, 1. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: Willomitzer, deutsche Schul
grammatik, 12., event. 13. Aufl.; Śtritof, deutsches Lesebuch, 3. (2.) Aufl. — Ru- 
t h e n i s c h : Stocki-Gartner, Ruthenische Grammatik, 1. Aufl.; Szpoynarowski, Fyetca 
"mTamca flj>a I. k .i . iu k . cepe#H. ; lM.ia\'M'-Kup.pvoa, y'leómiK reofpa*., u. 1. — 
G e o g r a p h i e :  Umlauft, Lehrbuch der Geographie, I., 7. (6.) Aufl.; Kozenn-Haardt- 
Schmidt-Heiderich, Atlas fur Mittelschulen, 41. (40.) Aufl. — M a t h e m a i i k :  
Mocnik-Neumann, Arithmetik, 1. Abt., 39. (38.) Aufl.; Mocnik-Spielmann, Geometrie,
1. Abt., 27. Aufl. — Ruth.-deutsche A bt.: OfoaoBCKHti, >'t c ó h h k  apimieTHKH, I.,
2. Aufl.; Mobhh K -( '.T u i i i ,K iH i ,  HayKa reoMeipiri, u .  1 , 1. Aufl. — N a t u r g e s c h i c h t e :  
Pokorny-Latzel, Naturgeschichte des Ticrreiches, 28. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Natur
geschichte des Pflanzenreiches, 24. 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 katholischen 
Religion, l.Aufl.; b) gr.-kath.: Grofier Katechismus der katholischen Religion, l.Aufl.; 
c ) gr.-or.: Semaka, bibl. Geschichte des neuen Bundes, l.A ufl.; 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, 10. Aufl.; 
Hauler, lat. (Jbungsbuch, II., 17. (16.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: PaB.iep-TipoH, 
BnpaBii .k i t . /pia I I .  k u ., 1. Aufl. —  CaMoaeBH4-Il,er.inHieKHH, Grammatik ut I. KI. 
— D e u t s c h :  Willomitzer, deutsche Schulgrammatik, 12. Aufl.; Lampel, deutsches 
Lesebuch, 2. Band, 11. Aufl. — R u t h e n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruthenische 
Grammatik; Szpoynarowski, Pycica 'n r ra iiK a  II. k u . jnici.i cepeflH nx. —  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, II., 8. (7.) 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 verwendet werden.
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Mayer, Lehrbuch der Geschichte, 1. Teil: Altertum, 6. (5.) Aufl.; Kozenn-Haardt- 
Schmidt-Heiderich, Atlas fiir Mittelschulen, 41. (40.) Aufl.; Putzger-Baldamus, histo- 
rischer Schulatlas, 29. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Mocnik-Neumann, Arithmetik wie 
in 1. A; Mocnik-Spielmann, Geometrie wie in I. A. — Ruth.-deutsche Abt.: OroHOBCKuit, 
ApuTMeTHKa ut 1. KI.; MoBHHK-CaBiąBHu, TooMeTp ut 1. KI. — N a t u r g e s c h i c h t e :  
Pokomy-Latzel, Naturgeschichte des Tierreiches, 28. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Natur
geschichte des Pflanzenreiches, 24. 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, 3. Aufl.; 2. Sem.: Deimel, Dr., Altes Testament, 2. Aufl.; b) gr.-kath.: 
Toronski, Liturgik der gr.-kath. Kirche, 3. Aufl. und Schuster, bibl. Geschichte; c) gr.-or. 
Semaka, Glaubens- und Sittenlehre, 1. Aufl.; d)evang.: Palmer, der christliche Glaube 
und das christl. Leben, 10. (9.) Aufl.; e ) mos.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 3. Heft,
II. (10.) Aufl. — L a t c i n :  Schmidt-Thumser, lat. Schulgramm., JO. Aufl.; Hauler, Auf- 
gaben zur Einiibung der lat. Syntax, Kasuslelire, 11. (10.) Aufl.; Golling, Chrestomathie 
aus Corn. Nepos und Curtius Rufus, 2. (1.) Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: CaMo-ieBun-
OroHOBcKHti, rpani. .kit. h . II , 1. Aufl., 11 }nxnląKiin-()i'onmu.-KŁiii, Bupasn .iaT.
III. im ., 1. Aufl.; X  Ca.iBo: Cornelii Nepotis de exc. ducibus lib. 1. Aufl. CUoiiapeur. 
ąo U,e3apa, 1907. Ko6njiaHŁCKnii. — G r i e c h i s c h :  Curtius Hartel-Weigel, griech. 
Schulgrammatik, gekiirzte Ausgabe, 1. Aufl.; Schenkl-Weigel, griech. Elementarbuch 
fiir die III. und IV. Klasse, 21. Aufl. — D e u t s c h :  Willomitzer, deutsche Gram- 
matik, 12. (11.) Aufl.; Lampel, dcutsches Lesebuch, 3. Band, 10. (9.) Aufl. — Ruth.- 
deutsche Abt.: Christof, deutsche Grammatik, i. Aufl.; Lampel, deutsches Lesebuch, 
3. Band, 10. (9.) Aufl. — R u t h e n i s c h :  HHTamca $.ih IH. kji. jijkLi cepe/pmx, 
Lemberg, event. Szpoynarowski, III. T .; 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. KL; Mayer, Lehrbuch der Geschichte, II. Teil: Mittelalter, 5. (4.) Aufl. und
III. Teil: Neuzeit, 5. (4.) Aufl.; Geogr. Atlas wie in I.; Schubert-Schmidt, histor.- 
geogr. Atlas, 2. 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. Aufl. — Ruth.-deutsche 
Abt.: OIohobckhh, yiefiHHK apwTMeTHKa III, i IV. k^., 1. Aufl.; OannHKnft, Hayua 
reonre-rpm, h. II ą a h  III. i IV. k.i ., 1. Aufl. — P h y s i k :  Mach-Habart, Grundrifi 
der Naturlehre, 6. (5.) Aufl. IV.

IV. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a )  rom.-kath.: Deimel, Dr., Neues Testament, 
5. Aufl.; b) gr.-kath.: Schuster, biblische Geschichte; c) gr.-or.: Semaka, Liturgik 
der gr.-or. Kirche, 1. Aufl.; d )  evang.: Palmer wie in der III. Klasse; 
e ) mos.: Wolf, Geschichte Israels, 4. und 5. Heft, 11. (10.) Aufl. — La t e i n :  
Scheindler, lat. Schulgrammatik, 6. Aufl.; Hauler, Aufgaben zur Einiibung der lat. 
Syntax, Moduslehre, 8. (7.) Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar de bello Gallico, 7. (6.) 
Aufl. — Ruth.-deutsche Abt : Casio-ieBus-OroiioBcKuii, rpanaTHK.a -lar. ut 111. KL; IIpyx- 
hiukhh, Biipauii .iaT. ąjik  IV. k.i , 1. Aufl.; Prammer-Kalinka, Caesar 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. KL — D e u t s c h :  
Willomitzer, deutsche Grammatik, 12. (11.) Aufl.; Lampel, deutsches Lesebuch, IV. 
Band, 10. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: deutsche Gramm. wie in III. B; Lampel, 
deutsches Lesebuch, 4. Band, 10. Aufl. — R u t h e n i s c h :  MirranKa pycica ą jih  IV. 
k.i , ni Kia cepeflHnx, 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
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— 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, GrundriB der Naturlehre, 6. (5.) Aufl.

V. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom.-kath.: KćSnig, allg. Glaubenslehre, I. Kursus, 
12. (11.) Aufl.; b ) gr.-kath.: Toronski, christlich-kath. Fundamentaldogmatik und 
Apologetik, 2. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Dogmatik, I. und II. Teil, 1. Aufl.; <T)evang.: 
Palmer, wie in der III. KI.; e )  mos.: Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, 
I. Teil, 2. Aufl. — La t e i n :  1. Semester: Sedlmayer, Ovid, 7. Aufl.; Prammer- 
Kalinka, Caesar de bello Gallico, 7. (6.) Aufl.; 2. Semester: Scheindler-Zingerle, Titi 
Livii a. u. c. libr. partes sel., 7. Aufl.; Kornitzer, Lateinisches Ubungsbuch fur Ober- 
gymnasien, l.A ufl.; Scheindler, lat. Schulgrammatik, 6. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt.: 
Grammatik wie in III. B .; Ubungen I. und II. T. von Kobylański; ruth.-lat. Worter- 
buch von demselben (ersch. R. Schally, Czerń. 4 K 50 h). — G r i e c h i s c h :  Schenkl 
Karl-Heinrich, Chrestomathie aus Xenophon, 14. (13.) Aufl.; Curtius-Hartel-Weigel, 
griech. Schulgrammatik wie in der III. KI.; Christ, Homers Uias, 3. (2.) Aufl. — 
D e u t s c h : Prosch, Leitfaden fur den Unterricht in der deutschen Literaturgeschichte 
fur Gymn., 1. Aufl.; Prosch-Mtiller, Deutsches Lesebuch fur die oberen Klassen der 
osterr. Mittelschulen, I. Band, l.A ufl. — R u t h e n i s c h :  Konst. Luczakowski, 
Beopn noe3K'i i npo3n, Lemberg. — G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  Umiauft, 
Lehrbuch der Geographie wie in der II. KI.; Zeehe, Lehrbuch der Geschichte f. d. 
o. KI. d. G., I. T .: Altertum, 5. Aufl.; Schubert-Schmidt, hist.-geogr. Schulatlas, 2. Aufl.
— M a t h e m a t i k :  Mocnik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik fur o. KL, 30. (29.) 
Aufl.; Mocnik-Spielmann, Lehrbuch der Geometrie fur ob. KL, 25. Aufl.; Mohhhk- 
CaBiinKiin, ApHTMBTHKa i ;i.u,retipa. MouiiHK-CaiiHUKiiH, Ieo*ieTpnH. — N a t u r g e -  
s c h i c h  t e :  Scharizer, Mineralogie und Geologie fur Obergymn., 6. Aufl.; Wretschko- 
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, 12. (11.) Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Pelesz, kath. Glaubenslehre, l.Aufl.; 
ć) gr.-or.: Semaka, Morallehre, 1. und 2. Teil, l.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.; Kornitzer, Cicero in Catilinam orat. IV., 4. (3.) Aufl.; 
Golling, Vergilii carm. sel., 3. (2.) Aufl.; Kornitzer, Ubungsbuch wie in der V. KI.; 
Scheindler, lat. Schulgram. wie in der V. KL — Ruth.-deutsche Abt.: Bupami, III. Koóh- 
jihhckhh, Worterbuch wie inV. — Gr i e c h i s c h :  Curtius Hartel, Schulgramm., 26. Aufl.; 
Christ, Homers Ilias wie in der V. Ki.; Hintner, Herodots Perserkriege, I. T.: Text, 
6. Aufl.; II. T.; Anmerkungen; Tka£, Wórterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — De u t s c h :  
Bauer-Jelinek-Streinz, deutsches Lesebuch fur osterr. Mittelsch., VI. Bd. Ohne mhd. 
Texte. — R u t h e n i s c h :  Ogonowski, altruth. Chrestomathie, 1. Aufl. und A. Barwinski: 
Bhimkm s ycTHo‘i c.ioBecHoeTii. — G e s c h i c h t e :  Zeehe, Lehrbuch der Geschichte 
f. 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 fur 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 ) rom.-kath.: Konig, allgemeine Glaubenslehre,
IV. Kursus: die Sittenlehre, 12. (11.) 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, 2. Aufl.
— L a t e i n :  Kornitzer, Cicero pro Sestio, 1. Aufl.; Kornitzer, Cicero pro rege 
Deiotaro, 1. Aufl.; Kornitzer: Cicero, Cato Maior, 1. Aufl.; Golling, Vergilii carm. 
sel., wie in der VI. KL; Hintner-Neubauer, lat. Ubungsbuch, 1. Aufl.; Scheindler,
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lat. Schulgramm. wie in der V. KI.; BnpmsH, IV. KoSh.ihh/.ckhh, Worterbuch wie 
in V. — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel, griech. Grammatik, wie in der VI. Ki.; 
Christ, Homers Odyssee in verkiirzter Ausgabe, 4. (3.) Aufl.; Bottck, ausgewShlte 
Reden des Demosthenes, 1. Aufl. — D e u t s c h :  Prosch-Wiedenhofer, deutsches 
Lesebuch f. d. ob. Ki., III. T., 2. Aufl. ■— R u t h e n i s c h :  Barwinski, Bhimkh 3 
Ha]io,rHoi Xi-r. yicp. Pycu, I. T., 4. (3.) Aufl. — G e s c h i c h t e :  Zeehe, Lehrbuch 
der Geschichte f. ob. KI., Ili. T., 3. 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. KI.
— 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.

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. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche; d )  evang.: Palmer, wie 
in der VI. KL; e )  mos.: Brann, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, 4. Teil, und 
Philippson, die israel. Religionslehre, 1. Aufl. — La t e i n :  Scheindler, lat. Gratnm. 
wie in der V. KL; Hintner-Neubauer, Sammlung von Ubungsstiicken, wie in der 
VII. KL; Iiiipaisii, V. KoSh.ihhłckhh, Worterbuch wie in V.; Muller-Christ: Tacitus, 
Annalen, I. und II. Band, l.A ufl.; Muller-Christ: Tacitus, Germania, 1. Aufl.; Huemer, 
Horatii Flacci carm. sel., 7. Aufl — G r i e c h i s c h :  Curtius-Hartel, griech. Gram
matik, wie in der VI. KI.; Christ, Odyssee, wie in der VII. KI.; Christ: Plato, Laches, 
1. Aufl.; Schneider G., Lesebuch aus Platon; Schubert: Sophokles, Elektra, 4. 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,iHoi' hit . yap. pycKoi', II. Teil, 3. Aufl. — G e o g r a p h i e  
und G e s c h i c h t e :  Hannak, osterr. Vaterlandskunde f. d. VIII. Gymnkl., 15. (14.) 
Aufl.; Atlanten von Kozenn, wie in der I. und Schubert-Schmidt, 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, wie in der VII. KL — 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, 4. 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 CtBHiueHHH Ic-ropna, 
l.Aufl.; Worobkiewicz, Kopotkhh Kai'exH8M rp.-npaB nepKBH, 1. Aufl.; b) gr.-kath.: 
Mittlerer Katechismus der katholischen Religion, 1. Aufl.; Rudowicz, Kurze biblische 
Geschichte, 1. Aufl. — D e u t s c h :  Dr. Karl Kummer-Franz Bransky-Hofbauer, 
deutsches Lesebuch fur osterr. allgemeine Volksschulen, II. Teil, 2. Aufl.; Josef 
Lehmann, deutsches Sprachbuch fur osterr. allgem. Volksschulen, III. Teil, 1. Aufl.;
— R u t h e n i s c h :  E. Popowicz, ’1ht;iuk,'i ą .m i uikLi Hapo/p, ITI. nacn., 1. Aufl.; 
E. Popowicz, rpanaTHKa iukm napo^., II. Teil, 2. Aufl. — R e c h n e n :  Kraus 
und Habernal-Popowicz, Ruthenisches Rechenbuch fiir Volksschulen, IV. 7., 1. Aufl.
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Deutsch

Ruthenisch

Sn

gr.-or.

gr.-kath.

10 Jahre

£• a
§ era

11 Jahre

12 Jahre

13 Jahre
crO
3

14 Jahre

15 Jahre

16 Jahre

[. Fortgangsklasse 
mit Yorzug

Fortgangsklasse

Zu einer Wieder- 
holungspriifung 
zugelassen

II. Fortgangsklasse

III. Fortgangsklasse

Zu einer Nachtrags- 
priifung zuge- 
lassen
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XVI. Kundmachung fiir das Schuljahr 1909/10.
1. Das Schuljahr 1909/10 wird am 13. September um 8 Uhr friih mit dem hl.

Geistamte erdffnet werden. Nach dem Gottesdienste haben sich alle Schtiler in ihren Klassen 
zu versammeln, wo die Verlesung der Disziplinarvorschriften stattfinden und der Stunden- 
plan bekanntgegeben werden wird. Der regelmafiige Unterricht beginnt am 14. September 
um 8 Uhr vormittags.

2. Die Aufnahme in die I. Klasse findet am 8., 9., ev. 10. Juli (Sommertermin) und 
am 9. und 11. September (Herbsttermin) statt. Die Aufnahmswerber haben sich an einem 
dieser Tage zwischen 8 und 10 Uhr vormittags in Begleitung ihrer Eltern oder dereń 
bevollmachtigter Stellvertreter in der Direktionskanzlei zu melden, durch Vorlage eines 
legalen Tauf- und Geburtsscheines nachzuweisen, dafi sie das 10. Lebensjahr schon vo11- 
endet haben oder im laufenden Kalenderjahre vollenden werden, und falls sie eine offent- 
liche Volksschule besucht haben, ein Freąuentationszeugnis oder die Schulnachrichten, 
mindestens iiber das 4. Schuljahr, mitzubringen. Sowohl das Freąuentationszeugnis ais auch 
die Schulnachrichten miissen zufolge des h. Min.-Erl. vom 11. Juni 1886, Zl. 8165, das 
Urteil iiber die Leistungen in der Unterrichtssprachc durcli eine 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 eine Mittelschule angemeldet" ver- 
sehen sein. Fehlt auch nur eine der angefiihrten Bedingungen, so kann die Zulassung zur 
Prtifung nicht erfolgen. Bei der Einschreibung haben die Eltern oder dereń Stellvertreter 
auch die M uttersprache des Schiilers anzugeben, da sich nach dieser der Besuch der ruthe- 
nischen Sprache regelt. Die Angabe der Eltern wird fiir die Folgę ais bindend angesehen.

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

Bei der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse mit deutscher U nterrichtssprache werden 
in der Religionslehre jene Kenntnisse, die in den ersten vier Klassen einer Volksschule 
erworben werden kbnnen, in der deutschen Sprache Fertigkeit im Lesen und Schreiben 
der deutschen und lateinischen Schrift, Kcnntnis der Elemcnte aus der Formcnlehre, Fer
tigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Satze, Bckanntschaft mit den Regeln der 
Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben, im Rechnen 
Gciibtheit in den vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen verlangt.

Bei der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse mit ruthenisch-deutseher U nterrich ts
sprache werden dieselben Forderungen mit dem Unterschiede gestellt, daB an die Stelle 
der deutschen Sprache die ruthenische tritt. Aufierdem haben sich die betreffenden Auf
nahmswerber auch einer Priifung aus der deutschen 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 hiiufigsten 
Formen der Deklination und Konjugation, einige Obung in der Analyse eines einfach 
erwciterten Satzes, endlich nur der Wortschatz gefordert wird, der aus den an den ruthe- 
nischen Volksschulcn eingefuhrten Lehrbtichern von Roth-Hlibowicki erworben werden kann.

Eine Wiedcrholung der Aufnahmspriifung in die 1. Klasse, sei es an einer und der- 
sclben oder an einer' andoren Mittelschule, mit der Rechtswirksamkeit fiir das unmittelbar 
folgende Schuljahr ist zufolge Min.-Erl. vom 2. Janner 1886, Zl. 85, unzuliissig.

Die der Direktion beim Einschreiben der Schtiler iibergebenen Dokumente werden 
am 20. September zuruckgestcllt werden.

Anmeldungen zu einer Aufnahmspriifung f iir  die hoheren Klassen ( I I .— V III.) haben 
spatestens 8 Tage vor dem Priifungsterm ine, also spatestens am 1. Septem ber I, J.. zu 
erfolgen.
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Jeder neu eintretende Schiiler 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 
iiberdies 6 h fur 1 Exemplar der Disziplinarvorschriften, also im ganzen 8 K 26 h, zu 
entrichten. 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 Pfiichten erhalten.

3. Die W iederholungs- und Nachtragspriifungen sowie die Aufnahmspriifungen in 
die hoheren Klassen werden am 9. und 11. September von 8—12 Uhr yormittags und von 
3—6 Uhr nachmittags abgehalten werden. Die Interimszeugnisse sind vorher dem Direktor 
zu iibergeben.

4. Die Aufnahme von Schiiiern in die ruthenisch-deutsche Vorbereitungs-K lasse
wird erst nach den Ferien, am 9. und 11. September, vorgenommen werden; doch wird 
bemerkt, dafi diese Klasse in erster Linie fur Schiiler der Landschulen bestimmt ist. Erst 
nach Aufnahme der aus den Landschulen kommenden Schiiler konnen auch Czernowitzer 
Schulkinder nach Mafigabc des yorhandenen Raumes und bis zur Erreichung der gesetz- 
lichen Maximalfrequenz (50) aufgenommen werdn.

5. Schiiler, die bereits im V o rjah re  der Anstalt angehorten, haben sich am 9. oder 
11. September in der Zeit von 8—10 Uhr yormittags in den hiefiir bestimmten Klassen- 
zimmern behufs Einschreibung zu melden, hiebei das letzte Semestralzeugnis yorzuweisen 
und 3 K an Taxen und zufolge h. L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. Oktober 1893, Zl. 2674, 1 K an 
Tintengeld (fur beide Semester) zu entrichten. Schiiler, welche eine Wiederholungs- oder 
Nachtragsprufung abzulegen haben, werden erst nach Ablegung derselben aufgenommen.

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

7. Schiiler, welche von einem anderen Gymnasium kommen, haben sich am 9. Sep
tember zwischen 10 und 12 Uhr in der Direktionskanzlei zu melden, einen legalen Tauf- 
oder Geburtsschein und samtliche Semestralzeugnisse, das letzte mit der yorgeschriebcnen 
Abgangsklausel yersehen, bcizubringen und, wie die Aufnahmswerber der I. Klasse, 8 K 
26 h zu erlegen. Uber die Aufnahme ausw artig er Schiiler wird jedoch im Sinne des h. 
L.-Sch.-R,-Erlasses vom 18. September 1897, Zl. 4346, erst nach Abschlufi der Aufnahme 
der Schiiler der eigenen Anstalt und nach Mafigabc der etwa noch yorhandenen Sitzplatze 
entschieden werden.

Auf die Aufnahme in die deutschen Abteilungen der Anstalt haben neuc Aufnahms
werber zufolge h. Landesschulrats-Erlasses vom 14. November 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 Mafigabc des 
yorhandenen Raumes, also nur in beschrankter Anzahl zur Einschreibung zugelassen werden.

8. Die Aufnahme der P rivatisten  erfolgt in derselben Weise und zu derselben Zeit 
wie die der offentlichen Schiiler; bei auswartigen Priyatisten der II.—VIII. Klasse kann die 
Anmeldung auch schriftlich geschehen.

Auch gewesene Schiiler der Anstalt bcdiirfen, wenn sie aus was immer fiir einem 
Grunde den regelmafiigen Einschreibungstermin versaum t haben, zu ihrer Wiederaufnahme 
der Bewilligung des h. k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht.
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9. Jeder Schiller hat am 13. September seincrn Klassenvorstande zwei vollstandig 
ausgefiillte Nationalien, in denen auch die freien Gegenstande, die er in dem neuen Schul- 
jahre besuchen will, verzeichnet werden sollen, zu ubergeben. Die Nationalien miissen nn- 
bedingt mit der Unterschrift des Vaters oder des verantwortlichen Aufsehers versehen sein.

10. Das Schulgeld betragt 40 K fiir jedes Semester und ist von den offentlichcn 
Schiilern der II. bis VIII. Klasse zufolge h. Min.-Erl. vom 12. Juni 1886, Zl. 9681, langstens 
6 Wochen nach Beginn jedes Semesters, von den dffentlichen Schiilern der I. Klasse, denen 
die Stundung des Schulgeldes im I. Semester nicht bewilligt werden sollte, spatestens im 
Laufe der ersten drei Monate nach Beginn des Schuljahres in Schulgeldmarken zu ent- 
richten. Die Privatisten haben das Schulgeld unmittelbar vor Beginn der Priifung zu zahlen.

11. An jedem Schultage um 10 Uhr vormittags werden den Eltern der Schiller oder 
den verantwortlichen Aufsehern derselben im Professorenzimmer (I. Stock) Auskiinfte erteilt.

C z e r n o  w i t z ,  den 1. Juli 1909.

Kornel  Kozak,
k. k. G y m n a s i a l d i r e k t o r .
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