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Reisebilder aus Italien.
(I^"a.cł2. Erin.m.earu.sigren. -u-sid. 1 ’ag'e'to-a.ciL'tolatteTii.)

X I .

Bologna—Marzabotto (1897).
Von Prof. Romuald W urzer.

Dali das sonnige Italien aueh ein Land der Gegensatze ist, sollten 
wir bald erfahren, ais wir aus dem ernst-stillen Rayenna1) in das heitere 
und lebensfrohe Land der Bolognesen kamen.

Abends am 23. Februar in B o log n a  angekommen bezogen wir 
unsere Quartiere im Hotel Fossati-Spatz in der Yia dell’ Independenza. 
Die Zeit bis z urn Einbrechen yolliger Dunkelheit niitzten wir sofort zu 
einem kleinen Spaziergang durch die Stadt aus. Der erste Eindruck 
den die Stadt gewahrt, muli ais ein aufierst freundlicher bezeichnet 
werden. Die breite Strabe dell’ Independenza fesselt die Fremden durch 
ihre herrliohen, zu beiden Seiten der Straiie an die Hauser angebauten 
Kolonnaden und Bogenhallen, die dureh die schone architektonisehe An- 
ordnung der Saulen — es sind zumeist jonische oder korinthische — 
einen wohltuenden Eindruck hervorrufen und dabei aueh den praktisehen 
Zweck von Laubengangen yerbinden. So fuhrte uns der W eg in fast 
unmerklicher Eile bis zum Weichbild der Stadt, namlich zu den im 
rechten Winkel aneinanderstobenden Platzen Piazza Yittorio Emanuele 
und Piazza del Nettuno. Die diese Platze mngebenden Gebaude machen 
das heutige Forum der Stadt aus; dieses erhalt noch eine besonders ge- 
fallige Zier durch die beiden Denkmaler, durch das gelegentlich des 
800-jahrigen Universitatsjubilaums enthiillte eherne Standbild Yiktor 
Emanuels von Monteyerde und durch den kunstreichen Neptunbrunnen, 
der, ein Spatrenaissancewerk des Giovanni da Bologna, dem ganzen Platz 
den Namen gibt. Im Westen des Platzes erhebt sich der Palazzo Comu- 
nale, dessen beruhmte Treppe von Bramante zu den mit Fresken aus-

*) Siehe Reisebilder aus Italien I. Yenedig—Rayenna. Programm des k.k. I. Staats- 
gymnasiums in Czernowitz. 1004 S. 27 ff.
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gescbmiickten hohen und Aveiten Galerien und Salen emporfuhrt; der 
Bau der Treppe hat aus dem Grunde eine so machtige Wirkung, weil 
man auf' kaum merkbaren Stufen von unten bis hinauf in das oberste 
Stockwerk in einem Zuge wie auf einer Bergserpentine emporsteigt. 
Auf der Ostseite des Neptunplatzes steht der Palazzo del Podesta mit 
dem historisch beruchtigten Saal, wo der liederkundige jungę Konig 
Enzius gefangen sali, der Sohn des Kaisers Friedrich II. von Hohen- 
staufen.1)

Der heitere Anstrich der Stadt, den ihr die kunstvolle Bauart der 
Palaste gewahrt, wird aber auch durch den Verkehr in den Straben be- 
sonders belebt; es scheint hier die Bevolkerung mehr zu Wohlleben und 
frohlicher Lebenslust hinzuneigen. Die Eiihrigkeit und bis zum Ubermut 
sich steigernde Frohlichkeit fordert hier einen regen Handel und Wandel.

Bald traten wir den Eiickweg in unsere Herberge an; da begegnete 
uns eine Sehar ausgelassen heiterer Leute, die in uns unsere Meinung 
uber die Bologneser noch bestatigten. Eine Studentenschar in weiSem 
Koller und sohwarz maskiert zog daher in geordneten Eeihen und unter 
dem klingenden Spiel der beliebten slidlandischen Instrumente, der 
Mandolinen, Violinen, Oboen und Guitarren ertonten heitere Lieder in 
rythmischem Vortrage. Gegenuber Yenedig und Eavenna sohien mir dies 
alles sehr abzustechen und wenn auch auberlich, zu beweisen, dali hier 
eine Mensohenrasse wolnie, die an geistiger Beweglichkeit, Eiihrigkeit, 
sowie an Temperament noch die Yeneter tibertreffe.

W o wir an dem ersten Abeud unseren Eundgang aufhorten, dort 
setzten wir diesen am nachsten Tag (24. Februar) fort. Vor allem sollten 
wir nun jene Statte kennen lernen, an der Bolognas Yolksgeist seine 
herrlichsten Bliiten getrieben hatte, es ist dies das A rch ig in n a s io  
antico, die alte Universitat. Wer kennt sie nicht die altberiihmte Hoch- 
schule von Bologna, die Musteranstalt fiir alle spateren Universitaten, 
dereń Ursprung nachweisbar bis in das 5. Jahrhundert zuruckgeht, die 
besonders durch die Pflege der romischen Eechtswissenschaft und in 
neuerer Zeit durch weltbewegende Entdeckungen auch auf dem Gebiete 
der exakten Wissenschaften einen nie veraltenden Y/cltruhm sieli ge-

p Bei seinei1 Yerniiihlung mit Adelasia, der Witwe des Ubaldo Visconti und 
Erbin mehrerer sardiniseher Herrsehaften, erhielt er von seinem Yater den Titel 
eines Konigs von Sardinien und eines Stattlialters von Italien. In semen Kampien 
gegen Papst Gregor IX., der gegen die Vermahlung mit Adelasia Widerspruch erhob, 
blieb er Sieger und bemachtigte sich der Mark Ancona und Ferraras. Der hiirteste 
Schlag aber traf den Yater, ais sein Sohn im Gelechte beim Bach Fossalta 1249 von den 
Bolognesen gefangen genommen ward und trotz des kostspieligsten Losegeldes nicht 
mehr freigelassen wnrde. Er starb in der Gefangenschaft im Jahre 1272 und ward 
in der Kirche St. Domenico beigesetzt.



sichert hat ? Uber der Eingangspforte des schonen Baues prangt- in gol- 
denen Lettern der sehr bezeichnende Spruch von der beredt machenden, 
die Zungen losenden Weisheit: Sapientia aperit os mutorum linguasque 
facit disertas. Yon dem Toreingang tritt man in den Saulenhof, die 
Gange desselben sind bis in die oberen Stockwerke mit Wappenschil- 
dern geschmiickt,1) die zumeist adeligen Studenten angehoren, die aus 
aller Herren Lander hieher zusammenstromten, um den Worten jener 
gottlichen Weisheit zu lauschen, um dereń Yerkiindung sioh diese Hoch- 
schule besonders im 12. und 13. Jahrhunderte die gro 6 ten Yerdienste 
errungen hatte. Vor dem Archiginnasio dehnt sieh der Galvaniplatz 
aus, benannt nach dem Entdecker des galvanischen Stromes. Die Mitte 
des Platzes schmiickt das Marmordenkmal des beriihmten Gelehrten, der 
hier lange Jahre so segensreich gewirkt und durch seine Erfindung dem 
modernen Kulturłeben neue, nie geahnte Wege ersehlossen hatte.

Auch in der Architektur zeigt Bologna eine grohartige Entwick- 
lung des mittelalterlichen und neueren Kirchenbaustils. An der siidost- 
lichen Ecke des Yiktor Emanuel-Platzes erhebt sich der gotiscłie Muster- 
bau der Kirche von S. P e t r o n i o .  Die vor allem in die Augen fal- 
lende Fassade dieses Baues erscheint unvollendek aus rohen Ziegeln und 
in ihrer giebelformigen Abdachung labt sie auf den ersten Blick eher 
auf eine ehristliche Basilika schliehen; ja, wenn man das unscheinbare und 
rohgehaltene Autiere zu Gesicht bekommt, moehte man nicht im ent- 
ferntesten daran denken, dali das Innere sich in so machtiger Weit- 
raumigkeit ausdehnt. Der Innenbau schliekt in sich funf ungeheuer weit- 
raumige Schiffe; das Mittelschiff, ein riesig hoher Baum, wird hier von 
zwolf ebenso machtigen, hohen, nach Art von Saulenbiindeln zusammen- 
gesetzten Pfeilern gestiitzt. Trotz des Saulenwaldes, der in den funf' 
Schiffen uns entgegentritt, sind die Beleuchtungsverhaltnis.se sehr giinstig; 
durch die ubergrofien, in die Auhenmauern eingelassenen gotischen Fenster, 
von denen nur einige mit Glasmalereien bedeckt sind, spendete die Yor- 
mittagssonne ihre flutende Helle und erhohte so den Beiz jener der 
italienischen Gotik eigentiimliehen Weit- und Schonraumigkeit.

Von hier wenden wir uns iiber die-mit hubsęhen Anlagen und einer 
Marmorbiiste Cavour’s geschmuckte Piazza Cavour weiter durch die Yia 
Garibaldi zur Piazza Galileo. Hier steht in weitlaufigem Umfang, durch 
volligen Umbau erweitert, die Dominikanerkirche B. D o m e n i e  o, un- 
streitig der interessanteste und historisch denkwiirdigste Dom Bolognas. 
Er birgt in seinen Mauern ein wunderbares Kleinod der Bildhauerei und 
Architektur, das Grabmal des heiligen Dominicus, der hier im Jahre 1221 
verstorben ist. In der Mitte des rechten Seitenschiffes ist jene nach dem

*) Es war dies damals eine itbliche Art sichzu yerewigen, wie sie auch in Padua auffallt.
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Heiligen benannte Kapelle gelegen, dereń Eingang durch praohtige Mar- 
morsaulen flankiert erscheint. Die Kapelle bildefc fur sich mit der Aroa, 
das ist mit dem Altarbau, sowie mit der kiinstlerischen Ausstattung der 
Kuppel und der Seitenwande ein einheitliches Ganze, so dab sie von den 
anderen Seitenkapellen in hohem Madę absticht. Der hochgewolbte Deckel 
des Sarkophags ahmt die Form eines sełmppigen Ziegeldaches naoh und 
erinnert so teilweise an die ahnliche technische Behandlung des Daches 
an dem sogenannten Alexandersarkophag im Ottomanisehen Museum zn 
Konstantinopel. Die bis ins Einzelne gehende feine Ausfiihrung und tech- 
nische Behandlung des mattweiden Marmors verleiht dem ganzen Skulptur- 
werk eine edle Zierliohkeit und eine innige Zartheit und Anmut, wie sie 
einer Statte wiirdig ist, der, wie eben dieser, die Heiligkeit ewigen Frie- 
dens und himmliseher Zufriedenheit innewohnt. In innigem Zusammenhange 
schildern dieFrontreliefs desSarkophags Szenen aus demLeben der Heiligen 
Domini eus undBeginald, sie riihren von derKiinstlerhand des Nieolo Pisano 
und seines Sohiilers Fra Guglielmo her; drei schoneBeliefszenen des Alfonso 
Lombardi (1512) aus dem Leben Jesu schmucken die Basis, auf der der 
Sarkophag ruht. An den Vorderecken der Basis sind zwei knieende leuchter- 
tragende Engel angebracht; der Engel rechts ist ein Jugendwerk des 
Michael Angelo (1491). Sogar noch iiber dem unteren Bandę des Sarg- 
deekels stehen Figuren, die in Beziehung zur Erbauung des Altars und 
der Kirche stehen; so der hl. Petronius mit dem Modeli der Kirche in 
der Hand, ferner Propheten in sarazeniacher Traoht. Der ganze hohe Auf- 
satz iiber dem Deekel des Sarkophags, gleichfalls ein Werk des Nieolo 
dell Area — so wird er naoh diesem einen seiner Hauptwerke sehlechtweg 
genannt — endigt in eine Weltkugel, iiber der Gott Vater schwebt und 
von weleher herab praohtige Fruchtkranze naeh beiden Seiten hin, von 
niedliehen Putten getragen, herabhangen. Einen erhabenen Absehluh er- 
halten Kapelle und Grabmal durch ein in der Halbkuppel oberhalb des 
Denkmals angebraehtes Gemalde in Fresco von dem bekannten Maler Guido 
Beni, der in derselben Kirche seine Buhestatte gefunden; das Bild stellt 
uns den Heiligen zwischen Christus und Maria schwebend dar.

In gleicherWeise sehenswert, wie merkwtirdig wegen seiner Eigenart 
ist der nordostlich von S. Petronio gelegene altohristliche Kirohenkom- 
plex, der aus siebenaneinandergebautenaltehristliohenKirchenbestehtund 
der den einheitlichen Namen S. S tefano fuhrt. Wahrend die Hauptkirche 
nichts besonders Bemerkenswertes bietet, hat die zweite S. Sepolcro grohe 
Ahnlichkeit mit denBundbautenBavennas und stammt, aus dem ersten Jahr- 
tausend unserer Zeitreehnung. Antike Saulen umgeben in der Bundę ein 
Grabmal, von dem diese Kirche den Namen Sepolcro tragt und das angeb- 
lich die Gebeine des hl. Petronius enthalt; bei jeder dieser antiken Saulen,



die eine Kuppel tragen, steht eine moderne Baoksteinsiiule zur Stiitze. 
Hinter dieser Grabkirche liegt ein Saulenhof (das sog. atrio di Pilato), 
der zwar aus dem 11. Jahrhundert stammt, der aber durch sein magi- 
sches Dunkel den Eindruck einer agyptischen Tempelanlage macht. Es 
soli wirklich hier zur Romerzeit ein Isistempel gestanden haben. Im 
vierten Gebaude, der Kirche della Trinita, ist in dem Mittelschiff eine 
Reihe Saulen mit schonen Kapitalen aus dem 8. Jahrhundert erhalten 
aus der Langobardenzeit, der aueh die sonderbaren und unformlich ge- 
bildeten Tonfiguren auf dem Hauptaltar der dritten Kapelle angehoren, 
die Anbetung der Konige vor dem Jesuskinde darstellend. In der siebenten 
Kirche, einer noch im 8. Jahrhundert angebauten Basilika (SS. Piętro 
e Paolo) sieht man den mit altchristlichen Reliefs geschmuckten Sarko- 
phag des Martyrers Agrieola aus dem 9. Jahrhundert, wahrend ein 
zweiter Sarkophag des 9. Jahrhunderts, reliefartig stilisiert durch ein 
Kreuz zwischen Pfauen, die Gebeine des hl. Yitalis enthalt.

Eine geradezu ganz absonderliche Erscheinung der Baukunst sind die 
beruhmten seh iefen  Turme. Unweit des prachtigen gotischen Baues der 
Meroanzia (der Handels- und Gewerbekammer von Bologna) erheben sich 
diese schmucklosen, aus Backstein hergestellten Wunderbauten auf einein 
sehr verkehrsreichen Platz der Stadt. Der eine von diesen viereckigen Tiir- 
men ist hoher und alter, von Asinelli erbaiit und hat im Laufe der Zeit 
eine Neigung nach Westen erfahren. Der zweite niedrigere, der Torre 
Garisenda, mit drei Meter starker Neigung nach Suden, ist mit Absicht 
sohief gebaut und macht einen recht beangstigenden Eindruck.

Die profanen und kirchlichen Bauten Bolognas in vollem Make und 
in dem ganzen Umfange, wie sie uns auch auf dem am zweiten Tage voll- 
endeten Rundgang entgegentraten, des naheren in Augensohein zu nehmen 
und zu wiirdigen, war wegen der kurz bemessenen Zeit unmoglich. Was 
aber in Bologna den Aufenthalt besonders angenehm macht, das ist eine 
gewisse Behaglichkeit und Wohlhabenheit der blirgerlichen Verhaltnisse, 
die sich uns vor allem darin kundzugeben schien, dab wir hier keine 
Bettler sahen, jene beruchtigte Stadt- und Landplage, iiber die Italien- 
reisende immer und immer, vielleicht auch manchmal zum Uberdrub 
Klage fuhren. Die Stadt iibt aber nieht allein durch ihr helles und freund- 
liches Auhere, durch ihre Kolonnaden, ihre Palaste und schonramuigen 
und schon geschmuckten Platze einen besonderen Reiz aus, auch die Ein- 
wohner soli einen nach ihrem Typus und ihrer geistigen Regsamkeit auf 
jene Rassen- und Yolkermisohung hin schlieiien zu lassen, die gerade in 
dieser Gegend schon im friihen Altertum zwischen Altitalikern, Etruskern 
und Kelten vor sich gegangen ist. Eine gewisse korperliche Uppigkeit 
der heutigen Gestalten, der man hier haubg begegnet, liebe fast, wenn 
die Annahme nieht, zu kiihn erschiene, daran denken, dali jener Typus
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etruskischer Gestalten, wie man dieselben in den Museen auf den Deckeln 
der aus Terrakotta und Ton gefertigten viereokigen Graburnen und auf 
den Deckplatten der Marmorsarkophage in gemachlicher Gemlitsruhe und 
uppigem Wohlbehagen hingelagert sieht, auch noch bei den jetzigen Be- 
wohnern Bolognas in einer fast unverkennbaren Weise sich erhalten zu 
haben soheint.

Zu beiden Ufern des Po und zwischen den Alpen und Apen- 
ninen hatten die Etrusker einen Staatenbund gegrundet und hatten, 
ahnlich wie erst spater im eigentliohen Etrurien Clusium, so liier 
Feisina zum Hauptort jenes Staatenbundes erhoben; es ist dies das 
naehmalige von den Bojera. in Besitz genommene und naeh iłinen be- 
nannte Bononia (jetzt Bologna). Uber diese vom Norden uber die apen- 
ninische Halbinsel hin erfolgte Einwanderuug dieses ratselhaften Yolkes 
und uber jenen allmahligen Weehsel, der sich in der weiteren Entwick- 
lung dieser Staatengriindung zwischen Italikern, Etruskern, Galliern und 
zuletzt Bomern abgespielt hatte, gab uns den reiehlichsten Aufschlub, be- 
sonders in kunstgeschichtlicher, archaologischer und auch ethnographischer 
Beziehung das M u s e o  c i v i c  o, das wir am zweiten Tage unseres 
Bologneser Aufenthaltes besucht hatten. Hier sahen wir nun Altertiimer 
schon in groberer Menge und besondfers reichlich vertreten waren die in 
moglichst treu eingehaltener chronologischer Folgę ausgestellten Fundę 
aus den Grabem der altesten Bewohner dieser Gegenden. Wir bekamen 
hier einen interessanten Uberblick iiber die Kulturerzeugnisse der hier 
einst ansabigen und einander abwechselnden Yoiker und zwar von der 
Anfangsstufe einer nachweisbaren Kultur von der Steinzeit bis in die 
Zeit unmittelbar vor der Besitzergreifung dieses Land es durch die Bomer 
und erhielten auch einen deutlichen Nachweis der mit dem Weehsel der 
Bevolkerung zusammenhangenden Entwicklung der Kulturverhaltnisse 
aller hier einst ansafiigen Yoiker. LTnser verehi’ter Fiihrer, Universitats- 
professor Dr. R e i s c h, fand hier besondere Gelegenheit, aus dem reichen 
Sehatze seiner Forschungen uns hochst interessante, die Gegenstande des 
Museums betreffende Aufschliisse zu geben, aus welchen uns hier erst reeht 
klar wurde, was man unter Kulturperioden und unter Kulturzustanden 
im Leben jener, einer weitentriickten, fernen Yergangenheit angehorenden 
Yoiker zu verstehen habe.

Wahrend in Griechenland ais nachweisbar alteste Kulturperiode 
die mykenische gilt, mit ihren schon yorgesehrittenen, auf' orien- 
talische Kunstformen zuruckgehenden Elementen, geben uns die hier 
im Museum ausgestellten Fundstiiebe, naeh ihrem Fundort zu schliefien, 
Anhaltspunkte, Kulturperioden anzunehmen, die auf eine noch viel 
fernere Yorzeit zuruckgehen, ais die mykenischen Fundę sie aufweisen.
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Zwei Hauptepochen der altesten italisohen Ansiedlungen, die iii der 
Umgegend von Bologna vor alters bestanden, werden hier im Museum 
durch die in Kasten aufgestellten und wohlgeordneten li es te von Funden 
veranschaulioht. Zunachst tritt der Untersohied zweier alterer Kultur- 
perioden, die zugleieh das Leben zwei er einander hier abwechselnder 
Yolksstamme, der Iberer und Altitaliker zusammenfassen, klar zu Tage. 
Es sind dies die beiden Kulturperioden und die diesen Zeitraumen ent- 
sprechenden Kulturen, die unter dem Namen der Terram are- und Y illa - 
n ovaku ltur bekannt sind. Im ersten Sale des Museums sieht man Ske- 
lette von uralten Bestattungsgrabern, Gerate und Einricbtungsgegen- 
stande aus Stein, wie z. B. steinerne Messer und Beile. Diese Fundę 
weisen allerdings noeh auf eine Zeit prahistorischen Charakters hin, in der 
die Bewohner dieser Gegenden um Bologna und am Po noeh ais Hohlen- 
bewohner ihr Dasein fristeten. Zu diesen mógen jedenfalls die hier einst 
ansafiigen Ligurer gehort haben, ein Volk des iberisehen Volksstammes, 
das vor dem spater nachriickenden italisohen Volksstamme zuruckweichen 
mulite. nach und nach ins Gebirge verdrangt sieli zuruckzog und hier 
noeh lange Zeit in seiner unbandigen Wildheit verblieben war.1) Es ist 
hiemit das Zeitalter jener Kultur oharakterisiert, die sich begniigte, Ge- 
ratschaften fur ihre Lebensbedurfnisse aus Stein herzustellen; es ist die 
Periode der S t e i n z e i t ,  der vorzugsweise noeh jene Ligurer angehort 
haben mochten. Doeh unuiittelbar an diese Periode (der Steinzeit) schliefit 
sieh die Kultur der sogenannten T erram areu2) an, die die friihere Kultur 
wohl verdrangte, aber nicht so, dafi jene mit einem Schlage versohwand, 
sondern neben dieser eine Zeit lang noeh bestanden haben mochte. Mag 
man nun jetzt dariiber streiten, ob die Bewohner der Terramaren viel- 
leicht aueh noeh Ligurer waren, d. h. mit anderen Worten, ob vielleieht 
noeh ein Teil der Ligurer doeh aueh zu der Kultur der Terramare fort- 
geschritten war, oder ob die letztere ausschliehlich nur den naehruekenden 
und eingewanderten Italikern, etwa den hier seiihaft gewordenen Umbrern 
angehort, die Fundgegenstande der Terramare-Kultur, die wir aueh im 
ersten Saal zusammengestellt sahen, weisen in ihrer derben und unge-

*) Die Ligurer stehen iiberhaupt in Bezug auf Lebensweise in entsobiedenem 
Gegensat.ze zu den Italikern. Dafi bei ihnen Ackerbau und Feldwirtsohaft keine nacli- 
haltige Wirkung ausgeiibt hatte, konnen wir sohon daraus entnehmen, dafi ihre Baub- 
und Pliinderungszuge, die sie in Oberitalien aueh bis Bologna ausdehnten, bis in das 
2. Jahrhundert hin reiche. Ygl.'die .Kriegsberichte bei Liv. X X X IX . 1. 2.. W. Helbig, 
Die Italiker in der Poebene. S. 38 ff.

2) Nach W. Helbig. a. a. O. S. 6 ist das W ort Terramare ein aus Terramarna 
yerderbter Ausdruck und bezeichnet ursprungłich jede mitResten organischer Bestand- 
teile, wie mit Manufakturresten versetzte Erde und in engerem Sinne ist diese Be- 
zeichnung auf die solche Yberbleibsel ent.haltenden Erdschichten ubertragen.
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schickten Ausfuhrung, wie auch rohen Aufłassung auf eine Zeit hin, die 
wohl nicht weit von der Steinzeit zurlickzuliegen scheint. Zumeist sind 
es Tongefafie aus freier Hand geformt und ohne Drehseheibe hergestellt, 
Topfe in der gewohnlichsten Form noch ohne Henkel, Schalen nnd Kapfe 
aus braunschwarzem oder blaugrauem Ton gefertigt; es ist im ganzen 
eine noch sehr armliche Kultur, die nur auf die notwendigsten Lebens- 
bediirfnisse bedacht ist; doch bieten diese Gegenstande immerhin in ihrem 
Aussehen und nach dem Materiał, aus dem sie gemacht sind, zu schlieben, 
einen gewissen Fortschritt im Yergleich zu den nicht nur sowohl aus Stein, 
ais auch aus Tierknochen hergestellten Erzeugnissen der Hóhlenbewohner, 
wie wir derlei Reste hier auch zu Gesichte bekamen ; sie deuten jedenfalls 
auf das Auftreten eines anderen Yolksstammes hin und werden daher in jene 
Zeit zu setzen sein, um welche die Italiker die urspriinglioh ansafiigen 
Hohlenbewohner yerdrangt und sich im Gegensatze zu den Hohlenbewoh- 
nern in P fa h ld o r f ern angesiedelt haben. Es ist namlich durch die 
siidlich und nórdlich vom Po angestellten Ausgrabungen und dureh die 
an diese Ausgrabungsresultate gekniipften Beobachtungen ausgemacht 
und feststehend, dali die unter dem Kamen der Terramare bekannten An- 
siedlungen Pfahlddrfer waren. Zumeist in der Kalie von Seen. Fliissen und 
Bachen fand man hier, ahnlich wie in Frankreich und in der Schweiz, 
Spuren von Anlagen in Gestalt von Rechtecken, von Wallen und Graben 
umsohlosseu. Innerhalb dieser ziemlioh- ausgedehnten Eaume wurden 2—8 
Meter hohe Pfahle in den sumpligen Boden eingerammt. Ein Estrich wurde 
aus Kies, Reisigbiindeln iiber die die Pfahle mit. einander verbindenden 
Bohlen gelegt und darauf erst die Hiitten gebaut. Zu diesen letzteren 
vevwendete man nur Fleehtwerk und Holz, die Wandę bestanden zumeist 
aus rohem Fleehtwerk und auch hier wurde anfangs die rechteckige 
Huttenform gewahlt, neben welcher sich in einer spateren Entwicklungs- 
phase derselben Kultur auch die rundę Hiittęnform ausbildete, die zu dem 
nicht besonders biegsamen und geftigigen Fleehtwerk ais Baumaterial, auch 
ais Verbindungsmittel Lehm1) und Stroh yerwendete.

Einen weiteren Fortschritt gegeniiber dieser Kultur der Terramare 
bietet die sog. V i 11 a n o v a k u 11 u r, von dereń besonders haufiger Vertre- 
tung die Ausgrabungsresultate des Bologneser Friedhofes ein beredtes 
Zeugnis hier im Museum abgeben. In der Eahe von Bologna liegt 
der Ort Villanova, an dem zuerst die beriihmten, so lehrreichen Auf- 
deekungen von Brandgrabern gemacht wurden, welche sich in ahnlicher 
Art auch an anderen Orten, wie eben auf dem gro fi en Friedhofe in der 
Kalie von Bologna fanden; nach jenem ersten Fundorte pllegte man die

*) S. Guhl und Kohner: Leben der Griechen und Romer. S. 488. Bes. W. Helbig: 
Die Italiker in der Poebene. S. 12 II.
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diesen Graberfunden entsprechende Kultur unter dem Sanimelnamen der 
Vilłanovakultur zusammenzufassen.

Naeh der Ausbeute und Beurteiluug der Graberfunde, sowie nach 
dem Begrabnisort uuterscheidet man innerhalb der Periode der Yilla- 
novakultur einen alteren und jungeren Typus. Dem alt er en Typus 
ist eigen die Sitte der Verbrennung der Leichen; die Graber sind Ver- 
brennungsgraber ; man sammelte naeh Yerbrennung des Leichnams die 
Asche in einer Unie und diese wurde dann dem Schol.ie der Erde 
anvertraut und in den eigens dazu bestimmten offentlichen Grabor- 
anlagen beigesetzt. Die altesten Graber um Bologna, die mit gro fi ter Wabr- 
seheinliehkeit ins 8. Jahrhundert v. Chr. zu setzen sind, zeigen mm 
aueh diesen fruhesten Charakter des Villanovastiles. Beweis davon sind 
die versehiedenen Urnen, die zwar nooh aus Schwarzem Ton gefertigt 
und plump gestaltet sind, doch schon mit einem schalenartigen Deekel 
gesohlossen und mit geometrischen Ornamenten verziert sind. Die Bei- 
gaben und Gegenstande zeigen schon einen dem Bronzezeitalter naher- 
stehenden Charakter (Heftnadeln [fibulae], halbmondformige Rasiermesser, 
selbst Pferdegeschirre und Giirtel aus Bronzeblech, aueh Bronzeschwerter 
und Bronzebeile). Den jungeren Villanovatypus hingegen weisen die 
weiter von der Stadt entfernteren Graber auf; sie sind vor allem tiefer 
gelegt und sind durchwegs Skelettgraber, also einfache Bestattungsgraber; 
iiber den Grabem erheben sich kugelformige Aufsatze, welche man heute 
hier im Museum neben den einzelnen mit seltener Unversehrtheit aufbe- 
wahrten Graberanlagen samt den den Toten beigegebenen Gegenstanden 
ausgestellt sieht.

Den alteren Typus der Villanovakultur zeigen, wie gesagt, die 
der Stadt naher gelegenen Ausgrabungsstatten, den jungeren die weiter 
von der Stadt entfernteren Graber. Die wesentlich verschiedene Art 
der Behandlung der Leichen, die der Verbrenuung bei dem alteren, die 
der Bestattung des ganzen Korpers bei dem jungeren Villanovatypus 
zwingen zu der Annahme, dafs man hier zwei Kulturperioden und ethno- 
graphisch zwei Bevolkerungsschichten unterscheiden miisse. Fur die Terra- 
marekultur wird das 10. und 9. vorch'ristliche Jahrhundert angenommen. 
Dieser Kultur haben, wie schon gesagt, yorzugsweise die Italiker angehort, 
die gleich bei ihrer von Kordo sten her erfolgten Einwanderung hier in den 
Niederungen des Po zuerst Halt gemacht und aueh ihre ersten Ansied- 
lungsstatten angelegt hatten. Den Italikern gebiihrt das Yerdienst, die 
Entwieklung, wie sie durch die Terramareniederlassungen bezeichnet wird, 
eingeleitet und bis zur etruskischen Einwanderung fortgefiihrt zu haben.1)

■) Vgl. W. Helbig: Die Italiker in der Poebene, VIII. Die Einwanderung der 
Etrusker. S. 103.
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Gleichwohl lalit das den Italikern eigentilmliohe mehr auf Aekerbau ais 
auf Jagd und Beuteziige geriehtete friedliohe Zusammenleben die An- 
nahme gereohtfertigt erscheinen, dali sie duroh Geselligkeit und Gesittung 
zu groheren Gemeinden heranwuchsen und so zu einer hoheren Kultur 
selbstandig fortgesehritten seien und dali also die Yerbrennung der Leichen 
und iiire Bestattung in sogenannten Brandgrabern, wie dies der altere 
Villanovatypus der nachsten Umgebung von Bologna aufweist, noeh Sitte 
und Brauch eines alteren italischen Yolksstammes, vielleieht sogar des um- 
brisehen war, derhier seinen urspriinglichenWohnsitz hatte.1) "Wahrend nun 
nach den bereits bekannten Funden das altere Stadium der Yillanovakultur 
auch in der Bronzeteohnik auf niedrigerer Stufe zuriiekgeblieben ist, lalit 
der jlingere Villanovatypus schon wegen der raumlichen Getrenntheit der 
Fundstellen auch auf eine neue Kulturepoche schlieben, die zugleich mit 
der Einwanderung eines neuen Yolksstammes in innigem Zusammenhang 
stehen diirfte. Da nun aueh die Fundgegenstande dieses jiingeren Typus 
mehr entwickelte Formen zeigen, z. B. Gefabe mit besonderen Gefabfulien, 
Schalen mit Fuli, Gegenstande aus Smalt und Blei, ja aueh sporadisch 
aus Eisen, so muli man schlielien, dali diese jungere Kultur das Hinzu- 
kommen eines neuen Yolksstammes verrat, dessen Auftreten in diesen 
Gegenden sieh unmittelbar an die Italiker ansohloli; und dieser Volks- 
stamm miissen wohl nur die E trusker gewesen sein, einerseits deshalb, 
weil im Yerlaufe der weiteren Einwanderungen fur diese frtihe Zeit hier 
kein anderes Volk naehgewiesen werden kann, andererseits weil die eben 
genannten Fundstucke, wenn aueh erst in ihren Anfangen, eine gewisse 
Ubereinstimmung mit. den spateren, sohon sioher ais etruskisch beglau- 
bigten Funden zeigen. Dieser altetruskische Yolksstamm tritt aber hier 
immer einfiulireieher und bestimmender heiWor, so dąb man annehmen 
muli, dali aueh die Italiker bei der ohnehin sehr friedliehen Yermischung 
mit diesem teilweise auch zu diesem entwickelten Stadium emporge- 
schritten sein mogen. Besonders das machtige Fortschreiten in den Metall- 
arbeiten brachte die Etrusker auf eine hohere Stufe der Entwieklung, 
die sieli hier im Museum gleichfalls beobaohten labt. Man merkt dies 
zunachst an dem immer reicher und mannigfaltiger sich entwickelnden 
Formenschatz der Bronzegefabe, an der eleganteren Ausfuhrung der 
Bronzeschalen, die griechische Muster zu verraten scheinen, und zuletzt

') Auf' der West-seite der Apenninen vor dem wilden Andrangen und vor den 
Raubanfallen der unkultivierten Ligurer niclit mehr sioher, miissen die Italiker doch 
friihzeitig hinunter auf die Ostseite der Apenninen gewandert sein, und zwar, ais die 
Etrusker auch noch vom Norden her auf sie drangten, in das óstliche, dem Meere 
nahe gelegene Gebiet der Poebene und siidwarts nach der Gegend ausgewichen sein. 
die nachmals den Namen Umbrien fuhrte. Vgl. Helbig. a. a. O. S. 106.
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an der nunmehr gegeniiber der zweiten Stufe des Villanovastils sehon 
iiberwiegenden Anzahl von eisernen Verbrauchsgegenstanden rind Eisen- 
waffen. Zu dem Inhalt einer zu derselben Stufe noch gehorigen Gra- 
bergruppe gehoren auch Gegenstande ans Smalt und phonikischem 
Glas und Tonvasen, bemalt mit den sogenannten schwarzfigurigen, 
auf weiiaem Firniti angebraehten Malereien, was zweifellos fiir den Be- 
ginn des fremden Einflusses und des auswartigen Imports von Waren 
spricht und hiemit eine neue Periode einleitet, die besonders mit Ruck- 
sicht auf die keramischen Erzeugnisse des schwarzfigurigen Yasenstils 
auf die Zeit des 7. und 6. vorchristlichen Jalirhunderts hinweist. Es ist 
der Beginn jener entwickelteren Metallzeit und der elementaren Eisen- 
zeit, die nioht blofi auf der Tiiehtigkeit ursprunglicher heimischer In
dustrie sich stiitzt, sondern auch in das empfangende Verhaltnis zu dem 
an Kulturbliite hoher stehenden Osten tritt, ja sogar in gewissen Er- 
zeugnissen, wie Eisengegenstanden und Vasenprodukten, dureh die mit 
dem ostlichen Mittelmeerbeeken immer mehr gepfiegten und nach und 
nach sich steigernden Handelsbeziehungen in einer yerhaltnismafiig starker 
beeinfiufiten Abhiingigkeit steht.1)

Fiir die Annahme des Auftretens eines neuen Volksstamm.es liegt 
aber hier noch ein besonderer Grund in dem lokalen Charakter 
vor, den die Graberstatte bei Bologna selbst bekundet. Der eben 
erwahnte Graberinhalt wurde namlioh auf einem anderen Teile der 
Nekropole gefunden, der von dem ubrigen Komplexe dureh einen 
merklicli tiefen Graben scharf geschieden ist, ein deutlicher Beweis, dali 
mit dem Auftreten des immer machtiger sich entwickelnden Volksstammes 
der Etrusker auch die Anlage eines neuen Friedhofes eng yerbunden 
war. Dieser nun zu jener Zeit neu angelegte Friedhof enthait zumeist 
Bestattungsgraber, was oifenbar beweist, dali die Etrusker jener Periode 
des 7. und 6. Jalirhunderts in der Umgebung von Bologna an der 
Sitte der Bestattung festhielten. Wenn sich aber auch auf jenem Teile 
der Nekropole noch eine ziemliche Anzahl von Brandgrabern gefunden 
hat, so erklart sich dieser auhergewohnliche Umstand nur dadurch, dala 
die alte italische Bevolkerung, .die doch noch in friedlichem Neben- 
einander mit der neuen Bevolkerung lebte, ihren alten Eitus noch bei- 
behalten hat und sich erst allmahlich der Sitte der Bestattung der neuen 
Bevolkerung anbeąuemt liatte.

Eine Eeihe von Schranken enthalten hier im Museum die Fund- 
stiicke dieser Ubergangskultur, einer Art dritten Stufe des Villa- 
novatypus, und verdeutlichen so noch in hoherem Grade das Ilinzu- 
kommen dieser neuen Bevolkerungsschichte, indem neben den Beigaben

>) Vergl. Hornes, Urgeschichte der Kunst, S. 411tf.
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zu den einzelnen Grabem auoh die, diesen entsprechenden Grab- und 
Steindenkmaler zu sehen sind. Da nun diese mit der Anlegung eines 
neuen Friedhofes wechselnde Kultur von der jiingsten Stufe des Villano- 
yastiles dooh schon grohere Abweiohungen zeigt, so wird ihr mit beson- 
derer Bezugnahme auf die in der Nahe von Bologna selbst gelegene 
Graberstatte der Name der sogenannten C ertosa-kultur1) beigelegt. 
Wie sich nun diese Kultur im Yerlaufe der weiteren Zeit (im 6., 5. und 
4. Jahrhundert) entwickelt und eine ho^ere Stufe erreioht hat, kann 
man hier im Museum auoh genau verfolgen.

Die metallenen Fundstueke nehmen nun an Beiohhaltigkeit und an 
Yervollkommnung kiinstlerischer Ausfuhrung noch zu; der Eintiuli des 
griechisohen Yerkehrs wird immer unverkennbarer. Im weiteren Verlaufe 
dieser schon die Zeit des 5. und 4. Jahrhunderts umfassenden Kultur 
nimmt aber besonders die Einfuhr keramischer Erzeugnisse immer mehr 
zu und diese spezifisch griechisohe Industrie findet besonders duroh die 
Yermittlung der griechisohen Kolonien vom Siiden Italiens her hier in 
Bologna und den ober- und mittelitalisohen Landereien ein reiohes 
Absatzgebiet. Denn auoh die der zweiten Halfte des 5. Jahrhundertes, 
wie dem 4. Jahrhundert charakteristischen Vasengefahe des griechisohen 
Festlandes, die rotę Figuren aufweisen, auf denen auoh helle weilie 
Farben mit zugrundgelegtem schwarzen U m ili ausgespart erscheinen, sind 
keine Seltenheit mehr und in den etruskischen Grabem gibt, es von da 
an griechisohe Yasen in Hiille und Fiille, da man beinahe jeder Leiche 
Vasen ins Grab legte; da librigens in den etruskischen Grabem gemalte 
griechisohe Yasen schon im 6. Jahrhundert gefunden wurden, so ist kein 
Wunder, dali diese Ausstattung der Graber .sich spater bei ihnen immer 
mehr eingelebt hat. Auch auf einheimische Arbeiten iibt die griechisohe 
Kunsttechnik einen nachhaltigen EinfluS; denn neben jener direkt aus 
Griechenland eingefiihrten Ware sieht man hier auoh Vasen einheimischer 
Arbeit, die jene griechisohen Muster kopieren und die einzelnen Figuren 
nach den lokalen Yerhaltnissen der Einwohner umgebildet zeigen. Ja, die 
Yasenkultur erfreut sich hier einer Beliebtheit, dah nicht nur bei den 
Etruskern, sondern auoh bei den Italikern Werkstatten entstanden, in. 
denen die Yasenfabrikation einen sehr emsigen Betrieb gefunden haben 
muli.2)

1) Das Wort aus „Karthause“ entstanden, die hier bestehende Karthause wurde 
ais Friedhof geweiht und ist daher der Jlame „Certosa11 fur Bologna speziell auf die 
Friedhofsanlage selbst iibertragen.

2) Hierher mag ein Bronzegefafi gehoren, das in getriebener Arbeit Darstellungen 
von Geratformen aufweist, die weder ais griechisoh, noch ais etruskisch bezeichnet. 
werden konnen. Man sieht darauf auch Krieger, Opferztige, Yorbereitungen zu einem



Eine weitere Yervollkommung der etruskischen Bronzeindustrie re- 
prasentiert eine Yase mit Henkeln, die volutenformig auslaufen, ferner 
ein Kandelaber, dessen Band von kleinen Bronzefiguren umkront ist, 
Cisten auf drei Fiifsen aufstehend, ein Heim, dessen Backenklappen noeh 
erhalten sind. Ais Beweisstiick fur aus Griechenland eingefuhrte Yasen- 
fabrikate sei hier angefiihrt eine bemalte Vase mit roten Eiguren, den 
Theseus darstellend, wie er von Tri ton zu Poseidon getragen wird, vor 
ihm die Konigin des Meeres, Ampliitrite, iiber seinem Haupt einen 
Kranz haltend. I)ie Grabmalzeiehen sind in dieser Periode nicht blofie 
kugelformige Steinzeiohen, wie in der vorangehenden, sondern zumeist 
Stelen von oboidaler Gestalt; sie tragen Inschriften in etruskischer 
Sehrift oder zeigen grofitenteils hieroglyphenartige, jedoeh nicht so sehr 
plastisch ausgearbeitete, ais flach eingeritzte oder flach gezeichnete Dar- 
stellungen; inhaltlich stehen die letzteren nicht in enger Beziehung zum 
Verstorbenen, sondern stellen im Allgemeinen symbolisch die Beziehungen 
auf Leben und Tod, die „letzte Beise“ vor; so ist eine besonders beliebte 
Zeichnung ein Gespann mit schwebenden Flugelrossen, das den Verstor- 
benen ins Jenseits bringt.1)

Eine weitere Periode der Entwickluug innerhalb derselben Certosa- 
kultur umfaf.it die Zeit von 450 bis 350 v. Chr. Ihre Fundstiicke ent- 
stammen auch noch zum grobten Teil jener friiher erwahnten Abteilung 
der Nekropole, die noch weit bis zum Eude des 4. Jahrhundertes v. Chr. 
bentitzt worden sein muli. Eine Grabstele namlich verrat durch ihre 
lax gehaltenen B.eliefs die Folgen eines iiberfeinerten Luxus und eines 
iippigen Wohllebens, dem die Etrusker in letzter Zeit ergeben waren. 
Her Anfang dieses sittlichen Yerfalls, sowie des Sinkens des politischen 
Einflusses der Etrusker ist zweifellos in die Zeit vor den Einfallen der 
Gallier zu setzen. Ein unbandiger und wilder Gallierstamm hatte etwa 
um das Jahr 420 v. Chr. den ersten YorstoJi in die Gegend des alten 
Felsina getyagt. Wie nach der literarischen Uberlieferung angenommen2) 
werden muli, erfolgten schon 200 Jahre, bevor Bologna romische Kolonie 
wurde (189 v. Chr.), verschiedene Einfalle der Gallier in Oberitalien, von 
denen ais die jiingsten die der Bojer und Lingonen gelten; diese hatten 
also die Gegend um Bologna etwa um das Jahr 404 v. Chr. besetzt,
Festmahl, ferner Jagdszenen, Faustkampfe nacli Streifen abgeteilt; alles so eigen- 
artige Darstellungen, dali man dereń ethnologische Zugehorigkeit. nicht mit Sicher- 
lieit bestimmen kann: ubereinstimmend glaubt man in den Kriegertypen nicht. ge- 
rade Italiker, sondern yielmehr Typen einer in Venezien ursprunglich ansafMgen Be- 
yolkeruhg zu sehen.

*) H. Brunn: TJber die Ausgrabnngen der Certosa von Bologna. Ahhandlungen der 
phii.-philolog. Klasse der kgl. bayr. Akademie der Wissenschaften, 18. Band, S. 155.

2) Liv. V. 34. 35.
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sie nalimen wohl den Etruske-rn einen groiien Teil ihrer Liindereien 
weg und hatten sie, wie es Liv. X X X V . eap. 37, gelegentlich des Be- 
richtes iiber die Griindung der romischen Kolonie Bononia im Jahre 
189 v. Cbr. andeutet, wohl auch verdrangt. Doeh mub diese Yerdrangung 
ahnlieh, wie bei dem Wechsel zwisehen Ligurern und Italikern, oder bei 
dem der Italiker und Etrusker k e i n e  Y o l l s t a n d i g e  gewesen sein. 
Die Gallier moehten den Etruskern und Umbrern (Italikern) in der Gegend 
von Bologna einen Teil ihrer Acker weggenommen haben, sie moehten 
politiseh die Oberhand iiber sie gewonnen und daher auch den Namen 
des Hauptortes in Bononia (urspriinglich Bojonia) umgeandert haben, 
doeh scheinen sie sonst ihre nationalen Eigentiimlichkeiteti nicht ange- 
tastet zu haben, wie ja iiberhaupt ihre Ansiedlungspolitik, entsprechend 
ihrem unstaten Charakter, „sehr schlali' und oberflachlich war, keineswegs 
darauf bedaeht, sioh den ausschlieblichen Besitz des Landes zu eigen zu 
maohen.1)“ Bezeichnend ist im iibrigen auch der Umstand, dali Livius 
(XXXIII. c. 37) bei Erwahnung der Kampfe im Jahre 196 v. Chr. die 
spatere Kolonie Bononia auch noch mit dem etruskischen Namen Felsina 
bezeichnet,2) ein Beweis, dali doeh nooh lange und auch trotz und wah- 
rend der Oberherrschaft der Gallier die Etrusker ihren kulturellen Ein- 
fluh noeh nicht eingebubt haben mubten. So denn treten in der Tat aueh 
die der jiingeren Periode der Certosakultur angehorenden Fundę und 
Entdeckungen keineswegs in Widerspruch mit den eben erwahnten lite- 
rarischen Quellen, sie sind im Gegenteil eine diese wesentlioh ergan- 
zende Gesehiohtsąuelle, indem sie unwiderleglioh aie sichere Gewahr 
bieten fur die Tatsache, dąb iiber die Einwanderung der Gallier hinaus in 
diesen Gegenden und zwar bis hinab zur Zeit der Besitzergreifung durch 
die Homer etruskisches Leben und etruskisohes Wesen in nachhaltigster 
Wirkung noch weiter bestehen blieb. Und vollends wenn wir nun fur 
einen Augenblick im Geiste unsere Blioke vom Museum, wo wir die 
ansgestellten Eunde der Certosa betraohten, hinlenken nach der Aus- 
grabungsstatte selbst, so erseheint das vorhin Gesagte wie mit einem 
Małe erst reoht ins hellste Lieht gesetzt. Denn der Umstand, dal! die 
Gallier die Etrusker nicht ganzlich Yerarangt hatten, erseheint hier durch 
die an Ort und Stelle beglaubigte Tatsache erhartet, dab namlich weiter 
oberhalb der Nekropole der Etrusker, also neben dem oben erwahnten 
bis zum Ende des 4. Jahrhunderts in Beniitzung gestandenen Etrusker- 
friedhof nunmehr die G a llie r  wahrscheinlich nicht lange nach ihrer Ein
wanderung in einer gleichsam die friihere Nationalitat schonenden Duld- 
samkeit ihren Eriedhof angelegt hatten.

P Mommsen, Rom. Geschichte I am Ende von Buch II Kap. I.
s) Vevgl. Brunn, a. a. S. 157.
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Aus den im Museum aufbewahrten Eundstucken dieser Periode laJt 
sich nun vor allem studieren, welch’ erhonten Anteil an dieser Kultur 
noch die Etrusker hatten trotz ihrer Yerweichlichung und trotz ihrer 
unablassigen Kampfe mit den Galliern, welehe letzteren jedoch jenem 
hoheren KultureinfluG der Etrusker sicherlieh auch nicht lange tern ge- 
blieben sein konnten. Die Etrusker bleiben, wenn sie auch zum Teil zu 
ihren stammverwandten Nachbarn im eigentliehen Etruriern verdrangt 
sind, doch die Lehrmeister auch jener neuen Bevolkerung und in man- 
chen Zweigen des Kunstgewerbes sind sie fur diese yermoge ihres auf 
Zweckmalśigkeit der Einrichtungen geriohteten praktischen und niich- 
ternen Sinnes naehahmenswerte Muster.1)

Dah die Gallier dem kulturellen Einflulś der Etrusker besonders in 
Beziehung auf das Kunsthandwerk sich mit der Zeit nicht verschlielien 
konnten und unter diesem Einfiufi erst zu einer hoheren Zivilisation 
fortgesohritten sind, das konnen die aus jenem Gallierfriedhof stammen- 
den, im Museum aufbewahrten Uberreste des Grabes eines gallischen 
Yornehmen beweisen: goldene Binden und Ringe, ein Bronzehelm, der 
alten etruskischen Form ałmlich, sogar verziert mit einer Inschrift, ferner 
Bronzespiegel mit gravierten Zeichnungen auf der Riickseite zeigen 
hier deutlich, dali die Gallier mit der ansahigen etrusko-italischen (um- 
brischen) Bevolkerung nicht abgebrochen haben, sondern sehr bald und 
zwar hier in Bologna und Umgebung vielleicht zum ersten Mai mit der 
etruskischen Kultur in nahe Beriihrung traten, ja sogar eine Yermischung

*) Die Bronzeindustrie erreicht eine geradezu bewunderungswiirdige Stufe. 
Hieher gehoren vor allem Eińrichtungsgegenstande aller A rt: Schopfgefafie mit ver- 
tikal angebrachten Handliahen, Sessel aus Bronze, Eimerchen (situlae) in getriebener 
Arbeit mit Henkeln, Praohtleuohter aus Bronze mit Zinken zum Anstecken der Kerzen; 
besonders fallt ein grofies, kolossales Gefafi aus Ton auf, das uns in die Werkstatte 
eines Bronzegiefiers iuhrt; es sind darin namlich yiele Tausende von Pibeln, Spitzen, 
Speeruberresten, auch noch nicht fertigen Pibeln und Bronzestticken aufbewahrt, die 
noch zur Verwendung iibriggeblieben waren. Auch die Ornamentik der Stelen nimmt 
einen besonders interessanten Aufschwung, die oboidale Form nach Art eines nach 
oben ausgeschweiften Brettes bleibt zwar gewahrt, doch die Yerzierungen scheinen 
Motive zum Ausdruck zu bringen. die denLeuten aus den griechischenTongefaf3en des 6. 
vorchristliehen Jahrhunderts bekannt waren und an die mykenisohen Ornamentlinien, 
Maander- und Spirallinien erinnern; viel haufiger treten hier die Fliigelrosse und die 
charontischen hafilichen Fltigelgestalten auf. Aber auch kommen Stelen vor, die sich 
den griechischen trapezartigen nahern, und eine von diesen tragt sogar das Relief 
des Yerstorbenen, allerdings noch unbeholfen die alte griechische Kunstweise nach- 
ahmend. — Auch die Vorliebe ftir fremde, besonders aus Attika eingefuhrte Ware 
bleibt in ungeschwachter Kraft weiter bestehen, wie dies eine Amphora erkennen lalit, 
auf der eine Besprechung der Helden uber die Zerstorung Trojas dargestellt ist, 
wobei Neoptolemos, Astyanax, Priamos und Helena in den Vordergrund treten. 
wahrend ein zweites ahnliches Gefafi den Raub der Oreithyia durch Boreas darstellt,
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eingegangen sind. Dieser Prozefs der Vermisohnng der Etrusker mit den 
Galliern scheint sich aber erst recht im Anfang der Romerherrschaft duroli 
die Annahme romischer Sitten und Einrichtungen besonders gefestigt 
zu haben, weil Polybios (II. 17), der um die Zeit der Griindung der Kolonie 
oder nicht lange naohher zu Beginn des 2. Jahrh. v. Chr. diese Gegend 
bereist, iiber die besonders geordneten Zustande dieser zwischen dem 
Apennin und den Alpen gelegenen Poebene und dereń Bewohner sich 
sełir befriedigt aufiert und ihnen ein geradezu glanzendes Zeugnis aits- 
stellt. Die dieser Vermischung noch neu hinzugekommene Kultur der 
Romer wird hier bereits feste Wurzeln geschlagen haben. Ans dieser 
dem Anfang der romischen Herrschaft entspreehenden rom ischen K ultur- 
epoche haben wir aber yerhaltnismabig geringe Reste ini Museo eiyico 
bewahrt. Besonders charakteristisch fiir diese schien hier ein Relief, das 
den ganzen Yorgang des Mahlens und Brotbackens schildert, ferner 
eine Saulenbasis aus Granit und der hubsche Torso einer Panzerstatue, 
eine Nachahmung des romischen Metallpanzers von getriebener Arbeit 
mit der emblemartigen Eingrayierung der Nereiden, ferner auch ein zu- 
sammenlegbarer Dreifuh aus geschmiedeter Bronze.1)

Eine weitere und genauere Anfuhrung alles dessen, was uns "das 
Museo civico aus den spateren Kultur- und Kunstepochen der romischen 
Kaiserzeit sowie des Mittelalters und der Neuzeit zu sehen bot, liegt 
auberhalb des Rahmens unserer Darstellung.

’ ) Interessante Stticke dieser und der spateren romischen Periode stehen im 
Saulenhof: ein Meilenstein der via Aemilia mit Inschriften, ferner ein Grabstein der- 
selben StraSe, der beim Wiederaufbau der im 3. Jalirhundert nach Chr. zerstorten, 
iiber den Rheno fiihrenden Briicke ais Baustein fiir die Fundamente derselben ver- 
wendet wurde und erst yor kurzem, ais mail die antike Briickenmauer niederlegte, 
wieder zum Vorschein kam. Aus dem 2 . nachchristlichen Jahrhundert riihren zwei 
weitere Grabsteine lier, der eine enthalt in Beliefdarstellung die Mefiapparate und 
Handwerksgerate eines Goldschmiedes (Amhos, Wagę, Teller, Gewichte), der andere 
einem gewissen Statorius angehorende Grabstein die Instrumente, die den Baumeister 
oder Maurer naher charaktei-isieren: Senkblei und Zirkel. — Yon griechisch-romischen 
Altertiimern bot der VI. Saal manches besonders Bemerkenswerte : so attische Le- 
kythen (Olgefafie mit langem schmalen Hals) aus feinem Pfeifenton gearheitet mit 
Zeichnungen auf weihem Grund, Exemplare, wie man sie auf italischem Boden sonst 
nicht findet. Es ist dies ein Beweis fiir die Tatsache, dafi neben der einheimischen 
Yasenfabrikation, die sich von den schwarzfigurigen Gefafien des 6. und 5. Jahr- 
hunderts v. Chr. sowie von den rotfigurigen des 4. Jahrhunderts ihre Muster geholt 
hatte, der Import aus dem griechischen Festlande, besonders aus Attika oder aus 
Grofigriechenland weiter bestehen blieb. So weist z. B. eine Amphora mit dem Bilde 
der Athene zpsp.a/vo; und der Inschrift des Archontennamens unwiderleglich auf echt 
attische Herkunft. Rein romische Ałtertiimer aus der letzten Zeit der Republik und 
aus der Kaiserzeit enthalt der IX. Saal in grofier Menge: Bronzegewichte, Wagen, 
Schliissel, Lofiel, Glocken, Ringe, Lampen, Glaser.



19 —

Die alte Begrabnisstatte der Certosa, die uns im Geiste vor uuaeren 
Augen vorgeschwebt war, erweekte in uns die Lust des Naehempfindens 
und die Begierde, das zu sehen, was heute an ihrer Statt sich erhebt. 
Der Ausfiug nach der groben modernen Anlage der heutigen  Certosa, 
die an derseiben Stelle, wo noch die alten Felsinabewołmer ihren Fried- 
hof hatten, gelegen und seit dem Jahre 1801 ais Campo santo geweiht 
ist, iibte auf uns eine derartige Anziehung aus, dali wir dieselbe trotz des 
kurzeń Aufenthaltes von zwei Tagen zweimal aufsuohten. Zunachst sieht 
man da weitlaufige, von Mauerplanken umgebene Gebaude sieh erheben; 
hierauf tritt man in den Klosterhof der seit 1335 hier bestehenden Kar- 
tause; dieser macht jetzt den Haupthof des Friedhofs aus. Im Fruhre- 
naissaneestil gehalten fesselt er das Auge d.urch die besonders reichlich 
gesehmuckten Kapitelle der Saulen. Bald betritt man die erste Kolon- 
nade; sehr stimmungSYoll beriihrt hier ein in Gestalt einer Exedra 
offeu stehender, im Iialbruud ausgefuhrter Saal, mit den Biisten be- 
riihmter Gelehrten Italiens geschmiiokt, wie Mezzofantis, Galvanis, 
Costas u. a.

Der eigentliche Friedhof besteht aus weiten, den oftenen Fiiedhofs- 
raum im Geyiert einsehlielienden Hallen, aus denen Portale in den 
offenen Teil des Friedhofs der armeren Bevolkerungsklasse fuhren: in 
den gesehlossenen Hallen bewegt man sich wahrlich wie in einem von 
Marmor erglanzenden Prunkpalast; es sind die Grabmaler reioher und 
adeliger Familien aus der jiingsten Zeit des 19. Jahrhunderts, dessen 
krasser Realiśmus auch in der plastisehen Darstellung von Trauer und 
Schmerz hier seinen beredtesten Ausdruek gefunden hat; denn man ehe 
Skulpturen gehen in der Hervorhebung des realistischen und natura- 
listischen Motives soweit, dąb sie Yielleieht wohl die Leidensohaft des 
Siidlanders, der er sieh aueh im Sehmerze hingibt, besonders drastiseh 
versinnliehen, hiebei aber nioht weit davon entfernt sind, in ihrer Kunst 
in das Gebiet des Abgeschmackten oder gar Geschmaoklosen zu ver- 
fallen.1) Die Bergung der Leiohen in groben iibereinanderliegenden 
Marmornischen, die rechts nnd links die Seiten jener Hallen erfullen, 
erinnern teilweise an die bei den Bomem ubliche Aufbewahrung der 
Urnen in den sog. Kolumbarien, jenen Grabgewolben, die mit ihren 
vielen Nischen (loculi) den Taubenhausern nicht unahnlieh sind. Hicht

i) Ais Beispiel sei angefiihrt ein Marmorsarkophag, dessen Deckstein die Form 
eines Bettes zeigt, in welchem ein mit dem Tode ringender Mann liegt, wahrend an 
dem reehten Fufiende des Bettes der Todesengel mit strafender Miene seine Bechte 
iiber den Sterbenden ausstreckt, an dem linken hingegen die Gattin kniend mit ge- 
falteten Handen dem letzten Todeskampf des Sterbenden in regungsloser Fassung 
zusieht.
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unerwahnt soli bleiben, dąb neben dem noeh znmeist iiblichen Brauch 
der Bestattung in der Erde da3 modeme Bologna aueh die Feuer- 
bestattung kennt; denn in einem kleinen vor dem Eingang in den 
Friedhof gelegenen Gebaude ist das K rem atorium  untergebracht; die 
Asche der Yerbrannten wird in kleinen Sargen aufbewahrt, die eben- 
falls in Nischen nebeneinander und ubereinander geordnet stehen.

An die Besichtigung des Friedhofes schlofi sich unmittelbar an der 
Gang nach dem Wallfahrtsort Madonna die Lucca; es ist der hocli- 
gelegenste Ort in der Nahe von Bologna anf dem Monte della Quardia. 
Hier konnte man sehen, was frommglaubiger Sinn friiherer Generationen 
zustande bringen konnte. Eine nicht weniger ais drei Kilómeter lang 
sich steil bis zur Wallfahrtskirehe hinziehende Saulenhalle mit rechts- 
seitig offenen, znmeist mit Marmorsaulen geschmiiokten Bogengangen, 
dereń Zwischenrauine mit schon getafelter Holzkonstruktion ausgefiillt 
sind, wieś uns den Weg, der bei der Porta Saragozza beginnend sich 
fast eine volle Stunde lang bis zur Wallfahrtskirehe emporsehlangelte. 
In den Liinetten der linksseitigen Bogenhallen liest man die Kamen 
der Stifter, so dali neben den vielen Kapellen aueh fast jeder einzelne 
Bogen ais das Werk eines frommen Geliibdes eines Wałlfahrers anzu- 
sehen ist. Wie aber beim Gang durch diese herrlieh emporsteigende 
Portikus einzelne Rastpunkte nach der rechten Seite hin die reizend- 
sten Ausblieke auf die von der hellen Naohmittagssonne beleuehtete und 
mit Garten und Landhausern iibersaete Ebene von Bologna gewahrten, 
so erreichte der Genufs des landschaftlichen Bildes seinen Hohepunkt, 
ais wir oben angelangt das ganze Land von den Apenninen bis zur 
Adria in hellem Glanze und in leuchtender Farbenpracht vor uns da 
liegen sahen. Die die Hohe kronende Wallfahrtskirehe gehort dem italie- 
nisehen Baroekstil des achtzehnten Jahrhunderts an: die ringsum ange- 
brachten Rundgalerien .und die naeh der Fassade hin gelegene Terrasse 
mit der auf perspektivische Entfernung und Schonraumigkeit berech- 
neten Auiłassung erinnern an S. Maria Salute in Yenedig.

Der Vormittag des 25. Februar wurde noeh, ehe wir von Bologna sehie- 
den, zu einem Besuch der Akademie der schbnenKunste und der dortbefind- 
liehen G em aldesam m lung ausgeniitzt. Im Yergleich zu anderen italieni- 
schen Malersohulen, wie Yenedig, Florenz oder Ferrara weist Bologna ver- 
haltnismahig spat eine bemerkenswerte Richtung in der Malerei auf; infolge 
von Armut an einheimischen Kraften war hier die Malerei anfangs von frem- 
den Sehulen abhangig, so besonders von dem Ferraresen Lorenzo Costa, der 
in derKirche S. Giacomo Maggiore die beruhmte adelige Familie derBenti- 
vogli in einem Freskogemalde verherrłicht hatte. Aueh der hervorragendste 
einheimisohe Maler dieser alteren Riohtung Francesco Francia, der, ur-
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sprtinglich Goldsehmied, von Costa die Anregmig erhielt, sich der Malerei 
zu widmen, yerrat in seinen Madonnenbildern dureh Anwendung tief- 
leuchtender Farben die Yerwandtsehaft mit der Technik des Ferraresen. 
Erst duroh die von Lodovico Caraoci (1555—1619) glucklich und mit 
Erfolg eingeschlagene Riclitung des Eklektizismus war ein nennenswerter 
Fortschritt angebahnt und, ais so mit dem Beginń des 16. Jahrhunderts 
eine reiehere, selbstandigere Entfaltung in der Tafelmalerei begriindet 
war, trat auch Bologna mit den Schopfungen des beriihmten, aus jener 
Schule hervorgegangenen Kiinstlers Guido Reni in den Reigen der 
italienischen Malersohulen. Indem die Eklektiker vor allem eine „grund- 
liehe Beherrschung der Kunstelemente“ anstrebten und hiebei auch auf 
eine allgemeine umfassende Bildung den Hauptnachdruck legten, suchten 
sie zugleich an den Mustern der grohen Meister des 15. Jahrhunderts, 
eines Coreggio, Raffael die Farbentechnik und den Farbensinn zu ver- 
edeln und zu verfeinern. Dies beweisen die Gemalde, die im Saale B 
(Saala dei Caraoci) aufbewahrt sind, besonders Lodovico Caraccis 
Bekehrung des Paulus und die Geburt Johannis, ferner die Madonnen 
mit Heiligen seines Neffen Annibale Caracci. Doch die vollendetsten 
AYerke dieser. Schule gehen auf den Namen des auch auherhalb Bolognas 
in riihmlichsterWeise tatigen Guido R en i zuriick, dessen bethlehemitischer 
Kindermord durch Komposition, dramatische Lebendigkeit und indiyi- 
duelle Charakteristik der einzelnen Gestalten der schmerzerfiillten Mtitter 
einen unyergel.ilichen Eindruck zuriicklaht. Aber auch die altere Periode' 
der italienischen Malerei findet hier in der Akademie eine glanzende 
Yertretung: in der Saala di Raffaello prangt in nie veraltendem Reize 
Ralfaels heilige Cacilie ais Schutzgottin der christlichen Musik, in 
jugendlicher Schone und vornehmer Einfachheit dargestellt, mngeben 
von den Heiligen Paulus, Johannes, Augustinus und der hl. Magdalena. 
Es ist vom Kiinstler der Moment erfafit und zu vollendetem Ausdruck 
gebracht, wo Cacilie in Gegenwart ihrer Freunde ihr Spiel vollendet 
und die aut dem Wolkenrand sitzenden sechs Engel die Melodie auf- 
nehmen und im Gesang weiter fuhren. Die Heiligen, die noch kurz 
vorher den irdischen Orgelklangen ihrer Freundin so aufmerksam gelauscht, 
stehen unter dem Eindrucke des aus Himmelsspharen plotzlich ertonenden 
Engelchores wie durch ein Wunder gebannt da, zu stummer Bewunderung. 
hingerissen, wahrend Cacilie nur mechanisch die Orgel in den Handen 
halt und in dem Moment, wo sie ihr Lied von den Engeln weitergefiihrt 
und von oben her wiederhallen hort, yerziickt aufhorcht und K opf und 
Auge unyerruckt nach oben gerichtet halt, ganz ergeben der himmlischen 
Macht des Gesanges. Dadurch, dah der Kiinstler aller Empfinden und 
Sinnen auf jenen in den Liiften angedeuteten Engelchor hinlenkt, stellt
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sich das ganze Gemalde symbolisch ais eine Yerherrlichung des Sieges 
des Glesanges iiber die irdischen Tonę der Instrumente dar und die anf 
der Erde liegenden Toninstrumente, halbzerbrochen und saitenlos, 
seheinen demselben Zweck jener Symbolik zu dienen.

Am 26. Februar setzten wir unsere Fahrt fort und auf dem Wege 
gegen Florenz machten wir einen Absteeher nach dem 27 Kilometer weit 
von Bologna entfernten Orte M arzabotto , um diesem Orte wie seiner 
reiehen Antikensammlung einige Stunden der Besiehtigung zu widmen. 
Zu dem, was das Museo oivieo in Bologna uns zu sehen geboten, sollte 
eben Marzabotto eine willkommene Erganzung bilden.

Wir lernten hier vor allem eine etruskisehe Stadtanlage kennen 
und fanden jene Tatsache der Yerdrangung des etruskischen Volksstammes 
durcli die Gallier nunmehr durch die an Ort und Stelle besiclitigten 
Ausgrabungen und aufgedeckten Begrabnisstellen bestatigt. Die alte Stadt 
— ihr antiker Name ist nicht mit Sieherheit festgestellt, einige halten 
sie tur die alte Bergfestung Misanum — war am linkenUfer desRheno 
auf betrachtlicher H5he gelegen ; die Lagę derselben muli sehr giinstig 
gewesen sein, da sie den Ausgang des Rhenotales beherrsohte. Heute 
bilden die Stadtanlage samt den Begrabnisstatten die Besitzung des 
Grafen Aria. Ein stattliohes SchloS samt Park- und Gartenanlagen, von 
einer Mauer umschlossen, steht vor uns da in idyllischer Einsamkeit. Wir 
betreten durch das óstliche Tor zunachst einen Teil der weitlaufigen 
Gartenanlage und kommen da auf ein mit Fruchtbaumen bepflanztes 
Feld. Da sieht man in gewissen regelmabigen Entfernungen von einander 
noeh zurtickgebliebene alte Zisternen, die der alten Etruskeranlage ange- 
horen. W ir nahern uns einer Niederung, die zu einem tiefer gehenden 
Abhang gegen das Tal des Rheno zu fiihrt. Hier liegen aufgedeckt "Reste 
von sogenannten tombe a pozzo oder Brunnengrabern vom. Erdreioh 
frei gelegt; es sind cpiadratisch und auch rechteckig geformte y o i i  vier 
Tuffsteinwanden oder von Mauern, die aus einer porósen Stuckmasse 
bestehen, eingefahte Schachte, jedoch nicht gleich tief, die meisten 
often, einzelne wohl noeh mit Steinplatten gedeckt. DaB die einen tiefer, 
die anderen weniger tief im Erdreich stecken, erklart sich aus dem 
TJmstande, dali man beim Ausgraben die einzelnen, wie gesagt, aus einem 
porosen Stuckmaterial bestehenden Schachtwande des sicheren Haltes 
halber auch tiefer im Erdreich belieli.1) Diese Grabstatten waren, bevor

*) .Jedenfalls ist in diesen Grabmalern der altere Typns der bei den Etruskęrn 
iiblichen Bestattnngsart rertreten, wie er sich besonders auch im eigentlichen Etru- 
rien gefunden hat: in die Erde namlich ist vor allem ein runder oder wie hier vier- 
eckiger Schacht gegraben, derselbe rerengert sieli etwas nach unten. wo sich dann 
ein kleinerer Schacht von geringeren Dimensionen anschliefit; dieser yertiefte engere
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man ihre Ausgrabung vornahm, ganz mit Erde bedeckt und bildeten 
daher ihrem auberen Aussehen naoh tumulusartige Erdhiigel, iiber welchen 
man nur die einfachen Denksteine ais Grabmalzeichen hervorragen sah. 
Eine grohere Anzahl dieser Graber mm mag noch im Altertum zerstort 
worden sein ; daher sieht man aneh jetzt noch einzelne langlich rundę 
Denksteine, die zu jenen Grabem gehbrten, zerstreut am Boden liegen. 
Die Graber zeigen nach ihrer Grobe versehiedene Dimensionen und ihrer 
Bestimmung nach waren sie nicht nur Brandgraber, sondern auch Be- 
stattungsgraber; dieYerschiedenheit in der Grobe der Dimensionen hat zum 
Ergebnis gefiihrt, dab die kleineren Grabstatten dazu dienten, die ver- 
brannten Korperteile, Knochen und Asche des Yerstorbenen zu bewahren, 
diegroberendagegen waren Skelettgraber und waren hier auch in groberer 
Zahl vertreten ais jene; in sargahnlichen Aachen Steinbehaltern, wie 
sie im Museum zu sehen sind, wurden die Leichen mit den u,blichen 
Beigaben bestattet.

Aus dieser etwas tiefer gelegenen Begrabnisstelle, die nach der 
alten Anlage zu schlieben, auberhalb der antiken Ansiedlung lag, steigen 
wir eine mabige Hohe hinan und gelangen bald zu einem Teil der eigent- 
lichen antiketruskisehen Stadt. Hier bekommen wir eine pfahlbauahnliohe 
Ansiedlung zu sehen: der aufgedeckte Teil derselben hat die Gestalt 
eines recht grób en Rechteckes; auf der Breitseite dieses geht ein etwa 
3 Meter breiter, mit kleinen Flubsteinen gepflasterter W eg; auf den 
Langseiten sind vertiefte Rinnen sichtbar, die anscheinend ais Abzugs- 
kanale oder Ablaufwassergraben gedient haben mogen. Innerhalb des 
ganzen groben Rechteckes finden sich wieder neun gleichfalls in Form 
eines Rechteckes aufgefiihrte, regelmabig duroh Spuren kleiner Ablauf- 
graben abgegrenzte Eundamente aus Wassersteinen; auf diesen mogen 
die einzelnen Wohnungen in Form von Htitten aus Holz errichtet ge- 
wesen sein, die aber nach den Grundmauern zu sehliehen recht kleinen 
Umfangs gewesen sein muhten: man miibte hochstens annehmen, dab 
jener ganze aufgedeckte Teil eine einzige Ansiedlung, aus neun Hiitten 
bestehend, eine sog. insula gebildet habe.

Wir setzen den W eg iiber ein ziemlich weites, aber von Ausgra- 
bungen gar nicht beruhrtes Feld fort und kommen, nachdem wir stark
Schacht birgt die Urnę mit den Aschenresten des Verstorbenen, ist also das eigent- 
liohe Grab, um die Urnę wurden Gaben gelegt, aus dem Hausrat des Verstorbenen 
stammend ; ein auf den oberen -Randem dieses engeren vertieften Schachtes auf- 
ruhender Steindeckel schloS das untere Grab ab, wahrend der obere breitere Schacht 
mit Erde ausgefullt wurde. Da nun die Wandę dieses oberen Schachtes mit einer 
Tuffsteinmasse ausgelegt waren, wie es eben hier der Fali ist, so ist es ganz erklar- 
lich, dali bei der Ausgrabung und Freilegung dieses oberen Schachtes die Reste 
jener Tuffsteinwande in ąuadratischer Form aus dem Erdreich emporragen.
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nach rechts eingelenkt waren, auf antikes Pllaster. Dieses riihrte von der 
eigentlichen Bauptstrafie der Anlage her und zeigte diese von West nach 
Ost orientiert; man sieht allerdings nur ein Stiick des Piiasters in der 
Breite von iiber 10 Metern; doch deutete es, nach seiner Orientierung zu 
schli ehen, darauf hin, dali wir uns auf der sog. via decumana maxima 
befanden. Der grofite Teil dieser Hauptstrabe ist heute teils bebaut, teils 
liegt sie unter der modernen Parkanlage. Wir gehen also uber den auf- 
gedeokten Teil dieses gepflasterten Weges und gelangen zuerst zu einer 
alten Cisterne, dann zu einem Reservoir mit Zu- und Ableitung, den 
Uberresten einer schon in jener alten Zeit bestandenen Wasserleitung. 
Wir verlassen die Richtung der via decumana und gehen bergan durch 
den Park, der hier mit Zedern bepflanzt war. Der W eg, auf dem wir 
immer hoher emporstiegen, war nach dem alten Griindungsplane der 
etruskisehen Stadt die via cardinalis, die in der entgegengesetzten Rich- 
tung von Nord nach Siid gezogen den cardo decumanus durchąuerte.

Jetzt wird uns mit einem Małe klar, dafi wir es mit einer etrus- 
schen Stadtanlage zu tun haben, die regelrecht nach den strengen sa- 
kralen Yorschriften der etruskisehen Haruspices durch einen ringsum lau- 
fenden Mauerlauf genau abgegrenzt war, und dah der ganze Raum 
innerhalb derselben durch jene beiden nach den Rimmelsriehtungen 
Ost—West und Nord — Siid gezogenen, sich unter rechtem Winkel kreu- 
zenden Hauptwege in vier Regionen geteilt war, von denen jede wieder 
durch parallel zur via decumana und zur via cardinalis gezogen gedachte 
Linien in zahlreiche ąuadratische oder rechteckig geformte Einzelraume 
zerfiel; ein solches im Griindungsplane der Stadt gelegenes und demselben 
entsprechendes Rechteck bildete eben jene Gruppe von neun rechteckig 
geformten Hiitten, dereń GrundriSfundamente wir oben beschrieben haben.

Indem wir so der via cardinalis weiter folgten, befanden wir uns 
bald auf dem hochsten Punkte der antiken Stadt; es war die ehemalige 
A k r o p o l i  s. Ein groiieres Plateau, von Cedern und immergrunen 
Baum en umgeben, eroffnet sich unseren Blicken, alles weithin formlich 
erfiillt von Gebaude- und Tempelruinen eines hier einstmals bestandenen 
etruskisehen Gemeinwesens.

Fiinf recht schSn behauene Stufen aus Tuffstein fiihren uns zuerst 
zu den Unterbauten eines etruskisehen Tempels; eine Plattform ist vor- 
gebaut, die man zunachst erreicht, von dieser aus trat man in das Tempeł- 
innere, von dem hier nur der Unter bau erhalten ist. Die unterste Schichte 
dieses besteht aus einfachen Fundamentsteinen ; daraut folgt eine 
Schichte aus bearbeitetem Porosstein; zu den eigentlichen, airf diesen 
Unterbauten sich erhebenden Mauern wurden wahrscheinlich kleine 
Steine oder ein sehr diirftiges Flubsteinmaterial benutzt, da sich von



diesen Mauera gar nichts erhalten hat: auoli sonstige Trummer von 
Saulen oder Saulenbasen fand man hier nicht; denn das ist das Eigen- 
tiimliche der etruskisehen Tempelbauten, daf.i es ursprunglich Mauerbauten 
Waren, die nur die Gella einsehlossen; oben darauf kam das Dachgebalk 
aus Holz, das mit Ziegeln gedeckt oder mit Terrakottagiebeln versehen 
war; die Tempel siad iibrigens so orientiert, dali der Haupteingang auf 
der Langsseite sioh befaad, so dali die Cella nicht tief, sondera breit 
erschien. Ein zweiter Tempel, der sich diesem anschliefit, bildet naoh 
seinen Grundmauern, die eine Dicke von IV2 Metern zeigen, ein regel- 
maliiges Quadrat. Ein dritter, aber viel kleinerer Tempelbau zeigt in 
der Mitte der Cella eine Oeffnung, die naeh der jetzigen Yermutung 
ais Ablaufstelle fur das Opferblut gedient haben mochte; iiberhaupt neigt 
man zur Annahme, dali dieser Bau eher ein grofierer Altar, ais ein 
Tempel war. In ein er weiteren vierten Tempelruiae von grolieren Di- 
mensioaen sind die Grundziige einer Tempelvorhalle (eines -pśv2oę) 
deutlich wahrnehmbar. Die Grundmauern sowohl jenes kleinen Tempels 
oder Altars mit Ablaufoffnung ais auch dieses grdlieren siad aus Poros- 
stein aufgefuhrt und weisen eine so glatte Oberfiache auf, dali man 
kaum glauben sollte, dali noch weitere Mauern darauf gestanden waren; 
es ist hier die Yermutung nahe, dali diese letzteren und auch vielleicht 
jungeren Tempel aus Holz ausgefuhrt waren, da man in der Nahe auch 
Tonscherben aufgehauft fand, die voa der Verkleidung der Holzwaade 
herniihren diirften.

Merkwurdig seiaer Anlage naeh ist ein weitlaufiges grolieres Ge- 
baude, das wohl in derselben Beihe steht wie jeae Tempel, aber so ziemlich 
die Mitte der Akropolisflache einnimmt. Von den auheren Mauern, die 
rings im Geviert das Ganze einschliehen, sind sehr bedeutende Reste 
erhalten; der Grundrili des Innern hingegea erscheint durch Mauerziige, 
die aa einzelnen Punkten die Hohe von D/o Metern erreichen, in mehrere 
kleinere and grofiere bald viereckige, bald rechteckige Raumliehkeiten 
geteilt; auch eine Art von Sitzreihen, aus Stein aufgefuhrt, sind hier 
bemerkbar. Der Zweck des Gebaudes scheint noch nicht aufgeklart; 
man nimmt an, dali es das Versammlungshaus der Gemeinde war.

AYas wir im Museum za Bologna wohl im grolien uns unserer Vorstel- 
lung erst niiher bringen muliten, das konnten wir in MsCrzabotto im kleinen 
in der Wirklichkeit erstanden sehen. AYie mit der gallischen Einwanderung 
das alte Feisina eine neue Wandlung und gewaltsame Umaaderung durch die 
wilden Sitten eines jugendlich aufwallenden Yolkes erfahren muhte, so war 
es auch diesem hier belegenen altetruskischen Orte Misanum ergangen, der 
wegen seiner glinstigen Lagę leicht dieBeutegier desGalliers gereizt haben 
mag. Und in der Tat, der in der Nahe der Yilla bei einem spiegelnden
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Teiche aufgedeckte Gallierfriedhof bot uns die Gelegenheit, die Tatsache 
jener gallischen Einwanderung duroh das Vorhandensein von Steingrabern 
unwiderleglich erwiesen zu sehen. Zur Herstellung dieser Graber ersoheint 
ein viel massiveres Steinmaterial verwendet; ziemlich regelmabig be- 
hauene cjuadratische oder fast wurfelformige Steinblocke bilden die Wandę 
dieser ąuadratisch gebauten Steingraber: die meisten derselben sind in 
dem triimmerhaften Zustande, in dem man sie antraf, aueh stehen ge- 
blieben; es fehlt ihnen zumeist der obere Deekstein, einzelne versuchte man 
aus den zerstreut umherliegenden, ihnen angehorigen Triimmerstucken 
wiederaufzurichten; so steht eines von ihnen vollstandig wieder da samt 
Deekstein und aufgesetztem, den gallischen Grabem eigentiimlichem 
kegelformigen Aufsatz ais Denkmalzeichen. Da man in diesen Grabem 
keine Skelette vorfand, so nimmt man an, dab die Gallier die alte Sitte 
der Bestattung aufgegeben hatten und zur Yerbrennung iibergegangen 
waren, hiebei aber die in Steingrabern iiblich gewordene Form der 
Begrabnisstatte auch ftir die Graburnen noch beibehielten. So erklart 
sieh denn auch die ziemliche Hohe der Graber daher, dali um die in 
der Mitte befindliche Asohenurne noch sonst verschiedene Gegenstande 
von ebenso verschiedener Groke Aufstellung fanden, so Kandelaber, 
Sitze und Waffen.

Eine im Schloiś untergebrachte ziemlich reichhaltige archaologische 
Sammlung, die wir hierauf besichtigt hatten, gab uns auf die Frage 
nach dem Inhalt der eben besuchten Grabstatten eine liber alles Erwarten 
befriedigende Antwort. In dem ersten Saal des ersten Stockwerks werden 
unter groben Glasschranken mehrere Skelette in urspriinglicher Lagę, 
wie sie in ihren Gruben gebettet waren, und in unversehrter Vollstan- 
digkeit auf bewahrt; an den langen Eisenschwertern und Scheiden, sowie 
auch an den Lanzenspitzen erkennt man, dali es Galliergraber waren, 
zumal da auch die verschiedenen aus Eisen gefertigten Hausgerate und 
Werkzeuge auf eine jiingere Kultur schliehen lassen. Die unter Nummer N 
aufgestellten Grabstelen aus Marmor, die in einen Pinienzapfen endigen, 
stammen aus den etruskischen Graberstatten und schmuckten einst jene 
grób en quadratischen kastenartigen Grabhauser, von denen oben die 
Bede w ar; eine von diesen Grabstelen enthalt in eingeritzter Arbeit

’) ITnweit dieses Gallierfriedhofs ist der im Fiihrer von Marzabotto (Guida alle 
antiohita della villa e del Museo Etrusco di Marzabotto v. Prof. E. Brizio. Bologna 
1886) angefuhrte ais Sepoloreto nord bezeichnete zweite Etruskerfriedhof gelegen. 
Zu beiden Seiten eines mitten duroh die Begrabnisstatte gehenden Weges stehen die 
einzelnen Grabmaler zerstreut. da in unregelmahigen Abstanden von einander. Sie 
zeigen, indem sie aus dem sie umgebenden Erdreich freigelegt sind, einen ahnlichen, 
ąuadratischen kastenartigen Aufbau wie die Galliergraber. Manche von ihnen weisen 
aber noch grofiere Raumyerhaltnisse auf ais diese. Den Graberinhalt bildeten hier ans-



ein Wettrennen von Eeitern dargestellt, was imzweifelhaft eine Beziehung 
auf die einem yerstorbenen Krieger oder Helden erwiesenen letzten 
Ehrenbezeigungen verrat.l) Besonders interessierten dann diejenigen 
Fundstiicke, die sich ais Reste offentlicher Anlagen und ais Einrichtungs- 
stucke oder Werkzeuge gewerblicher Natur kund gaben: so gabs da zu 
sehen Tbpferofen zur Herstellung von Tongefabeii, Ziegeldaehreste eines 
Tempels, zur Vei'kleidung des Gebalkes gehorig, Rohren, von derWasser- 
leitung der strada eardinale herriihrend.

Im zweiten Saale stehen gleichfalls unter Glasschranken aufbewahrt 
drei Schadel, dureh anthropologisehe Messungen ais gallische konstatiert, 
daneben Urnen, Topfe, Spulen, dann Steine mit Linienzeichnungen, die 
vielleicht ais GewiehtsmaJSe gedient haben mbgen. In einer zweiten 
Yitrine sieht man Uberreste von Speise- und Nahrungsmitteln, wie 
man sie in den Wohnungen liegen fand oder, die man den Toten im 
Glauben an ein Weiterleben derselben naoh dem Tode spendete. Auoh 
Reste von Tierknoohen und zwar von Haustieren wie von Wildschweinen 
und Hirschen, ferner aus Knochen gesohnitzte Hausgerate sind hier in 
grofierer Menge ausgestellt; diese Erzeugnisse beweisen, weil sie den 
letzten Eundschichten von Marzabotto angehoren, dali die Etrusker selbst 
in der Yerarbeitung von Bein und Knochen ein ziemlich hohes Ent- 
wicklungsstadium erreicht hatten.

Im 4. Saal folgen Erzeugnisse aus Bronze, zumeist aus den gallischen 
Grabem stammende Fundę: vor allem sind es Fibeln und Spangen, 
die hier in den verschiedensten bald die Gestalt von Schiffchen oder 
Steigbiigeln oder Tieren nachahmenden Formen auftreten, ferner Finger- 
und Armringe, Schwerter aus Bronze und besonders in der Vitrine B 
Nr. 8 die der gallischen Tracht eigentumlichen Halsketten (torąues). 
Alle diese'Fundstiicke entsprechen zumeist jener letzten Entwicklungs-

schlieiślich aus Bronze gefertigte Gegenstiinde des hoheren Kunsthandwerks, so z. B. 
Kandelaber, Kassetten, Stuhle sowie Cisten und G efafie aus Bronze mit eingraviertenZeioh- 
nungen, ferner aber auch bemalte Tonvasen und, was mit einem erst spateren Brauch der 
Graberausstattung bei den Etruskern zusammenhangt, eine gro be Menge von Schmuck- 
sachen aus Gold, Silber und Elfenbein, die nioht bloh eine erstaunliche Entwicklung 
der sog. Kleinkunst, sondei-n iiberhaupt einen hohen Grad der Ziyilisation bei den 
Etruskern bezeugen. Ohne Bedenken wird man daher diese Graberstatte einer jiingeren, 
etwa der Certosakultur in Bologna entspreohenden Entwicklungsstufe zuweisen und ihre 
Anlagein das 5. yorchristl. Jahrhundert setzen miissen. Zu dem um diese Zeit erfolgten 
Einfall der gallischen Bojer stimmt auch die Tatsache, daS die meisten dieser jiin- 
geren Etruskergraber schon im Altertum ihres kostbaren Inhalts beraubt wurden.

‘) Ygl. das von Aeneas zu Ehren seines Vaters Anchises veranstaltete Reiter- 
festspiel, Vii-g. Aen. V. v. 545--603, das ais ein tibliehes altitalisches Spiel denBeschlufi 
der Totenfeier bildet.
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stufe des Villanovatypus, wie sie an den der Periode 600—500 v. Chr. 
gehorigen Funden in Bologna beobachtet wurde, und sie machen jene 
archaologische Erseheinung klar, dali der Ubergang von der Bronze. 
znr Eisenzeit sieli nur allmahlich vorbereitete und dafi selbst die Gallier, 
wenn sie aucli dem Eisen den Vorzug gaben, doch dureh das Yorbild 
der Etrusker angeregt auch die Arbeit in Bronze nicht verschmahten, 
sondern sie selbstandig weiter gehandhabt haben, insofern ais dieser Stoff 
sich fiir eine gewisse Art von Sohmuckgegenstanden oder Hausgeraten 
des tagliehen Lebeus besser eignete und auch zur Bearbeitung geschmei- 
diger schien.

Wie weit es aber die Etrusker, die Lehrmeister der Gallier, be- 
sonders in den feineren Industrieartikeln der sog. Kleinkunst und des 
Kunstgewerbes gebracht haben, das bezeugten die im 5. Saale aufbewahrten 
Arbeiten in Gold, Silber und Elfenbein. Einzelne Gegenstańde setzen 
da eine geradezu staunenswerte Entwicklung des Kunsthandwerks bei 
den Etruskern voraus ; um nur ein Beispiel fiir viele anzufiitiren, so ist 
hier auf ein aus einem reichen etruskisohen Grabę herriihrendes 
Fundstuek zu verweisen; es ist ein Zahn in Gold gefalit, wie ihn wahr- 
scheinlich der Sohmuck einer reiehen etruskischen Donna in Anspruch 
nahm.

In einem weiteren Schrank desselben Saales traten uns Skulptur- 
gegenstande niedlichster Ausfuhrung entgegen, die man auf den ersten 
Blick. fur moderne Nippsachen oder Bijouterien halten mochte, die aber 
in Wirkliehkeit ais Weihgeschenke und Votivgaben dienten: so vor 
alleni kleine Gotteridole; ein kleiner Hermes aus Blei in leicht be- 
wegter Stellung mit hintangesetzter Hand, nach Polyklets Kunstweise 
gebildet, deutet auf die wahrscheinlich schon im 5. Jahrhundert erfolgte 
Yerbreitung des Kunsteinflusses der griecłiischen Plastik bei den Etruskern 
hin, ferner starli oxydierte, mit bemalten Piguren ausgestattete etruskische 
Spiegel, geweihte Beine und Arnie ais Votivgeschenke, in kleinem Mafistab 
ausgefuhrt.

Eine Vasensammlung unter dem Kamen der vasi greoi in mehreren 
Schranken untergebraoht vereinigt in sich der dritte Saal. Es sind hier 
vor allem Scherben und ganze Schalen, die gleichfalls nur aus den etrus
kischen Grabem stammen, dann schwarzfigurige Stticke aus dem 6. Jahr-

*) Breite Pibeln aus getriebenem Golde, goldene Binge mit Schellkannchen, 
Nadeln und Elfenbeinstifte, goldene Armbander aus kleinen Goldkugelehen zusammen- 
gesetzt, grofie Ohrringe, Goldfaden und Goldfransen in groBer Menge, Bronzeschuhe 
mit Holzsohlen, die sich bei der Ausgrabung noch daran befanden, lauter Gegen- 
stande, die die Beigaben zweier etruskischer Graber bildeten, geben sich gleichfalls 
ais Zierrat und Eigentum reicher etruskischer Damen zu erkennen.
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hundert mit inhaltlich lockeren, zumeist aus dem Bacchuskultus ent- 
ńommenen Darstellungen. Fiir die Bestimmung der Zeit, in der kera- 
mische Kunstiibung bei den Etruskern in Misanum Eingang und be- 
sondere Pflege gefunden hatte und die Einfuhr von keramischen Erzeug- 
nissen aus Grieehenland selbst immer lebhafter wurde, bietet einen ge- 
wichtigen Anhaltspunkt eine ziemlioh groiie Zalil von Vasenscherben 
(im Schrank B I), die unzweifelhaft das Vorhandensein der Werkstatte 
eines Yasenarbeiters oder eines Handlers mit Yasen voraussetzen; man 
machte uns namlich hier auf eine Vasenscherbe aufmerksam, die die In- 
schrift: X x/ę,StJ.<.>n i~oi-qavi“  tragt, die also sogar den Namen eines um das 
Jahr 450 in Athen tatig gewesenen Yasenmalers verrat; diese Vasen- 
scherbe, wie auch eine andere Yase, die gleichfalls aus der Fabrik des 
Chaohrjlion hervorgegangen war, dereń Bemalung aber ein gewisser 
Euphronios1) besorgt hatte, erweisen sich somit unstreitig ais griechische 
Importware.

Wenn wir das in Marzabotto Geseliene kurz zusammenfassen, so 
konnen wir nach den Entwicklungsstadien, die die Fundę zeigen, ais 
sich er erwiesen annehmen, dab das alte Misanum urspriinglich nur eine 
etruskische Ansiedlung war: v o r den Etruskern mag iiberhaupt ein 
anderes Yolk hier nie festen Fuf,i gefaht haben; denn die Epoche der 
Terremare oder der Pfahldorfler ist hier gar nioht wertreten; wenn man 
auch, wie oben erwahnt, Knoohenreste von Wildschweinen und andereń 
Tieren gefunden hat, so ist dies fiir die Annahme eines alteren Kultur- 
stadiums' ohne Belang, da man eben jene Fundę in den jiingsten Fund- 
schichten vermengt mit bemalten Tonscherben und anderen Manufakturen 
yorfand, die entschieden nur auf einen hoheren Fortschritt hinweisen. 
Aber auch die Etrusker selbst miissen hierher ziemlioh spat nach ihrer 
Einwanderung in die Pogegend eingedrungen sein, da man hier alteren 
an die Terremare sich auschliebenden Funden, wie sie etwa dem alteren 
Villanovatypus entsprechen. auch nioht begegnete. Wir werden demnach 
nioht fehl gehen, wenn wir die Griindung dieser etruskischen Ansied
lung in die Zeit des 7. oder 6. Jahrhunderts setzen, eben in jene Zeit, 
wo bei den Etruskern źast ausschliefilich die Bronze in Gebrauch stand, 
wahrend das Eisen sich zu handwerksmafuger Yerarbeitung erst den 
W eg zu bahnen begann.

Mit dem Aufstieg zur Sternwarte, die sich tiber dem Dach des 
Schlosses erhob, fand unser kurzer Aufenthalt in Marzabotto seinen Ab- 
schluii. Der von der Sternwarte sich darbietende Bundblick lieJ.i uns

>) Das hier eingeritzte Euęppów.oę £Ypa'isv deutet darauf hin, dafi er ais Maler 
in der Fabrik des Chachrylion tiitig war, vgl. in Helbig a. a. O. S. 125 ft. die Bei- 
lage II. Uber die Lebenszeit des Yasenmalers Chachrylion, von G . Loeschcke.
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einen klaren Uberbliek iiber die Eigentiimlichkeit der I.age und der 
órtlichen Beschafienheit des Ortes gewinnen. Der Ort schien, wena er 
auoh nach der Seite, a v o  das Tal des Rheno sich erstreekte, freier und 
offener lag, doch nach den iibrigen Seiten hin, wie eingeengt von rie- 
sigen Bergen, Schluchten und Gebirgstalern umgeben. Wenn man nooh 
den Umstand erwagt, dah die ganze Umgegend des alten Misanum im 
Altertum bis in die spatere Zeit des romischen Ereistaates nooh von 
undurchdringlichen Waldern bedeokt war, so fand unsere vorhin ausge- 
sproohene Ansicht jetzt ihre siohere Begriindung, dafi namlich die Etrusker 
nioht zugleich mit ihrem ersten, etwa im 10. Jahrhundert v. Chr. erfolgten 
Yorstoh in Oberitalien, sondern eben infolge der Unzuganglichkeit der 
Gegend erst spater (im 7. oder 6. Jahrhundert) hierher gelangt sein 
konnten.

So schieden wir denn von Marzabotto nioht ohne das Gefiihl der 
Befriedigung, ein Stiiok etruskischer Kultur an Ort. und Stelle kennen 
gelernt zu haben und die Tatsache der allmahligen Verdrangung der 
Etrusker durch die Gallier bestatigt zu sehen. Die Betrachtung der 
gesehenen Fundstiicke aber leitete uns zu der bereohtigten Erwagung, 
dali jene Eigenheit etruskischen Wesens, wie sie sich in der Kleinkunst 
und in dem fur das praktisohe Leben zur Geltung kommenden Kunst- 
gewerbe darstellt, auoh selbst an kleineren, dem Verkehr weniger zu- 
ganglichen Orten dieselbe Stufe der Yollendung erreichen konnte, tvie 
an den grbheren Orten und Zentren etruskischen Lebens.



—  31 —

Gedachtnisrede auf Friedrich Schiller.
Von Prof. l)r. Hermann Łium|>

F e s tv o r tra g , g e h a l t e n  zur F e i e r  v o n  S c h i l l e r s  hunde rts te m T o d e s t . a g e .

Am 9. Mai 1805 starb Friedrich Schiller. Hundert Jahre sind seit 
seinem Tode vergangen und noch immer sind in unserer Literatur die 
Werke Goethes und Schillers „der ruhende Pol in der Erscheinungen 
Flucht“ .

Der hundertste Geburtstag unseres Dichters, der 10. November des 
Jahres 1859, war ein Weihetag des deutschen Yolkes. Er entziindete die 
Flamme der Begeisterung fur das Ideał; in einer trostlosen Zeit schopften 
die Geister neusn Mut und neue Kraft fiir eine bessere Zukunft.

Auch heute sind die Ideen, fur die Schiller durch sein ganzes 
Leben mit der Kraft seines Geistes, mit der Glut seiuer Empfindung, 
mit der Macht seines Wortes eingetreten ist, noch lange nicht verwirk- 
licht. Noch starren die Volker unseres Erdenrundes in Wafifen, noch sind 
Willkur und Gewaltherrschaft in den Staatsformen mancher Lauder an 
der Tagesordnung; doch immer lauter und kraftiger werden die Stimmen 
der Menschlichkeit und Freiheit! So treibt und drangt es auch die 
edelsten Geister aller Nationen und Volker, den hundertsten Todestag 
Schillers ais weihevollen Erinnerungstag an den Dichter zit begehen, 
der gesungen „von allem Hohen, was Menschenherz erhebt“ , und der 
ganzen Menschheit zugerufen hat:

„Seid umschiimgen Millionen!
Diesen Kufi der ganzen Wełt.!
Briider — iiberm Sternenzelt!
Mufi ein lieher Vater wohnen.“

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“ So war Schiller. Schon 
aus seiner zartesten Kindheit werden uns Ziige ruhrender Herzensgute 
tiberliefert. Einem armen Mannę, der ihn um eine Gabe bat, schenkte 
er ais Knabe, da er kein Geld bei sich hatte, die silbernen Schnallen 
seiner Schuhe. Ais Mann half er Notleidenden, wo und wann er nur 
konnte : so der verarmten Familie des Baumeisters Holzel, der ihm selbst 
in schweren Stunden seines Lebens in Mannheim beigestanden. Er war 
der beste Sohn und Bruder, der zartlichste Gatte und liebevollste Vater. 
Treu war er ais Freund. Seinen Jugendgenossen Scharffenstein, Hoven, 
Streicher bewahrte er eine freundschaftliche Gesinnung durch das ganze 
Leben. Wie innig und fest war der Freundschaftsbund, den er ais Mann 
mit Christian Gottfried Korner, mit Wilhelm von Humboldt, mit Goethe 
geschlossen! „Schillers Anziehungskraft war grofi“ , so schreibt Goethe
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in seinen „Tag- und Jahresheften“ aus dem Jahre 1794, „er hielt alle 
fest, die sieli ihm naherten. Fur mich insbesondere war es ein neuer 
Friihling, in welchem ałles froh nebeneinander keimte und aus aufge- 
schlossenen Samen und Zweigen hervorging“ und das sich entwickelnde 
Freundschaftsverhaltnis zu Schiller zahlt Goethe „z u d e m  H o c h s t e n ,  
das ihm das Gliick in spateren Jahren bereitete“ .

Doch schlug unseres Dichters Herz nicht nur einzelnen, die ihm im 
Leben nahe standen, es schlug der ganzen Menschheit. Das Wort Herders: 
„Mensch sein ist etwas Hohes, ja, das Hochste, die Menschheit ist ein 
Vorzug, eine Wiirde, ein Adel, eine Krone“ war auch sein Glaubens- 
bekenntnis. Fur das, was er fur wahr und recht hielt, ist er wahrend 
seines ganzen Lebens in W ort und Schrift, in seinen Dichtungen und 
wissensehaftlichen Abhandlungen mutig eingetreten. S ch ille r  w ar und 
i s t  d e r  M i t -  u n d N a c h w e l t e i n H o c h b i l d  m a n n l i c h e r  
U b e r z e u g u n g s t r e u e .  Ais der Herzog Karl Eugen von Wiirttemberg 
ihm das Dichten verbot, wandte er sich, wie spater der Karlos seiner Dich- 
tung, an das Yaterherz des Fiirsten, damit des „Zweifels felsenfeste 
Rinde von diesem Herzen“ niederfalle. Doch der Hei-zog blieb starr wie 
ein Fels. Da hat der Dichter Not und Elend, von welchen seine Jugend 
bis dahin verschont geblieben war, freiwillig auf sich genom.men, um 
sich selbst und sein Talent zu retten. Er ging wie sein Karl Moor in 
ein fremdes, unbekanntes Land hinaus: „Ich selbst bin mein Himmel 
und meine Holle.“ Und er hat wie sein Held auch in den Tagen, da 
die Yerzweiflung sein letzter Ausweg schien, niemals dem Elend den 
Sieg iiber sich eingeraumt. Die Menschen konnten ihn demiitigen, aber 
nicht vor sich selbst erniedrigen. „Die Qual erlahme an meinem Stolz! 
Ich will’a vollenden.“

S c h i l l e r  i s t  u n s ein l e u c h t e n d e s  Vor b ild  r a s 11 o s en 
S t r e b e n s n a c h V e r v o l l k o m m n u n g  d e s G e i s t e s u n d H e r -  
zens ,  Welche Wandlung hat sein Dichtergenius durchgemacht von 
seinen „Raubern1' bis zum „Wilhelm Tell“ ! Wilhelm von Humboldt sagt 
in der „Yorerinnerung. Uber Schiller und den Gang seiner Geistes- 
entwicklung“ : „Zugleich schweb end iiber seinen eigenen und den Lei- 
stungen anderer, war er nicht blofi Schopfer, sondern auch Richter und 
forderte Eechenschaft von dem poetischen Wirken auf dem Gebiete des 
Denkens.11 Es hat keinen strengeren Beurteiler seines dramatischen 
Erstlingswerkes gegeben ais den Dichter selbst. Ohne Unterzeichnung 
seines Namens erschien diese Selbsrezension im „Wurttembergischen Re
pertorium11 . Ein begeisterter Bewunderer des Trauerspiels, der in ein er 
Anzeige den Dichter der „Rauber“ den zukiinftigen Shakespeare Deutsch- 
lands genannt hatte, meinte, der uamenlose Beurteiler habe den Dichter
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gar nicht yerstanden, worauf Schiller kurz erwiderte, der anonyme 
Rezensent sei der Dichter selbst.

Das Studium der Geschichte und Philosophie, die Lektiire der alten 
Klassiker, der innige personliche Verkehr mit Goethe wirkten lauternd 
auf seine Kunstanschauung und veredelnd auf seinen dichterischen Aus- 
druck. Eine fremde Individualitat vermochte Schiller, wie Wilhelm yon 
Humboldt, der feinsinnige Beurteiler seiner Geistesentwicklung, sagt, 
ganz, ais yerschieden, zu durchschauen, vollkommen zu wiirdigen und 
aus dieser bewundernden Anschauung die Kraft zu schopfen, die eigene 
nur nocli entschiedener und richtiger ihrem Ziele zuzuwenden. Die un- 
ermiidliche Tatigkeit seines Geistes ist um so bewunderungswurdiger, 
ais seine Gesundheit seit seiner schweren Brustkrankheit im Winter 
vom Jahre 1790 auf 1791 untergraben war. Er wubte es, dah ihm kein 
langes Leben beschieden sei. W ie oft iiberwand seine unyergleichliche 
Willenskraft das Siechtum seines Leibes in diesen letzten Jahren seines 
Lebens, in denen er Meisterwerke der dramatischen Dichtkunst geschalfen, 
die Dram en seines klassischen Stils, die fiir alle Zeiten der Stolz und 
die Freude des deutschen Volkes bleiben werden.

A u c h  i n  s i t t l i c h e r  B e z i e h u n g  i s t  d i e  P e r s o n -  
l i c h k e i t  S c h i l l e r s  e i n  s t r a h l e n d e s  V o r b i l d .  Wohl 
hatte auch sein Herz Irrungen und Wirrungen zu bestehen, wohl gab 
es auch in dem Leben unseres Dichters Augenblicke und Stimmungen, 
in denen er „Die Freigeisterei der Leidenschaftu geschalfen. Doch ging 
Schiller aus diesen Seelenkampfen gelautert und rein heryor; es siegte 
bei dem Mannę, der sich zum strengen kategorischen Imperatiy Immanuel 
Kants bekannte, immer die Pflicht im Kampfe mit der Leidenschaft und 
mit vollem Rechte hat Goethe dem heimgegangenen Freunde die Worte 
nachgerufen:

„Hinter ihm in wesenlosem Scheine
Lag, was uns alle biindigt, das Gemeine.“

Die Giite seines Herzens, die Reinheit seines Gemiites, der Adel 
seiner Gesinnung, die Begeisterung fiir alles Wahre, Gute und Schone 
in der Welt, diese Eigenschaften seiner Seele befahigen S c h i l l e r  
z u m  D i c h t e r  d e s  I d e a ł  s. Ais solcher offenbart er sich vor- 
zugsweise in seinen Werken. Er wollte in seinen Dramen den Zuhorer 
„aus des Biirgerlebens engem Kreis auf einen hoheren Schauplatz“ yer- 
setzen und das Publikum fiir der „Menschheit grohe Gegenstande“ 
erwarmen und erheben: Dem Helden seines ersten Trauerspiels schwebt 
ein Idealstaat vor, in dem eine gerechte Yerteilung der irdischen Giiter 
hatte stattfinden sollen. Karl Moor nimmt den schlechten Reichen das 
Geld, um es wiirdigen Armen zu geben; er lalit begabte jungę Leute,
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denen es an materiellen Glucksgutern fehlt, auf' eigene Kosten studieren. 
Ais er sich aber iiberzeugt, dah zwei Menschen wie er „den ganzen Ban 
der sittlichen Welt zu Grunde richten wiirden“ , liefert. er sich dem Arm 
der Obrigkeit aus, um die ewige Gerechtigkeit zu siihnen.

Fiesko kampft mit seinen Genossen ftir die Freiheit seines Vater- 
landes gegen einen gewalttatigen Usurpator. Ais er aber selbst dem 
Damon der Herrschsuoht unterliegt und nach errungenem Sieg nach der 
Herzogskrone greift, wird er vom edlen Freiheitshelden Yerrina, der 
alle personliohen Interessen der Freilieit seines Yaterlandes unterord.net, 
ins Meer gestiirzt.

In einer Zeit, in der der Mensch erst mit dem Freiherrn begann, 
kampfte Schiller in „Kabale und Liebe“ gegen die Standesvorixrteile, 
fur den Ausgleich der einzelnen Klassen der biirgerlichen Gesellschaft 
und entwarf ein wahrheitsgetreues Bild von dem lasterhaften Treiben, 
das zu seiner Zeit an manchen Hofen der suddeutschen Kleinstaaten an 
der Tagesordnung war.

Die Ideen der Gedankenfreiheit und religiosen Duldung, die aus 
England iiber Frankreich nach Deutschland gekommen waren, waren 
auch die Ideen Schillers. Sie sind dichterisch yerkorpert in der Gestalt 
des edlen Malteserritters Marąuis Bosa, der seinem Konig die Worte 
zuruft: „Geben Sie Gedankenfreiheit!“ Um diese Ideen zum Siege zu 
fiihren, geht Posa freiwillig in den Tod. Ein heiliges Vermachtnis hinter- 
laht er durch die Konigin seinem gleichgesinnten Freunde Karlos, dem 
spanischen Infanten :

„Er mache —
O, sagen Sie es ihm ! das Traumbild wahr,
Das kiihne Traumbild eines neuen Staates,

Sagen Sie
Ihm, daiś er fur die Traume seiner Jugend
Soli Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, dafi er nich!
Soli irre werden, wenn des Staubes Weisheit 
Begeisterung, die Himmelstochter, lasfcert!
Und sagen Sie ihm, dali
Ich Menschengiiick auf seine Seele lege,
Dali ich es sterbend von ihm fordre !“

D ie  H e l d e n g e s t a l t e n  i n den T r a u e r s p i e l e n  S c h i l 
l e r s  — Fiesko und Wallenstein ausgenommen — z i e h e n  e i n e n  
e h r e n y o l l e n  T o d  e i n e m  L e b e n d e r  E n t s a g u n g ,  D e m ii- 
t i g u n g  u n d  E r n i e d r i g u n g  v o r ;  s i e  s t e r  b e  n l i e b e r ,  
a i s  da h  s i e  es e r t r a g e n  k ó n n t e n ,  e i n  s o h u 1 d b e f  l e c k t e s 
L e b e n  z u f i i h r e n :  Max Piccolomini sucht den Tod in der Sehlacht, 
da er die Toohter des Mannes liebt, der zum Yerrater geworden ist an
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seinem Kaiser. — Mortimer ist es nicht gelungen, Maria Stuart aus des 
Kerkers Banden zu befreien, seine Anschlage sind entdeckt, der elende 
Leicester laht ihn, um sich selbst zu retten, ais Hochverrater verhaften; 
doeh dem kommt Mortimer zuvor, indem er sich ersiicht: „Das Leben 
ist das einz’ge Gut des SchlechtenA — Der Brudermord belastet Don 
Cesars Seele; er hat Don Manuel, wie er es spater erfahrt, der Sehwester 
wegen ermordet. Daduroh fiihlt er sieh schuldig „einer Greueltat, die 
keine Reu’ und Biihung kann versohnen“ ; er faht daher den Entschlufi, 
sich selbst zu toten:

„Den alten Fluch des Hauses los’ ich sterbend auf,
Der freie Tod nur bricht die Kette des Geschicks.“

Ais seine Mutter ihn beschwort, am Leben zu bleiben, sagt er ihr : 
„Lebe. wer’s kann, ein Leben der Zerknirschung,
Mit strengen Bufikasteiungen allmahlich
Abschopfend eine ew’ge Schuld — i c h . k a n n
N i c h t  l e b e n ,  M u t t e r ,  m i t  g e b r o c k n e m  H e r z e  n.“

Und ais er den Dolch in seiue schuldbeladene Brust stoEt und an 
der Seite seiner Sehwester sterbend niedergleitet, spricht der Chor nach 
einem tiefen Sohweigen:

„Erschtittert steli ich, weiii nicht, ob ich ihn 
Bejammern oder preisen soli sein Los.
Das eine fiilil’ ich und erkenn’ es klar:
D a s  L e b e n  i s t  d e r  G u t e r  h o c h s t e s  n i c h t ,
D e r  t j b e l  g r o f i t e s  a b e r  i s t  d i e  S c h u l  d.‘-

D ie  B e g r i f f e  v o n  V a t e r l a n d ,  V a t e r 1 a n d s 1 i e b e, 
S t a a t  u n d  s t a a t l i c h e r  O r d n u n g  n e h m e n  e i n e n  g r o h e n  
R a u m  e i n  i m D e n k e n  u n d  D i o h t e n  S c h i l l e r  s. „Kein 
Schriftsteller“ , so schreibt er seinem Freunde Korner (Brief vom 28. No- 
vember 1791), „so sehr er auch an Gesinnung Weltbiirger sein mag, 
wird in der Vorsteilungsart seinem Vaterlande entfliehen.11 Und die 
Konigin laht er im „Don Karlos“ die Worte sprechen: „Uns alle zieht 
das Herz zum Vaterland.u Das hohe Lied begeisterter Vaterlandsliebe 
hat er aber in seiner „Jungfrau von Orleans“ gesungen. Mit dem ganzen 
Herzen schrieb er an diesem Stiick. Der Gesinnung des Biedermeiers 
Thibaut, der da meint:

„Das Gliick der Schlachten ist das Urteil Gottes 
Und unser Herr ist, wer die heil’ge Olung 
Empfangt und sich die Kron’ aufsetzt zu Rheims,11

steht die selbstlose, opferbereite Yaterlandsliebe seiner Tochter Johanna 
gegeniiber, die ihre landliche Heimat yerlaht, das Schwert und die Fahne 
ergreift, um mit Gott fur Kdnig und Yaterland ihr durch Niederlagen 
bereits entmutigtes Yolk zum Siege zu fuhren:
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„Was ist unschuldig, heilig, menschlich gut, 
Wenn es der Kampf nicht ist ums Vaterland?“

Und:
„Nichtswlirdig ist die Nation, die nicht 
Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre!“

.Die V a t e r l a n d s l i e b e  w i r d  n a c h  d e m  U r t e i l  Schi l -  
l e r s  g e f d r d e r t  u n d  g e s t a r k t  d u r o h  d i e  g e s e t z l i c h e  
O r d n u n g ,  d i e  i m S t a a t e  h e r r s c h t ;  s i e i s t  g e r a d e z u  
e i n  E r g e b n i s  d i e s e r  O r d n u n g :

„Lali uns die alten, engen Ordnungen 
Gering nicht achten ! Kostlich unschatzbare 
Gewichte sind’s, die der bedrangte Mensch 
An seiner Dranger raschen Willen band ;
Denn immer war die Willkur fiirchterlich.“

In dem „Lied von der Glocke41 nennt Schiller die Ordnung im Staate 
„segensreiche

Himmelstochter, die das Gleiche 
Frei und leicht und freudig bindet 
U n d  d a s  t e u e r s t e  d e r  B a n d ę  
W  o b, d e n  T r i e b z u m V a t e r 1 a n d e.“

Die Ordnung im Staate soli auf d em  F o r t s c h r i t t  und d e r  
F r e i h e i t  d e s  G e i s t e s  beruhen, auf dah alle Krafte des Mensehen 
zur Entfaltung gelangen konnen. In der Abhandlung „Die Gesetzgebung 
des Lykurgus“ sagt Schiller: „Alles darf dem Besten des Staates zum 
Opfer gebracht werden, nur dasjenige nicht, dem der Staat selbst nur 
ais Mittel dient. Der Staat selbst ist niemals Zweck,.er ist nur Avichtig 
ais eine Bedingung, unter welcher der Zweck der Menschheit erfiillt 
werden kann, und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer, ais 
Ausbildung aller Krafte des Mensehen, Fortschreitung.41

Der Gedanke von den z w e i S e e l e n  i m  M e n s e h e n ,  v o n  
d e m  K a m p f e ,  d e n  da s  G u t e  m i t  d e m  B o s e n  i n  d e r  
B r u s t  d e s  E i n z e l w e s e n s  f i i hr t ,  kommt schon bei Plato und 
Xenophon vor. Die klassische dichterische Gestaltung dieses Thernas in 
unserer Literatur ist Goethes „Faust41. A u c h  S c h i l l e r  hat  d i e s e s  
M o t i v  m i t  Y o r l i e b e  b e h a n d e l t .  Im „Don Karlos41 und in 
der „Jungfrau von Orleans41 siegt in der Brust der ringenden Helden- 
gestalten die Pflicht iiber die Leidenschaft. Diese Lauterung der Seele 
tritt beirn spanischen Infanten durch den Opfertod seines Freundes ein. 
In dem Auftritt, in welchem er von der Konigin Abschied nimmt, um 
sioh nach Brtissel zu begeben, wo er die Piane seines Roderich verwirk- 
lichen will, tritt er der Frau, die ihm im Leben die teuerste gewesen, 
ais S o h n  entgegen, kein Wort der Liebe kommt iiber seine Lippen, 
so dafi Elisabeth ausruft:



-  37 -

„Ich darf mich nicht 
Empor zu die.ser Mannergrofie wagen ;
Doch fassen und bewundern kann ich Sie.“

In der „Jungfrau von Orleans" ist die Lauterung der Beele Johannas 
rein innerlich, durcli kein Ereignis der Aufienwelt veranlaht. In dem 
Elend der Verbannung kampft sie die Leidenschaft ihres Herzens nieder, 
und ais Lionel um die von ihrem Volke Yerstofiene wirbt, sieht sie in 
ihm nur d e n  F e i n d ihres Yaterlandes :

„Du bist
Der Feind mir, der yerhahte, meines Volks.
Nichts kann gemein sein zwischen dir und mir.
Nicht liehen kann ich dich.“

Im seeliselien Leben der schwachen Menschen siegt aber nicht immer 
das Gute iiber das Bose; o f  t g e w i n n e n  i n  i h r e m  I n n e m  
s i n  n l i c h e  T r i e b e  u n d  L e i d e n s c h a f t e n  d i e  O b e r  li and.  
D i e s  i s t  a u c h  b e i  z w e i t r a g i s c h e n  H e l d e n  S c h i l l e r s  
d e r  F a l i :  b e i  F i e s k o u n d W a l l e n s t e i n .  Beide unterliegen 
dem Damon der Herrschsucht. Fiesko wird zum Yerrater an seinen poli- 
tischen Gesinnungsgenossen, Wallenstein zum Verrater an Kaiser und 
lleich. Beide biihen ilire Tat mit dem Tode. Diese dichterischen Gestalten 
Schillers zeigen, d a h  S c h i l l e r  k e i n  e i n s e i t i g e r l d e a l i s t  
g e w e - s e n ;  auch er hat die Macht der Wirklichkeit zu wiirdigen gewufit 
und ihr gebiihrenden Baum in seinen Dichtungen verliehen.

Galten meine bisherigen Ausfiihrungen dem Dichter des sittlichen 
Idealismus, ais der sich uns Schiller vorzugs\veise in seinen Werken 
offeubart, so wiirde doch ein Zug in seinem dichterischen Charakterbilde 
fehlen, wollte ich den Bealismus in seinen poetischen Werken ganz 
unberiicksichtigt lassen. Wie Schiller selbst Liber den Bealismus und 
Idealismus in der Dichtkunst gedacht hat, dariiber gibt uns unter anderem 
sein Gedicht „An Goethe“ Aufschluh, das er im Jahre 1800 geschrieben, 
ais Goethe den „Mahomet" von Voltaire auf die Biihne brachte. Die 
funfte und sechste Stanze lauten:

„Erweitert jetzt ist des Theaters Enge,
In seinem Baume drangt sich eine W elt ;
Nicht mehr der Worte rednerisch Geprange,
N u r  d e r  N a t u r  g e t r e u e s  B i l d  g e f a l l t ;
Verhannet ist der Sitten falsche Strenge
Und menschlich handelt, menschlich fiihlt der Held.
Die Leidenschaft erhebt die freien T5ne
U n d  in  d e r  W a h r h e i t  f i n d e t  m a n  d a s  S c h o n e .
Doch leicht gezimmert nur ist Thespis’ Wagen 
Und er gleicht dem acheront’schen Kaim ;
N u r  S c h a t t e n  u n d  I d o l e  k a n n  er  t r a g e n ,
U n d  d r a n g t  d a s  r o h e  L e b e n  s i c h  h e r a n ,
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So droht das leichte Fahrzeug umzuschlagen,
Das nur die fluchfgen Geister fassen kann.
D e r  S c li e i n s o l i  n i e  d i e  W i r k l i c h k e i t  e r r e i e h e n ,
U n d  s i e g t  Na t ur ,  s o  m uli d ie  K u n s t  e n t w e i c h e  n.“

Demnach soli naoh Schillers Urteil die Kunst, die Welt des Seheins, 
n a e h  d e r  W a h r h e i t  s t r e b e n ;  d o c h  d a r f  s i e  d i e s e  
n i c h t  i n  d e r  b 1 o b e n A Y i r k l i c h k e i t  su c h e  n, i h r e  G e- 
s t a l t e n  m i i s s e n  s t e t s  I d e a l e  b l e i b e n .

Welche Kraft realistischer Darstellung Schiller zu Gebote stand, 
hat er ganz besonders in „Kabale und Liebe“ und im „Wallenstein“ 
bekundet. Ais im vergangenen Jahre im „Kleinen Theater“ in Berlin 
„Kabale und Liebe“ iiber die Bretter ging, erweckte das alte Stiick 
unter den Zuhorern einen solchen Beifallssturm, wie ihn das Hans, in dem 
fast ausschlieblieh die „Modernen“ gespielt werden, nooh nie erlebt hatte.

Dab Schiller mit seinen neun Dramen, die er vollendet hat, zu den 
grobten dramatisehen Diehtern aller Zeiten und Yólker gehort, ist zwei- 
fellos. Stets fesselt die Zuhorer eine spannende, bedeutende Handlung. 
Wie Shakespeare setzt auch er grobe Massen in Bewegung und mit 
welcher diehterischen Kraft individualisiert er diese Massen! Ich erin- 
nere nur an sein erstes Trauerspiel: welch’ feine Unterschiede in der 
Charakteristik der einzelnen Kauber von Karl Moor, dem majestatischen 
Verbrecher, bis zum gemeinen Schurken Schufterle und Spiegelberg. 
Und welche Fiille allgemein menschlioher Erhebung ist von seinen Dramen 
auf das deutsche Volk und die ganze Menschheit iibergegangen! Mit 
dem unwiderstehlichen Zauber seiner Dichtungen hat er den Gemutern 
die Schwungkraft der Begeisterung verliehen, so dab sie in grobel- Ent- 
scheidung die Wahrheit seiner Worte empfanden: „Setzet ihr nicht das 
Leben ein, nie wird eueh das Leben gewonnen sein.“ Mit seinen geflii- 
gelten Worten driickt Schiller Gedanken aus, die fur alle Ewigkeit gelten, 
Losungsworte fur alle Zeiten, so dab, wo und wann immer es urn die- 
selben groben Dinge im Leben sioh handelt, Schillers goldene Spriiehe 
wie Flammenschrift heraustreten:

„Was sind Hoffnungen, was sind Entwilrfe,
Die der Mensch, der vergangliche Solin der Stunde,
Aufbaut auf dem beweglichen Grunde?
Wenn die Wolken geturmt den Himmel schwarzen,
Wenn dumpftosend der Donner halit:
Da, da fiihlen sich alle Herzen 
In des furchtbaren Sohicksals Gewalt.
Furchte des Ungliicks tiickische Nahe!
Nicht an die Giiter hangę dein Herz,
Die das Leben verganglich zieren!
Wer besitzt, der lerne yerlieren,
Wer im Gliick ist, der lerne den Schmerz !“
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Schiller gehort zu den hochsten Lehrern und Bildnern der Menschheit. 
Er hat Hoheit der Gesinnung und Adel der sittlichen Lebensanschauung 
duroh Wort und Leben verkiindigt und gepredigt wie kaum ein anderer. 
In der vollendetsten Reife seiner geistigen Kraft wurde er der Welt 
cntrissen und hatte noch Unendliehes leisten konnen. Solange er lebte, 
war er ausschlielilich und unablassig im Gebiete der Ideen und der 
Phantasie beschaftigt. Yon niemand laJt sich yielleicht mit so viel 
Wahrheit sagen, dali er die Angst des Irdischen von sich geworfen hatte, 
ans dem engen, dumpfen Leben in das Reich des Ideals geflohen war; 
er lebte nur von den hochsten Ideen und den glanzendsten Bildern 
umgeben, welche der Mensch in sich aufzunehmen und aus sich heryor- 
zubringen vermag. Wer so die Erde yerlafit, ist nicht anders ais glucklich 
zu preisen. ■—

Der hundertste Todestag Schillera ist fiir uns kein Tag der Trauer. 
Er ist ein weihevoller Gedenktag an den Dichter, der die Menschheit 
den sittlichen Idealismus gelehrt hat. Yor allem soli die Jugend, sollen 
Sie, liebe Studenten, in Ihren Herzen die Flamme der Begeisterung 
entzunden fiir das Wahre, Gute und Schone ; Sie sollen sich yornehmen, 
ais- Manner zu kampfen gegen das Niedrige und Gemeine; Sie sollen 
Ihr Yaterland lieben und die Pfłichten, die Sie einmal im Staate liber- 
nehmen werden, treu erfiillen; Sie sollen von dem lauteren Streben 
erfiillt sein, gute und edle Menschen zu werden.

Mogen Ihnen im Leben die Worte, die Goethe dem heimgegangenen 
Freunde nachgerufen, Geleitworte sein und bleiben:

,.Er glanzt uns vor, wie ein Komet entschwindend,
Unendlich Licht mit seinem Lioht verbindend.“



Schulnachrichten.
A. Stammanstalt.

I. L e h r p e r s o n a l e .
a) Veranderungen im Schuljahre 1 9 0 4 /1 9 0 5 .

A u s d e m  L e h r t B r p e r  s c l i i e d e n :
1. S e  m a k  a Eugen, Ritter von, k. k. Religionslehrer, mit dem Min.-Erl. y. 30. 

Okt,. 1900, Zl. 28075 ans II. Staatsgymnasium in Czemowitz yersetzt. (L.-Sch.-R. 
vom 11. Febr. 1904, Zl. 713.)

2. und 3. K ł e m  Anton, k. k. Prof. am II. Staatsgymnasium und L e w i ń s k i  
Athanasius, k. k. wirki. Religionslehrer am II. Staatsgymnasium, weil Rutlienisch 
und gr.-kath. Religionslehre am I. Staatsgymnasium nicht mehr gelehrt werden.

4. Supplent H i n g h o f e r  Hermann, der mit dem Min.-Erl. v. 27. August 1904, 
Zl. 30043 (L.-Soh.-R. v. 7. Sept. 1904, Zl. 7747) zum wirki. Gyrnnasiallehrer am 
Staatsgymnasium in Sereth ernannt wurde.

5. Supplent Ł e b o  u t o n  Alois, mit dem L.-Sch-.R.-Erl. v 1. Dez. 1904, Zl. 11055 
zum Suppłeuten am II. Staatsgymnasium ernannt

0 Supplent N i s t o r Johann, mit dem M.-Erl. v. 30. Aug. 1904, Zl. 28945 (L.-Sch.-R. 
v. 8. Sept. 1904, Zl. 7745) zum wirki. Gyrnnasiallehrer am gr.-or. Gymnasium 
in Suczawa ernannt.

7. Supplent S p a r r e  r Emil, zum wirki. Gyrnnasiallehrer am Kommunalgymnasium 
in Mahrisoh-Sohonherg ernannt.

8. und 9. Prof. Dr. Adolf M i c h n i e w i c z ,  Nebenlehrer der polnischen Sprache 
und Prof. Anton R o m a n o y s k y ,  Nebenlehrer der franzosischen und eng- 
lischen Sprache, yerzichteten auf die Lehrstellen.

10. Prof. Kalistrat C o c a ,  welcher mit Allerhochster Entschliefiung v. 27. Marz 1905 
zum Protopresbyter der erzbischofiichen Kathedralkirche ernannt wurde.

In  d e n  L e h r k o r p e r  t r a t e n  e i n :
1 Tu  ml i  r z Leon, mit dem Min.-Erl. v. 25. Aug. 1904, Zl. 28515 (L.-Sch.-R.

5. Sept. 1904, Zl. 7(571) zum wirki. Gyrnnasiallehrer ernannt.
2. E a b e n e r  Ernst, mit dem L.-Sch.-R.-Erl. v. 1. Sept. 1904, Zl. 7330 zum Supplenten 

ernannt.
Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. v. 5. Okt. 1904, Zl. 8070 wurden:

3. B r e n d z a n Theophil, k. k wirki. Realschullehrer, zum Nebenlehrer der franz. 
Sprache,

4. K u m a n o  ws  ki  Peter, k. k. wirki. Gyrnnasiallehrer, zum Nebenlehrer der 
polnischen Sprache,

5. C a r b u n e  Demeter, k. k. Supplent, und
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6. R a b e n e r Ernst, k. k. Supplent, zu Nebenlehrern der rumanischen Sprache 
ernannt.

7. H u  de c z e k  Julius, mit dem L.-Sch.-R.-Erl. v. 21. Sept. 1904, Zl. 8198 und
8. B o h  m Wenzel, mit dem L.-Sch.-R.-Erl. v. 13. Okt. 1904, Zl. 8887 zu Supplenten 

ernannt.
9. Realschulprofessor Demeter Ritter von Z o p a, mit dem L.-Sch.-R.-Ei-l. vom

28. April 1905, Zl. 3691 zum supplierenden gr.-or. Religionslehrer ernannt.

b) Personalstand ani Schlusse des Schuljahres 1 9 0 4 /1 9 0 5  und
Facherverteilung.

Direktor:

1. K l a u s e r  Heinrich, k. k. Direktor der VI. Rangklasse, k. k. Regierungsrat und 
Konseryator fur Kunst- und historische Denkmale in der Bukowina, Vorsitzender- 
Stellvertreter des k. k. Stadtschulrates, Gemeinderat, Vorstand des Kaiser 
Franz-Josef-V ereines.

Professoren und wirkliche Lehrer.
2. A r t y m o w i c z  Agenor, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Kustos der Schiiler- 

lade, Klassenyorstand der VII. h, lehrte Latein in VI. b, VIII a, Griechisch 
in VII. b, Logik in VII a, b ; zus. wbch. 19 St.

3. Dr. B r o c h  Philipp, k. k. Professor, promoyiert sub auspioiis Imperatoris, Kustos 
des physikal. Kabin., Klassenyorstand der VIII. b, lehrte Mathem. in VII. a, b, 
Physik in IV. a, VII. a, b, VIII. a, b; zus. woch. 21 St.

4. Dr. F r a n k  Josef, k. k. Professor der VII. Rangklasse, Gemeinderat, ais 
Direktor des Madchenlyzeums beurlaubt.

5. J a s k u l s k i K o r n e l ,  k. k. Professor, Klassenyorstand der II. a, k. k. Leutnant 
i. d. E., lehrte Latein und Deutsch in II. a, Deutsch in VIII. a, b ; zus. woch. 18 St.

6. K a r g 1 Hubert, k. k. Professor, Klassenyorstand der VII. a, lehrte Geschichte 
und Geographie in I. a, b, IV. a, b, VII. a, b; zus. woch. 20 St.

7. M a y e r  Otto, k. k. Professor der VIII. Rangklasse, Klassenyorstand der V. b, 
Kustos der naturhisbor. Lehrmittelsammlung, lehrte Mathem. in I. a, b, Natur- 
geschichte in I. a, b, V. a, b, VI. a, b ; zus. woch. 18 St.

8. M i k u l i c z  Adalbert, k. k. Professor der VII. Rangklasse, Kustos der histor.- 
geogr.- und der Miinzensammlung, Klassenyorstand der VI. b, lehrte Gesch. und 
Geogr. in V. a, b, VI. a, b, VIII. a, b; zus. woch. 20 St.

9. Dr. N a t h a n s k y  Alfred, k. k. Professor, Kustos derLehrer-Bibliothek, Klassen
yorstand der I. a, lehrte Lat. u. Deutsch in I. a, Deutsch in VI. a, b, zus. woch 18. St.

10. N u fi b a u m Viktor, k. k. Professor der VIII. Rangklasse, der Filialanstalt zur 
Dienstleistung zugewiesen, lehrte Deutsch in VI. b (rum. Abt.) woch. 3. St.

11. Dr. P a w i  i t s c h e k  Alfred, k. k. Professor der VII. Rangklasse, Besitzer der 
Kriegsmedaille, zur Dienstleistung beim k. k. Landesschulrate einberufen.

12. Dr. R u m p Hermann, k. k. Professor der VII. Rangklasse, gerichtl. beeid. 
Sachyerstandiger fur Literatur, Klassenyorstand der IV. a, lehrte Lat. u. Griech. 
in IV. a, Deutsch in V. a, b; zus. woch. 16 St.

13. S c h w e i g e r  Leopold, k. k. Religionsprotessor der VIII. Rangklasse, Kon- 
sistorialrat, lehrte rom.-kath. Religion in I.—VIII. und hielt 2 Exhorten; 
zus. woch. 20 St.
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14. Dr. S i g a 11 Emil, k. k. Professor der VIII Rangklasse, Kustos der Schuler- 
Bibliotliek, Klassenyorstand der V. a, lehrte Lat. und Griech. in V. a., Griech. 
in VIII. b, Psychol. in VIII. a, b ; zus. woch. 20 St.

15. v. T a r n o w i e c k i  Epiphanias, k. k. Professor der VIII. Rangklasse, Kustos 
der mathem. Lehrmittelsammlung, Obmann des Beamtenyereins-Konsortiums, 
lehrte Mathem. in IV. a, b, V. a, b, VIII. a, b ; zus. woch. 18 St.

10. T u m  l i r  z Leo, k. k. wirki Gymnasiallehrer, Klassenyorstand der VI. a, lehrte 
Latein in VI. a, VII. b, Griech. in VI. a, V. b; zus. woch. 21 St.

17. W o l f  Karl, k. k. Professor der VII. Rangklasse, Klassenyorstand der VIII. a, 
Gemeinderat, Stadtschulrat, lehrte Lat. in VII. a, Griech. in VI. b, VII. a, VIII. a; 
zus. woch. 19 St

18. W  u r z e r Romuald, k. k. Professor der VII. Rangklasse, Direktionssekretar, 
Kustos des archaolog. Kabin, und der Programmsammlung, Klassenyorstand 
der IV. b, lehrte Lat. und Griech. in IV. b, Lat. in VIII. b; zus. woch. 15 St.

Z u r  D i e n s t l e i s t u n g  z u g e w i e s e n :
19. P o p e s c u l  Emilian, k. k. Professor an der Filialanstalt, lehrte Rumanisch 

in V.—VIII ; zus. woch. 10 St.
20. Dr-. S b i e r a  Radu, k k. Professor an der Filialanstalt, lehrte Latein in VI. b 

und VII. b (ruman. Abt.); zus. woch. 11 St.

Religionslehrer:
21. F r o n i u s  Josef, eyang. Pfarrer und Senior, Mitglied des k. k. Landesschul- 

rates, Ritter des Franz Josef-Ordens, Mitglied der Priifungskommission fur a,lig. 
Volks- und Biirgerschulen, lehrte evang. Relig. in I.—V III.; zus woch. (i St.

22. H e u m a n n Abraham, Rabbinats-Kandidat, lehrte mosaische Religion in I.—IV .; 
zus. woch. 8 St.

23. Dr. R o s e n f e l d  Josef, Landesrabbiner, Mitglied des k. k. Stadtsclmlrat.es und 
der Priifungskommission fur allg. Volks- und Burgersehulęn. lehrte mosaische 
Religion in V.—V III.; zus. woch. 8 St.

Supplenten:
24. B a r i  e o n  Viktor, lehrte Gesch. u. Geogr. in II. a, b, III. a, b, Deutsch in IV. a; 

zus. woch. 17 St.
25. B o h m  Wenzel, Klassenyorstand der III. b, lehrte Lat. und Griech. in III. b, 

Deutsch in IV. b; zus. woch. 14 St.
20. H a m m e r l e  Hermann, lehrte Mathem. in II. a, b, III. a, b, VI, a, b. Physik 

in IV. b ; zus. woch. 21 St
27. H u d e c z e k  Julius, lehrte Naturgescliichte in II. a, b, III. a, b ; zus. woch. 8 St.
28. L u i a Orest, k. u k. Leutnant i. R., Klassenyorstand der I. b. lehrte Latein 

und Deutsch in I. b, Latein in V. b; zus. wdch. 18 St.
29. R a b e n e r  Ernst, k. u. k. Militar-Verpfiegs-Akzessist, Klassenyorstand der III a, 

lehrte Latein und Griech. in III. a, Deutsch in III. a, b; zus. woch. 17 St.
30. S p i t z  Viktor, Klassenyorstand der II. b, lehrte Latein und Deutsch in II. b, 

Deutsch in VII. a, b; zus. woch. 18 St.
31. Demeter Ritter v. Zopa ,  lehrte gr.-or. Religion in V.—VIII.. (Exh.), zus. woch. 10 St.

Probekandidat:
32. D e c k e r  Philipp, gepriift fur Math. und Phys. an Realschulen.
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Turnlehrer:
33. L i s s n e r  Josef, k. k. Turnlehrer, Kustos der Tum- und Jugendspielgerate, 

erteilte Turnunterricht in woch. 34 St.
34. S a d o w s k i  Josef, k. k. Turnlehrer, erteilte Turnunterricht in woch. 34 St.
35. F e d o r o w i c z  Eugen, k. k. Hilfsturnlehrer, erteilte Turnunterricht in woch. 26 St.

Nebenlehrer:
36. B r e n d z a n Theophil, k. k. wirki. Realschullehrer, lehrte Franzosisch in 1 Abt., 

woch. 3 St.
37. C a r b u n e  Demeter, k. k Supplent an der Filialanstalt, lehrte Rumanisch im

III. „aufsteigenden Kurse“ , woch. 3 St,
38. H e 1 z e 1 Julius, k. k. Assistent an der gr.-or. Ober-Realschule, lehrte Freihand- 

zeichnen in 3 Kursen, woch. 6 St.
39. H o m e  r Hans, Musikdirektor-Stellyertreter, lehrte weltlichen und rom. kath. 

Kirchengesang, woch. 4 St.
40. K u m a n o  ws  ki  Peter, k. k. Prof. am II. Staatsgymn., lehrte Polnisch in 3 

Kursen, woch. 9 St.
41. M a n d y c z e w s k i  Georg, lehrte gr.-or. Kirchengesang in 2 Abt., woch. 3 St.
42. R a b e n e r  Ernst, k. k. Supplent, lehrte Rumanisch in 2 Abt. des I. Kurses, 

woch. 6 St.
43. S p"i t z Viktor, k. k. Supplent, lehrte Stenographie in 8 Kursen und 4 Abt., 

woch. 6 St.
44. v. T a r n o w i e c k i Epiphanias, k. k. Prof., lehrte Kalligraphie in 4 Abt., woch. 4 St.

c) Beurlaubungen.
1. L.-Sch.-R. v. 27. Juli 1904, Zl. 5379 : Her Nebenlehrer Georg M a n d y c z e w s k i  

fur die Zeit vom 1.—30. Sept. 1904.
2. L.-Sch.-R. v. 1. Sept. 1904, Zl. 7328: Prof. Kornel J a s k u l s k i  fur die Zeit 

vom 1.—30. Sept. 1904.
3. M.-E. v. 27. Aug. 1904, Zl. 37554. (L.-Sch.-R. v. 5. Sept. 1904, Zl. 7668): Prof. 

Josef F r a n k  behufs Leitung des Madchen-Lyzeums pro 1904/5 beurlaubt.
4. L.-Sch.-R. vom 30. Janner 1905, Zl. 724: Supplent Julius H u de  c z e k  erhielt 

zum Zwecke der Ablegung der Lehramtspriifung einen zweiwochentl. Urlaub.
5. Direktor Heinrich K l a u s  e r  wurde fur die Zeit vom 16. April bis 2. Mai 1905 

behufs Vornahme einer Studienreise nach Konstantinopel beurlaubt. (L.-Sch.-R. 
v. 15. April 1905, Zl. 2904.)

6. Der wirki. Gymnasiallehrer Leon T u m l i r z  erhielt einen Urlaub fiir die Zeit 
vom 4. bis 15. Mai 1905 zum Zwecke eines Kurgebrauches in Karlsbad. 
(L.-Sch.-R. v 30. April 1905, Zl. 3810.)

7. L.-Sch-R. v. 15. Mai 1905, Z. 4116: Supplent Ernst R a b e n e r  erhalt einen 
zehntagigen Urlaub.

II. L e h r p l a n .
Der Unterricht wurde in Gemafiheit des mit dem M.-Erl. vom 26. Mai 1884, 

Zl. 10128 eingefiihrten und durch die nachfolgenden Verordnungen erganzten Lehr- 
planes erteilt.
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Eyangelischer Religionsunterricht.
Der evangelische Religionsunterricht wurde den Schulern des k. k. 1. St.aats- 

gymnasiums gemeinsam mit den Schiilern des k. k. II. Staatsgymnasiums, der gr.-or. 
Oherrealschule und der k. k Lehrerbildungsanstalt in 3 Abteilungen mit zusammen 
(1 Stunden wochentlich im Gebiiude des I. Staatsgymnasiums erteilt.

I. Abt. (2 St.) : Luthers kleiner Katechismus, erkliirt von Ernesti.
II. Abt. (2 St.) : Karl Brednis, Bibelkunde.

III. Abt. (2 St.) : Heinrich Palmer, Christliche Glaubens- und Sittenlehre.

Turnen.
I)as Turnen wurde in Gemafiheit der Minister!al-Verordnung vom 12. Februar 

1897, Zl. 17261 ex 1896 in allen Klassen (25 Abteilungen in der Stamm- und Filial- 
anstalt) in je zwei wochentliehen Stunden obligat unterrichtet.

Freie Lehrgegenstande.
R u m a n i s c h e  S p r a c h e  in 2 Kursen und 3 Abt. (je 3 St.). Der Unterricht wurde 

durch den Min.-Erł. vom 4. Juni 1903, Zl 1035 neu organisiert.
I. Kurs: Beherrschung der fiir das praktische Leben und den Verkehr 

notwendigsten Redewendungen und Yokabeln nebst einer aus dem Gebrauche 
der Sprache gewonnenen Sicherheit in der Flexion im allgemeinen. — II. Kurs : 
Verstandnis der Formenlehre in Verbindung mit einem das praktische Leben 
und den Verkehr umfassenden erweiterten Vokabelschatz. — Der III. Kurs 
wird im Schuijahre 1905/06, der IV. Kurs im Schuljahre 1906/07 erofinet werden. 

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  in 1 Kurs (3 St.): An der Hand zusammenhangenden 
Sprachstofies wurde die Aussprache mit besonderer Berilcksichtigung der 
Sprechtakte eingeiibt. Die Elemente der Formenlehre mit den wichtigsten Regeln 
der Syntax wurden analytisch behandelt. In den miindlichen Sprechiibungen 
wurde das Hauptgewicht. auf die Aneignung eines entsprechenden Wortschatzes 
gelegt. In jedem Semester zwei Schularbeiten.

P o l n i s c h e  S p r a c h e  in 4 Kursen (je 2 St.). Der Untenicht wurde mit dem 
Min.-Erl. vom 30. Juli 1903, Zl. 19451 neu organisiert.

I. Kurs: Grammatik: Haupt- und Zeitwort. Syntax : Kongruenzlehre, ein- 
facher und erweiterter Satz. Intei-punktion. Lesen und Erzahlen. Memorieren. 
Schriftliche Arbeiten: Alle 14 Tage eine Arbeit. — II. Kurs: Grammatik: 
Kasuslehre, Rektion der Verba, zusammengesetzter Satz. Lesen und Erzahlen 
mit besonderer Berilcksichtigung der Stilistik. Priyatlektiire. Memorieren. 
Schriftliche Arbeiten: Alle 14 Tage eine Arbeit. — III. Kurs: Asthetisch-historischer 
Unterricht. Einfuhrung in die Literaturgeschichte. Memorieren. Schriftliche 
Arbeiten: 5 Arbeiten halbjahrig. — IV. Kurs: Literaturgeschichte bis auf die 
neueste Zeit. Schriftliche Arbeiten wie im III. Kurs.

F r e i h a n d z e i c h n e n  in 3 Abt. (je 2 S t ) I. A bt.: Zeichnen der geraden und 
krummen Linien, Zeichnen von Winkeln und geometrischen Figuren, Entwerfen 
leichter geometrischer Ornamente und bei den fahigeren Schiilern Zeichnen 
komplizierter ornamentaler Formen. — II. A bt.: Auffassen, Entwerfen und 
Ausfiihren von Ornamentem Perspektiyisches Zeichnen der einfachen Korper, 
(Kubuś-Wurfel. Vierseitiges Prisma. Pyramidzylinder. Kegel. Kugel). — 111. Abt. 
Studien von menschlichen Kopfteilen in yerschiedenem Mahstabe, yorzilglich 
nach Modelien. Skizzieren nach dpr Natur. Zeichnen nach Gips-Modellen..
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S t o n o g r a p h i e in 3 Kurs en : 1. Kurs in 2 Abt. (je 2 St. =  4 S t.): Wortbildung 
und Wortkiirzung nach dem Lebrbuche vnn Franz Scheller mit fortwahrenden 
Lese- und Schreibiibungen. — 2. Kurs (1 St.): Satzkurzung nach Schellers 
Lehrbuch mit Lese- und Schreibiibungen. — 3. Kurs (1 St.): Wiederholung der 
Satzkurzung und logische Kiirzung mit besonderer Rticksicht aut' die Einiibung 
sclmellen Nachschreibens.

G e s a n g :  a) Allgemeiner Gesang: I. Abt. (1 St.): Knabenstimmen : Noten- und 
Schliisselkenntnis: Zeitdauei der Noten und Pausen; chromatische Zeichen; 
Tonleiter und Intervalliibungen. Uber Rhythmus und Takt; rhythmische 
Formen, Taktarten. Diu--Tonarten. Uber das Tempo und seine Bezeichnung. 
Dynamische Vortragszeichen, Ein- und zweistimmige Lieder aus Fr. Mairs und 
aus Kothes Liedersraufi. — II. Abt. (1 St.): Allgemeiner Chorgesang. Fiir 
Vorgeschrittene: Vierstimmige Lieder aus Kothes Sammlung, 2 Bd. — III. Abt. 
(1 St.): Vierstimmige Mannerchore.

b) Fiir rom.-kath. Schtiler beider Abteilungen: Kirchengesang (1 St.).
c) Fiir gr.-or. Schiller: 1. Abt. (2 S t.): Allgemeine Musiklehre. Tretfiibungen aut 

den einzelnen Intervallen der diatonischen Tonleiter. Vokalisen und Solfeggien. 
Singen ein- und zweistimmiger Lieder. — II. Abt. (1 St.): Fortsetzung der 
Trefttilmngen, drei- und vierstimmiger Gesang. Vortragslehre und richtiges 
Singen guter Kirchenlieder.

Unterrichtssprache.
Die Unterrichtssprache ist die deutsche. Rumanisch bildet die Unterrichtssprache 

in der gr.-or. Religionslehre, sowie bei dem rum. Sprachunterrichte. Ebenso wurden 
die gr.-or. Exhorten in der rum. Sprache gehalten. Au Serdem wird der Unterricht in 
Latein in V. b, VI. b nnd VII. b fiir die ruman. Schiller in rumiin. Sprache erteilt.

Absolvierte Lekture.
X ja ,te in .

III. K l a s s e :  Corn. Nepos: Miltiades, Themistocles,. Aristides, Cimon, Curtius 
Rufus: 1, 0, 7, 8, 12, 15 nach der Chrestomathie von Golling.

IV. K l a s s e :  Caesar do bello Gallico : I. c. 1—29. IV. c. 1—19. VI. c. 11—20. 
VII., 3(5—90. Ovid. Metamorph. : Aetates (nacli Seldmayers Ausg.)

V. K l a s s e :  Livius. I, 1-29. 3 4 .3 9 .4 6 -4 9 .5 7  -60. V. 35-49. X XII, 23—30, 
Ovid. Metamorph.: Vier Weltalter, Gotterversammlung, Grofie Fiut, Deucalion 
und Pyrrha, Pentlieus, Streit um die Waffen des Achilles; Fasti: Arion, 
Untergang der Fabier; Tristia: Abschied von Rom, Selbstbiographie, Uuter 
Barbaren (nach Sedlmayers Ausg.)

VI. K l a s s e :  Sallust: Bell. Jugurthinum ; Cicero in Catil. or. I ;  Virgil. Aeneis I, 
Georgica: Laudes Italiae; Laud.es vitae rusticae, Ecloga I (nach der Ausg. v. 
Hoffmann) ; Caesar : helium civile (Auswahl aus Buch III.)

VII. K l a s s e :  Cicero, in Verrem act. II. 1. IV ; Cic. disp. Tuscul. lib. II. (Auswahl), 
Virgil, Aen. 1. II., III., XI.

VIII. K l a s s e :  Tacitus : Germania c. 1—27. Annal. I, 1—15; II. 5—26,41, 44—46. 
62, 63 —83. 111. 1 — 19. H oraz: Epod, 2, 16. Odeń I, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 17, 18, 
24, 26, 31, 35, 37 II. 3, 10, 13, 14, 15, 17, 20. III. 1, 3, 13, 16, 18, 21, 30. IV. 3, 7. 
Sal. I. 1, 9. Epist. I. 1 : II 2, 3. (1-200).
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O -r ie o łŁ is c li .
V. K l a s s e :  Xenophon Anab. (nach Schenkls Chrestom.) 1, 2,3, 5, 7. Homer. 11.1, II.

VI. K l a s s e :  Hom. II. IX, XI, XVI, XVIII, XXII. Xenoph. Comm. 3, 4. Herodot. 
B. VIII (nach Hintner’s Ausg.)

VII. K l a s s e :  Demosth. 1. philippische Rede, II. oJyuth. Rede ; Rede iiber den 
Chersones. Hom. Odyss. V. VI. XIII. XIV. XIX. ’

VIII. K l a s s e :  Platon, Apologie. Kriton, Euthypliron. Sophokles : Antigone. Homer. 
Odyss. 19

D e T its c h ..
VI. K l a s s e :  Lessing, Minna v. Barnlielm; Priyatlektiire: Shakespeare: Coriolan ;

Lessing : Emilia Galotti, Nathan der Weise.
VII. K l a s s e :  Goethe: Iphigenie. Schiller: Kabale und Liebe, Maria Stuart. Privat- 

lektilre: Shakespeare: Julius Caesar Goethe: Gotz, Egmont. Schiller: Rauber, 
Fiesco, Don Carlos, Wallenstein, Tell.

VIII. K l a s s e :  Goethe: Hermann und Dorothea. Schiller: Wallenstein. Griłlparzer: 
Sappho. Priyatlektiire: Schiller: Braut v. Messina, Wilhelm Tell. Goethe: 
Faust I. Tl.. Griłlparzer: Konig Ottokars Gliick und End.e. Kleist: Prinz v. 
Homburg. Lessing: Laokoon 16. St.

H - a m a n i s c l i .
VII. K l a s s e :  Negruzzi: Aprodul Purice; Alexandru Lapusneanu; Musa de la 

Burdu.jeni; A. Russo : Cantarea Romaniei; Alexandri V .: Cetatea Neam(ului. 
Millo director, Chirifa in Jasi; A. Odobescu : Doamna Chiąjna, Pseudocynege- 
ticos ; M. Eminescu: Calin, Epigoni!.

VIII. K l a s s e :  V. Alexandri: Despot Voda; sgarcitul risipitor; legenda ciocarliei; 
fontana Blandusiei; M. Eminescu: Satira III, Strigodii, Luceaicrul. imperat si 
proletar. Carageale : Napasta, o noapta fortunoasa; B. P. Hasdeu : Razyan si 
Vidra; Budai-Deleana: figaniada.

Privatlekttire.
L a t e i n .

IV'. K l a s s e  A:  Caesar, Bełlum Galicum IV. 20—31 (2 Schiller), VI. 1—8 (4),'VII 
1 -10  (6), VII 1 -1 5  (2), VII 1 -2 0  (2).

IV. K l a s s e  B:  Caes. Bell Gall. 130—39 (2). 130 -54(1 ), 130 -45  (2); II 1—10(3), 
1 -1 6  (1); 1—35 (1), 6 -1 6  (1); V 1 -1 0  (1), 1 -2 0  (1), 1 -3 7  (1); VI 1 -1 0  (1), 
12—30 (1), 20-35  (1); VII 1 -1 0  (2), 1 -1 5  (1), 1 -3 5  (1), 21-27 (1).

V. K l a s s e ,  Abt. A : Liv. X X I cp. 1—20 (1 Schiller), Anhang Nr. 4 (1), Nr. 7, 8, 
9 (1). Ovid. Daedalus (2), Philemon u. Baucis (2).

V. Klasse B: Ovid : Metamorphosen VI 146—312 (2), II 1—242, 251—332 (1), IV 
615-662 (3), VIII 618-720 (1), XIV 805-851 (1), III 1 -94 , 101-130 (1), IV 
670-746, 753-764 (1). Elegien : III. 2 (1). Liyius : XXI. c. 1 15 (3), c. 1 -2 0  (2),
c. 1 -30  (1), c. 1 -6 3  (1).

VI. K l a s s e  A:  Sallust, helium Catilinae (4), Sallust, Reden (8) Cicero, oratio in 
Catilinam II (2), Virgil Aeneis IV (8), Ecloge V (2), Georgicon liber 11 (laudes 
yitae rusticae) (4), Caesar, helium ciyile II (3).

VI. K l a s s e B :  Sali. b. Cat. ganz (3), c. 1 -20  (1), hist. or. Lep. (1), Gic. Cat. II (3), 
III (3). IV (1). Liv. X X I (1), X X I c. 40-63  (2). II c. 1 -7  (1), VI c. 1 -3 2  (1). 
Caes b. c. II (1), b. c. 1 -2 2  (1).
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VII. Kl asse  A:  Cio. Arch. (12); Lig. (2); Deiofc. (1); Pomp. (1); Virg. Aen. IV (5);
V (1). IX  (1), X  (1).

VII. Kl asse B: Cicero: pro Archia (6), diyinatio in Caecilium (1), pro Ligario und pro 
Deiotaro (3), de officiis II, III (1), disputationum Tusculanarum libri I, III (1), 
pro lege Manilia (1). Virgilius : Ecloga V (1), Aeneis V (3), Aeneis IV (4), 
Aeneis X I (1), Georgicon liber III (Answabl) (2), Aeneis VII (1), Georgicon 
liber II (laudes Italiae) (1).

VII. K l a s s e  B : (Rum. Abt.) : Virgilius, Aeneis lib. V (1), lib. VI (1), lib. VII (1). 
Cicero, De imperio Gnaei Pompei (1); pro Archia poeta (1); pro Murena (1).

VIII. K l a s s e  A:  Liv. X X II c. 1-11 (1), c. 1 -21  (1); Tac. Germ. c. 28-38  (1); 
an. III. c. 1 -7  (1), IV (2), V (1). VI (1); hist, I (1), II (1); Hor. Sat. II 1 (1), 
2 (1); Catull nach Jacobitz (1 ; Apuleius, Amor und Psyche (1).

VIII. K l a s s e  B : Tacitus ann. I 16—30 (I); Tacit.us Germania c. 28—46 (4); Tacitus 
ann. IV 1 — 10 (2); Tacitus ann. IV’ B ganz (6); Tacitus ann XI. c. 1- 38 (1): 
Tac. ann. XII. c. 1—25 (3); Tac. hist. I 1 -5 0  (2). Liyius III c. 26—38 (1); 
Liyius X X II (1); Liv. XXV I (1); Cicero pro Sulla (1); Cic. pro Ligario (2); 
Cic. pro Milone und pro Deiotaro (1). Virg. Aen. III 1—336 (1', XI (1), VII 
1—405 (1). Horaz, die in der Schule nicht gelesenen Odeń des IV. Buches (2) ; 
Horaz Od. IV. und Sat. I 4 (1) ; Horaz, von den in der Schule nicht gelesenen 
Odeń u. zw. 11 Odeń des I., je vier des II., III. und IV. Buches, Carmen 
saeculare und Epode 7 (1), Horaz, Epod. (1).

<3-riecłxxs c ł i .
V. K l a s s e ,  Abt. A : Xenoph. Anab. Nr. IV. (5), Kyrup Nr. I (1). Homer, Ilias III (4).
V. K l a s s e  B:  Xenophon Anabasis IV (3), X III (7), Kyrupadie I (5), IV (1),

V (1), X III (2), XIV (2), XV (2). Homer Ilias X IX  (7), VI (3), III (2), XVI (1).
VI. K l a s s e  A:  Homer Ilias: 11(4), IV (3), V (2), VI (2), VII (14), VIII (4), X  (8), 

X II (8), XIV (4), XV (3) XVII (2), X IX  (17), X X  (o), X X I (2), X X III (1), 
XXIV (3). Herodot: III (39-43, 120 125 (Polykrates) (12); I (23, 24 (Arion 
und Periandros) (9); V, VI (Auswahl) (2).

VI. K l a s s e B :  Horn. II. II (6), III (4), IV (3), V (2), VI (4), VII (2), VIII (3),
X  (2), X II (2), X III (1), XIV  (2), XV (1), XVII (1), X IX  (3), X X  (1), X X I (1),
X X III (1), X X IV  (1). Xenoph. Kyrup. Nr. IV (Ausg. v. Schenkl) (2), Herod. IX, 
(Hintners Ausg.) (1), III 39—43, 120—125 (2).

VII. K l a s s e  A:  Dem. Olynth. I (4); tt. eipr(v (4). Horn. II. IX  (1), X IX  (1),
XXIV  (1). Horn. Od. I (3), III (2), VII (5), IX  (4) X (2), XI (1), XV (2), XVI (2), 
XVIII (2), X X III (4), XXIV  (1).

VII. K l a s s e  B:  Dem. Ol. I (6), Ol. III (1), ir. etp. (3), Phil. II (3), Phil. III (1).
Ilias: IX  (1), VIII (1), XII (1), XIV (2), X X I (1), X X III (2), XXIV (2).
Od. I (17), II (11), III (15), IV (4), VII (18), VIII (11), IX  (5), X  (6). X I (5), 
X II (3), XV (14). XVI (14), XVII (6), XVIII (5), X X  (3), X X I (3), X X II (2). 
X X III (9), XXIV  (2). Thuk. I c. 1 —10, 24-31, 44-55 (1); I 21-32, 44-55, 
140—146, II 34 46 (1). Lukian, Traum (1), Prom. (1), Hahn (1), Deffiy o'.a/, 
nach d. Schulausg. v. Jabobitz 1—10 (1). Auswahl aus griech. Lyr. (1).

VIII. K l a s s e  A:  Piat. Phaed. cap. 64—67 (3); Soph. Ajas (1); Hom. Od. II (1), 
III (1), VIII (1), XV (4), X X III (3). Hom. II. X IX  (1). Dem. Olynth. III (1), 
zspi zip. (1).

VIII. K l a s s e  B:  Platon, Laches (1), de republica I (1). Homer, Odyssee VII (1), 
XVIII, XX, XXII, X X III (1). Sophokles, Philoktet (1), Oedipus Rex (1).
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U e -iits c łi.
V. K l a s s e  A:  Hauff: Schlofi Liechtenstein (7), Baumbach, Zlatorog (3); Ebers: 

Eine iigyptische Konigstochter (1); Ebers : Die Nilbraut (1) ; R osegger: Die 
Schriften des Waldschulm eisters (1); Grillparzer: Der arme Spielmann (8); 
Baumbach: Marchen (1); RiehJ.: Kulturhistorische Noyellen (8); Zschokke: 
Noyellen (2); Tegner, Frithjofsage (1); Hauff: Marchen (3); Hauft: Novellen(2) ; 
Stifter: Novellen (1); Hauff: Phantasien im Bremer Rathskeller (1); Zehme : 
Kulturgeschichte aus dem Mittelalter (1).

V. K l a s s e  B : Hauff: Schlofi Liechtenstein (3); Hauff : Marchen (3); Hauffe: 
Noyellen (3); Theodor Storni: Noyellen; Ebner-Eschenbach: Noyellen (2); 
Leander, Traumereien an franzSsischen Kaminen (4); W agner: Deutsche 
Heldensagen (1); Mosen: Heimweh (2 ); Voft : Luise (3); Tieck: Marchen (1); 
Stifter: Novellen (1).

VI. K l a s s e ,  Abt. A : Beowulf (1); Ekkehard : Waltharilied (2), Alpharts Tod (3), 
Die Rabenschlacht (1), Laurin (10), Der grohe Rosengarten (2), Ortnit (2) ; 
Hartmann von Aue : Der arme Heinrich (15); Konrad von Wurzburg : Der 
Welt Lohn (2), Die Herzmare (2); Sachs : Vier Schwanke (3), fiinf Schwanke (1), 
elf Schwanke (2); Shakespeare : Komodie der Irrungen (1), Konigsdramen (1), 
Romeo und Julie (2), Der Kaufmann von Vrenedig (2), Hamlet (3), Othello (2), 
Konig Lear (3), Macbeth (3); W ieland: Geron der Adelige (8); Lessing : 
Philotas (3), Abhandlungen uber die Eabel (1); Vofi : Luise (2); Herder: Der 
Gid (1) ; Goethe : Noyelle (2); Schiller : Der Verbrecher aus verlorener Ehre (7), 
Spiel des Schicksals (3), Turandot (4) ; Chamisso : Peter Schlemihl (15), Das Lied 
vom Thrym (5); Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts (4), Das 
Marmorbild (4), Schlofi Durande (4); Hoffmann: Meister Martin und seine 
Gesellen (17), Das Fraulein von Scudery (8); Fouque: Undine(2); Hauff': Die 
Sangerin (5), Jud Sufi (5), Das Bild des Kaisers (2), Die Bettlerin vom Pont 
des Arts (3), Othello (2), Die Karawanę (1), Der Scheik von Alessandria und 
seine Sklaven (1), Das Wirtshaus im Spessart (2); Platen: Die Abbassiden (6) 
Ruckert: Kai und Damajanti (fi), Rostem und Suhrab (2), Sawitri (2), Kind 
Hoi-n (2), Hidimba (2): Schwab : Otto mit dem Bart (2) ; Kinkel: Otto 
der Schiitz (8); Dickens: Der Weihnachtsabend (2); Tegner: Frithjofsage (4); 
Mosen: Heimweh (2); Hamerling: Aspasia (2); Alexis: Die Hosen des Herrn 
von Bredow (2); Ohlensehliiger : Axel und Walburg (1);  Scheffel: Der Trom- 
peter von Sakkingen (2), Ekkehard (3), Hugideo (4), Juniperus (5) ; Freytag : 
Soli und Haben (2), Die A hn en (li; Keller: Die Leute von Seldwyla (4); Meyer: 
Die Leiden eines Knaben (2), Jurg Jenalsch (2), Plautus im Nonnenkloster (2), 
Gustay Adolfs Page (2), Die Richterin (6', Pescara (3); Hebbel: Die Nibe- 
lungen (2); Stifter: Der Kondor (1), Der Waldsteig (3), Abdias (2), Das alt.e 
Siegel (2), Brigitte (4), Der beschriebene Tiinnling (2), Granit (2); R iehl: Die 
yierzehn Nothelter (11), Der Stadtpfeifer (5), Burg Neideck(8); Heyse: Colberg ((i , 
Der yerlorene Solin (9): Dahn : Ein Kampf um Rom (6 , Gelimer (2); Ebers : 
Uarda(3), Eine iigyptischeKonigstochter (3) ; Ebner-Eschenbach: Krambambuli(ó), 
Der gute Mond (2), Das Gemeindekind (2); Scherr : Germania (1); Baumbach: 
Zlatorog (2), Truggold (4); Wilbrandt: Der Lotsenkommandeur (4); Rosegger: 
Das zugrundegegangene Dorf (3).

VI. K l a s s e ,  Abt. B .: Beowulf (1); Ekkehard: Waltharilied (3), Alpharts Tod (4), 
Die Rabenschlacht (2), Laurin (6), Der grofie Rosengarten (5), Ortnit (3) ; 
Hartmann von Aue : Der arme Heinrich (12); Gottfried von Strafiburg : Tristan
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und Isolt (2); Sachs: Fiinf Schwanke (1) ; Shakespeare : Der Widerspenstigen 
Zahmung (3), Komodie der Innngen (1), Konigsdramen (1), Romeo und Julie (2), 
Hamlet (3), Ot.hello (3), Kdnig Lear (2 , Macbeth (3) ; Wieland : Geron der 
Adelige (2); Lessing: Philotas (2), Ahhandlungen iiber die Fabel (3); Herder: 
Der Cid (2); Schiller: Spiel des Schicksals (2), Geschichte des dreifiigjahrigen 
Krieges (2), Turandot (2); K leist: Michael Kohlhaas (2); Chamisso: Peter 
Schlemihl (2), Das Lied vom Thrym (8) ; Eichendorff: Aus dem Leben eines 
Taugenichts (6), Schlofi Durande (3) ; Hoffmann : Meister Martin und seine 
Gesellen (8), Das Franiem von Scudery (3), Der unheimliche Gast (4), Das 
Majorat (2); Fouipue: Undine (4); Hauff': Die Sangerin (3), Jud Sufi (3), Die 
Bettlerin vom Pont des Arts (1), Othello (3), Die Karawanę (3), Der Scheik 
von Alessandria und seine Sklaven (2), Das Wirtshaus im Spessart (3), Lich- 
tenstein (2), Die letzten Ritter von Marienburg 3); Grillparzer: Der arme 
Spielmann (2); Platen: Die Abbassiden (9); Ruckert: Nal und Damajanti (2), 
Rostem und Suhrab (2), Sawitri (3), Kind Horn (3); Schwab: Der gehornte 
Siegfried (2), Hirlanda (2), Die schone Magelone (2) ; Dickens : Der Weihnachts- 
abend (2) ; Tegner : Frithjofsage (2); Ohlenschlager : Axel und Walburg (1); 
Seheftel: Ekkehard (4), Hugideo (3), Juniperus (1); Ereytag: Die Ahnen (3); 
Stifter: Der Condor (3), Abdias (2), Die Narrenburg (2); Riehl: Die vierzehn 
Nothelfer (5), Der Stadtpfeifer (6), Burg Neideck (5); H eyse: Der yerlorene 
Solin (3); Dahn: Gelimer (3); Ebers: Uarda (1), Eine iigyptische Konigstochter (1), 
Die graue Locke (2); Ebner-Eschenbach : Krambambuli (1), Der gute Mond (2); 
R osegger: Das zugrundegegangene Dorf (3) ; Scherr: Germania (2).

Aufierdem lasen 14 Schiller der Abteilung A und 4 Schiller der Abteilung B 
unter Leitung des Fachlehrers i m m h d .  O r i g i n a l t e x t e  zwei Ayentiuren 
aus dem N ibelu  nge nl i e de  und eine Auswahl aus den h ó f  isch en  Ł yrik ern , 
yornebmlich aus W a l t e r  v o n  d e r  V o g e 1 w e i d e.

VII. K l a s s e  A:  Goethe: Dichtung und Wahrheit (2), Die Laune des Verliebten (3), 
Der Bilrgergeneral (3). Die Geschwister (3), Werthers Leiden (3) Torcpiato 
Tasso(l), Der Grofikophta(l), Die Mitschuldigen (2), Clayigo (2), Marchen (1), Faust
I. Teil (1), Stella (2), Wilhelm Meister (1); Schiller: Turandot (2); Grillparzer: 
Web dem, der liigt (2), Ahnfrau (2), Sappho (1), Des Meeres und der Liebe 
Wellen (2), Das goldene Vliefi (1) ; Shakespeare : Troilus und Cressida (1), 
Macbeth (6), Konig Lear (5), Othello (4), Hamlet (6); Kleist: Der Prinz von Hom- 
burg (1), Der zerbrochene Krug (1); Hebbel: Agnes Bernauer (2). Gyges und 
sein Ring (1); Hauptmann: Der arme Heinrich (1); Ibsen: Nora (3), Nordische 
Heerfahrt (1), Die Kronpratendenten (3), Baumeister Solnefi (1); Sudermann: 
Die drei Reiherfedern (2); Hamerling : Ahasyer in Rom (1); Hauff': Lichten- 
stein (1), Die Bettlerin vom Pont des Arts (G) ; Freytag: Soli und Haben (1), 
Die yerlorene Handscbrift (1). Die Journalisten (1); Heine: Harzreise (1); 
Ebers : Eine agyptische Konigstochter (1); Keller : Das Fahnlein der 7 Aul- 
rechten (1), Die drei gerechten Kammacher ( l j ;  Frenssen : Jórn Uhl (1), Die 
Sandgrafin ( l j ;  Bulwer: Die letzten Tage yon Pompeji (1).

VII. Kl as s e  B: Goethe: Dichtung und Wahrheit I. Buch (3), Stella (2), Clayigo (2); 
K leist: Der Prinz von Homburg (7), Der zerbrochene Krug (10), Das Kathchen 
yon Heilbronn (1), Die Hermannsschlacht (1); Keller: Die drei gerechten Kam
macher (1), Romeo und Julia auf dem Dorfe (1), Das Fahnlein der 7 Aufrechten (1); 
Hauff: Die Bettlerin vom Pont des Arts (2), Der Mann im Monde (1); Shakespeare: 
Romeo und Julie (5), Macbeth (4), Konig Lear (2), Othello (1); Leisewitz : Die
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Zwillinge (4), Julius v. Tarent (3); Schiller: Tiu-andot (1); Riehl: Oyid bei Hofe (1); 
Klinger: Sturm und Drang (1); Grillparzer: Konig Ottokar (1); Ein treuer Diener 
seines Herm (2), Die Judin von Toledo (1); Otto Ludwig: Der Erbforster (1), 
Zwischen Himmel und Erde (1); H ebbel: Agnes Bernauer (2); Ibsen : Die 
Kronpratendenten (2), Nordische Heerfahrt (2); Hauptmann: Der ai'me Heinrich (1).

VIII. K l a s s e  A:  Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Wellen (1); Ludwig: 
Der Erbforster (3); Kleist: Der zerbrochene Krug (1); Ibsen: Nora (1), 
Gespenster (1); Goethe : Werthers Leiden (1).

VIII. K l a s s e  B:  Goethe: Werthers Leiden (2); Grillparzer: Das goldene Vliefi(3); 
Dahn : Kampf um Kom (1) ; Grillparzer : Ahnfrau (3); Schiller: Fiesko (2) ; 
Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts (3); Kleist: Penthesilea (1) ; 
Tieck: Der Aufruhr in den Ceyennen (1 ); Kleist: Michael. Kohlhaas (3); 
Schiller: Demetrius; Kleist: Der zerbrochene Krug (1); Grillparzer: Medea (1); 
Freytag: Soli undHaben(2); Chamisso: Peter Schlemihl (2); Korner: Z rin y(l); 
Schiller: Uber naive und sentimentalische Dichtung (1); Grillparzer: Des Meeres 
und der Liebe Wellen (1); Shakespeare: Konig Lear (1); Grillparzer: Der arme 
Spielmann (1); Klinger: Sturm und Drang (1).

H u r t i a n i s c l i .
V. K l a s s e :  Gr. Alexandrescu: Ucigasul. Gane N : Doftorul si Astrononomul (3), 

Fluerul lui Stefan (2), Domni^a Ruxanda (2), Venatoarea (2), Pet.rea Dascalul, 
Aliu|a (2); Creanga I.: Harap alb (1), Ivan Turbinca (2), Soacra cu trei nurori (1), 
Danila Prepeliac (1), Ioan Roata (2), Pungu^a cu doi bani (3); Eminescu M .: 
L aR oyine; Moldoyan N .: Musa romana; Creanga I :  Stan Pa^itul (2), Poyestea 
unui om lenes(3); Gane N .: Daca a vre Dumnezeu (2); IosifS t.: A fost odata (2). 

VI. K l a s s e :  Alexandri V .: Cetatea Neam^ului (3), Despot Voda (3), Piatra din 
casa (1); Eminescu M .: Satira III a, Satira 1 a, Riria (1), Luceaferul (1); 
Gane N. : Ura din copilarie (2), Fluerul lui Stefan, Comoara de pe Rareu; 
Cosbuc G h.: Preotul Cojoc (1), Graiul neamului (1), Dante Alghieri, Regina 
Ostrogoj;ilor (1), El Zorab, Balada Albaneza (1), Noi vrem pament (2); Creanga I.: 
Poyesti (1), Amintiri (1), Stan Pa^itul (2); Slayici I. : Budulea Taichii (1), La 
Crucea din sat (1), Popa Tanda (2), Scormon (1); Vlahu|a Al : Nuvele.
O. Negruzzi: Alesandru Lapusneanu (1); IspirescuC.: Simziaua (1); Calea infur- 
cita (1) ;Sadoveanu M.: Poyestiri (noyele), Soimii, Dureri inabusite; Hasdeu B. : 
łon Voda c. Cumplit (1), Razyan si Vidra (1); Don Chihotte: Hamlet (1); 
Odebeseu: Doarnna Chiajna si Mihnea cel reu; Caragiale L .: Napasta (1).

VII. K l a s s e :  Alexandri V .: Fóntana Blanduziei (2), Oyidiu (2), N. Porojan (2), 
Dridri (1), Piatra din casa (1), Barbu, Florin si Florica, Despot Voda (2), Cinel- 
cinel (1) ,  Leonescu : Penes Curcanul (drama) (1), O calatorie in Africa (2); 
(Alexandri). Eminescu M .: Geniu Pustiu (1), Satira III. (4), Luceaferul (2); 
Caragiale L . : Napasta (2), Cuconul Leonida (3); Zamfirescu Duiliu: Petrica; 
Spre Costesci (1); A. Nora: Frica de moarte (1), Fapte si resplata (1); Gion Gh : 
La Pleyna (1); C. Sandu : Dram si popas (1) ; V. Moldoyan: Raze de luna (1), 
Elyira (2), Sgarcitul (1); Xenopol Al. : Morayurile romane (1); Stamati Ciureo: 
Omul enigmatic (1), Logodnica Tarului (2).

VIII. K l a s s e :  Alexandri V .: Rusaliile (2), Cinel-cinel (2), Doi morji vii (2), Balta 
alba (2), O nunta (1), Porojan (1); Sadoyeanu M. : I. Potcoaya (1), Soimii (1) ; 
Caragiale L . : D ’ale Carneyalului (1), O scrisoare pierduta (1), O noapte fortu- 
n oa sa (l) ; Hasdeu B .: Iou Voda cel Cumplit. (4); Eminescu: Riria, Elyira, 
łon Ghica: Munca, Scrisori (2); Alecu Russo : Cantarea Romaniei (1).
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III. U b e r s i c h t
iiber die im Schuljahre 1904/1905 gebrauchten Lehrbucher.

R e 1 i g i o n s 1 e h r e : A . Fiu- die r o m . - k a t h .  Schiller: I. Klasse: Grofier Kate- 
chismus der kath. Rełigion, 1. Anfl. I I. Klasse: Fischer, góttl. Offenbarung, 
alter Bund, 9. u. 10. Aufi. III. Klasse : Fischer, gottl. Offenbarung, neuer Bund, 
i), u. 10. Aufl. IV. Klasse: Zetter, Liturgik, 3. u. 4 Aufl. V. Klasse: Dreher, 
Lehrbuch der kath. Relig., I. T., 4. Aufl VI. Klasse: Dasselbe, II T., 2. Aufl.
VII. Klasse: Dasselbe, III. T., 3. Aufl. VIII. Klasse : Kaltner, Kircliengeschichte, 
3. Aufl. — B . Fiir die g r i e c h . - o r i e n t .  Schiller: I. Klasse: Coca, bibl. Ge- 
schichte, alter Bund, 2. Aufl. II. Klasse: Coca, bibl. Geschichte, neuer Bund,
1. Aufl. III Klasse : Coca, Glaubens- und Sittenlehre IV. Klasse: Stefanelli 
Liturgik. V. Klasse: Coca, Dogmatik. VI. Klasse: Coca, Morał. VII. Klasse: 
Coca Kirchengeschiclite, 2. Aufl. VIII. Klasse: Coca, Apologetik. — C . Fiir die 
e v a n g. Schiller: 1. Abt.: Luthers kleiner Katechismus von Ernesti, 40. Aufl.
2. Abt.: Palmer, Der christliche Glaube und das christliche Leben, 10. Aufl.
3. Abt.: Palmer, Die christliche Glaubens- und Sittenlehre, 1. T., 1. Aufl. — 
D .  Fiir die m o s. Schiller: I.—IV. Klasse: Dr. G. Wolf, Geschichte Israels,
1.—4. Heft. V. und VI. Klasse: Dr. M. Brann, Lehrbuch d.jiidischen Geschichte, 
I., II. u. III. T , 1. Aufl.; Bibel, Psalmen. VII. u. VIII. Klasse: PhilippsohnDr. 
L., llie israelitische Religionslehre, 1. Aufl.; Bibel, Propheten. Brann: Vou der 
Vertreibung der .Tuden aus der pyrenaischen Halbinsel bis zur Wiederher- 
stellung ihrer biirgerlichen Rechte, IV. T.

L a t e i n i s c h e  S p r a ć  h e :  I. Klasse: Schmidt-Thumser, Lateinische Schulgram- 
matik, 9. Aufl.; Haulers Lese- und Ubungsbuch fiir die I. Klasse, Ausgabe A, 
15. oder 17. Aufl. — II. Klasse: Grammatik wie in der I. Klasse; Hauler. 
Ubungsbuch fili- die II. Klasse, 15. Aufl. — III. Klasse: Grammatik, wie in der 
I .; Hauler, Ubungsbuch fiir die III. Klasse, 10. Aufl.; Golling .J , Chrestomathie 
aus Cornelius Nepos und Qu. Curtius Rufus, 1. Aufl. — IV. Klasse: Gram- 
matik, wie in der I.; Hauler, Ubungsbuch fiir die IV. Klasse, 7. Aufl.; Caesar, 
Comm. de beli. Gall. ed. Prammer, 4. Aufl.; Ausgewahlte Gedichte des P.Ovi- 
dius Naso von Sedlmayer, 5. oder 6. Aufl. — V. Klasse: Scheindler, Gram
matik, 3 od. 4. Aufl.; Sedlmayer-Scheindler, lat. Ubungsbuch fiir O. G., 2. Aufl.; 
Livius, Chrestom. ed. Golling, 2. Aufl.; Ovid, Ausgewahlte Gedichte ed. Sedl
mayer, 5. od. 6. Aufl. — VI. Klasse: Scheindler, Grammatik; Sedlmayer- 
Scheindler wie in der V.; Virgil. Aen. etc. ed. Hoffmann, 5. Abdruck der 2. Aufl.; 
Sallusts Catilina und Jugurtha ed. Perschinka, 1. Aufl.; Ciceronis orationes sel. ed. 
Kolii, 2. Abdruck der 3. Aufl.; Caesar beli. civ. ed. Paul. 2. Aufl. — VII. Klasse: 
Scheindler, Grammatik; Sedlmayer-Scheindler, wie in der V.; Virg. ed. Hoff
mann, 5. Abdruck der 2. Aufl.; Gic. or. sel. ed. Nohl pro imperio Cn. Pompei, 
pro Archia poeta. 2. Aufl.; Gic. Tusculan. disput. 1. I ed. Schiche. — VIII. Klasse: 
Scheindler, Grammatik; Sedlmayer-Scheindler wie in d. V.; Horatius ed. Hue- 
lner, 6. Aufl.; Tacitus’ histor. Schriften in Auswahl, Ausg. v. Muller, 1. Aufl. 
Muller J., Tacitus Germania, 1. Aufl.

G r i e c h i s c h e  S p r a ć  h e :  III. Klasse: Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Gramm. 
24. Aufl; Schenkl, Griech. Elementarbuch, 19. Aufl. IV. Klasse: Curtius-Hartel, 
Griech. Grammatik, 24. Aufl.; Schenkl, Griech. Elementarbuch, 18. Aufl. —
V. Klasse: Curtius-Hartel, Griech. Grammatik, 22. Aufl.; Schenkl Ubungsbuch 
f. d. ob KI., 10. Aufl.; Schenkl, Chrestomathie aus Xenophon, 12. Aufl.; Hom.



Ilias von Christ, 2. Aufl. — VI. Klasse: Curfcius-Hartel, Grammatik; Sclienkl, 
Ubungsbuch f. d. ob. KI., 9. oder 10. Aufl.; Homer, Ilias ed. Christ, 1. u. 2. 
Aufl.; Herodot ed. Hintner, 5. u. 6. Aufl.; Xenophon, wie in der V.. — VII. 
Klasse: Curtius-Hartel. Grammatik; Sohenkl, Ubungsbuch f. d. ob. KI. 9. od. 
10. Aufl.; Homer, Odyssee ed. Christ, 3. Aufl.; Demosth. or. ed. Wotke, 4. Aufl. 
— VIII. Klasse: Curtius-Hartel, Grammatik; Hintner, griech. Aufgaben in zu- 
sammenhangenden Stiioken, 3. u. 4. Aufl.; Plato, Apologie und Kriton, v. Christ,
2. Aufl,; Platons Euthyphro v. Christ, 3. Aufl.; Sophokles, Antigone von Schu
bert, 2. Aufl.; Horn. Od. ed. Christ, 3. Aufl 

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Deutsche Grammatik, 4. Aufl.; 
Dr. Ib-. Prosch und Dr. Pr. Wiedenhofer, Lesebuch f. U. G., I. Bd., 4. od. 5. 
Aufl. — II. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Deutsche Grammatik, 4. Aufl.; Lesebuch 
von Dr. Prosch und Dr. Wiedenhofer, II. Bd , 2. Aufl. — III. Klasse: Dr. K. 
Tumlirz, Deutsche Grammatik, 4. Aufl.; Lesebuch von Dr. Prosch und Dr. 
Wiedenhofer, III. Bd., 2. od. 1. Aufl. — IV. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Grammatik,
4. Aufl.; Lesebuch von Prosch und Wiedenhofer, IV. Bd., 1. Aufl. — V. Klasse: 
Dr. K. Tumlirz, Grammatik, 4. Aufl.; Lesebuch von Prosch-Wiedenhofei-, V. Bd., 
1. Aufl. — VI. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Gramm. wie in der V.; Lesebuch von 
Prosch und Wiedenhofer, II. Tl. Ausg. B fur die VI. Klasse, 1. Aufl. — VII. 
und VIII. Klasse : Prosch und Wiedenhofer, Lesebuch fur die VII. und VIII. 
Klasse, 1. Aufl.

R u m a n i s c h e  S p r a c h e :  V. Klasse : Popoyici Euseb., Gramatica romana, 1. Aufl.; 
Simionoyici, Rum. Lesebuch f. d. V. KI., 1. Aufl. — VI. Klasse: Grammatik 
wie in der V. Lambrior A., Lesebuch Editio, III. T., 3 Aufl. — VII. u. V111. 
Klasse: Lambrior A., Rum. Lesebuch, wie in d. V I.; Gramm. wie in der V. 

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  I. Klasse: Supan, Lehrbuch der Geographie, 
10. Aufl.; Kozenn-Hardt-Schmidt-Heidrich, Atlas, 39. Aufl. — II. Klasse: Geo
graphie von Supan, 10. Aufl.; Mayer, Dr. F. M., Altertum f. U. G., 3. od. 4. 
Aufl.; Kozenn, Atlas, 39. Aufl.; Schuhert.-Schmidt, Hist. Atlas, 1. Aufl. — III. 
Klasse: Supan, Lehrbuch der Geogr., 10. Aufl.; Mayer, Mittelalter f. U. G., 4. 
u. 3. Aufl.; Atlas von Kozenn, 38. u. 39. A ufl, Schubert-Schmidt, Hist.-geogr. 
Atlas, 1. Aufl. — IV. Klasse: Mayer, Neuzeit, 3. oder 4. Aufl.; Mayer, Geo
graphie der osterr.-ung. Monarchie, 6. oder 5. Aufl.; Atlas von Kozenn, 38. oder 
39. Aufl.; Hist.-geogr. Atlas von Schubert-Schmidt, 1. Aufl. — V. Klasse: Zeehe, 
Altertum fur 0. G., 4. Aufl.; Histor.-geogr. Schulatlas von Jausz, 1. Aufl,; —
VI. Klasse: Zeehe, Altertum, 4. Aufl.; Zeehe, Mittelalter fur O. G., 2. Aufl.; 
Zeehe, Lehrbuch der Geschichte der Keuzeit, 2. Aufl.; Jausz, Atlas wie in der
V. Klasse. — VII. Klasse: Zeehe, Neuzeit fur O. G., 1. Aufl.; Jausz, Atlas wie 
in der V. Klasse. — VIII. Klasse: Zeehe-Schmidt, Vaterlandskunde (obere Stufe), 
1. Aufl.; Atlanten von Kozenn-Hardt-Schmidt-Heinrich, 38. u. 39. Aufl.; Jausz, 
Histor. Schulatlas wie in der V. Klasse.

M a t h e m a t i k :  I. Klasse: Moenik-Neumann, Arithm., 3(5. Aufl.; Hoeeyar, Geometrie, 
(5. Aufl. — II. Klasse: Moenik-Neumann, Arithm. I. Abt., 36. Aufl.; Geometrie 
wie in der I. KI. — III. Klasse: Moenik-Neumann, Lehrbuch der Arithm, II. 
Abt., 27. Aufl.; Hoeeyar, Geometrie, 5. oder 6. Aufl. — IV. Klasse: Moenik- 
Neumann, Lehrbuch der Arithm, II. Abt., 27. Aufl ; Hoeeyar, Geometrie, 5. oder 
6. Aufl. — V., VI. u. VII. Klasse: Moenik-Neumann, Arithm. f. d. ob. Klassen 
nebst Aufgabensammlung, 27. u. 28. Aufl.; Hoeeyar, Geometrie f. Obergymn.,
5. Aufl. wie in der V .; 4. oder 5. Aufl, wie in der VI. u. VII. KI.; Hoeeyar,
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Geom. Ubungsaufgaben f. Oberg ymn., 1. Heft, 4. oder 5. Aufl. — VIII. Klasse: 
Moonik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik nebst einer Aufgabensanmilung f. 
d'. ob. Klassen, 27. Aufl.; Hooeyar, Geom. f. d. ob. Klassen, 4. Aufl.; Hoeevar, 
Geom. Lfbungsaufgaben f. d. ob. Klassen, 4. oder 5. Aufl.

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. Klasse: Pokorny-Latzel, Tierreich, 27. Aufl.; 
Pokorny-Pritsch, Pfłanzenreich, 23. Aufl. — II. Klasse: Pokorny-Latzel-Mik, 
Tierreich, 26. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Pflanzenreich, 23. Aufl. — III. Klasse: 
Dr. G. Ficker, Mineralreich, 1. Aufl.; Hofler-Maiss, Naturlehre, 3. u. 2. Aufl. —
IV. Klasse: Hofler-Maiss. Naturlehre, 3. u. 2. Aufl. — V. Klasse: Scharizer, 
Minerał, und Geol. f. d. ob. Klassen, 4. oder 5. Aufl.; Wettstein, Leifcfaden der 
Botanik f. d. ob. Klassen, 2. Aufl. — VI. Klasse: Graber-Mik, Zoologie,3. Aufl. 
— VII. und VIII. Klasse: Wallentin, Physik f. d. ob Klassen der Mittelschulen, 
12. oder 13. Aufl.

P l i i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  VII. u. VIII. Klasse : Grundlehren der Logik 
u. Psychologie mit einem Anhang, 1. Aufl.

R u  m a n i  s c h  (Freikurs) : 1. und 2. A bt.: Nastasi J., Rumanisches Lese- und Sprach- 
buch, 1. Aufl.; III. u. IV. Abt.: Bodnarescul, Rumanisches Sprach- und Lese- 
buch f. mittl KI, 1. Aufl.; Bodnarescul L., Grammatik zum rum. Sprach- und 
Lesebuch, 2. Aufl.

P o l n i s c h :  1. Abt.: Małecki, gramatyka. 8. oder !). Aufl.; Próchnicki. Lesebuch,
2. Aufl. - -  2. Abt.: Małecki, gramatyka wie in der I. Abt., 8. Aufl.; Czubek- 
Zawiliński, Lesebuch f. d. III. KI., 1. Aufl. — 3. Abt.: Tarnowski-Bobin, Lese
buch, I. T., 1. Aufl. — 4. Abt.: Tarnowski-Bobin, II. T., 1. Aufl.

F r a n z o s i s c h : 1. und 2. A bt.: Feichtinger, Lehrgang der franzosischen Spradie 
fur Gymn., 1. T., 1. Aufl.

S t e n o g r a p h i e :  1., II. u. III. Kurs: Scheller Franz, Lehr- und Lesebuch der 
Stenographie, 10. Aufl.

IV. Thernen
zu den schriftlichen Arbeiten in den oberen Klassen.

a.) In . 0Le-a.tscL.er S p i a c K e .
V. K l a s s e ,  Abt. A : 1. Es kommt der kiihle Herbst heran, der Sommer geht zu 

Ende. (H.) — 2. Ein Marchen. (Sch.) — 3. Am Ruheplatz der Toten, da pflegt 
es still zu sein. (H.). — 4. Gunthers Brautfahrt. Nach dem Nibelungenliede. 
(Sch.) — 5. Die weltgeschichtliche Bedeutung der alten Agypter. (H.) — 
(>. Welche Grundzuge des deutschen Volkscharakters entnehmen wir dem 
Nibelungenliede ? (Sch.) — 7. Das Motiv der Treue im Nibelungenliede und in 
der Gudrun. (H.) — 8. Wie gelingt es Reineke, sich nach seiner ersten Ver- 
urteilung zum Tode zu retten? (Sch.) — 9. Freuden und Leiden im Winter. 
(H.) — 10. Weshalb mubte Hiion nach Bagdad ziehen? (Sch.) 11. Uns alle 
zieht das Herz zum Vaterland. (H.) — 12. Die Werbung. Ein Bild aus dem 
Soldatenleben der friiheren Zeit. [Nach der poetischen Erzahlung yon Nikolaus 
Lenau.] (Sch.) — 13. Der Streit zwischen Agamemnon und Achilles.
14. Herders „Erlkonigs Tochter1*, yerglichen hinsichtlich des Inlialtes
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Form der Darstellung mit Goethes „Erlk5nig“. (Soh.) — 15. Das Feuer im 
Dienste des Menscłjen. (H.) — Ki. Nach getaner Arbeifc ist gut ruhen. (Sch.)

V. K 1 a s s e, Abt. B: 1. Es kommt der kuble Herbst heran, der Sommer gebt zu 
Ende. (H.) — 2. Eine Sagę. (Soh.) — 3. AmRulieplatz der Toten, da pflegt es 
still zu sein. (H.) — 4. Was erfahren wir im Nibelungenliede von Siegfrieds 
Jugend? (Sch.) — 5. l)ie weltgesohichtliohe Bedeutung der ałten Agypter. 
(H.) — (i. Die Geschiohte des Nibelungenhortes in der Darstellung des Nibe- 
lungenliedes. (Sch.) -  7. Das Motiv der gefahrlichen Brautwerbung im Nibe-
lungenliede und in der Gudrun. (H.) — 8. Welohe Klagen bringen im I. Ge- 
sange von Goethes „Reineke Fuchs“ die Tiere gegen Reineke vor? (Sch.) — 
i). Freuden und Leiden im Winter. (H.) — 10. Hiions Abenteuer auf seiner 
Reise nach Bagdad nach dem Zusammentreffen mit Scherasmin (Sch.)
11. Uns alle zieht das Herz zum Vaterland. (H.) — 12. Das Schicksal eines 
Schiffbruchigen. [Nach der poetischen Erzahlung „Salas y  Gomez“ von Cha- 
misso.] (Sch.) — 13. Der Streit zwischen Agamemnon und Achilles. (H.) — 
14. Und der Mensch versuche dieGotter nicht und begehre nimmer und nimmer 
zu schauen, was sie gnadig bedecken mit Nacht und Grauen. Mit Zugrunde- 
legung von Schillers Romanze „Der Taucher11. (Sch.) — 15. Das Feuer im 
Dienste des Menschen. (H.) — 10. Was erhoffe ich von den Ferien ? (Sch.)

VI. K l a s s e ,  Abt. A : 1. Welche Berechtigung hat die Inschrift „ !xTpsiov11 
tlber der Tur der Klosterbibłiothek in St. Gallen ? (H.) — 2. Attila in Ge- 
schichte und Sagę. (Sch.) — 3. Ir ensult niht vil geyragen. (H.l — 4. Der 
Sanger im deutschen Volksepos. (Sch.) — 5. Die romische Aristokratie in
Sallusts Beleuchtung. (H.) — 0. „Sei im Wilnschen nicht zu karg! Wilnsche 
sind der W eg zum Siege. Des Geniigens ilpp’ge Wiege ist der Tatkraft, friiher 
Sarg.“ [ Anastasius Grilli.] (Sch.) — 7. Klopstock und die Zeit der Empfindsamkeit. 
(H.) — 8. Wie bringt. Shakespeare die Grofie Coriolans zum Ausdruck? (Sch.) — 
9. Welche Berechtigung hat aut literarischem Gebiete Freytags Ausspruch : „An 
dem fremdenErwerb klammerte sich die deutscheBildung festvom dreifiigjahrigen 
Kriege bis auf Lessing11? (H.) — 10. Welehen Zwecken dient die Figur der 
Grafln Orsina in „Emilia Galotti11? (Sch.) — 11. Tellheim und Riccaut. [Ver- 
gleichende Charakteristik.] (H.) — 12. Die Idee der Duldung und Niichsten- 
liebe und ihre Vertreter in Lessings Drama „Nathan der Weise“ . (Sch.)

VI. K l a s s e ,  Abt. B : 1. „Menschlicher Hande Werke vergehen, menschlicher Seele 
tiefste Gedanken iiberdauern den Fali der Volker“. [Wilamowitz-Moellendorff.] 
(H.) — 2. In welehen Dingen aufiert sich im Nibelungenliede der Kulturfort- 
schritt gegentlber der nordischen Fassung der Sagę? .(Sch.) — 3. Artusritter 
und Templeisen. (H.) — 4. Durch welche Mittel sucht sich Jugurtha auf dem 
Thron von Numidien zu erlialten ? (Sch.) — 5. Der Verfall des Rittertums. 
|Nacli der Lekture.] (H.) — 0. Bitten, beten, betteln. (Sch.) — 7. „Etwas bringt 
niemand mit auf die Welt, und docli ist es das, worauf alles ankommt, damit 
der Mensch nach allen Seiten ein Mensch sei: Ehrfurcht". [Goethe, Wilhelm 
Meisters Wanderjahre.] (H.) — 8. Wodui-ch geht Coriolan zugrunde? (Sch.) 
— 9. „V ox diyersa sonat, populorum est vox tamen una, cum yerus patriae 
diceris esse pater“. (Martial.) [Bezogen auf unseren Kaiser.] (H.) -  10. Welehen 
Zwecken dient die Figur des Conti in „Emilia Galotti11 ? (Sch.) — 11. Just und 
Werner. [Vergleichende Charakteristik.] (H.) — 12. Die Vertreter der Unduld- 
samkeit in Lessings Drama „Nathan der Weise11. (Sch.)



VI. K l a s s e ,  ruman. Abt., II. Sem.: 1. „Arbeit nnd Fleifi, das sind die Fliigel, 
so fiihren iiber Sfcrom und Hugel“ . (H.) — 2. Inhalt und Bedeutung der Ode 
Klopstocks: „Die beiden, M.usen“ . (Sch.) — 3. „Sollen dich die Dohlen nicht 
umschrein, mulit nicht Knopf auf dem Kirclitnrm sein“ . [Goethe.] (H.) — 
4. Just’s Enlassung durch Tellheim. fNach Lessings „Minna von Barnhelm“, 
I. Aufz., 8. Auftr.] (Sęh.) — 5. Die Bedeutung der Menschenhand. (H.) —
(i. „Qualis vir, talis oratio“ . [Seneca.] (II.) — 7. Durch Schaden wird man 
klug. (Sch.)

VII. K l a s s e ,  Abt. A : 1. Wahre Bildung macht be.scheiden. (H.) — 2. Brutus und 
Oassius. (Sch.) — 3. Die neue Zeit nach Goethes Gotz von Berliohingen. (H.)
— 4. Die Vorgeschichte zu Goethes Egmont. (Sch.) — 5. Meinst du etwa, ich 
sollte das Leben hassen, in Wiisten fliehen, weil nicht alle Bliitentraume 
reiften ? [Prometheus.] (II.) — 6. Woraus lassen sich die Merkmale des Volks- 
liedes erklaren? (Sch.) — 7. Ein jeglicher mufi seinen Helden wiihlen, dem er 
die Pfade zum Olyrnp sich nacharbeitet. (Sch.) — 8. Welche Ahnlichkeiten weist 
die Handlung in Lessings „Nathan der Weise“ mit Goethes Iphigenie auf? (H.)
— 9. Karl von Moor und Gotz von Berliohingen, zwei Selbsthelfer. (Sch.)
10. Schillers Jugenddramen, ein Bild der damaligen gesellschaftlichen Zustande. 
(H.) — 11. Buttler und Isolani. (Sch.) — 12. Fiu- seinen Konig mufi das Volk 
sieli opfern, das ist das Schicksal und Gesetz der Welt. (H.)

VII. K l a S s e .  Abt. B : 1. Man kommt auf Berge nicht mit einem Schritt, und nimmt 
stets Staub von unten mit. [Dehmel.] (H.) — 2. Inwiefem steht Brutus im 
Mittelpunkte der Handlung von Shakespeares Julius Casar? (Sch.) — 3. Die 
Frauengestaiten in Goethes „Gotz von Berliohingen11. (H.) — 4. Welche Um- 
stande veranlassen die Erbitterung der Niederlander gegen die spanische Herr- 
schaft ? (Sch.) — o. Der Titanismus in Goethes Jugenddichtungen. (H.) — 
G. .Tedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit aufgetan. (Sch.) — 7. 
Welche Umstande entschuldigen den Muttermord des Orestes? (Sch.) — 8. Welche 
Ahnlichkeiten weist die Handlung in Lessings „Nathan derW eise11 mit Goethes 
„Iphigenie auf Tauris“ auf? (H.) — 9. Der Einflufi von Lessings „Emilia Ga- 
iot.ti“ auf die Charaktere der Personen in Schillers „Kabale und Liebe“ . (Sch.)
— 10. Osterreich, du Land des Lichtes, Land des Schwertes und Gedichtes. 
(H.) — 11. Die Soldatentypen in Wallensteins Lager. (Sch.) — 12. Nachzuahmen 
erniedrigt einen Mann von Kopf. (H.)

VIII. K l a s s e ,  Abt. A : 1. Das sind die Geister auf derMenschheit hdehsten Stufen, 
bei dereń Kamen sind die Zeiten angerufen. [Riickert.] (H.) — 2. Mit welchem 
Rechte kann man Goethes „Hermann und Dorothea11 ein nationales Epos 
nennen ? (Sch.) — 3. Schillers sittłiche Anschauungen iiber Familie und Staat. 
[Nach dem „Lied von der Glocke“ und dem „Spaziergang“ .J (H.) — 4. Welche 
Griinde bewegen Wallenstein zum Abfalle vom Kaiser ? (Sch.) — 5. Jedes 
Zeitalter hat seiue Ideale ; das Streben nach dereń Verwirklichung bildet den 
Inhalt der Weltgeschichte. [Zu zeigen an der Gescliichte des deutschen Volkes. | 
(H.) — li. Schwert, Feder, Zunge : Drei machtige Waffen. (Sch.) — 7. DerKrieg 
ais Feind und Freund der Kiinste und Wissenschaften. (Sch.) — 8. Welche 
Erfindungen haben im menschlichen Leben die grofiten Umwalzungen hervor- 
gerufen ? (H.) — 9. « ) Worauf ist bei der Wahl des Berufes zu achten? b ) Der 
Abschlufi der Gymnasialstudienzeit ais Wendepunkt des Lebens. (Sch.) — 
10. Anteil des deutschen Yolkes an dem Kulturwerke der Menschheit. (H.)
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V Tir. K l a s s e ,  Abt. B : 1. Soli doch nicht ais ein Pilz der Mensch dem Boden ent- 
wachsen und yerfaulen geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt bat, keine 
Spur nachlassend seiner lebendigen Wirkung. [Goethe, „Herm. und Dorothea"
III.] (H.) — 2. Welches Interesse bat Italien tur den Gebildeten ? (Sch.) —
3. Wie in der VIII. KI. A. (H.) — 4. Warum zogert. Wallenstein so lange, 
ehe er den entscheidenden Schritt tut ? (Sch.) — 5. Wie in d. VIII. KI. A. — 
fi. Bedeutung der Sonne fur das Erdenleben. (H.) — 7. Der Mensch ist nicht 
geboren, frei zu sein. [Goethe, Torquato Tasso, II. 1.] (Sch.) — 8. Wie in d VIII 
KI. A. — 9. Die Hauptsache ist der Fleifi; denn dieser gibt allein die Mittel 
des Lebens und gibt auch seinen alleinigen Wert. [Schiller: An Kornel-.] (Sch.) — 
10. Wie in d. VIII. KI. A.

"b) Im. r-a-mamiscłier Spiache.
V. K l a s s e :  1. Diminea(a la (eara. (H ) 2. Inceputurile Romanilor. (Sch.) —

3. Iubirea de patrie in timpurile eroice. [Grue Grozoyan.] (H.) — 4. Toarana.
(Sch ) — 5. Obiceiurile Romanilor la craciun. (H.) — G. Banul Maracine. (H.)
— 7. Riurile au o marę insemnatate pentru cultura omului. (Sch.) — 8. Ce 
imprejurari au faeut sa infioreasca naviga(iunea si comerciul la Penicieni. (H.)
— 9. Primayara. (Scb.) — 10. Locul men fayorit. (H.)

VI. K l a s s e :  1. Pentru ce sunt trebuinciosi solda(u. (II.) — 2. Elementele straine
in limba romana. (Sch.) — 3. Spune-mi cu cine te inso(esci, ca sa- î spun cine 
esti. (H.) — 4. Dorul de patrie. (Sch.) — 5. Sa se asemene yia^a omului cu o 
floare. (H.) — 6. Prin ce s’a distins Romanii mai mult decat Grecii. (Sch.) — 
7. Pentru ^eara mori si- î va Ii mormentul coronat cu tiori. (H.) — 8. Foloa- 
sele ce ne le aduce studiul geografiei. (Sch.) — 9. Trebue sa stimam pe be-
trani. (H.) — 10 La ce ne folosesce ordinei. (Sch.)

VII. K l a s s e :  1. Prietenia o comoara nepre(uita. (H.) — 2. Causele introducerii 
limbii rornane in biserica la Romanii din Transilyania si Principate. (Sch.) — 
3. Bate tierul pana-I cald si fa tot lucrul la yremea lui. (H.) — 4. O paralela 
intre Lapusneanu si so(ia sa Ruxandra. .(Sch.) — 5. Vara intins la umbra 
doarme si iarna moare de foame. (H.) — G. B.nefacerile pacii. (H.) — 7. Via(a 
si actiyitatea lui G. Asachi. (Sch.) — 8. Agricultura este inceputul culturii ome- 
nesci. (H.) — 9. Arta de a fi mul|amit cu pu|in. (Sch.) — 10 Ce urmari a avut 
descoperirea Americei. (H.)

VIII. K l a s s e :  1. Folosul ce ni-1 aduce lectura autorilor clasici. (H.) — 2. Prin ce 
au ajuns Grecii si Romanii la o insemnatate istorica. (Sch.) — 3. Importan^a 
limbii materne. (H.) — 4. Crestinismul ca factor de progres in istoria omenirii. 
(Sch.) — 5. Prin ce eyenimente se marginesc propor(iunile de erou ale lui 
Despot Voda si se idealiseaza figura acestui ayenturier in fa(a mor(ii. [Alecsandri.] 
(H.) — G. Punctele negre ale istoriei. (Sch.) — 7. Poesia institutoarea omenirii. 
(H.) - -  8. Foloasele tiparului. (Sch.) — 9. Tema de maturitate. — 10. Ce ur
mari folositoare au ayut expedi(iunile cruciate pentru Europa. (H.)
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V. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.

a,) L e ł i i e i b i b l i o t l i e

1. Durch Schenkung:
Vom k. k. U n  t e r r i c h t s m in ister iu m : Archiv fur osterr. Gesch., 93. Band. 

1. Halfte. — Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, philosopliisch- 
historische Klasse, 147.— 148. Band. — Anzeiger der kais. Akademie der Wissenschaften: 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Jahrgang 1904, Nr. 10 — Schluh und 
1904 Nr. 1 — 10.  ̂— Foutes rerum austriacarum, herausgegehen von der historischen 
Kommission der kais. Akademie der Wissenschaften, 1. Abt., 9. Bd., 1. Halfte; 2. Abt., 
57. Bd. Denksohriften der kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-histo- 
rische Klasse 49.—50. Bd. - -  Register zu den Banden 36—50 der Denksohriften der 
kais. Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. KI. — Katalog der Ausstellung neuerer 
Lehr- und Anschauungsmittel fur den Unterricht an Mittelschulen.

Von der k. k. L a n d e s r e g i e r u n g : Kluczenko, Sanitatsbericht der Buko
wina fur die Jahre 1901—1903.

Vom L a n d e s a u s s e h n i :  Steńographische Protokolle desBukowinerLand- 
tags — Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Herzogtums Bukowina. 
X. Heft.

Vom k. k. h y d r o g r a p h i s c h e n  Z e n t r a l b u r e a u :  .Jahrbuch des k. k.
hydrographischen Zentralbureaus.

Von Prof. S c h w e i g e r :  Marenzeller, Normalien fur Gymnasien und Real- 
schulen. 1. Teil.

Von den V e r f a s s e r n :  Truxa, Richard von Kralik. — Sbiera, Amintiri de- 
spre Eminescu. Sbiera, Die Physiołogie der romanischen Vokale a und i. — Sbiera. 
Fiziologia Vocalelor Romlnestl a si i. — Bormann, Theodor Mommsen.

Von den H e r a u sg  e b e r n : Norst, Der Verein zur Forderung der Tonkunst 
in der Bukowina 1861—1902. — Schemann, Gobineau, Alexander,

Vom l i t e r  ar  i s c h e n  V e r e i n i n W i e n :  Felder, Aus meinem Leben.
Yon der Y e r l a g s b u c h h a n d l u n g  K l e m m :  Krakauer, Der Lebertran 

und seine medizinische Verwendung.
Vom Oktavaner W  a c h l o w s k i :  Kaufmann, Nachtyiolen. — Schmitz, Der 

Einffuli der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter. — Baumgartner, 
Das Ramayana und die Rama-Literatur der Inder.

2. Durch K au f :
a) Z e i t s c h r i f t e n :  Verordnungsblatt fur den Dienstbereich des k. k. Mini- 

steriums fur Kultus und Unterricht. — Zeitschrift fur das Gymnasialwesen yon 
Muller. — Neue Jahrbticher fiir Philologie und Padagogik von Dr. O. Ilberg und 
Dr. B. Gerth. — Hermes, Zeitschrift fiir klassische Philologie von P. Leo und C. Robert. 
— Mitteilungen des deutschen archaologischenlnstituts. — Zeitschrift fiir den deutschen 
Unterricht von Dr. O. Lyon. — Historische Zeitschrift von P. Meinecke. — Zeitschrift 
fiir Schulgeographie von Dr. A. Becker. — Physikalische Zeitschrift von Simon. — 
Zeitschrift fur den physikalischen und chemischen Unten-icht yon P. Poske. — Astro- 
nomische Rundschau von L. Brenner. — Lehrproben und Lehrgange von Dr.W. Pries
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und Dr. R. Menge. — Osterreichische Mittelschule. — Osterr. Blatter fur Stenographie.
— Korrespondenzblat.t. Amtliohe Zeitschrift des konigliclien stenographischen Instituts 
in Dresden. — Stimmen ans Maria-Laach. — Zeitschrift fur Philosophie und Pilda- 
gogik von O. Fliigel und W. Rein. — Arcliiy fur Philosophie von L. Stein und P. 
Natorp. — Kantstudien von Dr. H. Vaihinger und Dr. M. Scheler. — Jaliresberichte 
fiir neuere deutsche Literaturgeschichte von J. Elias und M. Osborn — Osterreichisch- 
ungarische Revue von A. May er-W y de. — Studien zur yergleichenden Literatur
geschichte von Dr. M. Koch. — Euphorion von Dr. A. Sauer. — Neue Rundschau.

b) L i e f e r u n g s w e r k e :  Thesaurus linguae Latinae. — Roscher W., Lexikon 
der griechischen und romischen Mythologie. — Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsches 
Wdrterbueh. — Goethes Werke (Weimarer Ausg.). — Pauly-Wissowa, Realenzyklo- 
padie des kłassischen Altertums. — Heyse Paul, Noyellen. — Nagi J. W . undZeidler 
J., Deutsch-osterr. Literaturgeschichte. II. Band. — Kobelt, lkonographie der schalen- 
tragenden europaischen Meereskonchylien. — Enzykłopadie der mathematischen 
Wissenschaften.

c) W e r k e :  Briick, Geschichte der katholischen Kirche, III. Bd. — Goyau, 
Perate und Pabre, Der Yatikan. Ubersetzt von Muth. — Horaz, Sermcnen. Deutsch 
yonBardt. — Bardt, Romische Komódien. — Hachtmann, Die Ver-wertung der 4 Rede 
Ciceros gegen Yerres fur Unterweisungen in der antiken Kunst. — Heinze, Yirgils 
epische Technik. — Menge, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik. — 
Yalerius Flaccus, Argonautica, herausg. von Schenkl. — Horaz, Satiren. Deutsch von 
Vogt und van Hofis. — Gellius, Die attischen Nachte. 2. Bd. Deutsch von Weifi. — 
Altendorf, Asthetischer Kommentar zur Odyssee. — Kuhner, Grammatik der grie
chischen Sprache, II. Teil. — Kinkel, Euripides und die bildende Kunst. — Mal- 
fertheiner, Realerklarung und Anschauungsunterricht bei derLektiire der griechischen 
Klassiker. I. Teil. — Lukian, Ausgewalilte Schriften, herausg. von Jacobitz. — Plu- 
tarch, Demosthenes und Cicero, herausg. von Biichsenschutz. — Preller, Griechisclie 
Mythologie. — Plato, Leges et Epinomis, herausg. von Stallbaum. — Berger, My- 
thische Kosmographie der Griechen. — Hirt, Handbuch der griechischen Laut- und 
Pormenlehre. — Goethe-Jahrbuch, herausg. von Geiger, 25. Bd. — Sittenberger, 
Grillparzer. — Bettelheim, Anzengruber. — Brahm, Kleist. — Schriften der Goethe- 
Gesellschaft, herausg. von Suphan und Schmidt, 18.—19. Bd. — Fitger, Die Hexe. — 
Fitger, Die Rosen von Tyburn. — Warkentin, Nachklange ddr Sturm- und Drang- 
periode in Faustdichtungen. — Moscherosch, Patientia, herausg. von Pariser. — 
Sulger-Gebing, Die Briider A. W . und F. Schlegel in ihrem Y ei-haltnisse zur bildenden 
Kunst. — Woerner, Gerhart Hauptmann. — Alt, Studien zur Entwicklungsgeschichte 
yon Goerhes Dichtung und Wahrheit. — Otto, Die deutsche Gesellschaft in Got- 
tingen. — Piper, Beitrage zum Studium Grabbes. — Sclierer, Vortrage und Aufsatze 
zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Osterreich. — Spielhagen, 
Beitrage zur Theorie und Technik des Romans. — Jahrbuch der Grillparzer-Gesell- 
schaft, herausg. von Glossy, 14. Bd. — Allmers, Romische Schlendei-tage. — 
Kraemer. Weltall und Menschheit, 3. Bd. — YVarnecke und Doepler, Heraldrsches 
Handbuch. — Lampreclit, Deutsche Geschichte. 2 Abt., 3. Bd., 1. Hiilfte. — Beloch, 
Griechisclie Geschichte. — Weber-Wettstein, Enzj'klopadie der Elementar-Mathe- 
matik. — Thompson, Uber sichtbares und unsichtbares Licht. — Danne, Das Radium..
— Tyndall. Fragmente aus den Naturwissenschaften. Deutsch yon Helmholtz und 
Du Bois-Reymond. 2. Bd. — Meyer, Die Naturkrafte. — Abegg, Theorie der elektro- 
lytischen Dissoziation. — Curie, Untersuchungen iiber die radioaktiyen Substanzen. 
Deutsch yon Kaufmann. — Schmidt, Die Kathodenstrahlen. — Mie, Die neueren
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Forschungen iiber Ionen und Elektronen. — Jevons, Elementary lessons in logie. — 
Pfander, Einfiihrung in die Psychologie. — Stein, Der Sinn des Daseins. — Hornefler. 
Plato gegen Sokrates. — Josif, Poezii. -- Jorga, Istoria literaturii Romlne in se- 
colul al XVIII.-'®“- — Demetrescu, Aquarele. — Petriceicu-Hasdeu, Rasvan siVidi-a. — 
Riria, Elvira. — Jorga, Istoria lul Stefan-cel-Mare. — Jorga, Istoria literaturii reli- 
gioase a Rominilor pana la 1688. — Bogdan, Vlad Tepes. — Bogdan, Cronice inedite 
atingatoare de istoria Rominilor. — Kraeger, Der Byron’sche Heldentypus. —■ Ibsen, 
Samtliohe Werke, herausg. von Brandes, Elias und Schlenther. 10. Bd. — Jahrbuch 
der deutsclien Shakespeare-Gesełlschaft, herausg. von Brandl und Keller. 40. Bd. — 
Jahresberichte iiber das hóhere Sohulwesen, herausg. von Rethwisch. 17.—18. Bd. — 
Hemann, Gesohichte der Padagogik. — Knoevenagel, Lehrbuoh der Stolze’schen 
Stenographie. — Jahne und Zwierzina, Leitfaden fur den Unterricht in der Gabels- 
bergeFschen Stenographie. — Daniel, Kiirzungsverfahren nach Stolze-Schrey. — 
Daniel, Die Nationalstenographie von A. und F. von Kunowski. — Kunowski und 
Mollenhauer, Ausfuhrlicher Lelirgang der Nationalstenographie. — Johnen, Die 
Bahnbrecher der deutsohen Kurzsohrift. — Johnen, Wilhelm Stolze und die Ent- 
wicklung seiner Sohrift. •— Traube, Die Gesohichte der tironischen Noten bei Sueton 
und Isidor. — Petzl und Kahler, Die neue Berliner GabelsbergeFsche Systemurkunde.

Dr. Alfred N a t h a n s k y .

"b) S c h u l e i b i T o l i o t l i e k .

1. Durch Schenkung:
Vom k. k. L a n d e s s c h u l r a t e :  Steyer-Daum, Was die Jugend vom Alkohol 

wissen soli. — Yom Herrn Rich. v. K r a l i k ,  Ein Lebensbild. — Yon Herm H. 
H e i n d 1, Erzieher der Prinzen v. Hohenlohe : Grim, Der letzte Ritter ; Stifter, Der 
Hochwald; Lessing, Laokoon (Ausg. v. Goschen), Karl May, Winnetou 3 Bde, Durchs 
wilde Kurdistan, Im Reiche des silbernen Lowen 2 Bde, Am Rio de la Plata, In den 
Kordilleren, Durch die Wiiste. — Vom Schiller der III. KI. B. R o t t e n b e r g  
Artur: Hocker O., Bleibe im Lande.

2. Durch K auf:

Auerbach Ł.. Auf der Hohe, Roman. — Ebner-Eschenbach M. v., Bożena. — 
Foerster F. W., Lebenskunde. — Geibel E., Gedichte (Scli.-Ausg.). — Goethe, Faust 
I. u. II. Teil v. Buurmann (Scli.-Ausg.). — Greif M., Agnes Bernauer, General York, 
Prinz Eugen. — Hense J., Musterdichtungen. — Heyse P., Meraner Noyellen. — 
Hoffmann H., Bozener Marchen. — Hofmann F., Fiinfzig Erzahlungen 1.—10. Bandchen. 
— Jenssen W., Aus sohwerer Vergangenheit I. Bd. — Liliencron D. v ,  Kriegs- 
noyellen. — Lyon O., Auswahl deutscher Gedichte. — Muller E., Schillerbiichlein. — 
Platen A., Gedichte (Seh.-Ausg.). — Spielhagen Fr., Quisisana. — Uniyersalbibliothek 
f. d. Jugend Nr. 19, 20, 49, 58, 59, 95, 122, 140, 170, 191, 195. — Barsan Z., Visuri de 
noroc. — Davila Al., Vlaicu Voda. — Daus L., Strabunii, Roman. —■ Petriceici. — 
Hasdeu, Rasvan si Vidra. —- Riria. — Slayicl J., Din Betrani. — Zamfirescu D., Noyele.

Zu den 3013 Banden des Yorjahres kamen 60 Bandę hinzu, so dafi nach Aus- 
scheidung von 10 Banden der gegenwartige Stand der Schiilerbibliothek 3063 Bandę 
aufweist. Prof. Dr. E. S i g a 11.
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c) P i o g - i a m m s a m m . l u i i g .

Durch Tausch wuchsen an inlandischen und reichsdeutschen Programmen (die 
Lektionskataloge der deutschen Uniyersitaten mit eingeschlossen) 696 Nummern zu. 
Gesamtstand : 22108. Prof. R. W u  r z e  r.

B. Physikalisches Kabinett.
1. Wasserluftpumpe und Wasserstrahlgebla.se. — 2. Teller (zur Wasserluft- 

pumpe) mit Barometerprobe. — 3. Windlade. — 4. Demonstrationswage (von Rue- 
precht). — 5. Gewichtssatz. — 6. Spintbariskop. 7. Uniyersalapparat fur astro-
nomisohe Geographie (nach Mang). — 8. Projektionsapparat. — 9. Flussigkeitsprisma.

Prof. Dr. Ph. B r o c h.

C. Naturhistorisches Kabinett.
1. Durch Schenkung :

Vom Gutspachter aus Rarancze Herm W e i  s s e l b e r g e r  1 8toptexemplar 
von Astur palumbarius, yom Herrn Postkontrollor Anton K l e i n  mehrere Vogel- 
nester und vom Schiiler der V. KI. B Gregor J a k u b o w i c z  ein Stiick krystall. 
Quarz und 1 Stiick WeiSbleierz.

2. Durch Kauf:
Ein Stopfexemplar von Cuculus canorus, ein Stopfexemplar von Cycnus mu- 

sicus und 8 Pfurtscheller’sche zoologische "Wandtafeln.

Stand der Sammlung am Ende des Schuljahres 1904/1905.
I. Z o o l o g i s c h e  S a m m l u n g :

Stand
im Jahre 190311904:

Z u wach s
im Jahre 190311904*

W ir b e l t ie r e ..........................................292
Andere Tiere . . . . .  1355
Sonstige zoologische Gegenstande 142
M o d e lle .................................................... 15
A bbildungen.......................................... 183

3

8

Stand am Ende 
des Jahres 1904| 1905 :

295 
. 1355

142 
15 

191

II. B o t a n i s c h e

Herbariumblatter . . . .  1054
Sonstige botanische Gegenstande 44
M o d e lle ........................................20
A bbildungen ............................... 92

S a m m 1 u n g :
1054

. — 44

. —  20

. -  92

III M i n e r  a l o g i s c h e Sam m 1 un g :
2 1400

. — 257

. — 24
Prof. Otto M a y  e r.

Naturstiicke .
Krystallmodelle
Abbildungen

1398
257

24
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D. Archaologisches Kabinett.
1. Durch Schenkung:

1. H i l f s b i i c h e r :  Josef Dell, Das Lysikrates-Denkmal in Athen. Ein archi- 
tekturgeschichtliches Problem mit 2 TH. Wien, 1902. G-esobenk des Verfassers. — 
Mitteilungen der k. k. Zentralkommission fur Erforschung und Erhaltung der Kunst- 
und historischen Denkmale, herausgegeben unter Leitung Sr. Exc. Josef Freiherrn 
von Helfert von Prof. Wilh. Knbitschek und Prof. Alois Riegl: Jahrgange 1888—1904. 
Geschenk des Regierungsrates Dir. H. K l a u s e r ,

2. Durch Kauf:
1. B i l  d e r :  Seemanns Wandbilder. Meisterwerke der bildenden Kunst und 

Portratkopfe : Nr. 230—250; ferner Friedrich Preller’s Odysee-Landschaften im grofi- 
herzogl. Museum zu Weimar: in Aąuarellfarbendruck ausgeflihrt von R. Steinbock 
in Berlin, Mtinchen und London, Fr. Bruckmann’s Verlag. 16 Stiicke.

2. H i l f s b u c h e r :  Eugen Petersen: Comitium. Rostra. Grab des Romulus. 
Rom. 1904. Verlag v. Loscher u. Comp.; Hillsen, Das Forum Romanum. Seine Ge- 
schichte und seine Denkmaler mit 3 Planen und 109 Textabbildungen. Verlag Loscher 
& Comp., Rom 1904. Archaologischer Anzeiger Jahrg. 1904.

Stand der Sammlung am Schlusse des Schuljahres 1904/05.

a) W a n d t a f e l n ........................................... 28 Nummern
b ) Diapositive fur Skioptikon 240
c) Bilder fiir Stereoskop . . . . 16
d ) Phot.ographien........................................... 134 „
e ) G i p s e ................................................... 20

f )  Gefafie . ........................................... 19
h ) R e l i e f s ................................................... 1
i )  G e w a n d e r ........................................... 9
li) M o d e l l e ................................................... 15
1) Prahistorisches . . . . . . 5 „

m ) Bilder, Liclitdrucke u. a
n ) Hilfsbucher (mit Ausschlufi der aus der

312

Lehrerbibliothek und der Programm- 
sammlung entlehnten und dort inyen-
t i e r t e n ) ................................................... 35 Werke in 84 Banden.

Wie alljahrlich wurden auch heuer die meisten der oben erwahnten Erklarungs- 
mittel je  nach Bedarf fur den Unterricht zur Verfugung gestellt und die Schiller 
mit der archaologiscben Sammlung bekannt gemacht. Ebenso wurde an der auf 
Anordnung des Regierungsrates H. K l a u s e r  getroffenen Einrichtung festgehalten, 
die grofieren Wandbilder in den Korridoren des Schulgebaudes zur Besichtigung aus- 
zuhangen. Besonders fiir die einzelnen Klassen des Obergymnasiums kamen bei der 
Klassikerlekture die zur Erklarung notwendigen und hiezu passenden topographischen 
Lehrmittel (Piane von Rom und Athen), dann, soweit es nur die Klassikerlekture 
erforderte, die wichtigsten Denkmaler antiker Kunst (Architektur und Skulptur) teils 
in Bildern, teils in Lichtbildprojektionen zur Verwendung.

Prof. R. W  u r z e r.
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E. Mathematische Lehrmittelsammlung.
Im laufenden Schuljahre nichts angeschafft. Prof. E. v. T a r n o w i e c k i .

F. Historisch-geographisches Kabinett.
1. Durch Schenkung.

Vom Schiller der VIII. KI. S c li n i r c h Otto zwei photographische Albums (Wild- 
bad Gastein und Nizza-Monakof mit je 12 Bildern. — Vom Schiller der VIII. KI. 
F r e u n d l i c h  Paul ein Album mit Ansichten von der hohen Tatra.

2. Durch Kauf:
1) L e h m a n n ,  4 geographische Charakterbilder: Berlin, das Siebengebirge, 

das Kyffhauserdenkmal, Strafienleben in Kairo. — 2) 125 stereoskopische Bilder aus 
allen Teilen der Erde (School Roorn travel). — 3) H. K ie  p e r t ,  Wandkarte von 
Alt-Griechenland, 7. Aufl., Berlin 1905.

Gegenwartiger Stand der Sammlung:
a ) 103 Bilder tur den Geschichts-, 73 Bilder, 75 diapositive und 125 stereoskopische

Ansichten fur den geographischen Unterricht.
b ) 42 geschichtliche, 62 geographische Wandkarten.
c) 3 Globen, 1 Armillarsphare und 4 Reliefdarstellungen.
d) 4 Alpenbilder und 7 Albums. Prof. A. M i k u 1 i c z.

G. Miinzensammlung.
Diese wurde um 24 Munzen und Medaillen sowie lim 36 Doubletten durch 

Schenkungen der nachbenannten Schiller vermehrt: Aus der V. A : F e u e r  s t e i n  
Rud. (3 St.); aus der V. B .: K o z ł o w s k i  (2), S t e r n  (1), W  i c e n t o w i c z (3); aus 
der VI. A : B i b r i n g  (2), C h e s  (9), G e r b e l  (20 róm. und byzant. Imitationen); 
F i s e r Karl (9), F i s e r Leon (1 Denkin.), G r o fi Isak (1), H e i d e g (1), K 6 s s 1 e r 
(1), S i lb  e r b u s c h (2) ; aus der VII. A : Z a l o z i e c k i  (11); aus der VIII. A : 
B e r i  e r  (1), S c h a p i r e  Heinrich (3); aus der VIII. B. : S c h n i r c h  Otto, 2 St., 
1 Miinzabdruck von Philipp II von Mazedonien und eine Placjuette (Erinnerungszeichen 
des k. k. Handelsministeriums an die Weltausstelłung in Paris 1900), S t e u e r  (4 St.), 
“W o r l a c z e k  (2).

Gegenwartiger Stand der Sammlung: 906 Munzen und Medaillen, 1265 Doubletten 
und 27 Banknotem Prof. A. M i k u 1 i c z.

H. Lehrm ittel fu r das Freihandzeichnen.
Hellmuth: Moderne Pflanzenornamente. — Hellmuth: Flachornamente. — 

Hellmuth : Die Pflanze in der dekorativen Kunst. J. H e 1 z e 1.

I. Lehrmittel f iir  den Gesang.
Im abgelaufenen Schuljahre wurde nichts angeschafft. H. H o m e  r.

K. Lehrm ittel f iir  das Turnen.
Im abgelaufenen Schuljahre nichts angeschafft. J. L i s s n e r.
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VI. Unterstiitzungswesen.
A. Stipendien.

£
coO

Name

des Stipendisten

d>COco
c<s

Benennung
des

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

V erleihungsdekretes

Jahr-
licher

Betrag

K h

1 Hargesheimer R. III. a Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 26. Nov. 1904, Z. 7. 100 —

2 Jorisch Luis . . III. a Gustav BarbeFsches 
Gymnasialstipendium

K. k. L.-Reg. v. 22. 
Februar 1905, Z. 5164 200 —

3 Katz Rudolf . . III. a Markus ZuckeFsches 
Stipendium

L.-Ausschufi v. 23. Bez. 
1903, Z. 8799 137 76

4 Langenmafi Feiv. IIL b Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 26. Kov. 1904, Z. 7 100 —

5 Nestmami Zacli. III. b dto. dto. 100 —

6 Pretsch Felix III. b Religionsfondssti-
pendium

Erl. der k. k. Gtiter- 
direktion v. 20. August 

1904, Z. 11429
330 -

7 Biedżyoki Emil. IV. a Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 26 Nov. 1904, Z. 7 160 —

8 Rudich W olf . . IV. a dto. dto. 100 -

9 Czeikel Lewi . . V. a dto. 26. Nov. 1904, Z. 7 100 —

10 Fischer Adolf V. a
Franz Adolf Wicken- 
hauseFsches Stipen

dium
L.-Sch.-R.-Erl. v. 31. 
Dez. 1904, Z. 10161 84 —

11 Fritz Johann . . V. a Kaiser Franz Josef- 
V ereinsstipendium 26. Nov. 1904, Z. 7 100 —

12 Hicke Edmund . V. a Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 26. Nov. 1904, Z. 7 100 —

13 Tuttmann Isidor. V. b Markus Zucker’sches 
Stipendium 4. Janner 1902, Z. 59 137 76

14 Frank Franz . . VI. a Josef Konig’sches 
Stipendium

K. k. L.-Sch.-R.-Erl. v. 
1. Marz 1905, Z. 1168 113 40

15 Kohlmann Siegm. vr. a Kaiser Franz Josef- 
'  Vereinsstipendium 26. Kov. 1904, Z. 7 160 -

16 Niederhoffer Ad. VI. a Markus ZuckeFsches 
Stipendium

L.-Ausschufi v. 31. Mai 
1901, Z. 2386 137 76
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Name

des Stipendisten K
la

ss
e Benennung

des
Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdekretes

Jahr-
licher

Betrag

K h

17 Nossek Erwin VI. a Kaiser Franz Josef- 
V ereinsstipendium 26. Nov 1904, Z. 7 160 —

17 Nossek Erwin VI. a Beamten-Vereins-
stipendium

Gymn.-Direktion v. 20. 
Okt. 1904, Z. 1879 120 —

18 Hirschmuller Cb. VI. b Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 26. Nov. 1904, Z. 7 100 —

19 Kraufi Erwin VII. a
Fellmann-Noryill- 
sches Beamten- 

Vereinsstipendium
30. Janner 1900. Z. 61565 

ex 1899 500

911 Lang Wilhelm . VII. a Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 26. Nov. 1904, Z. 7 160 -

91 Hrinco Basil . VII. b Andreas Gaffenko- 
sches Stipendium

L.-Ausschufi v. 24. April 
1902, Z. 2344 100 -

22 Laniyschi Georg VII. b Gr.-or. Religions- 
fondsstipendium

L.-Reg.-Erl. v. 13. Okt. 
1903, Z. 27739 160 -

93 Lunguleae Joli. . VII. b Baron Hormuzaki- 
sches Stipendium 5. Mai 1904, Z. 63 200 -

94 Mironciuc Basil . VII. b Eleazar Sosnowicz- 
sches Stipendium

Konsistorium-Erl. v. 8. 
Okt, 1901, Z 5787 100 80

25 Spanul Johann . VII. b Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 26. Nov. 1904, Z. 7 100 -

91 i Sternberg Herm. VII. b Jakob Rosenzweig- 
sches Stipendium

L.-Reg.-Erl. v. 4. Marz 
1899, Z. 4590 100 —

97 Berler Benjamin VIII.a Leib AchneFsches 
Stipendium

L.-Reg.-Erl. v. 31. Dez. 
1900, Z. 26010 240 —

98 Bucovej;chi Mich. VIII.a Ritter v. Jasiniecki- 
sches Stipendium

L.-Reg. v. 28. Janner 
1901, Z. 25706/1900 300

99 Lehouton Maxim. VIII.b Finanzstipendium Fin.-Inspektorat v. 30. 
Janner 1905, Z. 1346 300 -

30 Mardari Theodos. VIII.b Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 12. Februar 1905, Z. 2 100



B. Handunterstiitzungen.

o3
CS3
GCo
ęu

Name
des Schiliers K

la
ss

e Benennung
der

Unterstiitzung
Datum und Zahl

Betrag 

K h

1 Hehn Leonhard . IV. a Franz Josef-Verein 26. Nov. 1904, Z.. 7 2 0 —

2 Frank Franz . . VI. a dto. dto. 25 —
3 Mihalescu Basil . VI. b dto. dto. 1 0 —
4 Mardari Theodos. YHI.b dto. dto. 50 -

5 Marszycki Franz III. b dto. 4. Februar 1905, Z. 12 2 0 —

C. Lokales Unterstiitzungswesen.
I. Kaiser Franz Josef-Verein zur Unterstiitzung durftiger und wiirdiger 

Schiller am I. Staatsgymnasium.

I. -A--a.s-weis
iiber das Stammyermogen des Kaiser Franz Josef-Yereines am 31. Dezemher 1904.

Po
st

za
hl

B  e n e n n  u n g
Nominal-

wert
K h

II alb- 
jahrige 
Zinsen 
K h

1 Ein Clary-Los Nr. 33063 ......................................................... 80 - -

2
a) Z i n s e n a m 1. J a n n e r  u n d  a m 1. J u l i :

Propinationsablósungs-Schuldverschreibung (v. 1. Janner 
1890) Nr. 664, y in k u liert.................................................... 2000 50

3 Propinationsablosungs-Schuldyerschreibung (v. 1. Janner 
1890) Nr. 1354, yinkuliert.................................................... 2000 50 _

4 Propinationsablosungs-Schuldyersclireibung (v. 1. Janner
1890) Nr. 1842, yinkuliert....................................................

Propinationsablosungs-Sohuldyersohreibung (v. 1. Janner 
1890) Nr. 1966, yinkuliert....................................................

2000 _ 50 __
5

2000 _ 50 _
6 Propinationsablosungs-Schuldyerschreibung (v. 1. Janner 

1890) Nr. 863, y in k u lie r t* ) ............................................... 1000 - 25 ~~

7
b) Z i n s e n  a m 1. F e b r u a r  u n d  am 1. A u g u s t :

Staatsschuldyerschreibung (v. 1. Februar 1873) Nr. 82302, 
yinkuliert................................................................................. 3300 69 30

8 Schuldyerschreibung des Herzogtums Bukowina (v. 1. Fe
bruar 1890) Nr. 3106. yinkuliert . ,................................. 2000 40 —

Fiirtrag . . . 14380 — 334 30

*) Propinationsablosungs-Schuldyerschreibung (vom 1. Janner 1890) Nr. 863 
per 1000 K gezogen und behufs Einlosung an die Landesregierung gesendet.

Propinationsablosungs-Schuldyerschreibung (vom 1. Janner 1890) Nr. 1048 
per 2 0 0 0  K gezogen und eingelost.
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s-łJ
c o B e n e n n u n g

Nominal-
wert

Halh-
jahrige
Zinsen

CU K h K h

Ubertrag . . . 14380 — 334 30

9 Schuldverschreibung des Herzogtums Bukowina (v. 1. Fe- 
bruar 1890) Nr. 3107, y in k u lie r t ...................................... 2000 40

10 Schułdyerschreibung des Herzogtums Bukowina (v. 1 . Fe- 
bruar 1890) Nr. 107, yinkuliert........................................... 1000 — 20 —

11
o) Z i n s e n  a m 1 . Ma i  u n d  1 . N o y e m b e r :

Staatssohuldyerschreibung (60er Los vom 15. Marz 1860) 
S. 3799 Nr. 17, yinkuliert.................................................... 1000 20

12 Staatssohuldyerschreibung (vom 1. Mai 1900) Nr. 106323, 
yinkuliert................................................................................. 12000 240

13 Staatssohuldyerschreibung (vom 1. Mai 1901) Nr. 109883, 
yinkuliert................................................................................. 11000 — 220—

14
d) Z i n s e n  a m 1. J u n i u n d  1. D e z e m b e r :  

Ungarische Hypothekenbank-Obligation S. 2062, Nr. 32 200 4
15 „  » 2062, „ 33 200 — 4 —

16 » „ „ „ 2062, „ 34 200 — 4 —

17 „ „ „ „ 3475. ., 6 8 200 — 4 —

18 Einlage in der Buk. Sparkasse (Sparkassebuch Nr. 72465) 6219

1 1 GC — —

: Summę . . . 48399 58 890 30

I I .  CE^eclta.n.-u.n.gfsa/toscłr.l-a.ss

iiber das Vereinsjahr 1904.

A. E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n .

a) E i n n a h  m e n :
1. Kassarest vom Jahre 1903 .......................................................................
2. Subvention der lobl. Bukowiner Sparkasse...........................................
3. Spende Ihrer Durchlaucht Prinzessin H o h e n lo h e .............................
4. Spende des Herm Generalagenten I. J a k ow etz ..................................
5. Spende des Herrn Wilhelm Badian................... .....................................
6. Spende der Frau I. T....................................................................................
7. Spende des Advokat,en Dr. P e r l ..............................................................
8. Griindungsbeitrag der Herren Ahitnrienten des Jahres 1879 . . .
9. Jahresbeitrage der Yereinsm itglieder....................................................

10. Erlos fur die ausgeloste Buków. Propinationsablosungs-Schuldyer-
schreibung Nr. 1048 . . . r ..................................................................

11. Zinsen von Wertpapieren............................................................................
12. Zinsen von der Sparkasse-Einlage (Nr. 72465)......................................
13. Aus der Sparkasse behoben.......................................................................

— K -  h
1 0 0 V 11

2 0 0 V 11

40 11 11

2 0 11 11

1 2 11 11

1 0 11 11

125 11 11

698 11

2000 „ - „ 
1880 „ 60 „ 
202 „ 92 „

Im ganzen . . . 5798 K 52 h



-  67 —

b ) A u s g a b e n :

1. Vier Regierungs-Jubilaums-Stipendien a 160 K .................................
2. Z w o 'f Stipendien a 100 K ........................................................................
3. Ein Stipeudium a 50 K ............................................................................
4. Handunterstiitzungen fiir 6 S c h i l l e r .....................................................
5. 100 Speisekarten...........................................................................................
6. Yerpflegskosten fur einen Schiller im Schiilerheim.............................
7. Arzneien fiir kranke S c h i l l e r ..................................................................
8. Kosten der Drucklegung des Jahresherichtes iiber das Jahr 1903 .
9. Entlohnung des Dieners fiir die Einhebung der Mitgliedsbeitrage .

10. In der Sparkasse e in ge leg t........................................................................
11. R egieauslagen ...............................................................................................

Im ganzen . . .

c) B i 1 a n z :
Bei der Einnahme v o n .......................................................................
nnd der Ausgabe von . . ..............................................................

ergibt sieli ein Kassarest von

640 K —

1 2 0 0 ’ 7 —

50 7? —

149 77 —

24 77 -

1 0 0 77 —
1 1 77 65

8 77 ~
63 77 —

3528 77 92
1 77 16

5775 K 73

5798 K 52
77 73

22 K 79 h
Die yoranstehende Rechnung wurde von den Rechnungspriifern, den Herren 

Naftali Tittinger und Siegmund Goldenberg, am 8 . Februar 1905 gepriift nnd fiir 
richtig befunden.

B. S t a n d  d e s  V e r m o g e n s .

Dasselbe bestand am 31. Dezember 1903 aus Wertpapieren im Nominalwerte
v o n ...........................................  ................................................................... 44180 K — h
und einer Einlage in der Bukowiner Sparkasse v o n ................... .________3200 „ 6 6  „

Im ganzen . . . 47380 K 6 6  h
Am 31. Dezember 1904 bestand das Stammkapital aus Wertpapieren im

Nominalwerte v o n ........................................................................................... 42180 K — h
und einer Einlage in der Bukowiner Sparkasse v o n ................... ....  ■ 6219 „ 58 „

Im ganzen . . . 48399 K 58 h
Es stellt sich somit das Gesamtvermogen des Vereines am 31. Dezember 1904 

folgendermafien dar:
a) Stammkapital in Wertpapieren und einer Einlage in der Sparkasse 48399 K 58 h
b) B a rg e ld .................................................................................................... 22 ,, 79 „

Im ganzen . . . 48422 K 37 h

V o m A u s s c h u s s e  d e s  K a i s e r  F r a n z  J o  s e f - Y e r e i n e s .  

C z e r n o w i t z ,  den 8 . Februar 1905.

Vereinsobmann: Vereinskassier:
Regierungsrat H. Klauser. Religionsprofessor Leop. Schweiger.

Vereinssekretar:
Professor Romuald Wurzer.
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I I I .  ^ . -u - s w e i s
iiber den Stand der Ehrenmitglieder, Griinder und beitragenden Mitglieder des 

Kaiser Fra.nz Josef-Vereines im Jahre 1904.

a )  E h r e n m i t g l i e d e r :
Herr K o c h a n o w s k i  Anton, Freiherr von, Burgermeister.

„ K I a n s  e r  Heim-icb, k. k. Kegierungsrat.
„ Dr. T u m l i r z  Karl, k. k. Landesschulinspektor.
„ Dr. F r a n k  Josef, k. k. Professor und Lyzeałdirektor.
„ B a d i a n  Wilhelm, Banquier.

b) G r ii n d e r :
Se. Durchlaucht Pi-inz H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f t i r s t ,  k. k. Statthalter. 
Der hochwiirdigste Herr Dr. v. K e p t a  Władimir, Erzbiscbof und Metropolit. 
Hochwiirden Herr C a l i n e s c u  Myron, Archimandrit.
Herr K o c h a n o w s k i  Anton, Freiherr von, Burgermeister.
Die Abiturienten des Jahres 1879.

c )  M i t g l i e d e i .  Jahresbeitrag :
1. Herr Artymowicz Agenor, k. k. P r o fe s s o r ............................................................................ . K 8  —
2. 11 Badian Wilhelm, Banąuier .................................  . . . . 8 -
3. 11 Baier Emil, Direktor der landwirtschaftlichen Mittelschule • 11 4 —

4. 11 Dr. Barber Bernhard, k. k. Oberlandesgerichtsrat................... 1 0  —

5. 11 Barber Josef, Groiśgrundbesitzer ............................................... 8  —

6. 11 Barieon Moriz, k. k Hofrat . . .  ...................................... 10 -

7. 11 Bendevschi Mibai, Pfarrer in Krasna-Ilski . . . . . • r 4 —
8 . 11 Borysławski Karl, H ausbesitzer.................................................... 8  -
9. 11 Brilll Josef, Privatier . . .  .................................................... 8  —

1 0 . 11 Brun stein A. M., K a u fm a n n .................................................................................................... 8 -
1 1 . 11 Bujor Theodor, k. k. P r o fe s s o r ............................................................................................ 8 -
12. 11 Coca Kalistrat, k. k. P r o fe s s o r .................................................... 8 -
13. 11 Dr. Ebner Benjamin, Advokat . . . .................................................. 15 —

14. 11 Eckl Vinzenz, k. k. Oberforstrat ..........................................  . . . . 8 -
15. 11 Fontin Wenzel, K aufm ann.............................................................. 8  —

16. 11 Dr. Frank Josef, Lyzeałdirektor ............................................................................................ 8 -
17. 11 Dr. Freundlich Oswald, Adyokat ............................................................................................ 8  -

18. 11 Fiillenbaum Philipp. A p oth ek er ............................  . . . . 8 -
19. Fiirth Felix, Freiherr v o n ............................................................. 8 -
20. 11 Dr. Goldenberg Max, Adyokat ............................................... 8 -
21. 11 Goldenberg Siegmund, G u tsb esitzer ........................................... 1 0 -
22. V Goldlust Heinrich, Kaufmann......................................................... 8 —

23. Graubart Hermann, R ealitatenbesitzer...................................... 8 -
24. Grilnfeld Bernhard . . . ........................ . . 8 —

25. 11 Holder Kalmann, Gutspachter in Kisseleu...................  . . • ii 10 —

26. 11 Issecescul Peter, k .  k. N o t a r ......................................................... 20 —

27. 11 Kapralik Abraham, Hausbesitzer.................................................... 10 —
28. 11 Kiebel Aurel, k. k. Professor in M ieś ........................................................................... 8  —

29. Kisslinger Markus, Hausbesitzer........................................... ' n 1 0  —

30. 7? Klar Kajetan, k. k. Gerichtsprasident........................................................................... 1 0  —
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Jaliresboitrag:

31. Hen- K lauser H einrich, k. k. R eg ierun gsrat und G ym nasialdirektor . K 10 —

32. K ochanow ski A nton , Freiherr von , B iir g e r m e is te r ............................ 57 20 —

3 3 . Dr. K oh n  Julius, k. k. F in a n z -O b e r k o m m is s a r ................................. 77 8  -

34. K raus L e o n .................................  ............................................................. 17 8  -

35. K ram er Chaim, Realitatenbesit.zer . . .  ................................. 77 8  —

36. K uparenko Johann, R itter v., k. k. P rofessor ................................. 77 8  —

37. Kuschniriuk Michael. k. k. D irektor der Lehrerbildungsanstalt . 77 8  —

38. Langenhan Friedrich, H andelskam m erprasident, kais. R at .  . . 77 8  -

39. Linker S ie g m u n d ....................................... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8  -

40. 5? L uttinger Samuel, B a n ą u i e r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77 10 —

41. 7? M ayer Otto, k. k. P r o f e s s o r ........................................................................ 5? 8 —

4 2 . 75 M ayer Jakob, K a u fm a n n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  . . . . 77 8  -

43. 77 M ichel L eo, B a n ą u ie r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8 -
44. N eunteufel Franz, k. k. P ro fessor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  —

45. N esciuc E ugen, K o n s is to r ia la k tu a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 8  —

46. Oehl A dolf, k. k. L andesgerichtsrat . . .  . . . .  . . 75 8  —

47 Orenstein Samuel, G rofigrundbesitzer . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1 0 -
48. 75 U niversitats-B uchhandlung H . Pardini, E n gel &  Suchanka . . . 77 8  —

49. D r. Paw litschek  A lfred, k. k. P rofessor . ...................................... 77 8  -

50. 77 Dr. P erl B ertold , A dyokat . ......................  ................................. 77 8  -

51. 77 Dr. Ph ilippow icz W ładim ir, D irektor der Landes-K rankenanstalt 77 8  —

52. 77 P op ow icz  Eusebius, k. k. U n iy e r s ita ts p r o fe s s o r ................................. 77 8  —

53. 77 P orges  Eduard, K aufm ann . . . .  ............................................ 77 8 -
54. 7? R egw ald  Michael, R e a l i t a t e n b e s it z e r ....................................................... 77 10 —

55. 57 Dr. R eiss Eduard, R egierungsrat und V izeburgerm eister . . . 77 8 -

56. 7? R om anow icz K ajetan, K a u fm a n n .................................................................. 55 8  -

57. 57 R osenzw eig  L eo, R e ic h s r a ts a b g e o r d n e te r ............................................ 8 -
58. 5? R ossin  Eduard, B a n ą u i e r ............................................................................. 7? 8  —

59. 77 Salter Samuel, G utsbesitzer . .................................................. 8 —

60. 57 Schally  Rom uald, B u c h h a n d le r ............................................  . . . 77 8  —

61. 7? Schlefer M., Bank- und H ausbesitzer . . . .  ............................ 10 —

62. 57 Schnirch Ignaz. Rentier, kais. R a t .................................. . . . 8  —
63. 77 Schw eiger L eop old , k .  k .  P r o f e s s o r ....................................................... 8 —
64. 77 Dr. Selzer Karl, A dyokat . . . . .  ................................. 8  —
65. 77 Serw ischer Friedrich, k. k. G e r ic h t s a d ju n k t ................................. . 57 10 —
66. 5? Serw ischer Nathan. Priyatier . . .................................................. 10 -
67. 57 Sokal Dawid, B a n ą u i e r ................................................................................... 57 8  —
6 8 . 57 Soniew icki Adrian, k  k .  K o t a r ................................................................... 8  —
69. 57 Dr. Spitzer Sam uel, k .  k .  P rofessor  . . ............................................. 8  -
70. 77 Streit R udolf, k .  k .  R e c t m u n g s r a t ............................................................ 8  —
71. 77 Dr. Strzelbicki A dolf, A dyok at . . . . .  ............................ 8 —
72. 77 v. Tarnow iecki Epiphanias, k. k. P rofessor . . ............................ 8  —
73. 77 Dr. Tarnawski T h eodor, k. k. U n iy e r s it a t s p r o fe s s o r ...................... 77 8 —
74. 75 Tittinger Naftali, Rentier, kais. R at . . . . 1 0 -
75. 77 Dr. Tumlirz K arl, k. k. Landesschulinspektor . . . .  . . . 10 —
76. 57 Dr. W a ch te l .Jakob, A d y o k a t ...................................... 10 -
77. W ech sler  M., P r i y a t i e r ...........................  ...................... 8 —
78. 75 W eissm ann  M oritz, K aufm ann ................................................. 8 —
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Jahresbeitrag:
79. Herr W olf Karl, k. k. Professor . . . .  .................................  . K 8  —
80. „ Wiirfl Christoph, k. k. Schulrat und Gymnasialdirektor in Linz „ 8  —
81. „ Wurzer Romuald, k. k. P r o fe s s o r ........................................... ....  „ 8  —
82. „ Zothe Hugo, k. k. P in an zrat...............................................................„ 8  —

ZTT. W e r e i n s a - a s s c l r n s s .
Herr Regierungsrat H. K l a u s  er ,  Vereinsvorstand.

„ Br. A. v. K  o o h a n o w s k i, Ehrenburgermeister, Vorstand-Stellvertreter. 
„ Prof. R. W u r z e r ,  Schriftftihrer.
„ Konsistorialrat L. S c h w e i g e r ,  Sackelwart.
„ Regierungsrat Dr. E. R e i s s ,  Biirgermeister, Ansschufimitglied.
„ Banąuier W. B a d i a n ,  Ausschufimitglied.
„ Konsistorialrat C. Coca, ,  Ausschufimitglied.
„ Lyzealdirektor Dr. J. F r a n k ,  Ausschufimitglied.
„ Prof. E. v. T a r n o w i e c k i ,  Ausschufimitglied.

II. Schulerlade.
Yerwalter: Direktor Regierungsrat H. K l a u s e r ,  Prof. Otto Ma y e r  (Kassier), Prof.

Agenor A r t y m o w i c z  (Bibliothekar).

Kassabericht Liber das Schuljahr 1904/1905.
a ) E i n n a h m e n :

1. Kassarest vom Schuljahre 1903/1904 ................................................ 470 lv 39 li
2. Uberschufi von Privatistentaxen . ...................................... H „ 62 „
3. Spende von Herrn Fischei-, Gutsbesitzer in R ohozna................... 20 „ — „
4. Spende des Schiilers der II. b Kornfeld Rudolf . . .  . . .  10 , — „
5. Ergebnis der statutenmafiigen Sammlung im I. Semester . . . 5G2 „ 38 „
6 - „ „ „ „ „ II- „ _ _  ^  76 „

Gesamteinnahmen 1605 iv 15 „
Zu den im Voranstehenden ausgewiesenen Betragen. die sich durch die im I. und 

II. Semester eingeleiteten Sammlungen ergeben, steuerten die einzelnen Klassen bei:

Klasse:
Im I. Semester Im 11. Semester Ganzjahr. Beitrag

K h K h K li J
I. a ................... 64 1 1 63 40 127 51
I. b ................... 36 36 23 2 0 59 56

II. a ................... 16 — 16 90 32 90
II. b ................... 57 60 51 80 109 40

III. a ................... 51 50 36 80 8 8 30
III. b . 30 — 34 30 64 30
IV. a ................... 26 90 24 50 51 40
IV. b ................... 2 2 40 2 1 — 43 40

V. a ................... 33 1 0 28 90 62 —

V b ................... 2 2 1 0 2 0 40 42 50
VI. a . 72 1 0 75 60 147 70
VI. b ................... 2 1 51 24 6 6 46 17

VII. a ................... 13 — 1 0 80 23 80
VII. b ................... 57 2 0 60 — 117 2 0

VIII. a . . . 1 1 30 9 90 2 1 2 0

VIII. b ................... 27 2 0 2 2 60 49 80

li 562 38 524
i

76 1087 14
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L) A u s g a b e n :
1. Unterstiltzung an Schiller in 89 F a lle n ..........................................  829 K 50 h
2. Ankauf von Lehrbiichern fiir die Bibliothek der Schiilerlade . 162 „ 47 „
3. Fur B adekarten ................................................................................   ■ 17 „ — „

G-esamtausgabe . 1008 K 97 h
c) B i 1 a n z :

Bei einer Einnahme v o n .......................................................................  1605 K 15 h
und einer Ausgabe v o n ..................................................................   . 1008 „ 97 h

yerbleibt der Betrag von . 596 K 18 h
ais aktiyer Kassarest, welcher gemafi § 3 der Statuten fiir den Beginn des nachsten 
Sclmljahres fiir Unterstiitzungen reserviert wird.

Nachstehende Schiiler haben einen Beitrag von 5 K oder mehr geleistet.: 
Badian Otto I. a, Chodrower Hermann I. a, Dawid Abraham I. a, Kwiatkowski Georg 
I. b, Anhauch Dionys II. a, Steiner Anton II. a, Kornfeld Rudolf II. b. Merdinger 
Jakob II. b, v. Mikuli Nikolaus II. b, Sobe Noe II. b, Fontin Franz III. a, Scharizer 
Rudolf III. b, Anhauch Julius IY. a, Hackel Kamillo V. a, Fischer Karl VI. a, Fischer 
Leon VI. a, Fontin Otto VI. a, Ebermann Max VI. a, von Gątkiewicz Alex. IV. a, von 
Gątkiewicz Johann VI. a, Issecescul Alexis VI. a, Wechsler Leopold VI. a, Scharf 
Schmiel VI. b, Claus Edgar VII. b, Kratter Karl VII. b, Magior Viktor VII. b, Simi- 
ginowicz Emilian VII. b, Schnirch Otto VIII. b.

2. Biicherstand der Schiilerlade am Ende des Schuljahres 1904 1905.
Am Schlusse des Schuljahres 1903/1904 zahlte die Bibliothek der

Schiilei-lade........................................................................................  1446 Bandę.
Dazu kamen im Jahre 1904/1905 durch Schenkung :

a) Von der Direktion des I. Staatsgymnasiums.......................... 3 „
^  » n n v U* n .................................  f  "■
c) „ „ Verlagshandlung F. Tempsky in W ie n .....................  10 „
d ) „ Schiilei-n der A n sta lt ...........................................................  96 „

Durch Kauf wurden e rw orb en ................................................................. 78 „
Summę . 1637 Biinde.

Dayon wurden ais yeraltet, abgeniitzt und unbrauchbar ausgescliieden 123 ,,
Die Biichersammlung zahlt a l s o .............................................................. 1514 Bandę.

Im yerflossenen Schuljahre wurden 362 Schiller mit 1127 Biichern beteilt.

III. Sonstige Unterstiitzungen.
Das hochw. gr -or. Konsistorium iibermittelte den Betrag von 400 K zur Ver- 

teilung unter arme, den Kirchengesang pflegende Schiiler gr.-or. Konfession.
Mehrere Arzte, yornehmlich die Hen-en Dr. P h i 1 i p o w i e ź ,  Dr. P r o c o p o -  

v i c i , Dr. W o 1 f  und Dr. F 1 i n k e r behandelten unbemittelte Schiiler unentgeltlich; 
Herr Apotheker Fiillenbaum yerabreichte armen Schiilern unentgeltlich Arzneien. 
In einigen Familien erhielten unbemittelte Schiiler Freitische.

A l l e n  e d l e n  S p e n d e r n  u n d  Wo h 11 a t e r n d e r  s t u d i e r e n d e n  
J u g e n d w i r d  h i e m i t d e r  e r g e b e n s t e  D a u k  a b g e s t a t t e t .



VII. Maturitatspriifung.
t .  Im Schuljahre 1903/04.

E r g e b n i s  d e r  Pr i i  f u n g .
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Óffentliche . 92̂  -  — 1 1 12 et! 7 85 2 4 j
4 ' 94-5%

Priyatisten . 4 - -  | - 1 — 1 1 — 1 1 1 --- -- 1 , 50'0°/„
Externisten. 28: 18 ! 2 4 — 2 14 5 19 2 2 1 ! - 3 175-0%

Summę . 124/ 18 | 2 5 1 4 12 81 12 105 5 7 8 i' 88-7%

Verzeichnis der im Sommer- und Herbsttermine 1 9 0 4  approbierten
Abiturienten.
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Vaterland
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Gewahlter
Beruf

£ CD —c cj; £  ®

1 Altmann Hersch Sadagóra, Bukowina 20 8 reif Handelsakad.
2 Andriezuk Konstant. Bobestie, „ 22 11 77 Theologie
3 Bakfon Adolf . . . Sniatyn, Galizien 24 Ext. 77 Medizin
4 Balan Theodor . . Gurahumora, Buków. 19 8 77 Jus

5 Baumer Chaim Esriel Przewołoka, Galizien 2 0 8 77
Philosophie 

(Math., Phys.)
6 Bejan Isidor, R. von Czinkeu, Bukowina 2 0 9

”
Eorstakademie

7 Berliner Max . . . Sereth, „ 2 1 Ext. Medizin
8 Billig Itzig . . . . Zaleszczyki, Galizien 23 8 77 Exportakad.

9 Billig Salman Levi . Sadagóra, Bukowina 2 1 8 77
Philosophie 

(Math., Phys.)
1 0 de Braha Theophil . Michalcze, „ 25 Ext. 7? Jus

1 1 Brendzan Władimir Stanislau, Galizien 19 8
reif mit 

Auszeich.
Philosophie 

(Lat., Griech.)
1 2 Budurowicz Alex. Chliwestie, Bukowina 2 1 1 0 reif Forstakademie
13 Burg Ludwig Jobann Czudyn, „ 2 0 8 77 Handelsakad.
14 Chodakowski Otto . Suczawa, „ 18 8 Jus
15 Czechowski Theodor Gurahumora, „ 2 0 9 Schiftsbau
16 Dariczuk Peter . . Dohronoutz. „ 24 8 57 Theologie
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17 Drimmer Schloima .
18 Dzulinski Joliann

19 Ebermann Erich . .

20 Eisenberg Wilhelm .
21 Eisenkratfc Josef . .
22 Ekstein Siegf. Leonh.
23 Engler David . . .
24 Fedorowicz Władimir

25 Fendrich Baruch

26 Feuerstein Rosalie .

27 Flasch Helene . .
28 Friedmann Daw. Jak.
29 Frist Joachim . .
30 Fuhrmann Jossel

31 Galenzowski Euseb.

32 Giuraemia Basil . .

33 Glaubach Moses . .

34 Goldhagen Hersch .

35 Goldhammer Leib .

36 Grigori Philemon

37 Grilnfeld Bernhard .
38 Hahon Joliann . .

39 Handler Simon . .

40 Harnik Salomon . .
41 Holubowicz Joh. Eug.

42 Horowitz Natalie

43 Iwasiuk Viktor Leon
44 Jakubowicz Kajetan
45 Karbulitzki Wladimii
46 Kateryniuk Peter
47 Kindler Friedrich
48 Knittel Rudolf
49 Koller Josef . .
50 Kosikowski Stanisl.
51 Kostecki Basilius

a
Geburtsort und 

Yaterland

Nowosiólka, Galizien 
Neu-Zuczka, Buków.

Czernowitz, „

Stecowa, Galizien 
Wien, Nied.-Osterr. 
Czernowitz, Bukowina 
Walawa, „

Czernowitz,

®  C3
g

3 S 5  
£HO

Dorna-Watra, „ 
Czernowitz, „
Hliboka, „
Czernowitz. „

Dobronoutz, „

Lużan, „

Kotul-Ostritza, „

Russisch-Banilla, Buk.

Mihaileni, Rumanien

Hlinitza, Bukowina

Czernowitz. „
Nepolokoutz, „

Kotzman, „

Oroszeny, „
Sławsko, Galizien

Czernowitz, Bukowina

n u
Pohorloutz, „
Ober-Szeroutz, „ 
Chliwestie, „
Czernowitz, „

U . . ”Lemberg, Galizien
u ii

Halicz. „

20
23

18

19
23
18
18
20

18

21

23
24 
19
19

22

18

20 
20 
20 

20
20
19

20

20
20
19

19
20 
20 
21 
19 
19 
19 
21 
19

8
8
8

9
Ext.

8
8
9

8
Exter-
nistin

11
Ext.

8
8
8

8

8

05 O)
g>-as rS
Ej W)

reif
ii

reif mit 
Auszeich

reif

reif mit 
Auszeich

reif

Ext.
8

Priva-
tistin

8
Ext.

8
8
8
8
8

Ext.
9

I

Gewiihlter 
Beruf .

reif mit 
Auszeich,

reif

Jus
Theologie

Jus

Elektrotechnik 
Jus

Technik 

Medizin

Journalistik
Medizin

Jus
Philosophie 

(Ruth., Franz.)
Jus und 

Handelsakad.
Jus

Orientalische
Akademie

Bodenkultur

Theologie

Elektrotechnik
Jus

Handels-
hochschule

•Tus
Forstakademie

Medizin

Jus
Bodenkultur

Theologie

Medizin
Theologie

Medizin
Jus
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Beruf

52 Kulla Saul Leib . . Czernowitz, Buków. 20 Ext. reif Exportakadem.
53 Lateiner Siegfried . Brody, Galizien 19 9 Jus
54 Lewandowski Konst. Czernowitz, Bukowina 20 8 Medizin

55 Lieber Markus . . Galatz, Rumanien 19 8 reif mit 
Auszeich Technik

56 Łukasiewicz J os. Alex. Czernowitz, Bukowina 20 10 reif Jus

57 Marko Basilius . . Zadowa, „ 21 8 reif mit 
Auszeich. Exportakadem.

58 Mathias Philipp Herm. Łopuszna, „ 18 8 reif
59 Meller Nathan . . Potoczysta, Galizien 23 Ext. Medizin
60 Milch Michel Albert Czernowitz, Bukowina 22 12 Jus
61 Mocrenschi Gregor . Lenkoutz, „ 20 8 Landwirtschaft

62 Nemetz Eugen . . Dornawatra, „ 19 8 reif mit 
Auszeich. Philologie

63 Orenstein Jos. Albert Czernowitz, „ 19 9 reif Handelshoch- 
schule in Leipz.

64 Paczyński Stanislaus 19 8 Jus
65 Padura Georg . . Kuczurmik, „ 27 Ext. Theologie
66 Paul Adalbert . . Kolomea, Galizien 18 8 Jus
67 Paus Demetrius . . Michalcze, Bukowina 25 Ext. 11

68 Pomeranz J ak. Mayer Czernowitz, „ 19 8 1)
Philosophie

(Deutsch,Pranz.)
69 v. Popescul Elias Alt-Broskoutz, „ 19 8 Forstakademie
70 Prelicz Reinhard Sereth, „ 19 8 Technik
71 Radewicz Demeter . Sniatyn, Galizien 28 13 Forstwesen

72 Rath Abraham . . Kuty, „ 21 8 reif mit 
Auszeich.

Moderne Phi
lologie

73 Reiter Isak Jakob . Czernowitz, Bukowina 21 8 reif Philosophie 
(Math., Phys.)

74 Reli Simon . . . . Ober-Petroutz, ,, 22 8 Militar
75 Rosenberg Jakob Suczawa, „ 18 8 Technik
76 Rosenberg Max . . Czernowitz, „ 18 8 Jus
77 Rosenzweig Leiser . Rohozna, „ 21 Ext.
78 Rosenthal Maximil. . Kolomea, Galizien 18 8
79 Rothfeld Elias . . Jezierzany, Galizien 22 8
80 Rusnak Nikolaus JNepoiokoutz, Buków. 23 10 11
81 Sauer Jakob . . . Tereblestie, „ 20 9
82 Schalk Hermann Ponice, Galizien 19 8 11 Exportakadem.

83 Schapire Alexander Newesioło, Galizien 18 8 reif mit 
Auszeich. Jus

84 Schechner Hans Kurt Czernowitz, Bukowina 20 Ext. reif 11

85 Schechter Moses L. Uscieczko, Galizien 20 8 11
Philosophie 

(Math., Phys.)

86 Schmul Schaja . . Bojan, Bukowina 20 8 ”
Philosophie

Franz.,Deutsch)|
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87 Singer Bernhard . . Żuczka, Bukowina 18 8 reif Medizin

88 Sperber Josef . . . Czernowitz, Bukowina 18 8 reif mit 
Auszeich. Jus

89 Stecher Salomon 20 8 reif Medizin
90 Stein Beri . . . . Wiżnitz, „ 21 10 Jus
91 Straucher Eduard . Czernowitz, „ 19 9 Medizin
92 Tattelbaum Max Joli. 77 7? 19 9 77 Exportakadem.

93 Thaler Heinrich . . Wien, Nieder-Ósterr. 18 8 reif mit 
Auszeich. Chemie

94 Thumser Alf. Georg
Marian . . . . Podbuż, Galizien 20 9 reif Elektrotechnik

95 Toustiuk Georg . . Neu-Mamajestie, Buk. 23 9 Theologie
96 Trif Aron Ber . . Mikulince, Galizien 29 8 Post
97 Wacher Leib . . . Czinkeu, Bukowina 19 9 77 Jus

98 We i fi Hermine . . Kimpolung, „ 19 Exter-
nistin 77

Philosophie 
(Math., Phys.)

99 Weifibraun Taube . Daszawa, Galizien 22 Medizin
100 Wencek Zeno Ladisl. Czernowitz, Bukowina 22 Ext. 77 Jus

101 Werber Bruno . . Brody, Galizien 18 8 reif mit 
Auszeich. 77

102 Werner Bernhard . Czernowitz, Bukowina 19 8 reif Medizin

103 Woinowicz Demetrius Sadagóra, „ 22 8 77
Philosophie
(Philologie)

104 Zelnik Friedrich . . Podwoloczyska, Galiz. 19 9 Exportakadem.
105 Zurkanowicz Isidor . Willawcze, Bukowina 21 10 77 Jus

I m F e t o m a r t e i m i n e • « 10 0 0)

106 Chaskalowicz Chaskel Czernowitz, Bukowina 24 10 reif Jus
Priva-
tistin

Philosophie
107 Flasch Eugenie . . Dornawatra, „ 21 77 (Deutsch, klass. 

Phil.)
108 Gottlieb Elische . . Zadowa, „ 22 Ext. Jus
109 Małecki Konst. Alex. Czernowitz, „ 22 11 77 77

110 Menczel Rachmiel . Skala, Galizien 22 9 77
Handels-
akademie

2. Im Schuljahre 1904/1905.

Im Sommertermine 1905 meldeten sieli zur Maturitatsprufung 78 Kandidaten, 
und zwar 55 ólfentliche Schiiler, 3 Priyatisten und 20 Externisten. \7on diesen unter- 
zogen sich der schriftlichen Priifung 55 óffentliche Schiller. 3 Priyatisten und 18 Exter- 
nisten.
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Themen fu r die schriftliche Maturitatspriifung.

I. Abteilung.

{ J b e r s e t z u n g  i n s  L a t e i n i s c h e :
Unterredung zwischen Arminius und seinem Bruder Flavius. (Hammelrath- 

Stephan, Ubungen fur Sekunda und Prima. Heft III, Berlin 1902. Nr. 20).

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 e h e n :
Tac. annal. XIV. c. 50—52 (teilw.).

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  G r i e e h i s c h e n :
Piat. Protag. Cap. XI., pag. 320 D. ff.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
Welche bedeutenden historischen Ereignisse kniipfen sich an den Donaustrom?

R u m a n i s c h e r  A u f s a t z  (eine Abtlg.):
Marea mediterana si importan(a sa istorica.

M a t h e m a t i k :
1. Es gibt zwei Reihen, eine arithmetische und eine geometrische Reihe, welche 

in folgender Beziehung zu einander stehen : Das erste Glied der arithmetischen Reihe 
ist um 1 groBer ais das erste Glied der geometrischen Reihe, dann ist das dritte 
Glied der geometrischen Reihe um 1 groBer ais das dritte Glied der aritlimetischeu 
Reihe; ferner ist die Difterenz der arithmetischen Reihe gleich dem Quotienten der 
geometrischen Reihe und schliefilich ist die Summę der drei ersten Glieder der 
arithmetischen Reihe um 1 groBer ais die Summę der droi ersten Glieder der geo
metrischen Reihe. Welches sind diese Reihen?

2. Von einem Dreiecke sind gegeben der Winkel Y — 65° 30' 42", die denselben 
halbierende Transyersale w f  =  50 dm und das Verhaltnis m (=  2): n ( =  3) der 
jenen Winkel einschlieBenden Seiten a  und b. Wie groB sind die Seiteu und die 
Winkel des Dreiecks?

3. Durch eine Kugel wird eine Ebene gelegt, welche den darauf senkrechten 
Kugeldurchmesser in dem Verhaltnisse p ( =  5): q ( =  1) teilt. Auf diese Schnitt- 
flache wird im grofieren Kugelsegmente ein gerader Kegel errichtet, dessen Spitze 
in der Kugeloberfliiche liegt. Wenn das Volumen dieses Kegels V == 100 d m 3 ist, 
wie groB ist dann das Volumen der Kugel?

4. An den Kreis y =  — V  x (32 — x) mogen in den Punkten, welche zu der 
Abszisse x, =  19 gehoren, die beiden Tangenten gelegt sein. Welchen Winkel 
schlieBen beide mit einander ein?

II. Abteilung.

U b e r s e t z u n g  i n s  L a t e i n i s c h e :
Tiberius fordert Germanicus zur Ruckkelir nach Rom aut. (Hammelrath-Stephan, 

Ubg. f. Sekunda und Prima, Heft III, Berlin 1902, Nr. 22.)
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U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n :  
Tac. hist. III. c. 47, 48 (teilw ).

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  G r i e c h i s c h e n :  
Piat. Hipp. Min. Cap. XII.

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

Wie in der I. Abtlg.
M a t h e m a t i k :

III. A bteilung.
U b e r s e t z u n g  i n s  L a t e i n i s c h e :

Aus Dr. Richard Jonas: „Stoffe zum Ubersetzen aus dem Deutsohen ins 
Lateinische im Anschlufi an Cicero und Livius fur die oberen Klassen hóherer Lehr- 
anstalten." Stilck Nr. 46.

'  U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n :
Cic. Tuscul. disp. III. c. I. § 2: Sunt ingeniis nostris . . . .  bis c. II. § 3: 

bonis viris repudianda.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  G r i e c h i s c h e n :
Plato, Lysis cp. 10, § 213 e bis 214 c (inki.)

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
Wohl stiirzt, was Macht und Kunst erschufen,
Wie fur die Ewigkeit bestimmt,
Doch alle Triimmer werden Stufen,
Darauf die Menschheit weiter klimmt.

Geibe), Geschichte und Gegenwart.

M a t h e m a t i k :
1. In einer geometrischen Reihe, in der die Summę der drei ersten Glieder 

7Vs betragt und die zwei ersten Glieder um 4*/s grofier sind, ais das dritte Glied, 
sollen zwischen dem ersten und zweiten Gliede, ebenso zwischen dem zweiten und 
dritten Gliede u. s. f. je zwei neue Glieder eingeschaltet werden, dafi abermals eine 
geometrische Reihe entsteht, wie heifit die urspriingliche und die neue Reihe?

2. Von einem Dreiecke sind gegeben die Differenz der Hohen h, — ln> =  d 
(1'723 m ), der Radius des umgeschriebenen Kreises r (8'125 tri) und der von den 
Seiten a und b eingeschlossene Winkel Y (59° 29' 23"). Wie grofi sind die Seiten und 
die tibrigen Winkel des Dreiecks ?

3. Von einem geraden Kegel ist der Radius der Grundflache r =  12 a n  und 
die Hóhe h =  16 cm  gegeben. Wie grofi ist die Oberflache der Kugel, welche sich 
diesem Kegel so einbeschreiben lafit, dafi sie die Begi’enzungsfłachen des Kegels 
beruhrt ?
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4. Durch den Punkt x , —  12, y, =  3 ist in die Hyperbel 9 y 2 — 16 x2 =  — 144 
eine Sehne zu ziehen, die in diesem Punkt halbiert wird. Welche Stiicke schneidet 
diese Seline auf den Koordinatenachsen ab? Unter welohem Winkel ist dieselbe 
gegen die X-Achse geneigt?

IV. Abteilung.

U b e r s e t z u n g  i n s  L a t e i n i s c h e :
Aus Prof. Richard Luckow’s „Vorlagen zum Ubersetzen aus dem Deutschen 

ins Lateinische fur obere Klassen“ (Beilage zu dem Jahresbericht des Gymnasiums 
zu Stolp tui- das Schuljahr 1902/03) : Z u  Cic. de senectute Nr. 4.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n :
Tacit. ann. XV. c. 48 — c. 49 bis zu den Worten: vanus adsimulatione.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  G r i e c h i s c h e n :
Plato, de republ. II. cp. 3, § 359 b — 360 a (inki.).

D e u t s c h e  r A u f  s a t z : 

Wie in der III. Abteilung.

M a t h e m a t i k :
Wie in der III. Abteilung.

VIII. Fórderung der korperlichen Ausbildung und 
Gesundheitszustand der Schuler.

Auf die kórperliche Ausbildung der Schuler, auf Fórderung von Reinlichkeit, 
ferner auf zahlreichen Besuch des Eislaufens und des Bades wurde volle Riicksicht 
genommen.

Die Jugendspiele wurden eifrig gepflegt. Das Jugendspiel-Komitee hielt unter 
dem Vorsitze des Direktors Sitzungen ab, in welchen die vorzunehmenden Jugend
spiele bestimmt und sonstige Anordnungen getrolfen wurden.

Gespielt wurde unter der Aufsicht der Professoren v. T a r n o w i e c k i ,  J a s 
k u l s k i ,  A r t y m o w i c z  und des Turnlehrers L i s s n e r  bei giinstiger Witterung 
jeden Mittwoch und Samstag von 5—-7 Uhr.

Klassenweise Ausfluge wurden unter Leitung der Klassenvorstande, ferner der 
Lehrer der Naturgeschichte unternommen.
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U b e r s i c h t s t a b e l l e
iiber die Teilnehmer an den Jugendspielen, den Ausfliigen etc. und iiber den Ge- 

sundheitszustand der Schiller im Schuljahre 1904/1905.

K  1 a  s  s e

Z  a  h  1 1 e  r Z a h l  d e r
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1

I . a  . . . 40 36 14 21 35 5 15 12 8 i — — — —

I . b  . . . 38 20 1 2 18 5 3 12 3 - 1 — — -

11. a  . . . 30 31 14 18 38 4 3 15 - — - - — —

I I .  b  . . . 22 22 4 26 29 5 4 18 1 - — - — i

I I I .  a . . . 26 7 23 32 33 4 8 10 2 - - - - i

I I I .  b  . . . 21 9 30 24 38 7 6 13 2 — - - -

I V .  a  . . . 13 13 21 29 27 6 — 16 1 — - - - —

IV . b  . . . 10 4 21 22 26 7 1 8 — - - - -

V . a  . . . 7 5 27 19 22 5 3 1 — — — — __

V . b  . . . 9 7 21 23 27 6 3 11 1 - - - — —

V I . a  . . . 10 3 26 12 27 15 4 8 — - - - - -

V I . b  . . . 8 4 16 11 21 5 1 15 — — - — — —

V I I .  a  . . . 8 4 27 28 25 14 2 16 — — — — - —

V I I .  b  . . . 7 12 12 21 21 7 2 1 — — - l - -

V I I I .  a  . . . — 23 13 13 15 6 3 1 -

V I I I .  b  . . . — — 15 17 15 8 1 8 — — — — —

S u m m ę  . . . 249 20 0 285 31 8 417 109 59 165 18 i 1 1 — 2

IX. Wichtigere Erłasse der vorgesetzten Behorden.
1. Min.-Erl. v. 9. Juli 1904, Zl. 19487 (L.-Sch.-R. v. 21. Juli 1904, Zl. Gili),  ge- 

stattet den Zeichenlehrern die Anwendung einer freieren Methode beim Zeicben- 
unterrichte.

2. L.-Sch.-R. v. 27. Juli 1904, Zl. 5376, ordnet an, dali vor jeder Turnstunde die 
in Beniitzung kommenden Turngerate in Bezug aut’ ihre Haltbarkeit und Sicherheit 
untersucht werden.
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3. L.-Sch.-R. v. 3. Sept. 1904, Zl. 6519 nimmt den Bericht der Direktion tiber die 
Miihewaltung der Professoren A. Mikulicz, Dr. Ph. Broch, R. Wurzer und Dr. E. Sigall 
bei Einfuhrung von Supplenten in das Lehramt mit Befriedigung zur Kenntnis.

4. Min.-Erl. vom 17. Sept. 1904, Zl. 29187 (L.-Sch.-R. vom 24. Sept. 1904, Zl. 8541), 
ordnet an, dafi der Lateinunterrieht in VII. b fur die aus der ruman.-deutschen Ab- 
t.eilung der Filialanstalt aufgestiegenen Schiller in ruman. Sprache erteilt werde.

5. Min.-Erl. v. 30. Nov. 1904, Zl. 34046 (L.-Sch.-R. v. 17. Dez. 1904, Zl. 11254), 
gestattet, dali der ruman. Unterricht in der V.—VIII. Klasse der ruman.-deutschen 
Abteilungen vom Schuljahre 1904/05 an in je 3 woch. Stunden erteilt werde.

6. L.-Sch.-R. y. 25. Dez. 1904, Z. 11587 ordnet an, dafi der Schulgottesdienst 
im Winter bei — 9° einzustellen ist.

7. Min.-Erl. v. 17. Dez. 1904, Zl. 40625 (L.-Sch.-R. v. 30. Dez. 1904, Zl. 11938), 
ordnet an, dafi die aus der ruman.-deutschen Abt. aufgestiegenen Schiller der VI. KI. 
im Schuljahre 1904/05 eine besondere Gruppe fur den deutschen Sprachunterricht zu 
bilden haben.

8. Min.-Erl. v. 21. Dez. 1904, Zl. 42212 (L.-Sch.-R. v. 1. Janner 1905, Zl. 147) 
ordnet an, dafi den weiblichen Kandidaten bei Ablegung der Maturitatspriifung unter 
den gleichen Voraussetzungen wie den mannlichen Kandidaten Dispensen bei der 
mundlichen Maturitatspriifung erteilt werden.

9. L.-Sch.-R. v. 8. Febr. 1905, Zl. 981, ordnet an, dafi die Priyatistenpriifungen 
kommissionell yorzunehmen sind.

10. Min.-Erl. v. 9. Mai 1905 (L.-Sch.-R. v. 17. Mai 1905, Zl. 4113) bestimmt: Ein 
Abiturient, von dessen schriftlichen Arbeiten bei der Maturitatspriifung im Sommerter- 
mine vier oder mehr ais nicht geniigend oder ganz ungeniigend befunden worden sind 
und dem aus einem Gegenstande eine Semestral-Wiederholungspriifung bewilligt 
wurde, ist nicht ais bei der Maturitatspriifung reprobiert zu betrachten und er wird 
im Herbsttermine von neuem zur Priifung zuzulassen sein. Auch im Falle oines un- 
giinstigen Ergebnisses der Semestral-Wiederholungspriifung ist derselbe nicht ais 
reprobiert anzusehen, da er die Gymnasialstudien noch nicht ordnungsgemafi be- 
endet hat.

X. Chronik.
Nach Abschlufi der Aufnahme der Schiller, der Aufnahms-, Wiederholungs- und 

Nachtragspriifungen fand am 4. Sept. 1904 der Eroffnungsgottesdienst und die Ver- 
lesung der Disziplinaryorschriften, am 5. Sept. der Beginn des Unterrichtes statt.

Der Unterricht im Rumanischen fiir Nichtrumanen wurde im laufenden Schul
jahre in 2 Kursen (3 Abt. je  3 St. wdch.), im Polnischen in 4 Kursen (je 2 St. woch.) 
erteilt.

Am 10. Sept. fand ein Trauergottesdienst fiir die Kaiserin Elisabeth, am 4. Okt. 
ein feierlicher Gottesdienst fiir Se. Majestat den Kaiser Franz Joseph I. statt. Schiiler 
und Lehrer beteiligten sich an dem Gottesdienste.

Die schriftliche Maturitatspriifung im Herbsttermine 1904 fand in der Zeit vom 
12 — 16. Sept., die miindliche Priifung unter dem Vorsitze des Herrn Landesschulin- 
spektors Dr. K. Tu m li r z in der Zeit vom 26.-29. Sept. statt.

Im Monate Okt. yerliefi der zum Statthalter des Ktistenlandes ernannte Landes- 
priisident Prinz Konrad von H o h e n l o h e  die Bukowina und der neuernannte Lan- 
despriisident Herr Dr. Ritter R e g n e r  von B l e y l e b e n  iibernahm die Leitung der 
Landesregierung.
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Dio Professoren Dr. H. R u ra p  und R. W  u r z e r wurden mit. dem Min.-Erl. 
vom 13. Okt. 1904, Z. 20017, in die VII. Rangklasse befórdert.

Im Noyember 1904 yeranstaltete der Verein der Kunstfreunde eine Gemalde- 
ausstellung und stellte fiir unbemittelte Schiller 100 Eintrittskarten zum Besuche der 
Ausstellung zur Verfiigung.

Mit dem Erl. vom 3. Sept. 1904, Zl. 6519, nimmt der k. k. Landesschulrat den 
Bericht iiber die Miihewaltung der Professoren A, M i ku l i c z ,  R. W u r z e r ,  Dr. E. 
S i g a 11 und Dr. Ph. B r o c h  bei der Einfiihrung von Supplenten in das Lehramt mit 
Befriedigung zur Kenntnis.

Im Monate Noyember inspizierte der Herr Landesschulinspektor Anton S t e 
f a n o w i c z  den Zeichenunterricht.

Am 30. Janner 1905 wurde das I. Semester mit der Verteilung der Zeugnisse 
geschlossen. Am 3. Februar begann das II. Semester.

Am 4. Februar wurde die schriftliche, am 9. Februar die miindliche Wieder- 
holungs-Maturitatspriifung abgehalten.

Mit dem Dekrete vom 7. Eebruar 1905, Zl. 379 wurde der Religionsprofessor 
Leopold S c h w e i g e r  zum rom.-kath. Konsistorialrate ad honores ernannt.

Am 15. April traten mehrere Schiller des Gymnasiums unter Fiihrung des 
Religionsprofessors L. S c h w e i g e r  eine bis 1. Mai dauernde Romreise an und be- 
suchten auch die Stadte Florenz und Venedig. Hiebei bestritten Exzellenz Erzbischof 
Dr. B i l c z e w s k i  und der Religionsprofessor S c h we i g e r  einen Teil der Auslagen.

Am 16. April unternahm der Direktor H. K l a u s e r  eine Studienreise nach 
Konstantinopel und Bukarest.

Am 6. Mai wurde in der festlich geschmiickten Gymnasial-Turnhalle eine 
Schillerfeier yeranstaltet, bei welcher Ptof Dr. H. R u m p  die Festrede hielt, Schiller 
Schillersche Gedichte yortrugen und der Sangerchor des Gymnasiums unter der 
Leitung des Gesanglehrers Hans H o m e r  Lieder und eine Festhymne zum Vortrag 
brachten.

Die schriftliche Maturitatspriifung im Sommertermine 1905 fand in der Zeit vom 
15. bis 20. Mai statt.

Am 27. Mai inspizierte der Landesschulinspektor Herr Dr. K. T u m 1 i r z die Anstalt.
Das k. k Ministerium fitr Kultus und Unterricht spricht dem emeritierten Re

ligionsprofessor Protopresbyter an der gr.-or. erzbischofl. Kathedralkirche C. C o c a  
filr sein langjahriges erspriefiliches Wirken ais Religionslehrer den Dank und die 
Anerkennung aus.

Im Laufe des Schuljahres wurden die kath. und die gr.-or. Schiller dreimal 
zur hl. Beichte und Kommunion gefiihrt.

Am 1. Juli wurde das II. Semester mit Abhaltung eines Dankgottesdienst.es 
und Verteilung der Zeugnisse geschlossen. An demselben Tage nachmittags begann 
die miindliche Maturitatspriifung.

* **
Vortrage und sonstige wissenschaftliche Betatigung der Mitglieder des Lehr- 

korpers wahrend des Schuljahres 1904/05:
1. Prof. K. J a s k u l s k i :

Gediichtnisrede zu Schillets hnndertstem Todestage, gohalten boi der Schiller-
feier des Vereines der christlichen Deutschen in der Bukowina.

2. Prof. Dr. A. N a t h a n s k y :
« )  Entwicklungsgeschichte der deutschen Literatur des X IX. Jahrhunderts.

(Kurs fur erweiterte Frauenbildung).
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b ) Die soziale Stellung des Dichters im WechseJ der Zeiten. (Yortrag, gelialten 
im Bildnngsverein in Radautz).

3. Prof. E. P o p e s c u l :
a) Umarbeitung von 3 Banden des rumanischen Lesebuches von Isopeseul.
b ) Ubersetzung: „Leitfaden der Gewerbe-Hygiene11 von Jehle und Gurka ins 

Rumanische.
4. Prof. Dr. H. R u m p :

Zwei Festyortrage, gehalten bei der Schilłerfeier im I. Staatsgymnasium und 
im Madchen-Lyzeum.

5. Prof. L. T u m l i r z :
Uber die Ausbreitung der dorisohen Komodie (Vortrag, gehalten im Yerein 
,,Mittelschule“).

G. Prof. K. W o l f :
a) Uber die Alkoholgefahr (Vortrag, gehalten beim 1. deutschen Volkstag in 

Czernowitz).
b ) Uber den Philosophen Pichte und seine Reden an die deutsohe Nation. 

(Vortrag, gehalten im Rathaussaale zu Gunsten des deutschen Schulerheims).
7. Prof. R. W u r z e r :

Reisebilder aus Italien. II. Teil: Bologna-Marzabotto.

XI. Verzeichnis der Schiller am Schlusse des
II. Semesters 1904/1905.

I. Klasse, Abt. A.
Achner Moses, Aufleger Uscher, Badian Otto Arthur, Baltuch Jakob, Bartha 

von Dalnokfalya Ladislaus, Bernfeld Josef, Bernhardt Itzig Beri, Beron Pritz Feibel, 
Besen Gustav, Bibring Eduard, Binder Abraham Chaim, Birnbaum Selig, Blassy Anton, 
Blum Moritz, Boh&óek Anton, Brumberger Fischel, Brzesina Franz, Ritter von, 
Buchholz Abraham Leib, Chodrower Hermann, Czaczkes Dawid Abe, Dedejczyk Bert- 
ram Josef Lorenz, Drimer Abraham, Druckmann Karl Ludwig, Ebner Moses, Eltes 
Adolf, Fehl Samuel, Gąjewski Alfons Erasmus, Gątkiewicz Ludwig, Glaser Bruno, 
Gold Albert, Goldschlager Bruno, Gronich Moses, Griinbaum Hermann, Handschuh 
Chune Josef, Hantzko Johann Emerich, Hilferding Josef, Hirsch Jossel, Hoffmann 
Josef, Hopp Erwin, Horniker Karl, Hubrich Willibald Karl, Issecescul Leon, Jahoda 
Josef Ottokar, Jaslowitz Bernhard, Kirmayer Adolf, Klein Anton Adalbert, Klein 
Max, Koch Johann Alexander, Korber Eugen, Kożiśek Miłosław, Kraus Josef, Kraut- 
hammer Isak, Kromayer Friedrich, Kugelmass Jakob, Kulak Johann, Medweczk^ 
Tibor Emil von. — P r i y a t i s t e n :  Dawid Abraham, Fischer Albert, Kirschbaum 
Friedrich, Krasa Anna, Rabinowicz Julius, Salzinger Isaak Hersch.

I. Klasse, Abt. B.
Kuzmany Otto, Kwiatkowski Georg, Luttinger Adolf, Luttinger Otto, Malarski 

Yiktor, Manberg Alfred, Mandel Ladislaus, Muller Rudolf, Neunteufel Erich, Noe Karl, 
Noe Osias, 01exin Stephan, Pick Heinrich, Pohoriles Ephraim, Przybyła Michael, 
Reichler Willy, Reiner Josef, Reisberg Adolf, Retter Wolf, Riegler Jakob, Sass
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Friedrich, Schachter Samuel, Schaffer Hersch, Sc.hapira Samuel, Scherer Max, Schmid 
Erwin, Schreiber Rudolf, Seidenstein Bazar, Seidenstein Moritz, Sperber Leon, 
Stadler Karl, Sternberg Julius, Strobel Georg, Tarangul Konstantin, Tuchner Samuel, 
Valenzi Ladislaus, Weidenfeld Josef, W elt Arthur, WerthLeon, Wicentowicz Klemens, 
Widner Isaak, W olf Matthias, W olfer Bruno, Wolloch Salman, Zeidner Herschku, 
Zimet Itzig, Zimet Moses. — P r i v a t i s t e n :  Popovici Georg von, Popovici Mar- 
garete von, Rones Moses, Sauberberg Dayid, Schaffer Frieda, Teodorowicz Gregor, 
Ullmann Emanuel, Weifiberg Josef, Weifielberger Maximilian.

II. Klasse, Abt. A.
Adelsberger Josef, Adlerstein Max, Albrecht Abraham, Anhauch Dionys, 

Appenzeller Friedrich, Armbriister Jakob, Armbriister Johann, Auerbach Dayid, 
Baltinester Siegfried, Baumohl Eisig, Beer Adalbert, Bergmann Rubin, Biedrzycki 
Johann, Billes Erich, Blum Hersch, Blum Moritz, Bozdeeh Josef, Bruckenthal Leib, 
Buber Markus, Buchbinder Siegfried. Caruk Alois, Chaies Ludwig, Eckstein Maier, 
Edelstein Chaskel, Edelstein Marzell, Eisen Maximilian, Fehr Adalbert, Fettinger Otto, 
Frankel Moses, Frucht Leopold, Geiger Moritz, Goldhagen Jankel, Grofi Josef, Griin- 
berg Osias, Harrant Josef, Hecht Bela, Held Gustav, Hellenberg Jakob, Herschmann 
Phobus, Herzig Ignaz, Janki Benno, Janson Kasitnir, Jazlowitz Adolf, Knopper 
Isidor, Rabinowicz Toliu, Rosenberg Jakob, Rosenblatt Dayid, Rosenblatt Wilhelm, 
Rothkahl Stefan, Rudich Siegmund, Salzinger Moses, Sander Adolf, Schachter Dayid, 
Schachter Leopold. Schickler Adolf, Schmerz Ignaz, Schnap Srul, Schwab Johann, 
Seidmann Max, Steiner Anton. — P r i y a t i s t e n :  Blum Hans Robert, Blum Nelli, 
Dauber Kamillo, Hahn Ernst.

II. Klasse, Abt. B.
Flocker Albert, Kalischer Adalbert, Kapise Alfred, Kohn Dezso Arpad, Kopp 

Franz, Kornfeld Rudolf, Kostiner Josef, Kozak Adrian, Kossler Johann, Kranzdorf 
Hersch, Krassel Salomon, Kudisch David, Kukla Johann Marian, Kula Arnold, 
Langer Oskar, Latowicz Stanislaus Anton, Leiter Leo Maria, Lindenbaum Meier 
Seinwel, Lorber Samuel, Małecki Ladislaus Friedrich, Maurer Otto, Merdinger Jakob, 
Mikuli Nikołaus Ritter von, Morgenstern Mordko, Moritz Kalmann Mechel, Nikelski 
August Adolf, Osterer Feiwel, Osterer Schmil, Pohoryles Heinrich, Rauch David, 
Reifimann Max, Romano Adolf, Schwarz Eduard, Seyk Edmund, Silberschein Bern
hard, Slaiher Aizik, Sobe Norbert, Sommer Wolf, Storfer Friedrich, Storfer Leopold, 
Strafiberg Bernhard, Tennenblatt Philipp, Ternbach Nachmann, Terner Chaim Leiser, 
Trichter Dayid, Weiner Meschulem, Weingarten Hermann. Weifibach Maximilian, 
Wrona Josef Stanislaus, Zierhofler Johann Anton Ludwig, Zucker Dayid, Zufiucht 
Hermann. — P r i y a t i s t e n :  Koffler Max, Luttinger Leiser, Markus Hermann, 
Pazian Max, Rosenstock Franz, Rosenstock Fritz, Salzmann Solomon, Wittner Jakob, 
Zieleniecki Alexius.

III. Klasse, Abt. A.
Abramowicz Leon, Altheim Moses, Auslander Heinrich, Baumann Johann, 

Becker Oskar, Brewer-Filrtli Karl Frh. v., Burghartd Erwin Eduard, Caruk Heinrieh, 
Deutsch Louis. Dietz Franz Josef, Duzinkiewicz Alexander Ritter von, Elster Jakob, 
Engler Kasriel, Feller Aron Leib. Fink Abraham, Fischer Osias, Fleminger Josef 
Michael, Fontin Franz, Friedmann Hersch, Gingold Siegmund, Glatter Josef, Gottes- 
mann Salomon, Gotthard Jakob, Grofi Salomon, Hack Peter, Hargesheimer Rudolf,
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Heckel Kasimir Heinrich, Heilering Hersch, Hirschsohn Jakob Isaak, Hochstadt Selig, 
Isler Rudolf, Jorisch Luis, Katz Rudolf. Klar Hermami, Knauer Jakob, Kraus Karl, 
Kraus Max, Krauthammer Benjamin, Kunzelmann Gustay Adolf, Kymelmann Schaje. 
Lam Leon, Leker Chaim, Lindenfeld Markus, Linker Benzion, Lobl Rudolf, Luttinger 
Nathan, Markus Rubin Josef, Meller Nathan. Rossler Siegbert, Runes Moses, Silber 
Leon, Stambler Emanuel. — P r i y a t i s t e n :  Auslander Antonie, Baier Eberulf, 
Donnersberg Siegmund, Hassner Siegmund, Hausenbichl Oskar, Mayer Michael.

III. Klasse, Abt. B.
Adelsberger Ludwig Karl, Flondor Ritter von Georg, Gaster Edmund, Jaku

bowicz Johann, Kindler Heinrich, Kossler Siegmund, Kohn Paul, Langenmahs Eeiwel, 
Marszycki Franz, Mecz Abraham Hersch, Metsch Beri, Michel Marzel, Muller Gerhard 
Wilhelm, Nestmann Zacharias, Neumann Yibtor, Ohengruber Waldemar Marian, 
Perl Emanuel, Pretsch Felix, Retter Gutmann, Retter Siegmund, Rosler Arthur, 
Rottenberg Arthur Ignaz, Salter Nikolaus, Salzinger Josef, Salzinger Salomon, Samet 
Chaim, Sandorski Bronislaus, Sauer Karl, Schaffer Dayid Isak, Schapira Leon, Scha- 
pira Mordko Leib, Scharizer Rudolf, Schenkelbach Wilhelm, Schenker Eugen, 
Schlecker Isak, Schmied Heinrich, Schonbaum Siegmund, Schw-arz Alexander Adolf, 
Schwarz Feibisch, Spothaim Friedrich, Stecher Karl, Stecher Wilhelm, Stocklow 
Josef Adalbert Leopold, Strohal Rudolf Vinzenz, Szalpeter Litman, Teutler Moses, 
Vormund Wilhelm, Wagschal Uscher Baruch, Waltenberger Miezislaus, Warteresiewicz 
Adam von, Wechsler Isidor, Weigetz Wenzel, Weifi Salrnen Ber, Willner Rudolf, 
Wirth Karl. — Pr i yat i s t en:  Morgenstern Ephraim, Neuberger Bianka, Perzul 
Demeter Ritter von, Scliwarzfeld Jakob, Ritter von Warteresieyricz Valerian, Weifier 
Gabriel, Wiirfel Erwin, Wiirfel Herbert.

IV. Klasse, Abt. A.
Anhauch Julius, Arje Chaskel, Aspelmayer Erich, Badler Jankel, Baumgartner 

Martin, Ritter von Be.jan Elinor, Bergmann Mendel, Biedrzycki Emilian, Briick Osias, 
Bruli Robert, Brunnstein Friedrich, Buchshaum Menasche, Busch Leopold, Dimant 
Mesehulem, Ehrlich Siegmund, Einliorn Jakob, Fromm Sinai, Ftillenbaum Otto Ernst, 
Gast Michael, Ritter von Gątkiewicz Erich, Grofi Meyer, Heck Erich, Hehn Leonhard, 
Herling Hersch, Hermann Markus, Hinghofer Paul Gerhard, Hodel Johann Peter, 
Hohn Hellmut Hans Georg Maria, Hoffmann Ernst Friedrich, Hoffmann Isaak, Hoff
mann Wilhelm, Hulles Heinrich, Jankel Max, Jurkiewicz Julius, Kestenband Osias, 
Kramer Max, Kramer Moses, Kromayer Ernst, Reiner Juda, Rosenthal Hersch, Rosler 
Wilhelm, Rubel Heinrich, Rubin Samuel, Rudich Wolf, Sahath Lazar, Schapira Aron, 
Wegemann Robert.

IV. Klasse, Abt. B.
Halpern Franz, Jahoda Franz, Kimmelman Abraham, Klar Ernst, Klar Salomon, 

Knittel Friedrich, Kohan Sucher, Kolb Leon, Kraus Jakob, Lagstein Joachim, Laub 
David, Lichtendorf Rudolf, Lieblein Feiwel, Linder Moses, Lisiecki Felix, Machowski 
Josef, Margules Abraham, Muhldorf Anton, Ohlgiefier Bernhard, Pines Arthur, Porges 
Oskar, Reichler Adolf, Rendel Hermann, Rieder Osias, Romanowsky Benno, Rucken- 
stein Maximilian Leopold, Sauer Franz Otto, Schaffer Israel, Schlomijuk Peisech, 
Sch-wefel Aron, Silherbusch Jakob, Sinnreich Jakob, Smereczanski Ignaz, Sohel Philipp, 
Sperher Jakob, Stark Bruno. Sternberg Heinrich, Sternlieh Ferdinand, Storfer Itzig,
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Tennenblatt Simon, Trompeteur Karl, Weich Salomon, Wender Willy, West Ludwig, 
Wilhelm Otto Alexander, Wiżnitzer Salmen, W olf Hermann, Żolkiewer Elias. — 
P r i v a t i s t e n :  Pascan Orest, Scalat Stephanie.

V. Klasse, Abt. A.
Antonowicz Valerian, Baltinester Albert, Barański Ludwig, Czeikel Lewi, 

Eichel Wilhelm, Ekstein Theodor. Elias Gustav, Eltes David, Peuerstein Nissen, 
Feuerstein Rudolf, Fischer Adolf, Fritz Johann, Funkenstein Rudolf, Gliickmann 
Moritz, Hackel Kamillo, Hauslich Dionys, Hauslich Siegfried, Hicke Edmund, Hodl 
Eduard, Kosiński Christophor, Lauer Kamillo, Maximowicz Eugen, Mayer Erich, 
Nestmann Josef, Nowak Wilhelm, Ohlgiefier Hermann, Pacht Leon, Pompę Anton, 
Reifi Philipp, Romanowsky Othmar, Rubinowicz Adalbei-t, Sachter Adolf, Schiifler 
Leon, Schifter Herzki, Schnecker Nathan, Schnirch Stephan, Schiitzer Mordko, Stocker 
Josef. Straub Seyerin, Stup Jakob, Szyposz Kasimir, Tumlirz Otto. Voiu^chi Alexius, 
Wiirfel Wilhelm, Zimmermann Martin. — P r i y a t i s t e n :  Brunstein Augustę, 
Markus Pepi.

V. Klasse, Abt. B.
Abramowicz Josef, Axelrad Majer, Bancescul Emanuel, Blaukopf Herbert, 

Briick Leib, Cirstiuc Konstantin, Gramatoyici Theodosius, Grofi Berthold, Jakubowicz 
Gregor, Kaczmarowski Oskar, Kaindl Josef, Kozłowski Dionys, Lang Isidor, Linden- 
feld Elias, MahlerMax, Mayer Hans, Mayer Stephan, Menczer Itzig, Neumann Markus, 
Pazian Max, Pistiner Bernhard, Quecksilber Itzig, Reifler Bruno, Rinzler Moses Chaim, 
Rones Joina, Rosen Adolf, Rosenzweig Motio, Rothfeld Jakob, Rothfeld Mordko, 
Scharf Isaak, Schlecht Leopold, Sgircea Georg, Silberbusch Samuel, Sommer Josef, 
Stern Feiwel, Tisch Moses, Tuttmann Isidor, Ursuleac Johann, Wallech Simon, 
Wicentowicz Edmund, Zankowski Peter, Żolkiewer Philipp. — Pr i yat i s t en:  Kogut 
Alexander, Schnitzer Eugenie, Schnitzer Laura, Slizinski Alexander.

V. Klasse, Abt. C.
Berculean Konstantin, Berlinschi Epaminondas, Cerches Michael, Ciohan Elias, 

Cuciurean Porfirius, Diacon Theodor, Ioaneji Aurelian, Lazor Elias, Loghin Konstantin, 
Lutia Johann, Muntean Lazar, Oloieriu Michael, On ciul Johann, Penteleieiuc Leon, 
Piticaru Petrus, Prodaniuc Johann, Rusu Demetrius, Sainciuc Nestor, Scalat Eudoxius, 
Stefaniuc Demetrius, Voronca Nicolaus, Zugray Silyius. — P r i y a t i s t e n :  Ayram 
Nicolaus, 'furcan Nazarius.

VI. Klasse, Abt. A.
Bibring Siegmund, Bordian Demeter, Buczkowski Josef, Chess Wolf, Czaczkes 

Israel, Czeikel Alfred, Dauber Aron. Ebermann Max, Fiser Karl, Fiser Leon, Fontin 
Otto, Frank Franz, Ritter von Gątkiewicz Alexander, Ritter von Gątkiewicz Johann, 
Gerbel Heinrich, Grofi Isaak, Grofi .Jakob, Hammer Jankil, Hnidey Artur, Issecescul 
Alexis, Jorisch Hermann, Baron Kapri Jakob, Kogut Johann. Kohlmann Siegmund, 
Kofiler Maximilian, Kwiatkowski Josef, Lagenopol Joliann, Markes Reinhold, Mimeles 
Luitpold, Negrusz Anton, Niederhofflor Adolf, Nims Samuel, Nossek Erwin, Obengruber 
Richard, Rosen Maximiłian. Rosenthal Josef. Schiller Franz von, Schneeweifi Jakob, 
Silberbusch Julian, Skobielski Josef, Sternberg Markus, Wechsler Leopold, Zeuger 
Mayer. — P r i y a t i s t e n :  Schur Nichama, Zoldester Bruche.
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VI. Klasse, Abt. B.
Brendzan Hilarion, Busoh Rudolf, Diacon Petrus, Dickstein Elias, Drucker Moses, 

Ehrlich Leon, Geib Georg, Gretzki Emanuel, Grofier Isaak, Gusuleac Michael, Hirscli- 
miiller Christian, Iliuc Basil, Krauthammer Herzki, Kunzelmann Friedrich, Lanivsclii 
Alexander, Mihalescul Erast, Radasan Basil, Rohinsohn Abraham. Rusu Georg, Sal- 
zinger Feiwel, Scharf Schmiel, Schieber Isidor, Schnapp Uscher, Serotiuk Alexander, 
Silberroth Moses, Sokal Saul, Strejac Basil, Sulschi Nikolaus, Tarnavschi Demeter, 
Tarnowiecki Maximilian, Tauber Josef, Turcan Johann, Vasiloschi Emilian, Welt Leon, 
W olf Louis. — P r i y a t i s t :  Cojocariu Georg.

Vli. Klasse, Abt. A.
Adler Wilhelm, Antonowicz Eudoxius, Binderer Bernhard, Birnbauni Moses, 

Braunstein Hermann, Brodner Georg, Burstin Hugo, Butz Adolf, Dauber Josef Joel, 
Diickstein Pinkas, Faulhaber Peter, Fenner Abraham, Fischer Karl, Frank Adolf, 
Frendel Meier, Germann Jakob, Gruber Emanuel, Guther^i Isidor, Handler Leon, 
Heinrich Ernst Arthur, Horowitz Zacharias, Jettmar Gustay Adolf, Katz Abraham, 
Kolłer Richard, Krausz Erwin, Lang Wilhelm, Langer Karl, Laufer Bernhard, Linker 
Friedrich, Majer Josef, Mikitowicz Michael, Paczyński Wenzel, Ritter von Paunel Eugen, 
Pratzer Adolf, Romanowsky Erich, Rudel Nussen, Sachter Dionys, Scharf Mordche, 
Segall Isidor, Strzelbicki Adolf, Voronca Oktayian. Zaloziecki Roman, Zothe Franz 
Maximilian.

VII. Klasse, Abt. B.
Birnbaum Eisig, Buxbaum Hersch Jakob, Claus Edgar, Grosar Hilarion, Hornstein 

Leib, Hi-inco Basilius, Koppelmann Leo, Kratter Karl, Laniyschi Georg, Lunguleac 
Johann, Magior Yiktor, Malcinschi Georg, Mebler Schmiel, Mironciuc Basilius, Mitro- 
fanoyici Johann, Picker Mordche, Psate Friedińch, Puder Josef, Rattner Berlon, Rduch 
Franz, Rosenthal Heinrich, Sauciuc Nikolaus, Schiffer Beri, Simiginowicz Amilian, 
Spenul Johann, Sternberg Hermannn, Tomoyici Stefan, Trommer Adolf, Wachs 
Salomon, Wagschal Mechel, Wagschal Mendel, Zellermayer Max, Zimmer Isidor, Zus 
Hilarion. — P r i y a t i s t e n :  Catarinciuc Theodor, de Petrasko Arkadius, Tudan Titus-

VIII. Klasse, Abt. A.
Andracki Josef Eugen, Arje Moses Jakob, Aurite Oktayian, Berler Benzion, 

Blassy Josef Viktor. Bucoye^chi Michael, Dawidowicz Anton, Demant Siegmund, 
Deutsch Oskar Moritz, Engelberg Jakob Nathan, Fischer Israel Moses, Freundlich 
Paul, Gabe Schmiel, Gingold Schulem, Gribowski Eudoxius, Horowitz Martin, Kimmel- 
mann Moses, Lerner Mordko, Lorber Julius, Łupu Konstantin, Muller Dayid, Nussen- 
baum Naftali, Salmeier Karl, Schapire Heinrich, Sekler Leiser Lipę, Sobel Emil, 
Trinczer Karl, Zallik Siegmund.

VIII. Klasse, Abt. B.
Elias Karl Gustay, Lagenopol Konstantin, Lebouton Maximiłian, Mardari Theo- 

dosius, Masichieyici Parthenius, Maurer Heribert, Merdinger Heinrich, Mikitowicz 
Georg, Ostaficzuk Isidor, Philipowicz Johann, Popescul Nikolaus, Robinsohn Moritz, 
Schnirch Otto, Schulz Johann, Socoleanu Alexander, Socaleanu Demetrius, Sokal 
Naftali, Steuer Rudolf, Tarnayschi Aurel, Teleaga Gabriel, Ternayeanu Orest, Wach- 
lowski Pius Apollonius, Wallstein Stefan Robert, Wiese Josef, Wlad Kasimir, de Wlad 
Kornel, Worlaczek Karl. -— P r i y a t i s t e n :  Harnik Chaim, Voiuj;chi Viktoria, 
Zierhoffer Helene.
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XIII. Kundmachung, betreffend die Aufnahme
der Schiller.

Die Aufnahme der Schiller in die I. Klasse erfolgt am 15. und 16. Juli (I. Termin) 
und eventuell am 1. und 2. Septem ber (II. Termin). Die Aufnahmswerber hahen sich 
an diesen Tagen yormittags zwischen 8 und 10 Uhr i n B e g l e i t u n g  i h r e r  E 11 e r n 
oder dereń b e y o l l m a c h t i g t e n  Stellyertreter in der Direktionskanzlei zu 
melden und e i n e n  l e g a l e n  T a u f -  o d e r  G e b u r t s s c h e i n ,  der das yollen- 
dete oder im laufenden Kalenderjahre zur Yollendung gelangende zehnte Lebensjahr 
nachweist und, falls sie eine offentliche Volksschule besucht haben, die S c h u l -  
n a c h r i c h t e n  beizubringen. In den S c h u l n a c h r i c h t e n  mufi der Unterrichts- 
erfolg in der Dnterrichtssprache mit eińer e i n z i g e n  N o t ę  klassifiziert erscheinen, 
auch mufi auf denselben der Z w e c k der A u s f o l g u n g  e r s i c h t l i c h  gemacht 
sein. Bei der Einschreibung haben die Eltern und zwar nur d iese, die Mut t e r s p r a c he  
ihres Kindes anzugeben, da sich nach dieser der Besuch der rumanischen Sprache 
regelt. Die Angabe der Eltern wird fiir die Folgę ais bindend angesehen.

Schiller, welche nur die III. V o l k s ś c h - u l k l a s s e  oder das 3. Schuljahr 
beendet haben, diirfen zur Aufnahmspriifung n i c h t  z u g e l a s s e n  werden.

An den oben genannten Tagen wird yormittags von 10 Uhr an die schriftliche  
und nachmittags von 3 Uhr an die miindliche Priifung yorgenommen werden.

Bei der Aufnahmspriifung wird in der Religionslehre jenes Mafi von Wissen, 
welches in den ersten vier Klassen der Volksschule erworben werden kann, in der 
deutschen Sprache Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen 
Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre, Fer t i gke i t  im A n a l y  s i eren 
einfach bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der O r t h o g r a p h i e  und 
richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben, im Rechnen Geiibtheit in den 
vier Grundrechnungsarten mit g a n z e n Zahlen yerlangt.

Zufolge Min.-Erl. vom 2. Janner 1886, Zl. 85 ist eine W ie  der h o l ung der Auf
nahmspriifung fiir die I. Klasse, sei es an ein und derselben oder an einer anderen 
Lehranstalt, mit der Rechtswirkung fiir das unmittelbar folgendeSchuljahr u n zu lassig .

Die der Direktion beim Einschreiben der Schiller tibergebenen Dokumente werden 
am 13. September zuriickgestellt werden.

Jeder neu eintretende Schiller hat eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h, und den 
Lehrmittelbeitrag von 3 K zu entrichten. Diese Taxen werden im Falle der Nichtauf- 
nahme des Schiilers zuriickgestellt.

Zufolge Min.-Erl. vom 17. Dezember 1897, Zl. 26715 hat die Direktion ein Ver- 
zeichnis geeigneter Kost- und Wohnhauser angelegt und wird dasselbe auf Verlangen 
den Eltern oder dereń Stellyertretern zur Yerfiigung stellen, ferner denselben bei 
der Dnterbringung ihrer Kinder ratend und belehrend zur Seite stehen. Die Kost- 
und Wohnungsgeber werden von der Direktion eine besondere schriftliche Belehrung 
iiber ihre Pflichten erhalten.

Zu Beginn des Schuljahres 1905/1906 werden die schriftlichen Wiederholungs- 
und Nachtragspriilungen sowie die Aufnahmspriifungen in die hoheren Klassen am 
1 .September von 8-—12 Uhr yormittags und von 3—6 Uhr nachmittags, unmittelbar 
darauf die miindlichen Priifungen abgehalten werden. Die Ordnung dieser Priifungen 
wird durch eine Kundmachung am schwarzen B re tte  bekanntgegeben werden.

4. Schiller, die bereits imYorjahre der Anstalt angehorten, haben sich am 3. Sept. 
yon 8—12 Uhr behufs Einschreibung in den hiefiir bestimmten Klassenzimmern zu
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melden, hiebei das letzte Semestralzeugnis yorzuweisen und den Lehrmittelbeitrag 
von 3 K zu entriehten.

Che i- die Aufnahme auswartiger Schuler wird ers t am 3. Septem ber um 6 Uhr 
abends unter Beriicksichtigung der yorhandenen Sitzplatze entschieden werden.

Alle Schuler, die dffentlichen Schuler und die Priyatisten, haben ihren Klassen- 
yorstanden am 4. September 2 yollstandig ausgefiillte N a t i o n a l i e n ,  in denen auch 
die ireien Gegenstande zu verzeichnen sind, die sie in dem neuen Schuljahre besuchen 
wollen, zu iibergeben; das Nationale mufi die Unterschrift des Vaters oder des 
yerantwortlichen Aufsehers tragen.

Die Anmeldungen um Aufnahme der Priyatisten erfolgt in derselben Weise 
und zu derselben Zeit wie die der offentlichen Schuler; bei auswartigen Priyatisten 
der II.—VIII. Klasse kann die Meldung auch schriftlieh erfolgen.

Das Schulgeld (40 K halbjahrig) ist von den offentlichen Schiilern im La.ufe der 
ers t en sechs  Wo c h e n  jedes Semesters, von den offentlichen Schiilern der I. Kl asse ,  
denen die Stundung nicht bewilligt wird, im I. Semester spatestens im Laufe der 
ersten drei Monat e  nach Beginn des Schuljahres im Vorhinein zu entriehten. Die 
Priyatisten haben das Schulgeld unmittelbar vor Beginn der Priifung zu zahlen.

Das Tintengeld, dessen Hohe vom k. k. Landesschulrate mit dem Erlasse vom 
15. Oktober 1893, Zl. 2674 mit 50 h fur ein Semester festgesetzi wurde, ist zu Beginn 
jedes Semesters dem Schuldiener, der hiefur die Tinte und die Reinigung der Tinten- 
fasser zu besorgen hat, einzuhandigen.

An jedem Schultage um 10 Uhr werden den Eltern der Schuler oder den ver- 
antwortlichen Aufsehern derselben im Professorenzimmer Auskiinfte erteilt.

Am 4. September um */48  TJhr haben sich samtliche Schuler zum Erofifnungs- 
gottesdienst in ihren Klassenzimmern zu yersammeln, worauf sie in die Kirche, he- 
ziehungsweise in den Tempel zum Gottesdienste geleitet werden. Um 9 Uhr flndet 
die Yerlesung der Stundeneinteilung und Disziplinar-Ordnung statt.

C z e r n o w i t z ,  im Juli 1905.

Regierungsrat Heinrich Klauser,
k. k. Gymnasial-Direktor.



B, Filialanstalt.
I. L e h r p e r s o n a l e .

a) Veranderungen im Schuljahre 1 9 0 4 /1 9 0 5 .
A u s  d e m  L e i - k o r  p e r  s c h i e d e n :

Der prov. Gymnasiallehrer Dr. Myron K o r d u b a ,  der zufolge Min.-Erl. v. 
9. Juni 1904, Zl. 18463 (L.-Sch-R.-Erl. v. 29. Juni 1904, Zl. 5329) zum wirki. Gym
nasiallehrer am II. k. k. Staats-Gymnasium in Czernowitz ernannt worden ist.

In  d e n  L e k i - k o r  p e r  t r a t e n  e i n :
Der Lehramtskandidat Alfred K i n g ,  der zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 5. April 

1905, Zl. 2860 zum Supplenten an der Filiale fur die Dauer der Krankheit des Prof. 
N u B b a u m  ernannt wurde.

Der Hauptlehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Czernowitz Joliann 
Ritter von K u p  ar en ku, zufolge Min.-Erl v. 20. Juni 1904, Zl. 19986 (L.-Sch.-R.-Erl. 
v. 29. Juni 1904, Zl. 5432) zum k. k. Prof. an der Filiale ernannt.

Der gr.-or. Hilfspriester Zacharias P e r c e c ,  der zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 
28. April 1905, Zl. 3691 zum Supplenten fur den gr.-or. Religionsunterricht in der
I.—IV. Klasse fiir den Rest des laufenden Semesters 1904/1905 ernannt wurde.

b) Personalstand am Schlusse des Schuljahres 1 9 0 4 /1 9 0 5  
und Lehrfacherverteilung.

Direktor:
1. Heinrich K I a u s  er, k. k. Re gierungsrat etc.

Padagogisch-didaktischer Leiter:
2. Theodor B u  j o r ,  k. k. Professor der VIII. Rangklasse, k. k. Landwehr-Ober- 

leutnant i. V. d. Ev., Mitglied der Kommission zur Uberpriifung der rum. Lelir- 
biicher und Lehrtexte, Verwalter der Schiilerlade.

Professoren und wirkliche Lehrer:
3. Alexander B u g a, k. k. Professor, k. u. k. Artillerie-Leutnant in d. R., Kustos 

des physikalischen Kabinetts, Leiter der Jugendspiele, Verwaiter und Kassier 
der Schiilerlade, Vorstand der V. c Klasse, lehrte Mathematik in I. b, II. b,
III. b, IV. b, V. c und Physik in IV a, zusammen 22 Stunden wochentlich.

4. Theodor B u j o r, k. k. Professor (siehe 2.) lehrte Latein in III. a und Griechisch 
in III. a, zusammen 11 Stunden wochentlich.

5. Gerasim B u l i g a ,  k. k. Professor der VIII. Rangklasse, Inspektor des rum. 
Kaiser-Franz-Josef-Knaben-Internates, Vorstand der III. b, lehrte Latein in 
III. b und V. c, Griechisch in III. b und Rumanisch in V. c, zusammen 
20 Stunden wochentlich.

6. Johann Ritter von K uparenku, k. k. Professor, Mitglied der k. k. Prufungskom- 
mission fiir allgemeine Volks- und Biirgerschulen mit deutscher, rumanischer und
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ruthenischer Unterrichtssprache in Czemowitz, Knstos des historisch-geogra- 
phiscben Kabinetts, Kustos der Schtilerbibliotbek, Vorstand der IV. b, łehrte 
Deutsch in IV. b, Gesohiobte und Geographie in III. a, b, IV. a, b und V. c, 
zusammen 21 Stunden wóchentlich.

7. Dr. A dolf M i c h n i e w i c z ,  k. k. Professor, Kustos des naturhistorischen 
Kabinetts, Vorstand der III. a, łehrte Mathematik in III. a, Naturgeschichte in
I.—III. a, b, und V. e, zusammen 21 Stunden wóchentlich.

8. Viktor łSTufśbaum, k. k. Professor der VIII. Rangklasse, Vorstand der II. a, 
łehrte Latein in II. a, Deutsch in II. a, IV. a und V. c, zusammen 18 Stunden 
wóchentlich. Voni Marz an bis Ende des Schuljahres beurlaubt.

9. Aurel P o l o n i e ,  k. k. Professor, Kustos und Verwalter der Schtilerlade, Vor- 
stand der I. a, łehrte Latein in I. a und IV. b, Griechisch in IV. b und Deutsch 
in I. a, zusammen 22 Stunden wóchentlich.

10. Emilian P o p e s c u 1, k. k. Professor, Mitglied der Kommission zur Uberprufung 
der rum. Lehrbucher und Lehrtexte, łehrte Geographie und Geschichte in I. b 
und II. b, zusammen 7 Stunden wóchentlich.

11. Dr. Radu S b i e  ra, k. k. Professor, Vorstand der II. b, łehrte Latein in II b 
und rumanisch in II b, zusammen 11 Stunden wóchentlich.

R eligionslehrer :
12. Zacharias P e r c e  c, gr.-or. Hilfspriester, łehrte gr.-or. Religion in der rum. 

Vorbereitungsklasse und in I.—IV. a, b, zusammen 10 Stunden wóchentlich.

S u pplenten :
13. Demetrius C a r b u n e ,  gr.-or. erzb. Kathedraldiakon, Leiter des rum. Kaiser 

Pranz-Josef-Knabeninternats, Kustos der Lehrerbibliothek, łehrte Deutsch in I. b,
II. b. III. a, b, zusammen 17 Stunden wóchentlich.

14. Johann C o v a s a, k. und k. Kadett-Offiziersstellvertreter in der Res., Vorstand 
der I. b, łehrte Latein in I. b, Rumanisch in I. b, III. b, IV. b, zus. 17 St. woch.

15. Mendel F e  11 er, łehrte Geographie in I. a, Mathematik in I. a, II. a, IV. a und 
Physik in IV. b, zusammen 15 Stunden wóchentlich.

16. Alfred K 1 u g, Vorstand der II. a, łehrte Latein in II. a, Deutsch in II. a, IV. a, 
V. c, zusammen 18 Stunden wóchentlich.

17. Peter S a v o j ,  k. und k. Kadett-Offiziersstellvertreter in der Res., Vorstand der
IV. a, łehrte Latein in IV. a, Griechisch in IV. a und V. c, Geschichte und Geo
graphie in II. a, zusammen 19 Stunden wóchentlich.

N eb en leh rer:
18. Alexander B u g a, k. k. Professor, (siehe 3), łehrte Kalligraphie in I. a, I. b,

II. a, b, zusammen 3 Stunden wóchentlich.
19. Gerasim B u 1 i g a, k. k. Professor, (siehe 5), łehrte das rei. obi. Rumanisch in

III. a, IV. a, zusammen 4 Stunden wóchentlich.
20. Johann C o y a s a ,  k. k. Supplent, (siehe 14), łehrte das rei. obi. Rumanisch in II. a, 

zusammen 2 Stunden wóchentlich.
21. Dr. Radu S b i e r a, k. k. Professor, (siehe 11), łehrte das rei. obi. Rumanisch in 

I. a, zusammen 2 Stunden wóchentlich.
22. Georg M a n d y c z e w s k i ,  Lehrer fur den gr.-or. Kirchengesang, łehrte gr.-or. 

Kirchengesang in I. bis IV. a, b, in 2 Abteilungen, zusammen 2 Stunden wóch.
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Lehrer:
23. Johann Nu^u, k. k. Lehrer an der Vorbereitungsklasse, lehrte die Gegenstande 

im ruman. Yorbereitungskurse, zusammen 26 Stunden wdchentlich

c) Beurlaubungen.
1. Professor Viktor S  u £ b a n m wegen Erkrankung vom 18. Marz 1905 bis zum 

Schlusse des Schuljahres 1904/1905 beurlaubt, zufolge Min.-Erl. v. 17. Juni 1905, 
Zl. 17848 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 1. Juli 1905, Zl. 5291).

II. L e h r p l a n .
Der Lehrplan ist in den deutschen Abteilungen gleichlautend dem an der 

Stammanstalt mul wurde der Unterrioht in Gemafiheit des Min.-Erl. vom 26. Mai 1884, 
Zl. 10128, erteilt. In den deutsch-rumanischen Abteilungen jedoch ist die Abanderung 
getroffen, dafi dem Unterrichte im Deutschen in der I. und II. Klasse je 5 Stunden, 
in der III. und IV. Klasse je 4 Stunden und im Rumanischen in der I. bis IV. Klasse 
je 3 Stunden wdchentlich zugewiesen sind.

Der katholische, eyangelische und mosaische Religionsunterricht, das Turnen, 
sowie alle freien Gegenstande, aufier dem gr.-or. Gesang wurden an der Stamm
anstalt unterrichtet.

U n t e r r i c h t s s p r a c l i e .
Die Unterrichtssprache ist in den deutschen Abteilungen aufier der Religion 

und dem Rumanischen die deutsche, in den rum. Abteilungen ist die Unterrichtssprache 
aufier in der Rei. und dem Rum. auch noch in Latein und Mathematik in I. bis IV. 
Klasse die rumanische.

A bsolvierte Lektiire.
W ie an der Stammanstalt.

III. L e h r b i i c h e r .
In den deutschen Abteilungen sind dieselben Lehrbiicher eingefuhrt wie an 

der Stammanstalt. In den deutsch-rumanischen Abteilungen sind fur Religion, Griechisch, 
Geographie und Geschichte, Naturgeschichte und Physik dieselben Biicher im Gebrauch 
wie an der Stammanstalt, in den tibrigen Lehrgegenstanden wie folgt:

L a t e i n i s c h e S p r a c h e :  I. Klasse: Schmidt-Vicol, Gramatica latina elemen- 
tara, p. I. Etimologia, 1. Aufl. Hauler-Vicol, Elementariu latin pentru Cl. I. gimn., 1. Aufl.

II. Klasse: Grammatik, wie in der I. Klasse. Hauler-Vicol, Elementariu latin 
pentru Clasa II. gimn., 1. Aufl.

III. Klasse: Schmidt-Yicol, Sintaxa limbei latine. 1. Aufl. — Hauler-Popoviciu, 
Exerci^ii pentru sintasa lat. p. I., 1. Aufl.

IV. Klasse: Syntax wie in der III. Klasse. — Hauler-Popoviciu, Exercitii 
pentru sintaxa lat., p. II., 1. Aufl.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I.Klasse: G. Buliga, carte de citire germana pentru 
clasa I. gimn., 1. Aufl. — Sonst in der I. bis IV. Klasse alles wie in den deutschen 
Abteilungen
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B u m a n i s c h e  S p r a c h e :  I. Klasse: Eusebius Popovioiu, Gramatica romana. 
Editura autoriului, Suceaya 1903. — Stefan Stefureac: Carte de cetire pentru antaia 
clasa gimnasiala. Edi^ia a doua, ingriji^a de Eusebius Popoviciu, Tomul I., Suceava 1898.

II. Klasse: Grammatik wie in der I. Klasse. Stefan Stefureac, Carte de cetire 
pentru clase a doua gimnasiala Tomul II. Suceaya 1886.

III. Klasse: Grammatik wie in der I. Klasse. — Stefan Stefureac, Carte de 
cetire pentru clasa a treia gimnasiala. Volumul III, Suceava 1890.

IV. Klasse: Grammatik wie in der I. Klasse. — Stefan Stefureac, Carte de 
citire pentru clasa a patra gimnasiala, prelucrata de Gerasim Buliga, Vol. IV, Viena 1899.

M a t h e m a t i k :  I. und II. Klasse: Isopescu Demeter, Manuał de aritmetica, 
I. T. C. Cossovici, Invei;amentul geometriei, I. T. — III. und IV. Klasse: C. Cossoyici, 
Manuał de aritmetica, II. T., C. Cossoyici, Inye^amentul geometriei, II. T.

IV. Untersttitzung der Schiller.
1. Stipendien.

£

wO

Name

des Stipendisten K
la

ss
e Benennung

des
Stipendiums

Datum und Zahl 
des

V erleihungsdekretes

Jahr-
licher

Betrag

K h

1 Goian Władimir I. b B. Hormusachi 
Stiftung

Soc. p. c. s. 1. r. B 
5. Mai 1903, Zl. 63. 200 —

2 Zwiek Chaim I. II. a Markus Zucker’sches 
Stipendium

Landesausschuls 
17. April 1905, Zl. 3418 176 76

3 Badelila Georg .
%

III. b Kaiser Franz-Josef- 
Vereins-Stipendium

Sitz. B. Fr. I. V. 
26. Nov. 1904, Zl. 7. 100 —

4 Can^er Meletius III. b B. Hormusachi 
Stiftung

Soc. p. c. s. 1. r. B 
5. Mai 1904, Zl. 63. 200

5 Coroama Christ. III. b dto. dto. 200 —

0 Dimetriuc Konst. III. b Kaiser Franz-Josef- 
Vereins-Stipendium

Sitz. B. d. Fr. I. V. 
26. Nov. 1904, Zl. 7. 100 —

7 Formagiu Georg IV. b dto. dto. 100 —

8 Siretean Theodor IV. b dto. dto. u. 1. S. B. 1. Marz 
1905, im Genufi belassen 100 —

9 Loghin Konst. . V. c A. v. Gaffenko’sches 
Stipendium

Landesausschufi 
6. April 1905, Zl. 2708. 100 —

11) Stefaniuc Dem. . V. c Agnes v. Popoyici 
Stiftung

Soc. p. c. s. 1. r. B. 
8. April 1901, Zl. 72. 100 —
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2. Sonstige Unterstiitzungen.
a) Der allg. osterr. Beamtenverein hat laut Zuschrift vom 9. November 1904, Zl. 30200 

dem Kozłowski Julian (III. a) einen Unterrichtsbeitrag yon 80 K yerliehen.
b) Das gr.-or. erzb. Konsistorium hat mit der Zuschrift vom 11. Noyember 1904, 

Zl. 6767, der Direktion den Betrag von 250 K zur Verteilung an Schiller, die 
den gr.-or. Kirchengesang pfłegen, iibermittelt.

Schlilerlade.
Yerwalter: Leiterstellyertreter Prof. Th. B u j o r ,  Prof. A. B u g  a (Kassier) und Prof.

A. P o l o n i e  (Bibliothekar).
1. Kassabericht iiber das Schuijahr 1904/1905.

a) E i n n a h m e n :
1. Kassarest vom Schuljahre 1903/1904 ....................................................  413 K 92 h
2. Ergebnis der statutenmafiigen Sammlung im I. Semester . . . 206 „ 47 „
3. „ „ „ „ „ II. „ . . .  216 „ 75 „
4. Spende des Prof. Johann v. K u p a r e n k u ...........................................10 „ — „
5. Vom Jugendspielkomitee zur Anschaftung von Badekarten . . . 150 „ — „

Summę . 997 K 14 h
Zu den unter Nr. 2 und 3 ausgewiesenen Betragen steuerten die einzelnen 

Klassen, wie folgt, be i:

Klasse:
Im I. Semester Im II. Semester Ganzjahr. Beitrag

K h K h K h

Vorbereitungsklasse . 9 87 8 45
1

18 32
I. a ................... 23 10 19 80 42 90
I. b ................... 24 90 33 80 58 70

II. a ................... 28 60 29 10 57 70
II. b ................... 11 60 9 90 21 50

III. a ................... 28 50 26 60 55 10
III. b . 10 70 8 — 18 70
IV. a ................... 25 -- ! 35 30 60 30
IV. b ................... 30 80 29 — 59 80

V. c ................... 13 40 16 80 30 20
Summę . . 206 47 216 75 423 22

b) A u s g a b e n :
1. Unterstiitzungen an Schiller in 68 Fallen
2. Schulbiicher fiir die Bibliothek der Schlilerlade
3. Badekarten ...........................................  .
4. Einbinden von S ch u łb iich e rn .............................
5. Porto und Regieausgaben (Bibliothek) .

. . . .  274 IC 50 h 

. . . .  202 „ 50 „ 

. . . .  79 „ 20 „
• 2 „ 70 „

. . ._  1 .. 60 „ 
Summę . 560 K 50 h

c) R e c h n u n g s a b s c h l u f i :
1. Bei einer Einnahme y o n .......................................................................  997 K 14 h
2. und einer Ausgabe von ........................................................................ 560 „ 50 „

yerbleibt der Betrag yon 436 K 64 h
ais aktiyer Kassarest, der gemafi § 3 der Statuten mit Beginn des nachsten Schul- 
jahres fiir Unterstiitzungen in Anwendung kommt.

Professor Alexander B u g a, Kassier.
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2. BUcherstand der Schiileriade.
Am Schlusse des Sohuljahres 1903/1904 zahlte die Bibliothek der

Schiileriade...................  . .................................. . . . . .  534 Bandę
Dazu kamen im Laufe des Schuljahres 1904/1905 durch Schenkung:

1. Von Schiilern der Anstalt . ...................  .................................. 31 „
2. Durch Ankauf . . .  ...................  ....................................... 146 „

Es zahlt demnach die Biichersammlung der Schiileriade . . .  711 Biinde
Im verflossenen Schuljahre wurden 132 Schiller mit 374 Biicbern beteilt.

V. Wichtige Erlasse der vorgesetzten Behórden.
1. L.-Sch.-R.-Erl. v. 11. Okt. 1904, Zl. 8011, womit der Prof. Johann Ritter von 

K u p a r e n k u  zum Mitgliede der k. k. Priifungskommission f. allg. Volks- und Biirger- 
schulen mit deutscher, rumśinischer und ruthenischer Unterrichtssprache in Czernowitz 
fur die dreijahrige Funktionsperiode vom Beginne des Schuljahres 1904/5 bis zum Schlusse 
des Schuljahres 1906/7 ernannt wird.

2. L.-Sch.-R.-Erl. v. 25. Okt. 1904, Zl. 9662, woniach zufolge Landesregierungser- 
lasses vom 15. Oktober 1904, Zl. 29554, die Schreibung der im Geburts-, bezw. Tauf- 
scheine mit Doppelformen des Yornamens, bezw. Familiennamens eingetragenen Schiller 
von nun an fest normiert wird.

3. L.-Sch.-R.-Erl. v. 7. Nov. 1904, Zl. 9369 (Nacbhang zum Erl, v. 16. Juli 1901, Zl. 4004), 
wornach zufolge Min.-Erl. v. 16. Sept. 1904, Zl. 32629, der Landesschulinspektor in Lemberg 
Anton S t e f a n o w i c z  mit den Funktionen eines Fachinspektors fiir den Zeichenunter- 
richt an den Mittelschulen der Bukowina fur 1904/5 betraut wurde.

4. L.-Sch.-R.-Erl. v. 25. Dez. 1904, Zl. 11587, wornach in den Wintermonaten 
schwitchliche oder sehlecht gekleidete Schiiler vom Kirchgange dispensiert werden, giinz- 
liche Einstellung des Kirchganges jedoch bei niedriger Temperatur von mindestens — 8° C 
von Fali zu Fali einzutreten habe.

5. L.-Sch.-R.-Erl. v. 18. Febr. 1905, Zl. 1293, wonach zufolge Min.-Er] -yom 6. Febr. 
1905, Zl. 45404, der 9. Mai 1. J. ais 100. Todestag Schillerc im Falle einer Schillerfeier- 
veranstaltung freizugeben ist.

6. L.-Sch.-R.-Erl. v. 18. Febr. 1905, Zl. 1245, womit die Entscheidung des k. k. 
Ministeriums mit dem Erlasse vom 31. Janner 1905, Zl. 45564, betreffs des Yaterlandes 
der Schiiler getroffen wurde.

7. L.-Sch.-R.-Erl. vom 19. April 1905, Zl. 2788, womit zufolge Min.-Erl. v. 3. Marz 
1905, Zl. 18322, einzelne Exemplare von „VerhaltungsmalJregeln gegen die Tuberkulose- 
Ansteckung11 zugeschickt werden.

.8. L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Juni 1905, Zl. 4882, wonach zufolge Min.-Erl. v. 2. Juni 
1905, Zl. 4880 der Leit-er der Filiale Theodor Bu j o r  mit dem Beginne des Schuljahres 
1905/6 auch die administraturę Leitung der Filiale des k. k. I. Staatsgymnasiums zu 
iibernehmen hat.

9. L.-Sch.-R. Erl. vom 21. Juni 1905, Z. 4919, wornach die Schiiler vor jeder Be- 
schiidigung der Bepflanzungen seitens des Veischonerungsvereines strengstens zu 
warnen sind.
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VI. Scłmlhygiene.
Fórderung der korperlichen Ausbildung und des Gesundheitszustandes

der Schiller.
Der Umstand, dafi nahezu alle Schiller der Filiale in den denkbar armsten Yer- 

baltnissen leben, machte es dem Lehrkorper zur unbedingten Pflicht, dem Gesundheits- 
zustande und der korperlichen Ausbildung der Schiller eine ganz besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. Es wurden daher von den Klassenvorstanden, sowie auch von der Leitung 
die Quartiere der Schuler aufgesucht, wobei in yielen Fallen durch Unterstiltzungen aus 
der Schiilerlade oder bei Schiilern rumaniseher Nationalitat durch Veranlassung der Auf- 
nabme in das rumanische Knabeninternat Abhilfe geschaffen wurde.

Weiters wurden in der Zeit vom 1. November 1904 bis 1. Juni 1905 an unbemit- 
telte Schuler 400 Badekarten verteilt. Es wurden wahrend dieser Zeit an einem immer 
im vorhinein bestimmten Tage jeder Woche Karteu fiir das Badehaus des Herrn L. Ka- 
lichstein ausgegeben. Die Anschaffungskosten fur 330 Badekarten betrugen 79 K 20 b, 
welcher Betrag aus den Jugendspielbeitragen gedeckt wurde. 70 liade- und Schwitzkarten 
hingegen liefi der Herr Badebausbesitzer unentgeltlich an Schuler verteilen. Es sei daher 
hier dem Herrn L. Kalichstein, der in dieser freundlichen Weise den Schiilern das oftere 
Baden ermoglichte, der beste Dank abgestatt.et.

An den Badem nahmen die Schiller in naehstehender Weise teil :
Yorbereitungsklasse................... . . 31 Schiller

I. a, b K l a s s e ........................ . . 100
II. a, b !) . . . . . . . . 91

III, a, b )) ................... . . 82 »
IV. a, b „ ........................ . . 73 V

V. c n  ........................
Zusammen .

. . 23 

. . 400 Schuler
Die Ausgabe der Badekarten, die Fiihrung des Yerzeichnisses der Badenden. sowie 

auch die Uberwachung der Schuler in der Badeanstalt besorgte wahrend des ganzen 
Schuljahres in anerkennenswerter Weise Prof. Alexander B u g a.

Auch Ausfliige mit den Schiilern in die Umgebung von Czernowitz, sowie Jugend- 
spiele wurden eifrig gepflegt. Das Jugendspielkomitee hielt unter dem Vorsitze des Lei- 
ters und unter Heranziehung des Turnlehrers J. L issn er Sitzungen ab, wobei Beschlilsse 
ilber die anzuschaffenden Spielgerate und yorzunehmenden Spiele gefafit wurden. Gespielt 
wurde unter der Aufsicht der Herren Professoren A. B u g a und A. P o l o n i e  bei giin- 
stiger Witterung an jedem Samstag und. wenn der Donnerstag ein Ferialtag war, auch 
am Mittwoch. Ais Spielpiatze wurden abwechselnd die Sturmwiese und die Hutweide in 
der Vorstadt Rosch beniitzt. Erwahnt sei noch, dali auch mehrere Ausfliige einzelner 
Klassen in die benachbarteu Walder unter der Leitung der Professoren A. B u g a, 
A. K 1 u g und Dr. R. S b i e r a und zu naturwissenschaftlichen Zwecken unter der Leitung 
des Herrn Prof. Dr. A. M i c h n i e w i c z  unternommen wurden.

Bei Erkrankungen unbemittelter Schuler leisteten in besonders liehenswiirdiger 
Weise der Herr Oberstadtarzt Dr. F 1 in k er, sowie die Herren Spitalsarzte Dr. O. G eorgian  
und Dr. E. P r o c o p o y i c i  durch unentgeltliche Behandlung sofortige Hilfe; die Herren 
Apotheker F i i l l e n b a u m  und G r e g o r  verabreichten in solchen Fallen teils um er- 
maBigte Preise, teils gratis die Arzeneien.

Allen diesen Wohltatern der studierenden Jugend sei hiemit der ergebenste Dank 
abgestattet.
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Ubersichtstabelle
iiber die Teilnehmer an Jugendspielen, Ausfliigen u. dgl. und iiber den Gesundkeits- 

zustand der Sebiiler im Schuljahre 1904/C5.

K 1 a s s e

Z a h l der Zahl der Zahl der an Infektions- 
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Jugend-
spielen

Aus-
fliigen

Vorberei- i
tungsklasse 8 16 1 9 26 — — — 1 — —  j —

I. a . 19 i 5 10 8 i 4 2 — — i — 1 2
I.b  . 13 31 i 19 32 i 1 3 7 1 2 i — | 2

II. a . 24 30 7 12 37 4 1 9 O — i _  : _

II. b . 4 19 2 11 19 1 3 — — 1 — — —  —

III. a . 23 22 19 17 20 3 2 4 — — — — _

IILb . 8 25 12 20 30 1 2 — . . . — — — —  2
IV. a . 12 12 16 18 17 6 4 1 — — 1
IV. b . 2 — 3 7 21 3 _ 3 — — i _  , _

V. c . 20 22 .8 16 20 5 — 1 — — — _  _

Summę . 8 + 16 + 1 + 9 + 26 + ° + i °  + o+ 1 + o+ o+ 0 + 0 + 0 +
105 140 65 114 184 20 17 22 13 2 2 4 0 7
(125) (162) (73) (130) (204) | (25) (23) 1

VII. Chronik.
Nach Abschlufl der Aufnahme der Schiller, der Aufnahms-, der Wiederholungs- und 

Nachtragspriifungen fand ara 3. September 1904 der Eroffnungsgottesdienst nnd die Ver- 
iesung der Disziplinarvorschriften und am Montag, den 5. September, der Beginn des 
Unterrichtes statt.

Am 3. September traf Se. Exze)lenz der Herr Ministerprasident R. von K b r t e r  
in Czernowitz ein und wurden die Direktoren siimtlicher Mittelschulen, darunter auch 
der Leiter der Anstalt, unter Fiihrung des Herrn k. k. Landesschulinspektors Dr. Turni irz  
von Sr. Exzellenz in Audienz empfangen.

Am 10. September, ais dem Sterbetage weiland Ihrer Majestat der Kaiserin Elisa- 
betb, nahmen der Lehrkorper und die Schiller an der in allen Gotteshausern gehaltenen 
Tranerandacht vollzahlig konfessionsweise teil.

Am 4. Oktober, ais dem Allerhochsten Namensfeste Sr. Majestat des Kaisers Franz 
Joseph I., nahmen der Lehrkorper und die Schiller an dem feierlichen Gottesdienste in 
allen Gotteshausern vollzahlig teil.

Am 4. Oktober nahmen die Mittelschuldirektoren der Bukowina und der Leiter 
der Anstalt unter Fiihrung des Herrn k. k. Landesschulinspektors Dr. T u m l i r z  von 
Sr. Durchlaucht, Prinz H o h e n l o h e - S c h i i l i n g s f i l r s t  vor seiner Abreise von der
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Bukowina Abschied und gaben ihm arn 0. Oktober bei dessen Abfahrt ani Babniiofe das 
Geleite.

Am 7. Oktober wurden dieselben vom Herrn Landesscliulinspektor dem neuen Lan- 
deselief Oktavian Ritter von B 1 e y 1 e b e n vorgestellt.

Am 23. Dezember wurde die Anstalt yom Herrn k. k. Landesscliulinspektor Dr. 
K. T u m 1 i r z inspiziert.

Am 30. Janner 1805 schlofi das 1. Semester mit der Zeugnisverteilung.
Am 3. Februar begann das II. Semester.
Am 8. April nahmen an dem von der Direktion des k. k. I. Staatsgymnasiums fiir 

den Yerein „Bukowiner Mittelsehule“ im Musikyereinssaale veranstalteten Konzerte zum 
Zwecke der „Dr. Karl Tumlirz-Waisenstiftung“ Dehrer und Schiller der Filiale teil.

Am 9. Mai, ais dem 100. Todestage Friedrich Schillers, wurde um 8 Uhr vormittags 
in dem mit einer Schillerbiiste und mit Blumen gesckmiickten Lokale der IY. A-Klasse 
eine bescheidene Schillerfeier abgehalten.

Die Feier eroffnete der Leiter Prof. Bu j o r  mit einer kurzeń Ansprache an die 
Schuljugend, in der er aut die Bedeutung des Dichterfiirsten fiir alle Menschen ohne 
Unterschied der Nation und Konfession hinwies und die Jugend zur Nachahmung der 
Ideale dieses Dichters aueiferte.

Hierauf hielt der suppl. Gymnasiallehrer Alfred K l u g  den Festvortrag, worin er 
das Leben und die Bedeutung dieses unsterblichen Genius scbilderte und die Jugend 
diesem ihrem herrlichsten Muster nacbzustreben aufforderte.

Daran scblofi sich das Quartettlied „Ach, aus dieses Tales Grilnden", eine Kom* 
position von Viktor Negrusz.

Hierauf trugen die Schiller der IY. A-Klasse d. F. R o s n e r  Mayer, M o s n e r  
Herman und H o l z d r S g e r  Rudolf das Gedicht „Der Taucher" partienweise, der Schiller 
der V. C-Klasse L o g h i n  Konstantin „Das Punschlied11 in deutscher Sprache und endlich 
die Schiller B a d g l i ^ a  Gregor (III. B-Klasse) und T a r n a y s c h i  (IV. A-Klasse) die ru- 
manische Ubersetzung des Gedichtes „Graf Rudolf von Habsburg" („Contele Rudolf de 
Habsburg") in zwei Teilen einander abwechselnd yor.

Endlich folgte das Quartett von obgenannten Sangern „Die Schillerhymne" von 
Wagner.

Den Schlufi der bescheidenen, sł>er erhebenden Feier bildete eine kurze, zu Herzen 
gehende Ansprache an die Jugend seitens des Herrn Regierungsrates K l a u s e r ,  der 
seiner Freude dariiber Ausdruck gab, dafi die Schiller ohne Unterschied der Nation und 
Konfession diesem unsterblichen Genius die ihm im yollsten Mafie gebiihrende Verehrung 
zollen, und der sie ebenfalls zum eifrigen Streben nach dem Guten, Edlen und Schonen, das 
sie von diesem Dichterhelden in so reichlichem Mafie lernen konnen, yiiterlich aufforderte.

Am 21. Juni inspizierte der Herr k. k. Landesscliulinspektor Dr. K. Tuml i r z  
wieder die Anstalt.

Vor Schlufi des Semesters wurden die rom.-kath. und gr.-or. Schiller zum dritten 
Małe zur heil. Beichte und Kommunion gefiihrt.

Am 28. Juni wurde die zur Stammanstalt gehorige Klasse V C klassifiziert, da 
sie aui 1. Juli zugleich mit der Stammanstalt Semesterschlufi und Zeugnisyerteilung hatte.

Am 5., 6. und 7. Juli fanden die Priyatistenpriifungen an der Filiale statt.
Am 14. Juli wurde der Sehlufigottesdienst abgehalten, am 15. Juli das Semester 

geschlossen und die Zeugnisse yerteilt.
Am 15. und 17. Juli wurden die Aufnahmsprufungen in die I. Klasse yorgenommen.
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VIII. Schulerverzeicłmis am Schlusse des 
Schuljahres 1904/1905.

Vorbereitungsklasse. (30 Schiller.)
Bendeschi Aurelian. Bernhauser Rudolf. Bilons Silvestru. Bordian Grigorie. Cant.er 

Joan. Chibao George. Cliitao Vasile. Cojocar Samuil. Cudla Dimitrie. Karpiuk Emilian. 
Kuparenko Michael, Ritter von. Kuruti Epifani. Lazurca Ioan. Loghin Ilie. Logliin 
Nicolai. Maierean AIexandru. Malcinschi Valerian. Maneacul Modest- (Leon), Ritter von. 
Martiniuc Niculaiu. Miraut Yasilie. Moldovan Lazar. Petruc Constantin. Semaca Yasilie. 
Sgircea Orest. Svecla Dimitrie. Tipa George. Tonigariu Dionisie. Turcan Theodor. Vicovan 
Grigorie. Wlad Constantin, von.

I. Klasse A. (43 Schiller.)
Adler Erwin. Andraoki Kasimir. Awakowiez Anton. Beri Osias. Bichler Albert. 

Brunstein Aron (Pr.). Drafta Modest. Dub Eusebius. Frenkel Jakob. Gallin Stefan. Geffner 
Emanuel (Pr.). Griboyski Arkadius. Grigoroyici Viktor (Pr.). Grofi Sehmiel. Hartel Karl. 
Heller Nuta. Hendel Otto. Heuchert Adolf. Hołub Josef. Kohlreiter Jakob. Krzyst.011 

Heinrich. Liborio Marian (Pr.). Muszyński Stanislaus. Nosiewicz Konstantin. Ostaficzuk 
Emilian (Pr.). Panecki Thaddaus. Rosenblatt Leon. Runes Isak. Sauciuc Emanuel. Scbarf 
Hoschie. Schecht Ludwig (Pr.). Schmelzer Wolf. Scraba Georg. Seewald Siegmund. Spenul 
Isidor. Stec Bronislaus. Stepaniak Adolf Josef. Sternlieb Toni (Pr.). Szydłowski A!exander.

I. Klasse B. (39 Schiller.)
Axani Johann. Braha Johann. Burla Demetrius. Catargiu Alexander. Chilei Diony- 

sius. Costinean Petrus. Covalscbi Elias. Davidean Michael. Doubenca Nikolaus. Forgaci 
Andrei. Gafenco Theodor. Gafenco Valerian. Goian Demetrius. Goian Władimir. Grigoroyici 
Georgius. Grigoroyici Konstantin. Grosu Georgius. Hapencinc Emil. Holenciuc Michael. 
Ianoyiei Mircea. Jemna Eusebie. Loghin Konstantin. Longoci Konstantin. Michailiuk 
Maximilian. Michiciuc Georgius. Onciulenco Dionysius. Palieyici Isidor. Petruc Theodor. 
Piticar Georgius. Russindelar Valerian. Sidoriac Georgius. Sidorovici Onesim. Simotta 
Konstantin. Tcaciuc Elias. Ungurean Ilarion. Vasca Johann. Yicol Martin. Volosciuc Aurel. 
Volosciuc Michael.

II. Klasse A. (58 Schiller.)
Baar Maier Wolf (Pr.). Biener Jakob. Cijeschi Dionysius. Djorup Hans Franz (Pr.). 

Druckmann Mayer. Engler Israel Leib. Glaubaeh Samuel Leib. Gluckmann Simon. Gores 
Heinrich. Gottfried Mendel. Griinberg Moses, Herzog Anton (Pr.). Hirschmiiller Ignaz. 
Hollinger Karl (Pr.). Isopescu Johann. Kahan Schulem. Keusch Nathan (Pr.). Klapa Alfred. 
Kleinberger Fischel. Kranzdorf Josef. Krauthammer Montz. Kulla Julius. Kwiatkowski 
Viktor. Luczeskul Alfred. Macowei Scarlat (Pr.). Massikiewicz Epiphanias. Miciński 
Kazimir. Oberweger Moses (Pr.). Pick Ludwig. Popescul Gregor. Ramer Heinrich. Reich 
Abraham. Riczker Abraham (Pr.). Rosenberg Karl. Rosenfeld Alfred. Rosenheck Isak. 
Rosenkranz Jossel (Pr.;. Rosie r Jakob. Scbarf Wolf. Seiden Chune. Skobielski Roman. Stark 
Israel. Stempel Romuald. Sternberg Obadje. Stier Osias (Priv.). Suczawan Abraham. 
Tabak Abraham. Thaler Sigmund. Turtel Bernhard. Wender Eduard Karl (Pr.). Wieduiann 
Erwin. Willner Nutę. Willner Wolf. Wolosiecki Franz. Zickei Karl Wilhelm. Zimmer 
Heinrich. Zwick Chaim Itzig. Zybaczynski Johann.
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II. Klasse B. (25 Schiller.)
Beudeschi Viktor. Berculeanu Eugen. Berculeanu Onisiphor. Cioban Nikolaus. Dani- 

leyiol Georg. Facas Samuel. German Stepłian. Herlea Andronik. lanoyicl Theodor. Jireada 
Dionysius. Lucan Johann. Lunguleac Andreas. Mitrie Theodor. Morarean Isaias. Nandris 
Jobann. Onciul Elias (Pr.) Ostań Dcmetrius. Ostań Eusebius. Pauloyieiu Oktayian. Repca 
Basilius. Rusceae Simeon. Simighinoyici Elias (Pr.). Solotchi Miehael. Soroeean Prokopius. 
Ungurian Basilius.

III. Klasse A. (54 Schiller.)
Andronic Konstantin. Blond Kasper. Brettler Hermann (Pr.). Bujor Theodor Herbert. 

Czernichowski Eduard Wilhelm. Eisenkraft Leib. Einer Hersch. Fendrich Moses. FleiB 
Heinrich. Frankel Bernhard. Frenkel Salomon (Pr.). v. Galer Arkadius. Gallin Georg. 
German Nikolaus. Giurumia Alexander. Goldstein Leon. Greif Hersch (Pr.). Griboyski 
Theodor. Gruder Fritz. Hahon Yiktor. Hackman Adrian. Hausknecht Saraflna (Priyatistinj. 
Hochstadt Josef. Hohenthal Philipp. Horowitz Johann. Jwasiuk Erwin. Klier Simcha. 
Kozłowski Julian. Kron Heinrich. Kugelmafi Schmil. Lichtmann Aron (Pr.). Lipp Wilhelm. 
Lobl Samuel. Marchhart Rudolf Jobann (Pr.). Markus David (Pr.). Mayer Edgar. Melzer 
Edmund. Nastasi Viktor (Pr.). Nedelcu Basilius Nussbaum Ludwig. Ochshorn Moses. 
Ottenbreit August. Popescul Demeter. Rach Johann. Reus Zenon, Ritter von. Roman- 
chieyici Roman. Rzehak Josef. Sehajowicz Dawid. Scharf Moses Josef. Schnitzer Ludwig 
Siifimann Abraham. Tudan Methodius. V'icol Konstantin. Wolf Ludwig Josef.

III. Klasse B. (33 Schiller.)
Badilita Gregorius, v. Bejan Polykarp. Bordian Basilius. Buceyschi Konstantin. Can- 

timir Stephan. Canter Meletie. Coroama Christofor. Cracalia Julian. Dimetriuc Konstantin. 
Fochi Josef. Griga Miehael. Jancoyschi Alexander. Ianovici Virgil (Priv.). Iurco Yiktor. 
Klarfeld Jean (Priy.). Laniyschi Petrus. Lazariue Nikolaus. Lutic Nikolaus. Mironoyiciu 
Oktayian. Nimigean Basilius. Onciul Hilarion. Percee Stephan. Pitei Johann. Pleyan 
Basilius. Popescu Demetrius. Pridie Chariton. Saftenco Basilius. Simott-a Tbeofil. Tatu|jci 
Theodor. Tcaciuc Georg. Vasilovici Eusebius. Vatamaniuc Georg (Priv,). Zoppa Kassian.

IV. Klasse A. (46 Schiller.)
Barbier Methodius, Ritter von, Beer Jobann. Besner Chaim (Priy.). Beutler Maxi- 

milian. Brecher Markus. Duciewicz Miehael. Fisehzank Wilhelm. Flohr Srul Mendl. 
Glucksmann Hersch (Priy.). Goras Georg. Griboyschi Valerian. Hilberg Emanuel. Kefiler 
Manasche. Klein Moses. Liebermann Leib (Priy.). Mahler Emanuel. Mayer Moritz. Mi-seles 
Josef. Miseles Neumann. Mosner Schmiel Hersch. Munteanu Epifanias. Munteanu Severin. 
Nastasi Eugen (Priy.). Nichitoyici Adrian (Priy.). Nichitoyici Dorymedont (Priv.). Olinschi 
Stefan. Ostaflczuk Octayian. Pawłowski Wilhelm. Percecu Claudiu. Reisner Adolf (Priy.). 
Rosenblatt Josef. Rosenstock Israel. Rosner Maier. Schnitzer Leon. Sekler Salomon. 
Sobel Berthold (Priy.). Sowiński Wladislaw (Priy.). Stein Simon (Priv.). Sternlieb Adolf. 
Tarnayschi Yictor. Vacareanu Stefan. Wegemann Arthur (Priy.). Zancoyschi Alexander. 
Zopa Ovidiu, Ritter von.

IV. Klasse B. (26 Schiller.)
Axani Elias. Bidnei Stefan. Bocico Basilius. Boghean Atbanasius. Breaban Justin. 

Bruja Elias. Ciolacu Hannibal. Coyalschi Johann. Falk Nikolaus. Formagiu Georg, łoaneti 
Georg. Leahul Petrus. Lupul Gregor (Priy.). Lutia Petrus. Moldovan Aurel. Nedelcu 
Stefan. Nicolaevici Georg (Priy.). Patras Samuel. Polonie Valer. Prelici Orest. Sanduloyici 
Johann. Siretean Theodor. Tarnayschi Oktayian. Tarnayschi Yaler. Vitriuc Nikolaus. 
Zama Georg.
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IX. Statistik der Schiller.
(Die liii- Priyatisten geltenden Zahlen sind in der entsprechenden Kolumnę den auf die ofient-

liohen Schiller beziiglichen Zahlen in kleiner Schrift rechts ohen beigesetzt.)

ZET 1 et s s e
i <*>CJ CkO I U in. IV. Zu-

G
O -5

sammen

1. Z a h 1.
>  O a b a b a b a b

Zn Endc 1903,04 ................... 44 46’ 372 40’ 39 385 32 > 471 4 27* 44+3063 4

j Zu Anfang 1904/05 
WiiUrend des Schuljahres cin-

28 45ł 52 478 33 536 41 443 30 28+34521 

9 + 1 1getrcten . . . .  . . 9 2 — 5 — — 1 2 1

Im ganzen also aufgcnommen 37 47 4 52 52 8 33 538 42 463 31 37+35021
[ Darunter neu aufgcnommen, 33 42 4 48 145 — 44 3 92 1 33+121* 5

und zwar:
Aufgestiegen . . . . 33 42 4 47 1 2 5 43 2 6 * _ 334-113*3
Repetenten . . . — __ 1 2 — 0 ‘ i 31 1 0  '+  8 2

! Wiederaufgenommcn, und zwar: 4 5 4 383 33 51 39 38 30 4+238 3
j Aufgestiegen . . . . . . — _ — 37 4 30 441 35 30 28 0+2043

Rcpetenten . . . . .  
Wahrend des Schuljahres aus-

4 5 4 1 * 3 51 4 7‘ 1 ‘ 4 +  304

getreten................................. 7 8 13 2 8 5 9 3 5 7 +  53
Schiilerzahl zu Ende 1904/05 . 30 43 39 58 25 54 33 46 26 30+324

Darunter:
! Óffentliche Schuler 30 55 39 47 23 46 30 35 24 30+279

Aulicrordentliche Schuler . . _ __ __ _ _ __ _ _ 0  +  0

' Priyatisten . . . . — 8 — 1 1 2 8 3 1 1 2 0 +  45
Summę am Anfang 1904/05 37 47 4 52 52 8 33 536 42 463 31 37+35621

„ SchlulJ 1904/05 30 358 39 47“ 232 468 303 35“ 242 30+279 4 4

j 2. G e b u r t s o r t  (Vaterland).
i Czcrnowitz . . . . 2 1 '2 4 4 2 2 Ł 6 * 2 2 1 7 1 2 * 5 2 +  90"

Bukowina (aufier Czernowiz) . 28 13 4 35 195 17' 195 23"- IG8 182 28+1602 ’
Galizien — 3 — 32 — 3' — 6 — 0 +  153
Schlesien................................. — — — — — — — — —

j M a h r e n ............................ — — — — — — — — —
j Bóhmen __ __ — — — — — — —

0  +  0 *Ósterreich oh der Enns . . . — _ — 0 * — 1 — — —
Ósterreich tinter der Enns . . _ 1 — — — — — — — U +  1
Steierm ark........................ _ _ — __ — — — —

Kiistenland............................ — _ — — — — — — — '
0 +  3Ungarn...................................... — 2 — 1 — — — — —

Bosnien und Herzegowina . . — — — 0 1 — — — — — 0  +  0 *
j RuBland . . .  . . . _ 2 _ 1 * — 0 ‘ — 0 * — 0 +  33

Rumanien................................. _ 2 — 1 — 1 0 ‘ 1 1 0  +  6 *
Tiirkei...................................... — — — — — — — — —

Summę . . 30 358 39 47“ 232 46 8 30 3 35“ 242 30+279 4  5

| 3. M u t t e r s p r a c h e .
i D e u ts c h ....................... __ 186 _ 3 7 1 0 _ 29’ — 23’ — 0+10780 

30+15313Rumanisch . . .  . 30 3‘ 39 4‘ 232 151 303 1 0 3 242
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R uthenisch ...................
P o ln isch .................................
Ungariscli.................................
Czechoslavisch . . . .
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Summę . . . 30 358 39 4711 23= 40s 303 35“ 24= 30+279*5

4. R eligionsbekenntnis.
Katholisch des lat. Ritus . . 1 9' _ 9* _ 9* 4* 1 - -31*

„ „ griech. Ritus . — — — — — — —
„ „ armen. _ 3 — __ _ _ __ _ — 0 -4- 3

Gr.-or. mit rum. Unterrichts-
spraclie . . . . 29 10= 39 (i1 23= 15* 30= 133 24= 29+-160’ =

Gr.-or. mit ruth. Unterrichts-
spraclie . — — — _ --  _ __ _

Gr.-or. des armen. Ritus _ — _ _ i _ __ _
Evangelisch (Augsb. Kont.) - - 1 — 11 — 1 ! — 0* — 0 +  3*
Mosaisch . — 125 — 319 — 218 ; 0* 18fi — 0 +  82=5

Summę 30 359 39 47*1 23= 468 303 35“ 24= 30+279*3

5. L e b e n s a l t e r
Im 10. Jahre standen . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _
„ 11. , „ . . . . 8 l-23 2 — — --  -- — — 8 - - 143 i
. 12. , 8 12* 8 8= 4 --  _ — 8 - - 326
„ 1 3 .......................................... 4 5l 8 18= 1 = y2 2 1 — — 4 - -43°
„ 14................... 7 5 9 10* 8 16* i 5 12 5 7 - (-70=
„ 15. „ . . 3 1 10 7 = 5 5* i 6= 8* 2 3 - -4 4 ’  ;
, 16. „ — — 2 4 4 9* \ 9 . 94 6* 0 - - 436
„ 17. „ . . . — — — — 1 5 i 7 55 8* 0 - -  248
„ 18................... — — — — -- - 2 — — 2 0- -4
„ 19. „ „ . . . — — _ _ _ i 1* i 0 - -3*
. 20. „ — — — — - — — ►

„ 2 2 . ................................... — — — — _ — — — —

Summę 30 358 39 47“ 23= 468 303 3 5 " 24= .30+279* 6

6. Nac l i  d c m W o h n o r t c
de r  E 1 t e r n.

Ortsangcliorigc . . . . . 4 185 4 341 6‘ 29* 1 7= 183 7 4+123*8
A usw artigc........................ 26 173 35 13'" 17’ 17’  23’ 178 17= 26-j -1568 =

Summę . 30 353 39 47“ 23= 46" ; 303 35“ 242 30+279’ 5

7. K l a s s i f i k a t i o n
a) Zu  Ende des Schuljalires

1904/05.
1. Fortgangsklasse mit Vorzug 5 3 2 5 2 5* 3 2 5 5 +  27 *
I. „ ................... 20 21 24 27 5 12 30= 19 21* 12 20+166”
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Zu einer Wiedcrholungsprufung 
zugelassen .

11. Fortgangsklasse

Zu ciner Nachtragspriifung . .
Zu einer Nachtragspriifung, be- 

ziehungsweise zur Priva- 
tistenprtifung nicht er- 
schienen

Summę . . .

b) Nachtrag zum Schuljahre 
1903/04.

Wiedcrnolungsprufungen waren 
bewilligt

Entsprochen haben . .
Nicht entsprochen haben oder 
nicht erschienen sind 

Nachtragspriifungen waren be
willigt .

Entsprochen haben
Nicht entsprochen haben . .
Nicht erschienen sind

. Damach ist das Endergebnis 
fiir 1903/04.

I. Fortgangsklasse mit Vorzug

II. ' I
HI. „ . . .
Ungepriift blieben .

Summę . .

8. G e l d l e i s t u n g e n  der  
S c h ii 1 e r.

Das Schulgeld zu zahlen waren 
verpflichtct:

im 1. Semester.......................
im 2. Semester . .

Zur Hiilfte waren befreit :
im 1. Semester...................
im‘ 2. Semester...................

Ganz befreit waren:
im 1. Semester . . . .  
im 2. Semester . . . .

2ZL 1 EL S S  € ----------------,
Zu-

sammen

Vo
rb

e-
re

itu
ng

s- I. II. m. IV.

a j ba b a b a b

3 5 6 6> 2 7 51 9 4 3 - 442
— 21 1 4 2 3 — 1‘ 1 0 - 142
1 3 2 3 3 1 2 — 2 1 - 16
1 1’ 4 25 22 0* i 29 O2 1 - 12«9

_ __ _ 01 O2 0 - f  O3
30 358 39 47” 232 05 cc 303 35” 242 30+279* 5

5 5 53 5 6 5 4 2 0 +  373
— 5 4 5 3 5 6 5 4 2 0 +  363

— - 1 - — — — .... — 0 + 1
— 0“ ■1* O3 _ O3 0' l fi O2 0 -  2 i0
— O2 0* O2 — O3 — l 2 _ 0 - 1*°
— 0‘ l 1 0‘ — — 0‘ O2 O2 0 - i »

O2 0 (- O2

1 4 1 6 4 1 4 4 3 1 + 2 7
40 362 291 345 32 273 24 36* 20 40+238”41 5 — 1 8 3 6* 32 2 + 3 0 ’1 2 21 O2 2 2‘ l 1 l 1 1 1 +1 1 «
— — — — 0‘ — O3 — 0 +  0*
44 463 37"- 40’ 39 385 321 47” 272 44+3063 *

14 263 9 19’ 4 22 6 7 242 6 14-4-117”10 131 5 215 7 143 5 302 9 1 0 4 -104”

— _ _ 1 1 0 +  2
1 1

“
0 +  2

18 18 31 26 28 30 34 21 24 18+21220 27 35 28 17 32 26 16 17 20+198
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i. 11. in. IV. Zu-
sainmen

Das Schulgeld betrug im 
ganzen :

im ). Semester .
im 2. Semester . . .  . .

<U a b a b a b a b

140
100

1160
560

360
200

1060
1060

160
280

1140
700

280
200

1040
1280

240
360

140 4-5440 
100-|-4640

Summę . . . 240 1720 560 2120 440 1840 480 2320 600 240+10080

Die Aufnalimstaxen betrugen . 201-6 197-4 58-8 29-4 12-6 46-2 8-4 554 40
Die Lehrmittelbeitrage betrugen — 102 100 120 66 118 84 98 62 750
Die Taxen fur Zeugnisduplikate

betrugen . . . . — 2 — — — 2 — — — 4
Summę . . . — 305'6 297-4 178-8 66 149-4 96-6 144-2 70-4 1308-40

9. B e s u c h in den  r e 1.- 
o b l i g .  und  n i c h t  o b l i 
ga t e n G e g e n s t a n d e n .

1

Rumanische Sprache (rei. obi.) 3(1 8 39 71 23 151 303 113 24* 30+157“ '
„ „ (n. obi.)
„ „ 1. Kurs . — 5 — — 2 — — — 0+7
,, „ 11. „ — — — — — — — — — —
„ Ul- » — - — — — — — — — — —

Polnische Sprache 1. Kurs — 3 3 — — 2 — 1 — 0+9
II. „ — _ — — — 1 — 1 — 0+2

» III. , . . _ — — — — —
Franzosische Sprache . . . — — — — — — — — — —

Englische Sprache — — — — — — — — — —
Freihandzeichnen I. Kurs . — _ — — — 2 - — — 0+2

II. „ . — 2 — — — 2 — — — 0+4
III. .. — _ — — — i — — — 0+1

Kalligraphie . . . . . . — 35 39 8 — — 0+82

Gesang:
Allgem. deutscher weltlicher

0+18Gesang I. Kurs................... — 6 — 5 — 5 — 1 1
11. „ . . . . — — — — — — — -- - —

Rom.-kath. Kirchengesang . — 4 — 2 — 2 — 1 — 0+9
Gr.-or. Kirchengesang . . . — O _ 0 — i 10 — — 0+20

1. Abt..................................... — — — — — — — — — —
2. Abt..................................... — — — — — — ' -- — — —

Stenographie I. Kurs . . . — __ — — — — ~ 16 6 0+22
II. Kurs . . . — — — — — — — 1 — 0+1
III. Kurs . . . — — — — — ~

10. S t i p e n d i e n.
1

Anzahl der Stipendisten . . — — 1 i — — 4 — 2 8
Gesamtbetrag der Stipendien . — — 200 17676 — — 600 — 200 117676

in Kronen
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X. Kundmaełiung, betreffend die Aufnahme 
der Schiller.

Die Aufnahme der Schiller in die I. Klasse erfolgt am 15. und 17. Juli (i. Termin) 
und eyentuell am 1., 2. und 3. September (II. Termin), und zwar unter denselben 
Bedingungen wie an der Stammanstalt. Doch werden die Schiller, welche die Auf
nahme in die I. Klasse, deutsche Abteilung, anstreben, darauf aufmerksam gemacht, 
dafi in diese Klasse wegen Raummangels nur eine ganz bestimmte Zahl ais ofient- 
liche Schiller. aufgenommen werden kann, da das Lokale I. a iiberhaupt nur 53 Sitze hat.

Die Schiller hingegen, welche die Aufnahme in die I. Klasse, rumanische Ab
teilung, zu machen heabsichtigen, haben den fiir die d e u t s c h e  S p r a c h e  und 
d a s  R e c h n e n  gestellten Anforderungen in r u m a n i s c h e r  U n t e r r i c h t s -  
s p r a c h e  Geniige zu leisten, miissen jedoch ii b e r d i e s b e i d e r P r i i f u n g  a u s 
d e m D e u t s c h e n  noch Gelaufigkeit im Lesen und Schreiben und in der Bestimmung 
der Hauptteile des einfachen Satzes an den Tag legen.

Die Aufnahme in die rumanische Yorbereitungsklasse flndet am 1., 2. und 
September statt.

Die Bedingung hiefilr ist das vollendete 9. Lebensjalir und der Rachweis iiber 
die giinstige Absolvieruug des 3. Schuljahres der Volksschule.

Alles andere beziiglich der Aufnahme der Schiller, der Wiederholungs- 
prufungen u s. w. ist genau in der Kundmachung der Stammanstalt enthalten.

C z e r n o w i t z ,  im Juli 1905.

Prof. Th. Bujor,
Leiter.




