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Der Symbolismus Bócklins.
Von Professor Kornel Jaskulski.

„Es gehćirfc ja  ein gewisser Stand der Unsehuld dazu, urn sieli von 
einer mystischen (!) Jungfrau, die auf einem fabelhaften Einhorn durch 
einen Zauberwald reitet, in  unerklarliche Schauer lullen zu lassen . . . . 
oder von alten Burgen in  unglaublichen Klippenlandschaften bei nie 
gesehener Beleuchtung oder von andern Bocklinschen Appellen an unser 
emotionelles Nervensystem.“

So nrte ilt Professor K arl L a n g e  (Kopenhagen) in  seiner im iibrigen 
liochst verdienstvollen Abhandlung „Sinnesgeniisse und Kunstgenufk x) 
ii ber das Wesen des Symbolismus m it deutlichem Hinweis auf Bocklin. 
E r liiBt auch keinen Zweifel dariiber aufkommen, dali er das llaupt- 
moment des Symbolismus im „Dunklen, Mystischen, Ratselhaften“ erblickt, 
so dali ..das sichersto M ittel, in den Ruf grolier Gedankentiefe zu kommen“ 
doch immer sei, sieli so auszudrucken, dali eigentlich niemand so reoht 
wiifite, was man meint. An einer andern Stelle -) lieilit es geradezu, alle 
Symbolik verlange ja  ihrer Natur nacli ein Riitselraten, oder K larheit 
sei etwas, was der Symbolismus absolut nioht brauohen konne u. s. w. . . . 
Es ist ja bekannt, dali in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ais 
der Naturalismus bereits den Todeskeim in sieli zu fiihlen begann, die 
esotische W underblume einer gewissen A rt des Symbolismus iiber Nacht 
im deutschen Kunstwalde aufgebliiht war und bald das Eeld der Kunst- 
ausstellungen zahlreicli bevolkerte. Audi ernst zu nehmende Kunstfreunde 
standen wohl vor maneher dieser dunklen Offenbarungen kopfschiittelnd 
und bemuhten sieli vergebens, die Tiefen jener Symbolik zu ergriinden, 
was den W itzblattern bald willkommenen Anlaf3 gab zu Bezeiohnungen 
wie: Ratselkunst, Rebuskunst u. dgl. Aus der niioliternen Tageslielle des

') Sonderabdruek  aus tlen „G ronzfragen tle.s N erven- und Seelenlobens", heraus- 
Kesrebon von Loewenfelćl und  Kurolla, Soite 77.

-) Seite 90.
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uach scharfstem Erfassen der greifbaren W irkliehkeit strebenden Natura- 
lismus war mail bald in das dammerige Dunkel der Mystik gediichtet. 
Die iiberfeinerten Nerven des modernen Genubmenschen verlangten einen 
machtigem Antrieb und der fiihrte von dem Extrem  des reinen Natur- 
ausschnittes zu einer im m ystischen Gefiihlsrausoh sich verlierenden 
Betrachtung von Menach und Natur.

Niemand wird wobl anstehen, Langes Urteil, soweit es sieli auf 
diese Auswuchse des Symbolismus bezieht, zu unterschreiben. W under- 
nehmen muli es aber jeden, der m it Booklins Kunst auch nur eiuiger- 
mafien vertraut ist, wie Lange diesen Meister, der naoh eigener Aussage 
in Klarheit und Anschaulichkeit ein Hauptziel seiner Kunst erblickt, 
der nieht ergriibelt, nieht ertiftelt, sondern unbefangen genossen sein 
will, dafi er gerade Bocklin, der sieh naoh G. F l o e r k e s  Aufzeichnungen ') 
sogar gelegentlich iiber das „Hineingeheimnissen“ anderer Kunstler, w ie 
des H. v. Ma r ę  es, lustig machte, m it jenen Dutzendsymbolisten in einen 
Topf werfen konnte. Dali nun das damalige vom jugendliehen Sturm 
und Drang erfaJSte Kiinstlergesehlecht auf dem Zuge nach dem kiinst- 
lerischen Neuland den alten Bocklin wieder entdeckte, ihn auf den Sehild 
hob und fiir seinen Symbolismus reklamierte, begreifen wir heute, sind 
uns aber ebenso bewufit, dali Booklins urwiichsiges, in den Tiefen der 
allgemeinen Mensehennatur wurzelndes, in und auf sich beruhendes Kunst- 
sohaffen m it jen  er Program m kunst sehr wenig oder garnichts gemein 
liat. Tiefe und Griindlichkeit deckt sioh eben nieht mit Unklarheit. Kein 
W under, dah auch die landlauiige, im  sogenannten gebildeten'Publikum  
herrschende Aulfassung in der Dunkelheit ein Hauptmerkmal des Sym
bolismus e rb lick t; dali ihr jedoch sogar von wissenschaftlioher Seite 
Yorschub geleistet wird, ist wohl Grund genug, um sich m it Booklins 
Symbolismus etwas naher auseinanderzusetzen und durch genauere Ab- 
grenzung gegentiber jen  er Modekunst, die ich ais Gegenstuck zu der 
von Lessing bekampften A llegoristerei ais Symbolisterei bezeichnen 
mochte, sowie im Zusammenhalt m it symbolischen Schopfungen anderer 
Diohtermaler wie Klinger, Thoma, Marees u. a. in helleres Licht zu 
riicken.

Um aber festeren Boden zu gewinnen, ist es vor allem notwendig, 
das Yerhaltnis zwischen den zwei oft verwechselten G attungen genauer 
zu bestimmen, ais es beispielsweise in  Langes Buch geschehen ist. der 
in  dem groheren oder geringeren Grade der D eutlichkeit der Assoziation 
das einzige unterscheidende Merkmal zwischen Allegorie und Symbolismus 
erblickt, im iibrigen aber gegentiber einer an sich unklaren und unklar

x) G. Floerke. Zehn Jahre mit Bocklin, S. Ki8.
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sein sollenden Sache auf eine klare Definition ye rz ieh te t'). Die Definition, 
die er dennooh gibt, wonaeh der Symbolismus Affekte nicht ais einfache 
Resultate naturlicher oder ubernatiirlicher BegebeDheiten und Einwir- 
kungen sehildert, sondern sie gleichsam „aus einem Hintergrunde heraus- 
wachsen labt, der mehr zu ahnen ais zu sehen is t“, labt uns aber vor 
Bocklins Kunst im Stich, weil sie, m it M ystik sich beinahe deckend, 
eine wesentliche Eigenschaft seiner symbolischen Schopfungen, anschau- 
liche Klarheit, aussehlieht.

Die Allegorie ist allerdings ein Sprofiling der M ystik und ist auf 
dem Wege der theologischen Exegese in die deutsche L iteratur und 
bildende K unst eingedrungen. Eine deutliche Spur dieser Herkunft 
haftet der Allegorie in  der Barockzeit an, dereń yorwaltender Charakter 
allerdings in Unbestim m theit und Dunkelheit sieli auhert. Renaissance 
und Klassizismus haben die Tendenz zur Allegorie noeh yerstarkt, letzterer 
brachte die Herrschaft der Idee in der Kunst zur Geltung und daraus 
erhellt wieder die yorwiegend abstrakte N atur der barocken Allegorie, 
die ais ein echtes Kind eines philosophischen, griibelnden Zeitalters das 
17. und 18. Jahrhundert in ihrem Banne halt. Die sinnliehe Erscheinung 
von Mensch und Natur und ihr Yerhaltnis zur schaffenden Personlichkeit, 
das Indiyiduell-Charakteristisehe weiclit dem AUgemein-Abstrakten, der 
Idee. Tugenden oder Laster, Leidenschaften oder andere abstrakte Begriffe 
sind ein beliebter Gegenstand der Darstellung. Yom Menschen aber 
leilit diese Gedankenkunst die Gestalt nur dazu, um damit durch irgend 
ein mehr oder weniger bestimmtes Zeichen, das A ttribut, irgend einen 
abstrakten Begriff auberlieh zu yerknupfen. „Eine Jungfrau im roten 
Habit, in der einen Hand einen Sporn, in der andern eine Stunde“ (!) 
mufi man billigerweise ais Allegorie des Eleibes hinnehmen und eine 
andere Jungfrau „mit einem Buschel Bohnen (!) in der Rechten und 
eiuem Storch in der Linken“ stellt sieli uns ais Frau Dankbarkeit vor 
u. s. w. Der Mensch wird also, seines sittliehen Charakters entkleidet, 
zum stummen, ausdruckslosen Trager eines abstrakten Begriffes, in dem 
dabei jede Absicht, duroh die sinnliehe Erscheinung der Personifikation 
asthetisch zu wirken, ausgeschlossen ist. Das ist die barocke Allegorie 
des 17. und 18. Jahrhunderts, wie sie uns auf den durch Haufung yon 
Emblemen (Kanonen, Standarten, Schwertern, Globen, Mineryakopfen, 
Eulen u. dgl.) iiberladenen Barockportrats, ferner auf zahllosen Titel- 
kupfern und in den ornamentalen allegorischen W andmalereien eines 
Charles le Brun und seiner zahlreichen Naohahmer begegnet, wo wiederum 
das Abstrakte, Ideelle in der W ahl der Figuren und im Stoff, in der

') a. a. O. S. 91.
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Art der Zusammenstellung und der M annigfaltigkeit der Beziehungen 
zu dem Ganzen, den Gedankenverbindungen, zu suohen ist.

Drei Merkmale pragen also vor allem der barocken Allegorie den 
Stempel a u f : der sieh aufdrangende abstrakte Begriif, der nur aufierlich 
an der sinnliohen Erscheinung haftet, also der Mangel einer Einheit von 
Geist und Form, die meist ausdruckslose Personifikation desselben, dann 
die einseitige Beschrankung auf das Ausdrucksmittel des A ttributs. Da 
ab er die damit yerknupften Assoziationen bei.A ttributen konventioneller 
Art (Krauz, Palmę, Anker u. dgl.) nur einen Aachen, auf der Hand 
liegenden Gedankeninhalt p la tt auftischen, wahrend andere Zeichen, wie 
etwa im oben gebrauchten Beispiel der Storch oder die Bohnen, das 
Yerstandnis der Beziehung ersohweren, so kann bei der barocken Alle
gorie das Ratselhafte auch nicht ais ausschliefiliches Merkmal des Alle- 
gorischen gelten.

Dali nun die barocke Allegorie m it dem Yerzioht auf rein asthetische 
W irkungen und dem direkten Appell an Yerstand und Reflexion die 
Grenzen der bildenden Kunst uberschritt, veranlafite Lessing zur Be- 
kampfung der Allegoristerei, wobei er die Gebiete der Malerei und der 
Dichtkunst absteekte. Sie mochte ihm eben m it Recht ais eine Entartung 
der Renaissanceallegorieen erscheinen, etwa eines Tizian oder des Klas- 
sikers aller Barockkunst Rubens, welohe alle von der Allegoristerei eine 
tiefe Kluft trennt. In reeht feinsinniger W eise sondert Lessing im 
10. Stuok des „Laokoon“ genau zwisehen den rein aufierlichen „Sinn- 
bildernu, (Attributen) die das personifizierte Abstraktum  erst zu einer 
allegorischen F igur machen, von den sogenannten „poetischen“ Attributen, 
etwa einer Leier oder einer Flotę in der Hand einer Muse oder einer 
Lanze in der Hand eines Mars. Diese A ttribu te  werden nach Lessing 
zu einem „Instrum ent11, ohne welches die personifizierten Wesen die 
ihnen zugeschriebenen W irkungen nicht hervorbringen konnen. Indem 
w ir sie uns aber damit h a n d e l n d  vorstellen, horen sie auf, bloli alle- 
gorische A ttribu te zu sein, sie bestimmen den abstrakten Begriif an dem 
Charakter der Personifikation aus dereń Wesen, von innen lieraus. Diese 
„poetischenŁ! A ttribu te  bedeuten die Saehe selbst, jeno (die allegorischen) 
nur etwas Ahnliches. Jene verlegen das Sinnbildliohe in die handelnde 
oder handelnd gedachte Person, diese deuten schon an sieh den ailego- 
risehen Sinn an. Lessings poetische A ttribute, welche die Personifikation 
durch Handlung charakterisieren, sind keine allegorischen Zeichen, sondern 
Symbole. Siezeigen einerseits deutlich die Grenze zwisehen der trockenen 
Allegorie und der poetisehen (symbolischen) Auffassung, anclererseits 
eroffnen sie den Ausblick auf ein der Dichtkunst und Malerei gemein- 
sames Gebiet: den Symbolismus. Indem niimlich die bildende K unst
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durch Handlungen auoh seelisch charakterisiert, also spezifisch poetische 
W irkungen hervorbriugt, w ird sie symbolisch. Bocklin hat dies auf dem 
Bilde „Malerei und D ichtung11 veranschaulicht, wo beide Klinste aus 
dem gemeinsamen Boni aller Kunst, der Phantasie, schopfen. Nur in 
diesem Simie kann man von M alerdichtern ebenso wie von Dichter- 
malern a is : Bocklin, Thoma, Feuerbach, Klinger u. a. spreclien, ohne 
dabei an jene Anekdoten- und Geschichtenkunst zu denken, die im 
Yereine mit Kriminalromanen und Backfischnovellen in gewissen Familien- 
journalen der Ewigkeit tro tz t oder an Illustrationen, die, im Grunde 
genommen, eine mehr oder weniger unfreie In terpretation  der JDichtung 
und eine Uberschreitung des rein malerischen Gebietes bedeuten.

Auf dem Wege, den die asthetische K ritik  im Kampfe gegen den 
Unfug der Allegoristerei seit Lessings Auftreten gegangen, bildet flerders 
Schrift „Plastik11 nach Lessings „Laokoon11 eine zweite Etappe. W ar es 
Lessing mehr urn die S c h e i d u n g  der zwei vermengten Kunstgattungen 
zu tun, sehen w ir Herder mehr Nachdruck auf das Gemeinsame legen1). 
Nach eigener Aussage wollte Herder in  dieser Schrift dartun, dah alles, 
was es unter der Sonne an Schonheit gibt, sich von der Schonheit der 
Menschengestalt herschreibe. Indem wir alles um uns, also auch die tote 
N atur m it menschlichem Geiste beseelen, ihr Charakter leihen, machen 
w ir selbst den Strohhalm zu einem Symbol menschlichen Lebens. Und 
eben diese Symbole m it den ihnen anhaftenden Ideen- und Gefiihlsver- 
bindungen sind die Zeichensprache des Kiinstlers: des Dichters wie des 
M alers; denn nach Herdera „Plastik11 ist Geist, im Korper dargestellt, 
symbolisch. „Aber, was soli man11, fahrt er an einer Stelle fort, „etwa 
bei einer Frau denken, der man das A ttribut ,Gerechtigkeit‘ anhangt 
oder bei einer Frau Hofinung m it dem Anker, ais dąb sie eben liebe, 
gute Damen sind, die ein abstraktes W ort heryorgebracht h a t11. Nach 
dieser Auffassung wurzelt der Symbolismus im  B e s e e l e n ,  Y e r g e i s t i -  
g e n  e i n e r  F o r m ,  wahrend die barocke Allegorie gerade der beseelten 
Erscheinung Charakter und Leben nimmt und sie durch eine blutleere 
Personifikation ersetzt. Der Symbolismus gibt eine Einheit von Geist 
und Form, die Allegorie trenn t sie. Die Allegorie nimmt um des trockenen 
Begriffes willen dem menschlichen Wesen das Indm duelle , der Symbo
lismus soli nach Herder den gesamten Umkreis der N atur unter dem 
Bilde des Menschlichen betrachten, alle Wesen m it menschlichem Geist 
erfiillen, um sie durch diese Umwertung zu einem hoheren asthetischen 
Eindrucke zu befahigen: er setzt den Kiinstler ais Nachschopfer iiber 
die Natur.

') Vgl. Herders Werke (Kurschners Kat. Lit. Kd. 70, 2, S. 353).
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So sind die mythologischen Gebilde der Naturreligionen anthropo- 
morphistisehe Neuschopfungen menschlichen Geist.es, entsprungen aus 
dem machtigen dichterischen Drange jugendlicher Yolker naoh symbo- 
listischer Gestaltung.

Lessings „poetische“ A ttribute und Herders Naturbeseelung zeigen 
deutlich den AYeg, den die bildende Kunst nehmen muli, soli sie nioht 
in den Fehler der- Allegoristerei verfa llen ; sie ziehen auoli deutlich 
genug die Grenze zwischen allegorischer und symbolisoher Darstellung. 
W ahrend jene m it der bildenden K unst nur lose zusammenhangt, stellt 
sich uns naeh Herder, der in allem Schonen den Abglanz menschlichen 
Geistes erblickt, das Wesen des Symbolismus ais ein Beseelen, Beleben 
dar. Der Symbolist verkorpert den Gedanken und kennzeichnet ihn in  
der sinnlichen Erscheinung clurch Miene, Haltung, Geberde u. s. w. von 
innen heraus, die Allegorie deutet durch rnehr stereotype, an die Per- 
sonifikation von a u li en herantretende Zeichen den abstrakten Begriff au. 
Daher liier ein Hinzudenken des Begriffes, ein Hinausphantasieren iiber 
das Sinnfallige, dort ein Anschauen des Geistigen. Die Allegorie b e tritt 
m it der ais Tiauptzweok angestrebten spekulativen W ahrheit das Gebiet 
der Wissenschaft, sowie die asopische Fabel aus dem Rahmen der Poesie 
herausfallt, der Symbolismus te ilt  gerade m it der Poesie die innere 
Anschauung oder Empfindung, m it der bildenden Kunst den sichtbaren 
Formausdruck. Die Allegorie m alt fiir den Yerstand abstrakte Begriffe, 
der Symbolismus schafft innerlich angeschaute Bildgedanken, malerische 
ldeen. Der ganze unendliche Keiohtum an Natureindrucken mit allen 
daran haftenden Assoziationen steht dem Symbolisten zu Gebote, der 
Allegoriker begrenzt diesen Iieichtum  durch Beschrankung auf die m eist 
konventionellen A ttribute. Das symbolische AYerk eroffnet gerade durch 
die aus der reichsten M annigfaltigkeit der Naturformen und Erschei- 
nungen geborene Schopfung den Blick in die tiefsten Tiefen des Menschen- 
und Naturlebens, ohne in der verstandesmaisigen Betrachtung restlos 
aufzugehen, setzt aber beim Kiinstler gerade das strengste Bewuhtsein 
in  der Beherrschung der Formen voraus. Bei aller Unergriindlichkeit 
muh daher ein symbolisches W erk nioht gerade dunkel sein. Die Alle
gorie vertlacht entweder die Beziehung von Begriff und A ttribut oder 
versehleiert sie durch unklare, meist zufallige Assoziationen. Der Grund 
jedoch, rreshalb der wegen seiner Tiefe scheinbar unklare Symbolismus 
in  jeder reinen Menschennatur (die geniigende Ubung der Sinne und 
den Reichtum  an Natureindrucken yorausgesetzt) analoge Reflexe erzeugt 
wie in der Seele des schaffenden Kiinstlers, liegt in der Darstellung d e s  
C h a r a k t e r i s t i s c h e n :  der in ihren Beziehungen sich gleich bleibenden 
Natur. DieAUegorie bindet derY orstellungskraft die Flilgeldurch das Haften
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an der Einzelerscheinung, der Symboiismus erhebt den empirischen 
Einzelfall durch Hervorhebnng des Historischen, Ewigen zum Typischen 
und Monumentalen.

Niemand hat diesen Unfcersehied kurzer und treffender in W orte 
gefal.it ais Goethe in seinen bekannten zwei Definitionen in den „Maximen 
und Beflexionen“ ]): „Die A l l e g o r i e  verwandelt die Erscheinung in 
einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, dali der Begriff im Bilde 
immer nooh begrenzt und vollstandig zu halten und zu haben und an 
demselben auszuspreohen sei“. „Die S y m b o l i k  verwandelt die Erschei- 
nung in eine Idee, die Idee in ein Bild, und so, dah die Idee im Bilde 
immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und selbst in allen 
Sprachen ausgesproohen, doch unauspreohlich bliebe“.

Was in der Erscheinung des Einzelwesens das Typische ist, dah 
ist in dem Ausdruck einer zusammengesetzten menschlichen Handlung 
eines reichhaltigen menschlichen Zustandes das Symbolische. Dieses 
beruht na eh Goethe in dem Gleichartigen der stets sich in neuen zeit- 
und ortsgemahen Formen wiederholenden Beziehungen des Mensclien 
zu seiner geistigen und physischen Umgebung. Die kunstlerische Hand
lung, welche diese Gesetzmahigkeit klar er und M eutlicher wiedergibt 
ais der empirisch zu beobaehtende Fali, ist symbolisch2). Nach Goethe 
ist aber alle hohe Kunst symbolisch3). In  diesem Sinne ist in den voll- 
kommsten Aufierungen aller Kiinste „alles Vergangliche nur ein Gleiohnis“. 
W ie Goethes „Faust41 ebenso die Tragodie deś Einzelwesens ais die der 
Menschheit bedeutet, so klingt, mit W olfflin zu reden4), aus Bocklins 
„Yilla am Meer“ etwas wie die Empfindung unseres ganzen Jahrhunderts. 
W er in Bocklins Auge auf den herrlichen Selbstbildnissen des Meisters 
m it der Sanie (Hamb. Kunsthalle) oder m it dem fiedelnden Tode (Nat. 
Gal., Berlin) etwas tiefer geblickt, wird darin ebensowohl den Abglanz 
der individuellen Personlichkeit entdeckt haben, tvie jenes intuitive, 
hellseherische Schauen des von traum haften Yisionen erfullten Dichter- 
geistes, welches das kunstlerische Schaffen iiberhaupt begleitet. Goethes 
„Tasso“ ist ebenso ein Einzelschicksal wie ein Dichterlos schlechtweg, 
W agners „Tristan und Isolde44 wird zu einern Hohelied der Liebe Avie 
Mozarts Don Juan zu einem Typus faustischen Sinnendranges. Uberall 
ein Erheben, Erhohen zum Allgemeinen, Ewigen, wie derm Bocklin

') Goethes Werke (Weim. Ausg.) Bd. 48, S. 205.
-) Vgl. Harnacks Aufsatz im Goethe-Jahrbueh, 15. Bd., S. 187—205: Gofthes 

Kunstanschauung in ihrer Bedeutung fflr die Gegenwart.
3) Goethes Werke (Weim. Ausg. Bd. 49, S. 191) („Beispiele symboliseher 

Behandlung“).
’) A. Bocklin. Festrede, geh. am 23. Oktober 1897, S. 8.
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selber ais Aufgabe der bildenden Kunst bezeichnet: zu erheben, sowie 
es Aufgabe der Diehtung sei, Gedanken in uns zu erzeugen, die der 
Musik, Gefuhle auszudrucken oder hervorzurnfen'). Aber eben darum, 
weil die bildende K unst m it der Musik vornehmlich den Ausdruck von 
Gefiihlen m it der Diehtung auch den von Ideen gemein haben kann, 
war jene Verschiebung ihrer Grenzen so nahe, die dann schliefilioh 
Lessings Kampf gegen die Allegoristerei herausbesohwor und in weiterer 
Folgę zu symbolistischen Extravaganzen gewisser Modekunstler, der 
„Symbolisterei11, fiihrte. Beide K unstgattungen tragen den Charakter der 
E ntartung  an sich, sie allein sind durch mehr oder weniger absichtliche 
Unklarheit gekennzeiclinet und scheinen m it dem Beschauer gewisser- 
mafien Verstecken zu spielen.

Hingegen wird_niemand leugnen, dali einerseits die barocke Alle- 
gorie, die in Rubens ihren klassischen Y ertreter gefunden bat, nichts 
weniger bezweckt, ais ein „Hineingeheimnissen11, wie andererseits der 
wahre Symbolismus m it dem R atselraten nichts zu tun hat. Wie die 
D unkelheit der Allegorie in Folgę unzulanglicher ideenassoziation die 
Phantasie a u f Abwege leitet, sokam i beim Symbolismus in  Folgę mangel- 
hafter Charakteristik der zu versinnlichende Bildgedanke im Dunklen 
bleiben. Nur insoweit darf Prof. K. Lange die symbolische R ichtung 
ais eine „Verschmelzung der allegorisehen und der rom antischenu be- 
zeichnen. Soweit behalt er auch Recht, dali Kunstler dergleichen W erken 
m itunter formliehe Kommentare in  W orten beizugeben genotigt sind.

Ein treffendes Beispiel hieflir ist des Praraphaeliten Rossetti „Meeres- 
zauber“, ein Bild, das der K unstler auch wirklich m it einem Sonnett 
begleiten zu miissen glaubte. Der lockende Zauber des Wassers! Man denke 
an Booklins auf der Harfę spielende Frau am Meeresstrande mit der damo- 
nischen Gewalt des Blickes und vergleiche sie m it der Schopfung Ros- 
settis, einer iiber einer Harfę unsclion gebeugten Nymphe, aus dereń 
Blick und H altung eher traumerische Melancholie ais der bestrickende 
Reiz des nassen Elements spricht! Sie konnte ebensogut ais Muse der 
Elegie aufgefabt werden. Und der Rosenkranz auf dem Haupte oder gar 
der dariiber angeblich hinschwebende A lbatros! Was sagt dieses allego- 
rische Beiwerk, nimmt man nicht etwa das Sonnett zu Hilfe? Oder man 
stelle im Geiste neben Bocklins Fresko im Baseler Museum „Magna 
m ater“ das gleichfalls die zeugende U rkraft versinnbildlichende W erk 
Rossettis „Astarte Syriacau. Z war ist das Moment des Inslebentretens 
farbig treffend dargestellt, indem die lichten Farbentone der Astarte- 
figur sich aus dem Zwielicht von Sonne und Mond fórmlich herausringen :

^ A. Frey. „A. Bocklin, nach den Erinnerungen seiner Zuriclier Frennde“, S. 122.
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aber im ubrigen diirfte man auch da kaum der Yersuchung widerstehen, 
nach dem dazu gedichteten Sonnett gleiohen Namens z u greifen, urn des 
Kiinstlers volle Absicht zu erraten. W eitere Beispiele fur diese Art des 
ratselhaften Symbols lieGen sich unsohwer unter den AYerken anderer 
Kiinstler selbst vom Eange eines Burne Jones, W atts oder des Franzosen 
Moreau finden, dessen krankhafte W eltfluoht iiberdies trotz seines Schwel- 
gens in Farben m it dem Symbolismus Bocklins gerade wegen desUber- 
gesunden, Kraftstrotzenden, das uns bei ihm oft an Rubens: Lebensfrisohe 
gemahnt, gar nichts gemein h a t ').

Wie den eben erwahnten symbolischen W erken des Praraphaeliten 
Rossetti deutliche Spureń eines pathalogisohen Geisteszustandes anhaften, 
so erseheint mir diese ganze Riohtung entweder ais AusfluG krankhafter 
Emplindung. schwachlicher, unvollkommener Anaohauung oder zuweilen 
sogar ais eine Mystifikation.

Die Unklarheit der Symbolik hat aber nicbt immer ihren Grand 
in unverstandlichen Assoziationen, was sonst noch bei vielen modernen 
Malern zutrifft, die so unklug sind, aus ihren W erken Charaden z u 
maehen ; sie entspringt zuweilen auch aus einem UberschuG des Gedanken- 
inhalts, der sich zu keinem erschopfenden Formausdruck gestalten konnte. 
Bocklin warf dem sonst genialen, das malerisohe Problem der Raum- 
und K orperdarstellung so meisterhaft beherrschenden Marees niclit ohne 
Grund vor, dali er eine wenn auch m it vollendeter Plastik geschatfene 
menschliche Figur zur Tragerin a ller moglichen profunden W ahrheiten 
maehen wollte, ja  sogar in einzelne Korperteile allerlei W eisheit hinein- 
griibelte, die. sich schliefilich auch der liebevollsten Vertiefung niclit zu 
enthullen vermag -). Auch hier beeintrachtigt das Ubermafi der Reflexion 
den Genufi und es ia llt oft wirklich schwer, in den vielen nackten Ge
stalten von Junglingen und Frauen, die in das Laub von Fruchtbaumen 
greifen oder sinnend lassig dasitzen oder stehen, des Dicbters Absicht 
zu ergriinden. S tatt eben das Allgemeine im Einzelfall zu verdeutlichen, 
w ill Marees die Allgemeinheit selbst verkorpern, nicht in einem aus dem 
Niederschlag zahlreicher Yorstellungen gewonnenen Einzelmenschen das 
mensohlich Typische, sondern in e i n e r  Menschengestalt den Inbegriff 
alles Menselilichen, den Begriff Mensch iiberhaupt geben s). E r verschiebt 
so die AYirkung des Symbolischen wie bei der trockenen Allegorie nach 
der Seite des Spekulativen, wahrend Bocklin um gekehrt die abstrakte 
Idee m it Fleisch und B lut lebendiger Anschauung um gibt. Goethes Satz, 
die Symbolik sei nur dann gelungen, wenn man den Einzelfall so dar-

') Buettenauer, Maler—Poeten, S. 90.
, 2) G. Floerke, a. a. O., S. 171.
:!) G. Floerke. a. a. O., S. 173.



stelle, dali er allgemeiu erscheine, bleibt auoh gegeniiber dieser Kunst 
zurecht bestehen!

Und wieder ist es die nacli Gestaltung ringende Uberfiille philoso- 
])hisehen Denkens und Griibelns, die beim genialen In terpreten damonisch- 
sinnlieher W eiblichkeit, dem franzosischen Symbolisten Felicien Kops, 
einem Geistesverwandten K lingers, allerdings in andererW eise zu einer 
V ieldeutigkeit A ulali g ib t und so im entfernten Simie an allegorisehe 
Dunkelheit erinnert. Kops iiberflielit derart von Geist und W itz, dali er 
in seiner spateren Zeit, einzelne m it ókonomischer Beschrankung symbo- 
lisierende Bilder ausgenommen, sich darin nicht genug tun kann, durch 
ein mehr aulierliches, mosaikartiges Zusammensetzen von symbolischen 
Einzelheiten in jedem W inkel des Bildes nooh irgend eine witzige Pointę 
anznbringen. Gerade diese zur standigen Reflexion anregende A rt des 
Symbolisierens erweokt, so entziiokt wir auch sonst iiber das symbolisehe 
Detail seiner Pointen sein mógen, im ganzen eben wegen des Maugels 
einer organisch gewaohsenen Einlieit und des von der Form nicht ganz 
bewiiltigten Gedankeninhalts eiuen ans Allegoriscbe streifenden Eindruek. 
Wo er aber, wie i n . den „Sataniques“, von der mehr witzigen oder 
anekdotischen Art abkommt und wieder im Leben des W eibes nur dem 
Ewigen, Typischen synthetisch nachgeht, um die weltbewegenden Machte 
des W eiblichen zu enthiillen, erhebt sich seine Kunst zu groliartigen 
Eingebungen eehter symbolischer Anschauung.

Was Lessing im Kam pf gegen die „ A llegoristen11 begonnen, bat 
K linger in seiner Schrift „Malerei und Zeiohnung“ zu Ende geftihrt, die 
unter andereni in dem leitenden Gedanken gipfelt, dali nur d i e  K unst 
einen reinen asthetischen Eindruek hervorbringen konne, welehe sich ais 
die eigentliche Summę ihrer spezifischen M ittel in  der Erscheinung dar- 
stelle, dafi also jeder UbersehuJi, jede Z utat geistiger oder dichterischer 
Art, sofern sie nicht zum Bildgedanken sich gestalten, die Symbolik 
zur abstrakten Allegorie herabdriicken.

Diese Anschauung sowie Klingers Satz, dali ein Bild eine rein 
malerische W irkung nur durch die vollendete Durchbildung von Form 
(Gestalt), Farbę, Gesamtstimmung und Ausdruck hervorzubringen yermag, 
kennzeiobnen das Wesen des Symbolismus auf der hoobsten Stufe der 
Vollkommenheit, wie er uns in  den phantasiegew altigen Schopfungen 
Bocklins entgegentritt.

G. Floerke *) diirfte wohl kaum iibertreiben, weim er von diesem 
Standpunkte Bocklin ais den „klarsten, positivsten, bewufitesten Y ertreter 
der Malkunst unter den Lebenden“ hinstellt. 1

1) a. a. O. S. 41.
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W ie stellt sieli nun Bocklins Kunst, von diesem Stand punk te naher 
betrachtet, d a r '? W ie steht es zunachst mit seinen sogenannten Allegorieen 
und wie ist ihr Yerhaltnis zur barocken Allegorie uncl den ihr ver- 
wandten G attungen ?

A. B ock lins „A llegorieen".
Bdeklins sogeuannte Allegorieen haben m it jenen blutleeren Namens- 

schwestern des Barockstils sehr wenig oder garnichts gemein. Wo sieli 
Bocklin eines A t t r i b u t s  bedient, ist es fast durchgehends ein symbo- 
lisehes, das ais W erkzeug der von der Personifikation ausgehenden 
Handlung diese charakterisiert. Die „Muse des Anakreon“ setzt, nocli 
um gaukelt von den lieblichen Weisen des eben verklungenen Liedes, die 
F loten ab, „Euterpe“ bat diese neben sieli liegen: in  siifie Traumerei 
yersunken, wird sie aber vielleicht im nachsten Augenblick damach 
greifen und Lust und Leid der Seele dem Liede anvertrauen. Die 
„Melancholie11 (1898) verliert sieli in der Betrachtung ihres Spiegelbiłdes, 
„Y anitas“ (Entw urf zu einer jilastischen Figur) ist durcli einen Hand- 
spiegel gekenuzeichnet, die „W ahrheit11 halt voll keuscher Strenge das 
Schwert dem etwa von ihrem sinnlichen Iłeiz bestrickten Auge gleiclisain 
abwehrend en tgegen; denn sehen darf und kann sie nur, wessen Bliok 
ihrer Scharfe standzulialten weifi. Im iibrigen ist das Hauptgewieht auf 
das Moment des Sichenthullens gelegt, wie auch der erste Entw urf (vom 
Kiinstler spater zerstort) durch eine aus wallenden Nebeln siegreich und 
strahlend heryorsteigende Gestalt das Moment des Enthiillens, Klar- 
werdens betont. Auf dem schonen Doppelbilde „Malerei und D iehtung“ 
lialt die Verkdrperung der Malkunst die Palette und yertieft sieli in ihr 
Spiegelbild, ais wollte sie es eben in Farbę und Form  bannen. „Magna 
m ater“, die zeugende U rkraft erhellt m it der Fackel das Gewolk und 
spendet das Licht des Lebens u. s. f. Auch in der ersten Version der 
„Melpomene“ (vom Kiinstler spater auch zerstort; vgl. die Beschreibung 
in H. A. Schmids Verzeichnis der W erke Bocklins) sind Tamburin und 
Spiegel, dieser ais Symbol der Darstellung menschlichen Lebens, jenes 
ais Andeutung der Orchestik, des Chores ais des IJrsprunges der drama- 
tischen Dichtung, echte poetische A ttribute. In  keinem Falle ist das 
A ttribu t ais aufierliche E tikette  angefiigt und selbst in der Allegorie der 
„Freiheit11, wo Adler und Palmzweig dem Throne mehr aufierlich ais 
libliche Embleme der Majestat beigegeben sind und auch die rotę pliry- 
gische Miitze eine mehr konyentionelle Sprache spricht, ist es der leben- 
dige Hauch reiner Atherhohe tiber den H auptem  der Alpenriesen, woraus 
deutlich genug der Geist der Freiheit zu uns spricht: auf den Bergen 
w oh nt die Freiheit. Eine allerdings losere Beziehung driicken die aufierlich
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auf der Mantelfigur des „Drama‘: angebrachten antiken Gestalten ans; 
aber im iibrigen ist das A ttribut fur Boeklin immer nur eine sinnfallige 
Gedankenhilfe der in die Personifikation verlegten Symbolik. Und wie 
sehr er dabei nach moglichster Prazision und Okonomie strebt, beweist 
der ganzliche Yerzicht auf das A ttribu t bei einzelnen Bildern neben 
Darstellungen des gleichen Motivs, die ein solohes aufweisen. Das von 
Boeklin zeitlebens so oft und so gerne behandelte Thema der Melancholie 
zeigt sich uns bald in der straffsten Okonomie der symbolisierenden 
Ausdrucksmittel und yerdichtet sich in den Bildnissen K laras (1871) und 
dem der Frau Kopf (1879) geradezu zum oharakteristisehen Wesenszug 
dieser Personen. Auf einer andern D arstellung aus dem Jahre 1898 gibt 
Bóoklin der in sich versunkenen •gebeugten Gestalt einen Sjiiegel in die 
Hand, das Sinnbild der Selbstbetrachtung, Selbstąual. In  der letzten  
Fassung des von Boeklin so oft behandelten Motivs der „Nacht‘! (1895) 
selien wir ihn gegeniiber einer alteren Darstellung aus dem Jahre 1870 
auf die Mohnkopfe ais ein mehr konventionelles Symbol verzicliten und 
im iibrigen dureh die leiehter verstandliche Symbolik des Fiillhorns und 
die Mondbeleuchtuug der Landschaft sprechen. Jedes A ttributs entbehrt 
Boeklin bei der so schlichten aber ergreifenden F igur der „Einsainkeit“, 
die in schweigender Trauer inm itten einer das ewdge W erden i.nd Yer- 
gehen versinnbildliohenden Landschaft dasteht. Auch da tu t alles die 
spreehende Charakteristik dureh Miene, Gebarde, Haltung.

Dazu gesellt sich auf anderen „Allegorieen11 ais symbolischer Aus- 
druck ein Yorgang, eine H a n d l u n g ,  aber im echt malerischen Simie ais 
bloiie T ragerin des Gedankens ohne jede Neigung zur Anekdote oder 
Geschichte. Freudehell blickt Anakreons Muse; aber in ilirem Auge 
glanzt jene erhohte Daseinsfreude, die, jn i t  Klopstock za sprechen, nur 
im sokratischen Becher winkt, gepaart m it Hoheit und W iirde in Haltung 
und Miene. Ein leiser Zug der Schwermut, der den diisteren Grund- 
akkord vieler Bocklinschen Schopfungen bildet, spricht aus ihrem Antlitz. 
In ihrem Auge m alt sich aber auch der W iderschein heller dichterischer 
Traumgesichte. Diese der Erde entriickte Begeisterung begegnet uns 
ais Symbol kunstlerischen Schaffens auch auf den olien erwahnten Selbst- 
bildnissen des Meisters und, am reinsten ausgedrtickt, an der Personi
fikation der Poesie auf dem Bilde „Malerei und D ichtung“. Auch ohne 
das A ttribu t der Fldten erkennen wir an der in stiller Einsamkeit sin- 
nenden „Euterpe“ das eigentiimliche Wesen des auf stiller Sammlung 
der Seele beruhenden lyrischen Schaffens. Die Hirschkuh an ihrer Seite 
scheint auf weltfremde Einsamkeit hinzudeuten, in der erst recht die 
zartesten Saiten unseres Innern erklingen. W ie meisterhaft hat Boeklin 
auf den oben erwahnten ais Melancholie aufgefafsten Bildnissen die



Gewalt der Schwermut blofi in  Augen und Lippeu der zwei Frauen- 
gesiohter zu bannen gew ufit! Bei der gro fi angelegten Allegorie „der 
K rieg“ (2. Fassung) sprieht der Anbliek der grafiliehen Frauengestalt 
m it den hoeherhobenen Handen und dem w irren Blick lebhaft genng 
neben dem schauerlichen Eindruck- der sie begleitenden Gefahrten: des 
Todes m it der Sense und des Geisfces der Zerstorung m it dem Hammer. 
Was sagen aber diese zwei A ttribute allein im Yergleich zu der packenden 
seelischen Charakteristik, den lebhaften Bewegungen und Gebarden? 
„Vita somnium breveu zerfallt eigentlich in vier kunstvoll zusammen- 
gefafite Einzelallegorieen, welche die vier Lebensalter in charakteristisehen 
Szenen festhalten.

Welche Unm ittelbarkeit, K larheit und Tiefe offenbart nich aber 
in  dieser selbst dem naivsten kindlichen Empfinden sieli ersehliefienden 
Symbolik ! Der Sphinxkopf, woraus der Quell fłiefit, ist der ratselhafte 
TJrsprung alles menschlichen Seins, die ahnungslose, in Lust und Spiel 
des Augenblicks so reizend befangene K indheit ist versinnbildlicht duroh 
die zwei lieblichen Kindergestalten, dereń ungetriibte Lebensfreude in 
der auf dem klaren Bachlein leiclit dahintreibenden Blume ein treffendes 
W iderspiel findet; die „zarte Sehnsucht unddas siifie Hoffen“ der Jugend, 
der das Glliek des reiehsten, schonsten Lebensgenusses beschieden ist, 
konnte kaum sprechender verlebendigt werden ais in der auf blumigem 
Teppieh am Lebenscjuell stehonden Madchengestalt, die, einen liiiehtigen 
Blick auf die Spiele der K indheit zuriiekwerfend, den selbstgepiiuckten 
Blumenstraufi so fest umklammert: „Has Schoiiste sucht sie auf den 
Fluren, womit sie ihre Liebe sehmuekt“. Der Mann, der ins feindliche 
Leben hinaus mufi, re ite t hinweg von der S tatte der Jugend, geriistet 
m it Lanze und Heim, und richtet den Blick in die W eite des Lebens, 
das ihm ein Kampf werden soli. Auf ferner Hohe schwingt aber mit 
unfehlbarer Hand der Tod seine Watfe iiber dem einsam dasitzenden 
Greis. E in solcher Beichtum an Symbolik ist zusammengedrangt im 
engen Rahmen e in  es B ildes! Gar zu bald folgt das A iter auf die Ju g en d ; 
denn das Leben ist nur ein kurzer Traum. Und die Symbole? Blumen, 
Wasser, Sohwert und Lanze und das unheimliche Gerippe des Todes: 
man glaubt hier die schlichte, ergreifende Weise des deutschen Yolks- 
liedes zu vernelnnen.

Von traulichen Bildern gluoklichen Liebeslebens umgeben, entlockt 
..Venus genitrix“ m it den zarten Klangen ihres Triangels das keimende, 
spriefiende Leben: auch da Handlung, dieselbe ansohauliche Spraohe 
unzweideutiger Symbolik, keine, am wenigsten absichtliche, m it Tiefsinn 
und Geistreichtum kokettierende Verhullung.

AYas aber die Bocklin’sche „Allegorie“ von deu landlaufigen Er-
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zeugnissen dieser G attung besonders unterscheidet and ihr das Geprage 
des Symbolisohen yerleiht, ist, dali Bocklin aueh den landschaftlichen 
H i n t e r g r u n d  in den Kreis der symbolisohen Ausdruoksmittel m it ein- 
bezieht. Er konnte nieht begreifen, warum Marees be i seinen ewigen 
Abstraktionen die M ittel fur den Zweek nahm und alles blofi durch 
nr e n s c h 1 i e h e F i g a r e n  ausdriicken wollte 1). Die W elt bestehe dooh 
nicht aus lauter nackten Mensehen, sondern aus tausend anderen Dingen, 
und eben diese Dinge, also auch die landschaftliohe Umgebung, seien 
dem K unstler zuganglich. So gesellt sich auch in der Bocklkfschen 
„Allegorie11 zur menschlichen Gestalt gleichsam ais begleitender Akkord 
noch der landschaftliohe Hintergrund. In  Diirers „Melancholie11 symbo- 
lisiert das durchs Fenster grell einfallende Nordlioht die Seelenatimmung 
der vor sich hinbriitenden F raueugestalt; es soheint aber dooh nur ais 
etwas Subjektives in der Einbildung dieses Wesens zu leben. Bocklin 
lenkt in seiner „Melancholie11 aus dem Jahre 1900 den Blick des Be- 
sc-hauers in eine weite, heitere Landschaft voll frisohen Lebens, um den 
symbolisohen Eindruek der Schwermut dadurch zu kontrastieren und zu 
heben. Es ist, ais wur.de durch die Tiefe des H intergrundes diese W irkung 
nur noch gesteigert. Welohe lyrische W eichheit ergiel.it sich uber den 
landschaftlichen H intergrund der „Euterpe11 ! Die toskanische Landschaft 
hinter der F igu r das „Drama11 (1882) spricht vielleioht die Beziehung 
zunr Gegenstande der Darstellung nicht so offenkundig aus, dagegen 
deuten der frisoh gepilugte Acker, die Villa inr H intergrunde der 
„Melpornene11, (1. Fassung 1893) zweifellos auf den Mensehen hin, der ais 
sittliches Wesen vor allenr den Stoff zu dramatischen Handlungen liefert, 
desgleichen in der 2. Fassung desselben Yorwurfes (1898) das Tal mit der 
Miihle: eine deutliehe Anspielung auf das mensohliche Leben. Und das 
grirnende Laub h in ter dem Haupte der „Muse des Anakreon11 oder auf 
dem schonen Selbstbildnisse des Meisters m it der Sanie, erzahlt es nicht 
auch von yollsaftiger, frisoher Lebenskraft, von der das Auge erglanzt 
im Feuer dichterischer Begeisterung '? Man betrachte daraufhin die in 
lrerrlicher G ebirgslandschaft thronende „Freiheit11, die auf iippiger Wiese 
Blunren streuende „Flora11, besonders aber die in entlegener Gegend vor 
sich hintraunrende „Einsam keit11. Yom AYerden und Yergelien spricht die 
L andschaft: die himmelan ragenden yerw itterten, altersgrauen Felsen 
m it den dax’auf griinenden Cypressen, die abgesttirzten Felsblocke, 
zwischen denen wieder neues Leben g r iin t: die Weiden- und Lorbeer- 
birsche; auch das durre Sohilf anr Rande des ausgetrookneten Gewassers 
scheint riber das dahingeschwundene Leben des Sonrnrers zu klagen. 
Aber dieser Akkord des ewigen AYechsels von Tod und Leben in  der 

') G. Floeke, a. a. O., S. 171.
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N atur klingfc wieder an in der Frauengestalt, die einsam und schweigend 
an der Felsenwand s te h t: starr und regungslos wie der Fels, und doch 
voll innerer Bewegung und von Leben erfiillt wie die Baume und 
Straucher neben ihr. Oder man vergleiche beziiglich dieser Uberein- 
stimmung des symbolischen Gehaltes der Landsohaft mit der allegorischen 
F igur etwa Bócklins „Flora11 m it Boticellis soviel bewundertem „Friih- 
lin g “, dessen allegorische Frauengestalten, m itunter an sich schwer 
deutbar, nioht so eng m it der Landsohaft verkntinpft sind! Welcli leben- 
diges Echo dagegen weekt Bócklins in Bewegung, Miene und Farbę so 
ausdrucksyolle „Flora11, in der auf kalte und warme Tonę so wunderbar 
gestimmten L andsohaft! Kalte Schauer des in die Berge entflohenen 
W inters wehen aus dem fernen H intergrunde, wahrend vorne am Baches- 
rande die Praoht des florentinischen Fruhlings sich entfaltet.

W ie der landschaftliche Hintergrund, so unterstiitzen in Bócklins 
Allegorieen auch andere Gegenstande, die den F iguren scheinbar ais 
Beiwerk hinzugefiigt sind, dereń symbolische Bedeutung, steigern, er- 
weitern oder vertiefen sie. Zur schwermiitigen Ruhe der bei Betracht-ung 
ihres Spiegelbildes aller W elt yergessenden „Melancholie11 (1900) gesellt, 
sich der dunkle Ton der Marmorbank ais Stim mungstrager und in  der 
D arstellung desselben Motivs auf dem Bildnisse der Frau K opf (1879) 
ist es der schwarze Schleier, der sich ais begleitender Akkort miteinfindet. 
Die Saule, welche auf dem bekannten Selbstportrat des Meisters (Hamb. 
Kunsth.) hinter dem Kopfe aufragt, yerstark t den weilievollen E rnst des 
dichterisch yerklarten Antlitzes und steigert ihn zum Monumentalen. 
Die oft ais Schablone miSbrauohte Yan Dyk-Saule auf gewissen Portrats 
sinkt gegenuber dieser dem Gesamtausdruck sich so fein anpassenden 
Symbolik zur nichtssagenden Z ntat herab. Die ragenden Gebaude und 
solzen Reiterfiguren hinter der „Melancholia11 sollen ais Sinabild kraft- 
erfiillten lebensfreudigen Daseins nur die Folie abgeben zu der an der 
eigenen K raft sich yerzehrenden Schwermut.

So liatte denn angesichts einer so durchsichtigen und anschaulichen 
Symbolik der sogenannten Allegorien Bócklins diese Bezeichnung nur 
insoferne Berechtigung, ais damit rnelir die figurale Yerkorperung d e s  
B e g r  i f f  1 i c h en  gemeint sein kann, im Gegensatz zu dem im Folgen- 
den zu behandelnden Symbolismus, dessen Wesen sich vor allem in der 
Beseelung des Korperlichen durch menschlich warme Empfindung aus- 
spricht. Eine tiefe K luft hingegen trenn t alle B6cklin’schen Allegorieen 
von ihren barocken Namensschwesterń, dereń moderne W iedergeburt ich 
bereits geniigend gekennzeichnet zu haben glaube.

Der Geist des Klassizismus im 17. und 18. Jahrhundert g ib t aber 
nioht nur fiir die Allegorie einen gunstigen Nahrboden ab, er spricht zu
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uns aueh aus L a n d s c h a f t e n  der Poussin’schen Richtung, ans dereń 
Komposition bei aller Sohouheit der Einzelheiten und des Linienfłusses 
uns doch Verstandeskiihle anweht. K alt stelit da auch der Mensch ais 
unorganische Staffage in isolierender Plastik und ohne innere Beziehung 
der landschaftliehen N atur gegeniiber: die antike Uberschatzung des 
Menschen vor der Naturschonheit fullt die Landscliaft m it gedanklichem, 
allegorischem Gehalte. Zwar webt schon die Meisterhand Lorrains um 
die fonnenkalte P lastik  eines Poussiu den duftigen Schleier farbiger, 
lichtumflossener Darstellung, hinter der sich der geheimnisvolle Zauber 
der Stimmung verb irg t; zwar z itte rt in  Rem brandts goldigen Land- 
schaftstraumen die Empfindung im dutenden Liohte und in Ruisdaels 
Landschaftsbildern erwarmen die yerborgenen Pulse der Landschaftsnatur 
und lassen in zartesten Schwingungen fluchtigen Sinneszaubers bereits 
die tiefsten Akkorde der Unverganglichkeit erklingen. Die Seele der 
N atur war belauscht und der Mensch, der K unstler fuhlte es, dah er seine 
eigene Seele in sie hineinlegte. Bald aber erkaltet auch dieses frisch 
pulsierende Leben unter dem eisigen Hauohe der klassizistischen Theorieen 
W inkelmanns und Lessings und durch die Ode des farbenseheuen und 
naturfeindliehen Klassizismus erschallt nur Herders Stimme wie die des 
Propheten in der W iiste: „Die Tafel der Sohopfung sehildern ist ihnen 
unedel, ais ob nicht Himmel und Erde besser wiiren und mehr aut sich 
hatten, ais ein Kriippel, der zwisęhen ihnen sclileicht und dessen Konter- 
feiung einzige, wiirdige Malerei sein soll.“ In diesen W orten klindigt 
sich die M orgenrote der Romantik an; zuvor aber erlebte bekanntlich 
die allegorische Gedankenkunst in Cornelius eine Auferstelmng und 
Raffael Mengs durfte im Gegensatz zu Herder die Landschaftsmalerei 
ais eine „Nebensachliclikeit“ einfach beiseite schieben. Es ist bekannt, 
wie in dem Streite zwischen Rom antik und Klassizismus voriibergehend 
die Bestrebungen der Nazarener eine gefiihlsinnigere, zum Teil auch 
farbenfrohere K unst zutage forderten, wie aber schon in Overbecks 
„Triumph der R elig ion“ das erste farbige Blumchen der Earbenrenais- 
sance erfror ').

Die farbenscheue Gedankenmalerei verlegte nocli immer den ^Veg 
zu Bocklins strahlenden Farbenwundern mehr ais ein halbes Jahrhundert. 
E rst die Yorkanrpfer der literarischen Romantik, Tieok und Wacken- 
roder, raum ten zunachst in der Theorie damit auf und was, von kolori- 
stisohen Anfangen eines Overbeck oder Steinie abgesehen, den christlich 
asketischen Nazarenern yerborgen gebliebeu war, entliiillte erst die 
Romantik mit ihrer „mondbeglanzten Zauberprachtu : die Traum w elt der 
Ahnungen und Empfindungen, mit clenen der Mensch die N atur erfullt

') Ruettenauer, Symbolisohe Kunst, S. 84.
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und beseelt. Das lang entschlummerte pantheistisohe Naturgefuhl des 
Germanen war erwacht, an Stelle des im  Gedanken Begrenzten, Allego- 
risehen tra t das im Unbestimmten zerfiieiiende Gefiihl des Symbolismus. 
Sternebald will nicht Pflanzen und Berge absehreiben, sondern nur die 
Stimmung ausdriiekeu, die sie in ihm heryorrufen: die Kunst ist ihm 
keine W iedergabe von Naturaussehnitten, ihr ureigenstes Wesen erhlickt 
er in der Beseelung, im Ausdruck. Das Ideał der B6cklin’schen Kunst 
scliwebte also bereits den Romantikern v o r ; es sollte aber yorderhand 
nur ein Traum bleiben. Es bedurfte einer langeren Entwioklung, wobei 
Klassizismus und Romantik nebeneinander liefen, einander bald durch- 
kreuzend, bald naoh Yereinigung strebend, bis das blaue W under der 
Romantik in Bocklin sioh zur W irkliolikeit gestaltete.

Beide Riehtungen finden sich nooh nebeneinander in den Scho- 
pfungen des „Yaters der Landschaft“ J. A. Koch und des in seine Fuh- 
stapfen tretenden M. Rhoden. W ie sieh Koch von der Linienschonheit 
des Poussin abkehrt und die Staffage mit der Landsohaft immer mehr 
zu yerschmelzen sucht, so yerbindet M. Rhoden m it der D arstellung von 
Luftstimmungen, des weichen, schimmernden Lichtes die grolie Linie 
des Sabinergebirges. Von da an scheiden sioh beide AYege, von denen 
der eine zum modernen Impressionismus, der andere zu Bocklin fiihrt, 
wiihrend neben diesen zwei romantischen Riehtungen der Klassizismus 
nooh einmal in den Bildern Prellers und Genellis Gestalt annimmt. Aber 
so grundyerschieden und fremd stehen einander da Norden und Siiden, 
antike und moderne Anschauungsweise, Mensch Und N atur gegeniiber, 
dąb es erst der schbpferischen Riesenkraft eines Bocklin bedurfte, um 
diese K luft zu iiberbrucken. Obgleich nun Bocklins Kunst keineswegs 
ais Eudergebnis der romantischen Bewegung angesehen werden darf, in 
e i n e r  Bezieliung, soweit namlich die Romantik ais symbolische Kunst 
nacli Ausdruck menschlichen Fiihlens durch die N atur strebt, bedeutet 
sie eine Yorstufe zu Bocklin; donn dieser wurzelt, alle Einilusse siidlich 
hellenischen Geistes zugegeben, doch vor allem im Boden germanisch- 
pantheistischer Naturbeseelung. im  Folgenden soli nun auf Spuren 
Bocklinscher Auffassung auf dem Gebiete der romantischen Landschafts- 
malerei hingewiesen werden.

Da ist es zunachst. der erst durch die Jahrhundertausstellung im 
Jahre 1906 voll gewtirdigte Ham burger M ystiker Ph. Runge, der in  W ort 
und Tat ais Vorlaufer des grofien Meisters zu betrachten ware. Ihm ist 
die Landsohaft nicht schon an sich Kunst, sondern nur ais Tragerin 
menschlicher Stimmung. W ir sollten, m eint eiy in jeder Blume den 
lebendigen Geist, den der Mensch hineinlegt, sehen. Dadurch entstiinde 
erst die Landsohaft und eine solche Darstellung ware yollig entgegen-
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gesetzt der menschlichen und historischen Komposition. Man yergegen- 
wiirtige sich Runges symbolisches W erk „Der Morgen“. Welch klare 
Symbolik spricht aus dem Bilde, aus den den Blumenkelclien entschwe- 
benden Putten, dem hellauffłutenden Lichtstrom  oder dem aus dem Sohlafe 
erwachenden Kinde, dessen Bliok uns an die lieblichen Blumen- 
kinder erinnert, die auf dem Bilde Bocklins „Flora, die Blumen 
weckend“ das dammernde Erwachen so anschaulich yersinnbildlichen. 
N ochm ehr ais Runge sollte. es dem gleiehfalls aus dem deutschen Norden 
stammenden Dresdener Landschaftsmaler C. D. Friedrich gelingen, dem 
gesteckten Ziele nahe zu kommen, der fast gleichzeitig m it jenem in 
der symbolischen Beseelung der N atur das' Wesen der Landsohafts- 
malerei erbliekt. Das Seestiick von C. D. Friedrich, welches in der Jahr- 
hundertausstellung (1906)x) zu sehen war, m it der schauerlich dustern 
Pracht der sieli m achtig ausbreitenden See: am Gestade die einsame 
Frauengestalt. yersunken im Anblick des unheilbergenden E lem ents: 
das weekt Empfinduiigen, wie sie das ahnende Gemut des Beschauers 
bei der ein sohweres Familienschicksal erzahlenden „Villa am Meere“ 
yon Boeklin beschleichen. Es m utet an wie eine Elegie in Farben, ein 
Klagelied iiber yersunkenes, begrabenes Leben, einfach und doch so groh 
und ergreifend. Die einzige ais Staffage aienende F igur steht nach romanti- 
scher Auffassung im seelischen R apport zur Landschaft, durch sie te ilt sich 
dereń Stimmungsakkord dem Beschauer mit. Der Mensch wird gleichsam 
zum Sprachrohr der Empfindung, wird aber eben dadurch der N atur 
genahert.

G ibt uns Friedriohs elegisch-traumeriseher Zug und die still-ernste 
Grofie seiner Symbolik eine Ahnung von Boeklin, so werden w ir an 
dessen Farbengewalt und Neigung zu Kontrasten durch den die Farben- 
praoht in ungewohnter W eise steigernden C. Bleehen erinnert, dessen' 
lungernde Faunę und badende Nymphen, mit dem W alten und Weben 
der N atur inniger yersehmolzen, nunmehr aufhoren, blol.ie aufierliche 
Staffage zu bilden. Blecliens Landschaft „W ald m it badenden Madohen“ -), 
die ein ahnliches Motiv wie ein gleiehfalls von der Jahrhundertausstel- 
lung her bekanntes Gemalde Bocklins darstellt a), erweckt den Eindruck, 
dali dem Kiinstler die N atur schon ihren geheimsten Zauber zu ersehliehen 
begann. Die yon den Rom antikern yerfochtene Totalitat, welche die 
Aufhebung der Sehranken zwischen den K unstgattungen bedingt, hatte 
aucli den Menschen m it der Landschaft immer inniger yerbunden, indem 
er seinem Naturzustande immer naher geriickt wurde. Dem hochbegabten

0  Kat. Nr. 534.
2) Kat. der Berlin er Jahrhnndertausstellung Nr. 119.
3) dtto. Nr. 151.
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jungen Kiinstler gelang es a ber nicht, sich zu einem Stile durchzuringen. 
H atte  er sich doch keine geringere Aufgabe gestellt, ais die symbolische 
Gefiihlstiefe der Rom antik m it der Farbenglut und Plastik der italieni- 
schen Landschaft zu verschm elzen: eiu Problem, dessen Losung eben 
keinem Geringeren ais Bocklin yorbehalten blieb.

Eine weitero Etappe auf dem W ege zu Bocklin bedeutet der Berliner 
W ilhelm Schirmer m it seinen Campagna-Landschaften, dereń poetische 
Auffassung jedenfalls mehr Yerwandtschaft m it Bocklin v errat, ais die 
Landschaften des gleichnamigen Dusseldorfer Meisters 1), dessen Einflub 
Bocklin selber gar nicht anerkennt.

Nachst dem Dichtermaler Ludwig Richter, der aus dem reichen 
Schatze tiefinnerlicher Rom antik schopfte, der so manche duftige Bliite 
aus dem „gemeinsamen Blumen- und Paradiesesgartenu spendete und, 
wie Bocklin, jeder bloben Nachahmung der N atur abgeneigt, sich unter 
dem erdriickenden Einflusse des Klassizismus der Farbę doch entfremdete, 
ist es der Dresdener Franz Dreber, der, in personlichen Beziehungen zu 
Bocklin stehend, zur Zeit seines ersten romischen Aufenthaltes auf 
gleichen Pfaden wandelt und die letze Etappe auf der Linie Koch-Bocklin 
vorstellt. Eine romiscbe Landschaft Bocklins aus jener Zeit verrat 
deutlich den Einflub von Franz Drebers A rt 2). Auch er verbindet die 
klassizistsiche Bestim mtheit grober, edler Formen m it der Stimmungs- 
rom antik der N aturbeseelung und verknupft so Mensch und N atur durch 
organische Staffage.

Auf dem klassischen Boden der Campagna, wo die Begeisterung 
fur die Schonheit stidlicher Kunst und N atur in den ersten .Jahrzenten 
des 10. Jahrhunderts eine grobe Zahl deutscher Kiinstler sammelte, hier 
allein waren die Elemente gegeben, aus denen sich Bocklins Kunst ge- 
stalten konnte. Hier sollte erst die goldene Hesperidenfrucht reifen, von 
der die Rom antiker getraum t hatten. Mit seinem Riesengeiste gicichsam 
die ganze historische Entw ieklung der Landschaft in  seinem Jahrhundert 
umfassend, sehen w ir ihn anfangs bald auf den Pfaden mondbeglanzter 
Romantik wandeln, bald der stilisierten FormengrSbe Poussins nach- 
gehen, bis in  den Sechzigeijahren die widerstrebenden Elemente in dem 
farbengliihenden K ristall seiner Kunst zusammenschieben und Mensch 
und N atur durch die Gewalt seines Symbolismus zu oiner ungeahnten 
Einheit yerschmelzen.

i) G. Floerke, a. a. O. S. 19.
-) Yergl. die Einleitung z. Kat. d. Jahrh.-Ansstell. v. Tschndi, S. 29.
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B. B ocklin  ais Sym bolist.
„Wie sehii’ ich mich, Natur, nach dir,
Dich treu und lieh zu fiihlen
Ein. lust’ger Springbrunn wirst du mir
Aus tausend Kdhren spielen.
Wirst alle meine Krafte mir 
In meinem Sinn erheitern 
Und dieses enge Dasein hier 
Zur Ewigkeit erweitern.“

(Goethe, Kiinstlers Abendlied.)

Das germanische Naturgefubl hat durch niemand eine solche Ver- 
tiefung und Yerinnerliohung erfahren wie dureh Goethe und Bocklin. 
Yon dem fiberschwanglichen Stammeln ein er in jedem Nerv zitternden, 
beinahe krankhaften Naturschwarmerei des W erther bis zum vollendeten, 
ruhig gesammelten und anschaulioh klaren Ausdruck einer mehr kon- 
tem plativen Naturempiindung in spaterer Zeit bei G oethe: wie viel Be- 
obaohtung, ernste Yertiefung in die Ratsel des Naturlebens ! Goethe, der 
Dichter des „Faust“, drang unerschrocken in das Labyrinth der N atur 
und der „erhabene Geist“, er gab ilirn all.es, gab ihm nioht nur „kalt 
staunenden Besueh“, er lieii ihn in die tiefe Brust der N atur wie ins 
Herz des Freundes sehauen und sohloii so „der eigenen Brust geheime 
W under auf.“ Dieses Verhaltnis zur N atur gab ihm endlich audi jene 
erhabene Ruhe der Naturauffassung, die nur dem hochst entw ickelten 
Naturgefiihl zuteil wird. „Ja, man gonne mir, der ich durch Abwechs- 
lungen der mensehlichen Gesimiungen, durch die schnelle Bewegung 
derselben in  m ir selbst und in  anderen manches gelitten  habe und leide, 
die erhabene Ruhe, die jene einsame, stumme Niihe der grolien, leise 
sprechenden N atur gew ahrt“

Die Stimme dieser gro fi en, leise sprechenden N atur haben nur 
wenige Sterbliche verstanden oder auch nur yernommen, autier Goethe 
und Bocklin. Rousseaus volles, warmes Gefiihl an der lebendigen Natur 
fiihrt auch diesen immer weiter von den W irrsalen des Menschenlebens 
ab in das still erhabene Heiligtum  der grolien Natur, in die Traum fenie 
paradiesischen Naturlebens, ob sieli nun sein Geist zur gigantischen Hohe 
des Prometheusfelsens emporschwingt, sich in die korallenschimmernden 
Tiefen wildeinsamer Meeresbuchten yersenkt, das geheimnisvolle Weben der 
W aldeinsamkeit belausoht oder, wie in den „Gefilden der Seligen“ die 
reine grobie Natur in ihrem unberiihrten Zauber und der taufrischen 
Urspriinglichkeit schildert, in  der sich jede menschliche K reatur „von

1) Goethe, Ubei' den Granit, 1784,
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allem W issensąualm entladen“ zur Reinheit des Ufmenschentums gesund 
badet. Die schwarmerisch bewegte Sehnsuoht nach der N atur kliirt sieli 
auch bei Boeklin zu jenem kerngesunden kontem platiy ruhigen GenieJSeu 
der Naturschonheit ab. Beide, Goethe wie Boeklin, geben schliefilich die 
Eulie in der Bewegung, das Bleibende in der Flucht der Erscheinungen 
w ieder: das Monumentale. Das ist es vor allem, was Bocklins Symbo- 
lismus yon der Romantik uuterscheidet, fiir dereu meist, elegisebes Emp- 
finden die N atur gleichsam nur den Resonanzboden abgibt, wahrend bei 
Boeklin sieli das Naturgefiihl zur objektiven Ruhe abklart. Indem er 
die Stimmung sehliefilioh in dem Naturbilde verkorpert und objektiviert, 
g ibt er nicht so sehr den Reflex der eigenen Stimmung in der Natur, 
ais die Naturstim m ung sclber m it dem wechselnden Ausdrueke der 
m annigfaltigsten Naturerscheinungen. So verschmilzt rein  Menschliches 
mit dem N aturbilde zu unlbslioher Einheit, indem der Kiinstler nieht 
sein Wissen und Denken von der Natur, sondern seine Avarme Empfindung 
hineinlegt und ihr so seinem Charakter aufpragt. N icht duroh allegoriscli 
antike Auffassung, sondern dureh germaniseh-pantheistisohe Naturbesee- 
lung, den Symbolismus, g ib t er so dem Menschen die verlorene Einheit 
m it der N atur wieder. Bocklins K unst wurzelt ja  in der Landschaft, 
obgleieh er niohts weniger ais Landsehaftsmaler im gewohnlichen Sinne 
des W ortes ist.

Eomantische Naturschwarmerei erfiillt den jungen Boeklin in seinen 
Lelir- und W anderjahren. Bald belausoht er das goheiinnisvolle Weben 
des W aldinnern, schwebt im Geiste um mondbeglanzte Felsschluchten 
und W aldgriinde mit yertraum t rauschenden Wasserfallen oder diister 
ragenden Tannen, bald geht er dem stillen Zauber der Heidepoesie nach 
oder liifit in sohweren Gewitterstim m ungen die damonische K raft seines 
Temperaments sich offenbaren. Sohlofiruine und Hiinengrab lassen in 
jener Zeit noch den elegisehen Zug deutscher Romantik deutlich erkennen. 
Und nun, da sich vor Bocklins Blicken die romische Campagna auftut, 
weicht der sehnsuchtsvolle Drang nach der N atur einer kalteren, aber 
plastisch stilvolleren Auffassung. Poussins Geist kommt iiber ihn. An ihn 
gemahnen in vielen Landschaften jener Zeit die machtigen Baumgruppen, 
die stilvolle Linie des gebirgigen Hintergrundes, auf den sich die grofi- 
ziigigen Aus- und Durchblicke offnen. Mensch und N atur stehen ein- 
ander noch kalt gegeniiber, das spezifisch Menschliche priigt sich mehr 
in Komposition und Stilisierung aus. Der Gefiihlsromantik weicht die 
idealistisch-allegorische Auffassung des Klassizismus. Indem aber Boeklin 
bald die Landschaft sta tt m it zufalliger m it mythologischer Staffage 
belebt (Syrinx fiieht vor Pan 1854, Kentaur eine Nymphe entfuhrend 
1855 u. a. m.) kommen auf seinen Landschaften wieder Mensch und
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N atur einander immer naher. Aber die Gestalten der grieohisehen My- 
thologie sind mehr typische Abstraktionen von Naturelem enten und 
Erscheinungen, gleiohsam verk5rperfce Ideen, und vermogen nicht so 
leicht m it dem Stimmungsgehalt der N atur sich zur E inheit zu yerbinden. 
Der griechische Poseidon ist schlechtweg die Yerkorperung der Idee des 
Meeres, niekt aber einer individuellen Erscheinung seines Lebens. Boeklins 
fiirs Charakteristische in so hohem Grade befahigter Geist konnte da 
nicht stehen bleiben. H atte er doch nie aueh nur eine Gestalt von antiken 
Yasen kopiert, was schlieblich Raffael unbeschadet seiner Grofie ais 
K iinstler doch oft getan liat. So erfiillte Bficklin, A\ie er iiber die deutsche 
Rom antik hinausgewachsen war, auch die Fabelgestalten der grieohisehen 
Mythe m it ursprungłichem, indiyiduellein Leben, indem er dem Natur- 
bilde zugleich die jeAreilige Physiognomie der wechselnden Erscheinung 
verlieh und sie so dem modernen Empfmden naherte. Darum gleichen 
auch diese damonischen W esen einander kaum vollkommen. Boeklins 
Eabelwesen, wie z. B. die Najaden weisen selbst in  ihrer organischen 
Beschaffenheit einen Reichtum und eine M annigfaltigkeit auf, die zugleich 
die unerschopfliche Ptille des schaffenden Meerlebens versinnbildlichen.

Boeklins M eerbilder z. B. umfassen die ganze weite Skala der 
Meeresstimmungen yon der unheilbrutenden Stille vor dem U ngew itter 
bis zum tollsten W irbel sturm gepeitschter "Weilem Was sind, dagegen 
gehalten, die antiken Tritonen, Najaden und sonstigen Meerwesen! Wel- 
cher Reichtum an personliohem Leben ist beschlossen in Bildern wie 
dem humorvollen „Seetingeltangel11, „Triton und Nereide“, „Im Spiel 
der W ellen“, „Spiel der Najaden11, „Meeresstille, „Meeresidylle11 u. a. m.

Boeklins Amor, den Yenus auf die Liebesjagd aussendet, ist nicht 
sowohl der Typus des Liebesknaben, wie er in der grieohisehen Mytho- 
logie ais Begleiter der Gottin erscheint, ais der charakteristische Ausdruck 
jenes briitenden Liebessehnens, das an schwiilen Sommerabenden, wenn 
der Sonne Glanz am westlichen Himmel yerblalit, sich zum heftigen 
Begehren steigert. W ahrend die auf dem Meer auftauchende Venus in 
den beiden ersten Fassungen (1869 u. 1873) von Amoretten umschwebt 
wird, sehen wir Bocklin in der Fassung des Jahres 1891 auf das Beiwerk 
der Amoretten yerzichten, wodurch die Sprache der Charakteristik ein- 
facher, aber nicht minder treflend wird.

Einzelne Bilder, besonders aus der ersten rómischen Zeit, erinnern 
zwar an antike Vorbilder Ayie „Syrinx fłieht Pan11 (1854) „Kentaur und 
Nym phe11 (1855); aber die erste Schopfung, in  der Bocklin sich selbst 
bereits ganz gefunden hatte, ist bekanntlich sein beriihmter „Pan im 
Schilfe11 (1856). Die antiken Pane bleiben gegen dieses urwiichsige m it 
der landschaftlichen N atur so inn ig  yerwobene Wesen mehr konyentio-
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nelle Typen. Die Alten hatten fur diesen Stimmungsmoment driickender 
M ittagsglut, da alle frisohen Lebenstriebe erschlaffen, die mythologische 
Deutung: „Der grobe Pan schlaft11. Aber um diese Stimmung im Bilde 
auszudriicken, bedurfte es jenes tiefen Naturgefiihls, dureh wełches Land- 
schaft und Staffage miteinander so yerkniipft werden, dab von einem 
landschaftlichen H intergrund oder yon Staffage uberhaupt nicht die Kede 
sein kann, weil beide in  gleicher Weise zu Tragern desselben Symbols 
werden. Dieser Pan, wie er m itten im Schilf dasitzt, iiber das gespen- 
stisehe Liehtrefiexe dahingleiten, stum pf in die sengende M ittagsglut 
hinausblickend, dab ihm sehier der letzte Ton auf der Syrinx erstirbt, 
ist kein Medium rnehr, das nach A rt der Eom antik die Stimmung auf 
den Beschauer nur ubertragen soli, sondern die Yerkorperung der Natur- 
empfindung selber, durch welohe dieselbe nooh einmal anfgenommen und 
zusammengefabt wird. Zu nooh wunderbarerer Harmonie yerbunden 
erscheinen Mensch und N atur in Boeklins M e e r -  u n d  F r i i h l i n g s -  
b i I d e m .  Die beangstigende, driickende Schwiile vor dem Sturm, die 
in der „Meeresstille“ lauert, liegt ebenso im Auge der sinnlich erregten 
Najadę, dereń damonische Leidenschaft im nachsten Augenblicke los- 
breohen wird, wie sie sieh in dem grablichen Meerungetiim yerkórpert, 
das vor ihrem damonisch-wilden Blioke in die Tiefe v e rs in k t; und dem 
Dunstschleier, der den Horizont in der Ferne umzieht ais Zeichen des 
drohenden Sturmes eutspricht wiederum das vom leidenschaftli(>hen Ver- 
langen umschleierte Auge der Nixe. Die begehrliohe Bewegung der 
linken Hand verrat ebenso den bevorstehenden Aufruhr des Elernentes 
wie die W ellenringe, die iiber dem yersinkenden Meerungeheuer dahin
gleiten. Und wenn der Meister heftige Erregungen des Meeres malt, 
miissen w-ir auoh da staunen, wie diese Meerwesen, gleichsam aus dem 
ihnen yertrauten Elemente yerdiehtet, aus der Landschaft formlich hervor- 
gewachsen schoinen. Die Eeihe von Bildern, in denen Bocklin ruhig 
heitere Meeresstimmungen durch das sonnig-wohlige Treiben seiner 
W assergeister darstellt, zeigt Wesen, die m it ihrer Umgebung zu unlos- 
barer E inheit yerschmolzen sind. „Im Spiel der W ellenu gibt die Stim
mung im letzten Stadium des Seesturmes wieder, wenn im Sonnenglanze 
machtige W ellen sieh allmahlioh yerlaufen und glatten. Lichtbeglanzte 
W ellen und beschattete Wassermassen, wie sie im bunten Spiel duroh- 
einanderrieseln, scheinen hier plotzlich menschenahnliohe Gestalt ange- 
nommen zu haben. Der schwarze W ellenberg ist zum W asserkentauren 
geworden, weleher der Nixe im Vordergrunde ungestiim nachsetzt, wah- 
rend die lichten Reflexe auf den allmahlioh sieh beruhigenden W ellen 
die Gestalt iippig schimmernder Nixenleiber angenommen haben, die 
im Wasser in behaglicher Lust dah in treiben : ein tolles Drangen im
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W ellengeriesel, dem wieder im Ausdruck der W asserdamonen der aus- 
gelassene Mutwille die W agę halt. Noch ungezugeltere Ausgelassenheit 
spricht aus dem „ S p ie l d e r N a j a d e n “, worin an Klippen hinaufspri- 
tzende und herabrieselnde W ellen verkorpert sind. Bocklin hat hier 
nicht ohne Grund den Nixen Fischkorper m it nicht gespaltenem Ruck- 
g rat geliehen, weil er sie nur so mit der entsprechenden Beweg- 
liehkeit ausstatten und dem nassen Elemente umso naher bringen 
konnte. In der kostlichen „Tritonenfamilie11 (Museam in  Mag
deburg) atm et aus der behaglich lassigen, „ekstatisch-faulen11 Art, 
wie diese Meerwesen sieli gelien lassen, die heitere Ruhe des im 
Sonnenschimmer weithin sieli dehnenden Meeres, dessen lockende Ge
walt uns machtig anzieht. Eine Szene von erhabener Tiefe bietet 
Bdcklins „Meeresidylle11 (Wien, Moderne Gallerie), die Versinnbildlichung 
der zeugenden Urkraft des Meeres und ein Gegenstuck zu „Magna m ater“, 
besonders fesselnd durch den Ausdruck tie f innerlioher Lebenswarme, 
"die auoh im Soliolie des Meeres eine Fiille von Lebewesen ausbriitet. Bas 
seltsame, halb yerlorene Klingen, das zur See bei ruhigem W etter ans 
Ohr schlagt, welches Bocklin in dem von kostlichen Humor erfullten 
„Seetingeltangel11 von der Harfę des bartigen Tritonen erschallen lafit, 
glauben wir formlich aus w eiter Ferne iiber die spiegelglatte Meeresflache 
zu vernehmen. In „Triton und Nereide“, dem herrlichen Juw el der Schack- 
gallerie (auch die „Seeschlange“ genannt) schwillt das „Sausen und 
W ehen des Naturgeistes. das Janchzen der E lem entargeister im Kampfe 
der entfesselten Machte“ zum brausenden Ton an, den der T riton aus 
dem Muschelhorn hor\'orstofit, welches so zum akustischen Sammelpunkte 
jenes Meeresbrausens wird. Welche Gewalt und Tiefe der Empfindung 
liegt in der Yerkorperung all der Lust und des Grauens, die das grolie, 
heilige Meer in uns erweckt, auf dem Bilde gleichen Namens, das sieli 
im Besitze der Familie Simrock in  Berlin belindet! Ba packt uns ein 
machtiger Sohauer vor der grausen, zerstorenden Gewalt der tiickisehen 
See, jenes zauberisch lookenden, unvergleichlich schonen, aber ebenso 
verhangnisvollen Elements schon beim Anblick des grandios gemalten 
Meeres, noch mehr angesichts der beiden an der Klippe lagernden Meer
wesen. Es ist das grolie, tiefe Batsel des Meereszaubers, das aus dem 
sehnsuchtsvollen, halb schwermiitigen Auge des aus der T ierheit sieli 
hinaussehnenden Tritonen uns anblickt, wahrend im wollustig-damo- 
nischen Blick der in behaglicher Genuiifreude ausgestreckten Nixe der 
bezwingende Reiz des lookenden Elementes sich so zauberisch entfaltet, 
dessen Lichtseite im Gegensatz zum Schrecklich-Erhabenen des Meeres 
gerade in diesetn Meerweibe verkorpert ist: beide sind jedoch mitsamt 
dem Moere zur natiirlichen Einheit yerwachsen.
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Die gegenseitige Durchdringung von Mensoh und Natur kennzeichnet 
auch sonst die reifsten Schopfungen des Boeklinsehen Symbolismus. Und 
wo es den Anschein haben konnte, ais fuhrten menschenalmliche Wesen 
in  der Landschaft ein Sonderleben o der ais ob der erzahlende Inhalt 
das Motiv des Bildes ausmaohe, ist es entweder ein rein malerisches 
Problem, das dem Bilde die Einheit gibt oder eine Stimmung, der das 
W erk entsprungen ist und die das einigęnde Band zwischen Menscli und 
N atur biłdet. Auf dem Bilde „Die Gefilde des Seligen“, das weder eine 
Ulustration der oft zum Yergleiehe herangezogenen Faustszene ist, nooh 
sonst irgend eine literarische nooh mythische Quelle verrat, sind die 
beiden ais Chiron und Helena gedeuteten Gestalten aus einem malerisehen 
Problem herausgewachsen, nach des Meisters eigenem Bekenntnis, er habe 
ein Bild malen wollen, wo iiber dunkles Gewasser im Vordergrund 
zwischen Baumen hindurch ein im hellsten Glanze strahlendes Gelande 
heruberleuchtet. Dieser bei Bocklin auch sonst beliebte Gegensatz von 
Heli und Dunkel sehlagt sich in der bildenden Phantasie bald in den 
zwei Gescalten n ied er: dem strahlenden Leib der in gottlieher Schonheit 
prangenden Frau und dem den rohen Sinnentrieb und die gezahmte stolze 
M anneskraft yersinnbildlichenden Kenta uren. Lebenskraft und hohe 
Schonheit einen sich zu einer Apothese alles erhabenen kunstlerischen 
Schaffens 1). Das reizende, in siifie Schwermut getauchte Idyll „Daphnis 
und Am aryllis“ verdankt dem Theokritischen Gedichte blol.i die Anregung 
und Bocklins „Odysseebilder“ sind niehts weniger ais Illustrationen dieser 
Dichtung. In  „Odysseus und K alypso“, diesem vollendeten Hohelied der 
schmerzlich sich verzehrenden Sehnsncht drangt die Gewalt des Ge- 
miitseindruckes jede Reflexion und Beziehung auf die D ichtung zuriick 
und ich w ii (.1 te nicht, ob jem and tro tz Feuerbachs „Iphigenie“ fur Goethes 
W ort „das Land der Griechen mit der Seele suchend“ einen einfacheren 
und doch riihrenderen Ausdruck gefunden hat. Derselbe Yorwurf aus 
dem Jahre 1869 (Odysseus sitzt m it ausgebreiteten Armeu am Strande) 
verrat. deutlioh die ursprungliche Absicht des Kiinstlers. Im „Polyphem11 
ist es der Ubersohuli strotzender Lebenskraft, der ihn an diesem seinen 
K entauren und ahnliohen Fabelwesen so nahe verwandten Erdensohne 
vor allem anzog.

Ein Yergleich des Boeklinsehen Prometheus m it E. Miillers Marmor- 
gruppe in der Berliner Nationalgallerie zeigt wieder zur Geniige, wie 
Bocklin m it Verzicht auf alles Nebenwerk, bei aller Yerwandtschaft mit 
dem Geiste der Auffassung im Aschyleischen Drama das Motiv dennoch 
durchaus selbstandig auffahte und es einzig und allein auf die Macht des 
ungeschwaehten und ungeteilten Gemutseindruekes absah. Den so furohtbar

') Vergl. Matthes’ Aufsatz in „Ernstes Wollen“, AA. Jahrg. Nr. 112.
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vereinsamten T itanen lafit Bocklin ohne Begleitung der Okeaniden nicht 
aufrecht, sondern liegend an den Felsen angeschmiedet sein, dąb die 
gigantische Gestalt aus dem wildzerkliifteten Gestein herausgewachsen 
oder aus den sich schaurig ballenden Wolkenmassen verdichtet zu sein 
scheint. Gerade dadureh riickt Bocklins „Prometheus“ der nordischen 
Auffassung von Eis- und W interriesen in der Edda naher ais der helle- 
nisohen Prometheussage. Was Goethe in seinem „Fischer14 ausdriicken 
w ollte: die Lust am Baden, das wohlige Behagen am erfrischenden nassen 
Element, atniet in Bocklins „Som mertag11 (Dresden, K gl. Gall.), oder 
das frische Bild „Am Quell“ mit der Amazone, die ihre Bustung abge- 
leg t bat und die Hand unter dem herabtraufelnden W asser halt (1879). 
In beidenordnet sich das Figurale und das Geschehen der Stimmung unter. 
So nahe es liegt, beim „Heiligtum  des H erkules44 (Breslau, Schlesisches 
Museum) an irgend eine Vorgeschichte zu de nken— etwa zwei verfolgte 
Fliichtlinge, die im Heiligtume Schutz suchen —, beweist schon der ais 
Yorstufe zu diesem Bilde geltende ,,Sturm “ wie auch diese Sehopfung 
aus einer S t i m m u n g  erwuehs, dem frommen Sohauer, der den Fluch- 
tigen beim Betreten des Heiligtum s iiberkommt und dem sich das 
Anekdotische unterordnet. Die Toteninsel ist ais ein Bild zumi Traumen 
gedacht — ais ein Bild, bei dessen Anblick es nach Bocklins Aulierung 
so still werden sollte, dafi man schier erschrecken miiilte, was auch 
dem Wunsche der Bestellerin entsprach. Die verhiillte Gestalt im Kalinę, 
die einzige, an die sich ein Geschelmis kniipft, verdankt ihre Entstelm ng 
nicht zum mindesten dem Streben des Kunstlers nach einer grolieren 
Tiefenerstreckung im Yordergrunde. Die l.dealgestalten, wrelche die 
Frlihlingsbilder Bocklins beleben, sincl nichts Sekundares, Hinzuge- 
dachtes, sondern aus e i n e r  Stimmung und Anschauung mit der Land- 
sohaft geboren. Und wer fiihlt denn nicht, dali auf dem Bilde „Der 
geigende E rem it“ dieser Verkorperung ruhrend-naiyer und doch aus 
tiefster Innerlichkeit geborenen Andacht, dieses Aufleuchten des Gemiits 
zu kindlich-frommer Anbetung auch von den zitternden Saiten des In- 
strumentes zu klingen scheint? Oder dali das Herabschweben der von 
der Lichtglorie umflossenen Engelskinder, obwohl es einen au£erenV or- 
gang vorstellt, doch nur der sichtbare Keflex dieser kindlich riihrenden 
Stim mung ist, die uns ergreift, ehe wir noch an eine Deutung des 
auheren Geschehnisses lenken ? Nirgends drangt sich zwischen Gegen- 
stand und Anschauung oder Empfindung die storende ldellexion; daher 
die Gewalt und Wiirme des unm ittelbaren Eindruckes. Wie anschaulich 
und doch so einfach macht Bocklin in der ,,Fuhlingshym ne“ an den drei 
mehr oder weniger enthullten Frauengestalten das Aufleuchten des 
Friihlingsglanzes und an ihrem stillen, halbverlorenen Sinnen den gc-
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heimnisYollen Zauber, m it dem die sieh erneuernde Praeht des Friihlings 
die Seele um striokt! W er hat je  zarter und doeh so ergreifend jenes 
knospenhafte Schwellen und Treiben der Fiihlingssafte, jenes traum hafte 
Aufdammern der Friihlingsseele im Bilde dargestellt ais Bocklin in seiner 
„Flora die Blumen w eekend!“ Welch ein zartbesaitetes nnd doch indi- 
viduelles Seelenleben offenbart sieh da in den schlafenden und erwachen- 
den Fruhlingskindern, denen gegenuber auch die reizenden Putten der 
Antike oder Renaissance doch nur schablonenhaft anmuten. Die die Harfę 
spielende Flora ist weit entfernt von einer konventionellen Type und 
in  jedem Zuge ihres Wesens der eharakteristische Ausdruck jenes ge- 
lieimen Klingens und Singens, das beim Erwachen des Lenzes das Ge- 
mut durohzieht, zugleieli die Verkorperung der zeugenden Natur- 
kraft, m it frauenhaft-m utterlichen Ziigen ausgestattet. Uber die 
ideale Friihlingslandschaft in  der Sehackgallerie, in der sieh die 
Stimmung der Rubensschen Liebesgarten zu so edler Einfachheit 
und Innigkeit abgeklart hat, wie uber das Friihlingsbild „Siehe, 
es lacht -die Au“ ist eine so wohlig weiche, Herz und Gemiit 
losende Stimmung ergessen, die Landschaft und Staffage gleioh lind 
umfaf.it und zu unloslioher Einheit verbindet. Und gar das herrliohe 
„Schweigen im W alde11 ! W ie die auf dem seltsamen Einhorn reitende 
M adchengestalt m it dem ratselhaften Bliok aus dem W aldesdunkel gleich- 
sam hervordam m ert! Es ist, ais loste sieh die Knospe aus der Hiille, so 
wesensverwandt erscheinen hier Mensch und Tier m it der W aldnatur, 
dereń grauenvolle Einsam keit sieh hier verlebendigt hat.

Es wurde zu weit fuhren, auch nur die bekanntesten Soliopfungen 
des Booklinschen Sjunbolismus von diesem Gesichtspunkte aus zu be- 
traohten. Unwidersprochen mali doeh bleiben, dali selbst in Fallen, wo 
Bocklin zum Illustrator herabgestiegen zu sein scheint, wie in den Bildern 
nach Ariosts „Rasendem Roland11 oder der zu Goethes bekannten Versen 
aus „Mignon11 wiederholt in Beziehung gesetzten „Felsschlucht11 die be- 
treffende Gedichtstelle die Anregung bot, im iibrigen aber das W erk auch 
ohne jeden literarischen Hinweis die volle kiinstlerische W irkung iibt.

In  diesem Bestreben, die Empfindung des Naturschonen von jedem 
zufśilligen Beiwerk zu reinigen, bei diesem machtigen Drange, den Herz- 
schlag der reinen, grób en N atur zu vernehmen, sehen w ir bei Bocklin 
alles menschliche Einzelleben sioh im Naturgefiihl verlieren, menschliche 
Empfindung im gesohauten Naturbilde sieh auflosen und es derart durch- 
dringen, dab der Kiinstler in geheimster Zwiesprache m it dem Natur- 
geiste begriffen erseheint. So genulireiohe Augenblicke, wie sieli Goethe 
nach ihnen gesehnt, da der erhabene Schopfergeist zur gleiehgestimmten 
Seele des Kiinstlers zu spreohen scheint, hatte auch Bocklin ersehnt und



30 —

wie Goethe in ihuen jene Ruhe gefunden von all den „Abweohslungen 
menschlicher Gesinnungen und den sehnellen Bewegungen derselben11, 
durch die er selbst in sich und auderen manohes gelitten  hatte. So sehen 
wir des Meisters Phantasie auf dem hochsten Gipfel, den sie erflogen, 
m it sanftem F ittich  auf weltfernen, von poetisehem Schimmer undleucli- 
tender Farbenglut umflossenen Eilanden schwebend die erliabene Ruhe der 
„leise spreehenden N atur11 geniefien in Bildern, wie die „Gefilde der Seligen11, 
„die Toteninsel“ oder „die Lebensinsel11, am grofiartigsten in der „Ruinę 
arn Meer“. Die Aufierungen des Naturgefuhls, wie es sich in den ver- 
schiedenen Richtungen der Landschaftsmalerei vor Bocklin o Hen bartę, 
sammelt er gleichsam wie in einem Breunpunkte und lai.it die Natur- 
empiindung sich zu einer nie dagewesenen Tiefe, Erhabenheit und K larheit 
krystallisieren. Von dem subjektiven romantischen Naturgefiihl der 
Jugendzeit gelangt Bocklin liber die antik-mythologische Betraohtung 
dei' N atur in ihrer Einzeldinglichkeit zu jen er Objektivierung des N atur- 
empiindens im pantheistiseh-darvinistischen Sinne, welche, alle Sohranken 
zwischen Menseli und Natur aufhebend, beide in harmonischer Einheit 
umfaiit. W ie sehr dieses Streben Bocklins naeh Monumentalisierung 
seiner Kunst durch Darstellung des Ruhenden in der N atur iiber alle 
Unruhe und Bewegung menschlichen Lebens hinaus seinem Schaffen die 
Richtung gegeben hat, lehrt die Betraohtung einzelner Motive, dereń 
wechselnde Gestaltung eine allmahliche Steigerung aller Mittel zur 
Erreichung dieses Zieles erkennen laiit.

W ahrend bei der Bearbeitung des Motivs „Sohloli am Meer11 (der 
Mord im Schlofigarten, 1859) sich anfangs die Erzahlung eines Ereignisses 
vordrangt, sehen wir in der ersten Version der „Villa am Meer“ (1864) 
die Stalfage auf eine einzige Frauengestalt beschrankt. Die Stimmung, 
die Trauer urn den letzten in der Fenie verschollenen Angehorigen eines 
Geschlechtes, ist bereits die Hauptsache, nicht das Ereignis selbst. Yon 
der einstigen Praoht und Herrlichkeit is t nur eine halbversunkene Villa 
geblieben; ode und trau rig  dehnt sich das Meer, das yielleicht das Opfer 
gefordert, vor der in das schwarze Gewand gehiillten Frauengestalt, die 
einsam trauernd am Gestade dasteht. Die Einsamkeit der Natur, die vom 
W indę gebeugten, sich gleichsam trau rig  neigenden Cypressen, das ver- 
fallene Sohlofi, die Abendsonne1), dereń W iderschein in den Fenstern sich 
malt, gleichsam die E rinnerung an den entschwundenen Glanz erweckend: 
alles das scheint mitzuklagen mit der unglucklichen Frau. Der in der 
Landschaft angeschlagene Akkord klingt m it in der Figur, die nur zu 
dem Zwecke erfunden zu sein scheint, um diese Stimmung auf den Be- i)

i) In der ersten Fassimg.
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schauer zu ubertragen. Dieses Thema der Einsamkeit begleitet Bocklins 
Schaffen bis an sein Lebensende. (Man ygl. z. B. eine Darstellung dieses 
Motivs a. d. J. 1875, eine Landschaft mit Felsenabhang, an dessen Fula 
eine weibliche Figur steht und die iibrigen Versionen der „Yilla am Meer“.) 
Aber imrner tiefer sucht er es zu erfassen, immer reiner und maohtiger 
soli es erklingen und darum verzielitet Bboklin in einer Darstellung 
desselben Motivs aus dem Ende der 70-er Jahre auf die trauernde Frau 
und yerlegt die ganze Gewalt der Empfindung in  die Landschaft. Diese 
wird ihm nun zum Symbol seiner Emfindung. In der „Ruinę am Meer“ 
schliefilich, welehe gleichfalls melirere Yarianten aufweist, w eitet sieli 
dieses Motiv geradezu zur monumentalen Grofie von Zeit und Ewigkeit. 
Entsteheii und Yergehen, das Ewige im W andelbaren ist nie so ergrei- 
fend und doch so schlicht dargestellfc worden wie in diesem Bilde. Es 
spricht sioh darin eine individuelle Stimmung aus, die sieli aber zum 
erhabenen Umfang des Menscłilich-Allgemeinen erw eitert und das ohne 
jede Z utat mensehlioher Staffage. Hatte, wie S t r z y g o w s k i ') treffend 
bemerkt, Zola die N atur im Lichte des Temperament® gesehen, so bietet 
uns Bocklin ein Stiick Temperament durch die Natur, indem er sie zum 
Trager und Sinnbild der Gemutsstimmung maclit. W ahrend Antike und 
Klassizismus den N aturform en das Geprage des Mensehlichen gaben und 
die Landschaft durch den Mensehen erklarten, indem sie sie allegori- 
sierten, erklart Bcklin naoli A rt der Eom antik den Mensehen durch die 
Landschaft, indem er ihr seine Seele, sein Ftihlen einflolit. Er erfullt 
so den Traum der Eom antik in der bildenden Kunst, schreitet aber noch 
iiber sie hinaus. indem er subjektiyes Gefiihl zu einer objektiven 
Aul.ierung des Naturlcbens gestaltet, der Natarerscheinung gleichsam 
die Physiognomie des Ewigen, Unverganglichen leiht und sie so zum 
monumentalen Eindrucke, befahigt.

So erliebt sieli Bocklin aber nicht nur iiber die Eom antik, sondern 
iiber alle K unstrichtungen zur Grobe einer yielleicht den ganzen Inlmlt 
aller kiinftigen Kunstprobleme umfassenden Kunstanschauung. Goethes 
Aul.ierung iiber Lorrain, dali sich die N atur in ihm fiir ewig erklare, 
diirfte wohl auf niemand so zutreffen wie auf Bocklin. Das Typische, 
Ideale der Poussinschen Landschaften lag in K o m p o s i t i o n  u n d  L in ie , 
Rem brandt erhob die Landschaftsnatnr durch die geniale Yerwendung 
des L i c h t e s  in die Hohen poetischer Traume, H. v. Marees schuf durch 
yollendete Eaum darstellung und die Formengebung seiner oft in keiner 
Beziehnng zu einander stelienden Figuren ein ideales Traumreich, indem 
er F a r b ę  u n d  L i n i e  ausschliefilich in den Dienst der Plastik und 1

1) Die bildende Kunst der Gegenwart (S, 247).
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Baumbildung stellte uiid dem Denken uud Empfinden einen unbegrenzten 
Spielraum bot. Bbcklin yerband Form, Farbę, Linie und Lioht zu einer 
nie dagewesenen Einheit, indem er sie alle in gleicher Weise zum sym- 
bolischen Ausdruck menschlichen Empfindens und Denkens befiihigte und 
Mensch und N atur iiber den Zufall vorubergehender Erseheinung hinaus 
zum Unyerganglichen, Typisohen steigerte und monumentalisierte. In 
der yblligen Einheit des Menscben mit der Natur, in der Monumentalitiit 
der Auffassung und der gleiehmafiigen Y erwertung aller sytnbolisierenden 
Darstellungsm ittel zum Ausdruck der Empfindung, durch welche die 
Landsehaft gleiohsam beseelt wird, offenbart sieh das eigentliehe Wesen 
des Bocklinschen Symbolismus. Die Farbę ist nach Booklin keine auhere 
Zutat, um die Umrisse der F iguren zu fiillen und durch ihren zufalligen 
AYert an sieh zu wirken, sondern eine zweite Gefiihlssprache neben der 
Formensprache, wie auch Feuerbach das K olorit fiir nichts anderes 
ansah, ais den yerklarten Abglanz der Dinge in einer begabten poetischen 
Seele. Booklin gibt eine koloristische Richtung uberhaupt nicht zu; 
denn auch die Farbę muli sieh der Aufgabe des Symbolisierens unter- 
ordnen, Stimmungeu m ittragen und ausdriicken, ja von Booklin latit sieh 
wohl sagen, dab gerade in  seiner Farbeugebung am meisten das N atur- 
gewaltige des Ausdruckes steckt, dab er sieh eben sehon in don Farben 
allein aussprioht.1) Die heibe Farbenglut unseres Meisters unterscheidet 
auch Booklins Symbolismus, soweit ein Yergleieh liier uberhaupt zulassig 
ist, yon der ruhigen, gesetzten Naturachilderung bei Goethe. Indem nun 
Booklin die ins Ubermali gesteigerten Farbenw erte in ihren der W irk- 
lichkeit entsprechenden Verhaltnissen wiedergibt, — vermag doch nach 
Booklin der Kunstler keine absoluten Farbenw erte uberhaupt wieder- 
zugeben — yerleiht er auch der Farbę den Charakter des Monumentalen. 
Das Farbenproblem deekt sieh bei Booklin m it dem dichterischen.-) 
Dabei erfiillt aber die Farbę auch die spezifisch-malerische Aufgabe 
der Baumbildung. Booklin modelliert durch Licht und Farbę, die 
allein die Formen in der N atur sichtbar werden lassen, so dali 
das Farbenproblem  auch in dieser Hinsicht sieh m it dem- poetischen, 
dem symbolischen deekt, wahrend z. B. H. v. Marees vor allem die Form  
zum symbolischen Ausdrucksm ittel wahlt. Andererseits steht der unserem 
Meister sonst so geistesverwandte Thoma m it seinen herb-kraftigen Um- 
rissen nach Durers Art abseits vom Bocklinschen Symbolismus. AYelcher 
Unterschied zwischen Thomas innig empfundenen, aber in der Farbę 
zuruckhaltenden Landschaften und Bocklins gliihenden Landsohafts-

x) Strzygowski, a. a. O. S. 254. 
2) G. Floerke, a. a. O. S. 43.
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yisionen! Jene erschliefien unser Gemiit der Liebe zum stillen trauten 
Heimatswinkel, Bocklins Landschaftswunder entrucken uns in die grobe 
Urheimat aller menśchliehen K reatur. IJnd wieder, was das Monumentale 
betrifft, steht auf demselben Boden wie Bocklin der Franzose Puvis de 
Chavannes mit seiner Yorliebe fur die Ruhe der horizontal durch- 
schnittenen Yertikalen, verrat jedooh in den blassen, leisen Farben im 
Gegensatz zu Bocklins kraftstrotzendem  Wesen die zarte Sensibilitat 
seiner Rasse. Ganz entgegengesetzt der monmnentalen Malerei dieser 
Meister ist aber die von Frankreich angeregte Augenblickskunst, der 
Impressionismus, der gerade Farbę und Linie und das innerste Wesen 
der Menschen und Dinge des dauernden Charakters entkleidet und durch 
den fiuchtigen Hauch der Erscheinung den Sinn zu reizen suoht. Ganz 
unzweideutig kennzeiohnet Bocklin in dieser Hinsicht eitie Aufierung 
des Meisters, der m it deutlichem Hinweis auf die franzosischen Impres- 
sionisten meinte, er stelle die Menschen nicht nur in der Luft, sondern 
aucli im Raume dar. Darum setzt Bocklins Schaffen einen intensiyen, 
wenn aucli nur dem kiinstlerischen Instinkt bewufiten, aber streng 
logischen Denkprozefi yoraus, welcher m it der aus der innersten Warme 
poetischer Schopfungskraft (juellenden Empfindung sich zu jener kristal- 
lenen Reinheit der Ansehauung abklart, die m it der Mystik oder der 
dunklen „Rebuskunst“ gewisser Symbolisten gar nichts gemein hat.

AVas Goethe einmal iiber Ruisdael aufiert,1) offenbart sich in so 
herrlicher Weise aucli an unserem Meister: „Ler Kiinstler Uat bewun- 
derungswiirdig geistreich den Punkt gefafit, \vo die Produktionskraft 
m it dem reinen Yerstand zusammentriift und dem Beschauer ein Kunst- 
werk iiberliefert, welches dem Auge an und fiir sich erfreulich, den 
innern Sinn aufruft, das Nachdenken anregt und zuletizt einen Begrilf 
ausspricht, oline sich darin aufzulosen oder zu verkulilen“. So erk lart 
sich iiberhaupt Bocklins auf scharfe K ontraste angelegtes Schaffen, das 
aber eben darum wie alle grofie und wahre Kunst den ganzen Menschen 
ergreift. Aus dieser gewaltigen, Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit, 
Geist und Sinne zum Ganzen zwingenden Schopferkraft nur begreifen 
wir, wie in Bocklins K unst so lieftig widerstrebende Elem.ente wie 
Klassizismus und Romantik, Yerstand und Gefiihl, Rulie und Bewegiuig 
zu einer lsbendigen Einheit yerschmelzen konnten. AA^elche Riesenkraft 
dazu gehfirte, die K luft zu uberbriicken, lehrt auch nur eine fliichtige 
B etrachtung seiner Kunst. Moderne und antike W eltanschauung, Korden 
und Siiden m it all iliren Gegensatzen in der Beziehung des Menschen 
zur N atur gehen in  Bocklins Schopfungen auf und gestalten sich da zu

fi Kurschner. Nat. Lit. Bd. 30, S. 262.
' to
1 i  ' i i l l P '  l
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einem durchaus neuartigen Dasein. Die Plastik der mensehlichen Form, 
die monumentale harmonische Euhe antik-sudlicher Linienschónheit iiber- 
trug  Bocklin auf seine landsohaftliohen Gebilde; daher die Yorliebe fur 
die ruhig aufsteigenden Senkreohten in ihrer Durchschneidung m it Hori- 
zontalen an den bei ihm so beliebten Gypressen, Pappeln, Felsen und 
dgl., fur die geschlossenen Umrisse der Gestalten, darum muli audi die 
Farbę neben ihrer symbolischen Funktion auch die Modellierung vervolL- 
kommnen. Auoh die scharfen Beleuchtungskontraste des sudliehen Himmels 
tragen nicht wenig zur Korperlichkeit der Formen bei, im Gegensatz 
zu der mehr auflosenden W irkung nordischer Beleuohtung. Dagegen 
erfiillte Booklin die plastische Eundung und klassische Eulie seiner 
Mensohengebilde m it seelisoher Beweguug, Humor, Sentiment&litat, mit 
Stimmung mannigfaehster A rt und naherte so die antike Auffassung des 
Menschen dem nordischen Charakter. Das Begrenzte, die M armorkalte 
der Antike verband sich mit dem Unbegrenzten, der Stimmung, die 
nach nordischer Auffassung — man denke z. B. an die duftigen, im 
Gefiihl sich gleichsam verfltiohtigenden Gestalten der Schwind’sehen 
Palette  — die Umrisse und die Plastik der Erscheinung mehr zer- 
fiielien lal.it. Den geheimnisyollen Eeiz dieser Stimmung erhohte Booklin 
aber durch den unaussprechlichen ratselhaften Zauber seiner Farben- 
gebung, die einerseits der Farbenfreudigkeit, des Siidens entspriohfc, an- 
dererseits im entfernteren Simie an die von Booklin hochgeschatzten 
altdeutschen Meister gemahnt. In Bocklins Gestalten pulsiert warmes 
Blut, ihre Seelen sind gestimmt auf die zartesten Tonę mensohlioher 
Empfindung, zu dereń Ausdruck er sich besonders der weiblichen G estalten 
bediente, wahrend die damonisch-wilde K raft in seinen mannliohen Fabel- 
wesen Leben annahm. Wahrend aber Bocklin Mensch und N atur so m it 
der Empfindung durohdringt, lost er diesen wieder nach Art der antiken 
Mythologie von der N atur los, indem er seine Fabelwesen zu dereń 
Trager macht und so N atur und Mensch wieder in die eugste Bezie- 
liung se tz t1). So nur konnte Bocklin Yerstand und Gefiihl, Sinnenglut und 
Seelentiefe, modernes und antikes Kunstempfinden zur Einheit lebens- 
wahrer Schopfungen verschmelzen. Wie auf des Meisters Yielbewundertem 
Bilde „Die Gefilde der Seligen11 gleiten auoh seine M eisterwerke an 
unserer Seele vorbei : hohe, vollkommene Schonheit, getragen von gesetzter 
mannlicher Kraft, und entrucken, erheben uns in das Idealreich ec liter, 
grofier Kunst, dereń W urzeln stets in Erdentiefe griinden, Avenn die Blute 
dem Himmel, der Ew igkeit zustrebt. Der goldige Traum germ anischer 
Sehnsucht nach dem sonnig-heiteren Gefilden des Siidens, der sich im

1) Vgl. den ansgezeiclmeten Yortrag H. Thodes: A. Bocklin, S. 13. fi.
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nordischen Mythus von der Entśtehung des Riesen Ymir niedergeschlagen 
zu haben soheint, liat sich aufier in Goethes reifsten Meisterwerken am 
scbonsten in Bocklins farbengltihenden Landschaftstraumen gestaltet. 
Muspelheim — Nifłheim: in beiden wurzelt auch der Geistesriese Booklin. 
Das ist es, was nicht zuletzt die Personlichkeit unseres im iibrigen uber 
alle Schulen und Richtungen erhabenen Meisters besonders dem deutschen 
Empfiuden naheriickt, tro tz Meier-Graefe uud anderern Bewunderern 
impressionistischer Augenblickskunst, die wohl kaum so geeignefc sein 
diirfte, der deutschen Kunst ihre kiinftigen Bahnen zu weisen ais 
Bocklins Symbolisnras.



Schulnachrichten.
I. D e r  L e h r k o r p e r .

a) Veranderungen im Schuljahre 19081909.
A u s il o m L e h r k o r p e r  s c li i e cl e n :

1. Adolf K I  u g, der mit dem Min.-Erl. v. 17. Juni 1908, El. 24(107 zmn wirki. Lehrer 
am k. k. III. Staatsgymnasium in Czernowitz ernanut wurde.

2. Theophil S a u o i u o ,  der mit dem Min.-Erl. vom 17. Juni 1908, El 24848 zum 
wirki. Lehrer am k. k. III. Staatsgymnasium in Czernowitz ernannt wurde.

3. Siegmund Ka t a ,  der mit Min.-Erl. v. 17. Sept. 1908, El. 38740 zum wirki. Lehrer 
am Staatsgymnasium in Sereth ernannt wurde.

4. Rudolf M a j o r t s i k, der mit L.-Sch.-R.-Erl. v. 16. Oktober 1908, El. 12739 ais 
Supplent an das Staats-Realgymnasium in Gurahumora yersetzt wurde.

5. Viktor N u i b a u m ,  k k. Professor in der VIII. Rangsklasse, der am 9. .Tanner 
1909 in Arko verblichen ist. (Sielie Chronik.)

6. Regierungsrat Heinrich K l a u s  er,  k. k. Gymnasialdirektor in der VI. Rangs
klasse, der auf sein eigenes Ansuchen mit Allerhochster Entschlieliung vom 
12. Dezember 1908 in den bleibenden Ruhestand yersetzt und aus diesem Anlasse 
mit dem Orden der Eiserneu Krone III. Klasse ausgezeichnet wurde. (Sielie 
Chronik.) Vom Dienste enthoben mit 31. Janner 1909.

6. Anton K o 11 er, Nebenlehrer fur gr.-orient. Kirchengesang, mit Endo des Schul- 
jahres 1907/8.

I n  d e n  L e h r k o r p e r  t r a t e n  e i n :
1. Fisohel B r e n n e r ,
2. Salomon H o r n s t e i n,
3. Gebhardt K i 1 1 1,
4. lsrael P i 1 p e 1 und
5. Heini T e 11 er, welche alle mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 8. Septrmber 1908, El. 9925 

za Supplenten bestelit wurden.
6. Lucian K r ii m e r, zum k. k. Supplenten am I. Staatsgymuasinm ernannt mit 

L.-Sch.-R.-Erl. vom 1. Oktober 1908, El. 11697.
7. Peter L a u r ę  ck i, ernannt zum k. k. Supplenten mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Okto

ber 1908, El. 12883.
8. Franz P o r u b s k y ,  zum k. k. Supplenten ernannt mit L.-Sch.-R.-Erl. tom 15. No- 

yember 1908, El 13191, behufs Vertretung des beurlaubten k. k. Professors Viktor 
Nufibaum; nacli dessen Tode mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. Jiinner 1909, El.464 ais 
Supplent bis zum Ende des Schuljahres bestellt.
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b) Personalstand am Schlusse des Schuljahres 1908 1909 und
Facherverteilung.

D irektor :
1. W o l f  Karl, im I. Sem. des Schuljahres 1908/9 k. k. Professor in der VII. Rangs- 

klasse, lehrte Latein in VI. b und VII. a, Griechisch in VII. a, zus. woch. 15 Stunden. 
Im II. Sem. vom 1. Februar 1909 an mit der provisorischen Leitung der Anstalfc 
betraut (L.-Seh.-R.-Erl. v. 7. Februar 1909, Zl. 1604); von Sr. k. u. k. Apostoł. 
Majestat mit Allerhochster Entschliehung vom 28. April 1909 zum Direktor des 
k. k. I. Staatsgymnasiums ernannt. Gemeindei'at und Stadtschulrat. Lehrte im
11. Sem. Latein und Griechisch in VII a, zus. woch. 9 St.

P rofessoren  und w irk lich e Lehrer:
2. U a r l e o n  Viktor (friiher wirki. Lehrer in Sereth, dem I. Staatsgymnasium zur 

Dienstleistung zugewiesen) zum wirki. Lehrer am I. Staatsgymnasium ernannt 
mit Min.-Erl. vom 6. Juni 1908, Zl. 23580, lehrte Geschichte und Geographie in
II. a, b, III. b, V. a, VI. a, b, zus. woch. 22 St.

3. D e c k e r  Philipp, k. k. Professor, Klassenvorstand der VIII. a, Kustos des physi- 
kalischen Kabinetts, lehrte Mathematik in IV. b, Physik in VII. a, b, VIII. a, b, c, 
zus. woch. 23 St.

4. l i c u  m a n n  Abraham, k. k. Religionslehrer in der VIII. Rangsklasse, lehrte 
mos. Religion in allen Klassen, bis 1. Janner woch. 16 St., vom 1. Janner 1909 
an w5eh. 17 St.

5. J a s k u l s k i  Kornel, k. k. Professor in der VIII. Rangsklasse, Klassenyorstand 
der II. a, Kustos der Lehrerbibliothek, lehrte Latein in II. a, Deutsch in III a, 
VII. a und b, zus. woch. 18 St.

6. K a r g l  Hubert, k. k. Professor, Kustos der geogr. geschichtl. Lehrmittelsamm- 
lung, lehrte Geschichte und Geographie in V. b, VII. a, b, VIII. a, b, c, zus. 
woch. 18 St.

7. Lu t i  a Orest, k. k. wirki. Lehrer, k. u. k. Leutn. i. R., Klassenyorstand der V. b, 
Kustos der Schulerlade, lehrte Latein in V. b und VIII. a, Griechisch in V. b, zus. 
woch. 16 St.

8. M a y e r  Otto, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Klassenyorstand der VI. a, 
Kustos der naturgesch. Lehrmittelsammlung, Prufungskommissar fur allgemeine 
Volks- nnd Biirgerschulen, lehrte Naturgeschichte in II. a, b, III. a, b, V. a, b,
VI. a, b, zus. woch. 20 St.

9. P o p e s c u 1 Peter, k. k. Religionsprofessor, lehrte gr.-or. Religion in VIII. und 
liielt eine Exhorte, zus. woch. 4 St.

10. Dr. R u m p  Hermann, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Klassenyorstand 
der I. a, Obmann des Vereines „Buk. Mittelschule11, gerichtl. beeid. Sachyerstan- 
diger fur Literatur, lehrte Latein in I. a, Deutsch in I. a, V. a, b, zus. woch. 18 St.

11. S c l i w e i g e r  Leopold, k. k. Religionsprofessor in der VIII. Rangsklasse, Kon- 
sistorialrat, lehrte rom.-kath. Religion in allen Klassen und hielt zwei Exhorten, 
zus. woch. 20 St.

12. Dr. S i g a l i  Emil, k. k. Professor in der VIII. Rangsklasse, Klassenyorstand in 
V. a, lehrte Latein in V. a. und VIII. c, Griechisch in VIII. c, zus. woch. 16 St.

13. v. T a r n o w i e c k i  Epiphanias, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Kustos 
der mathem. Lehrmittelsammlung, Obmann des hies. Beamtenyereins-Konsortiums,
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Klassenyorstand der VI. b, lehrte Mathematik in III, a, IV. a, V. a, VI. a, b, VIII. b, 
zus. woch. 18 St.

14. T u m l i r z  Leo, k. k. Professor, Kustos der Schiilerbibliothek, Klassenyorstand der
VII. b, lehrte Latein in VII. b, Griechisch in VI. a, b und VIII. a, zus. woeli. 20 St.

15. Dr. W a c h  s m a n n  Markus, k. k. Professor, Klassenyorstand in IV. a, lehrte 
Latein und Griechisch in IV. a, Deutsch in VIII. a, b. c, zus. woch. 1!) St.

16. W u r z e r  Romuald, k. k. Professor in der VU. Rangsklasse, Direktionssekretiir, 
Kustos der arcliaolog. Lehrmittel- und Programmsammlung, Klassenyorstand der
VIII. b, lehrte Latein in VI. a und Vl!I. b, Griechisch in VIII. b, zus. woeli. 10 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 :
17. R a b  e n  er  Ernst, k.k.  wirki. Lehrer am III. Staatsgymnasium, lehrte Rumanisch 

in VIII. c, woch. 3 St.
18. Dr. S h i e r  a Rada, k. k. Professor am III. Staatsgymnasium, lehrte Latein mit 

rumiinischer Unterrichtssprache in VIII. c, woch. 5 St.

R e lig io n s leh re r :
19. F r o n i u s  Josef, eyangel. Senior und Pfarrer, Ritter des Franz-Josef-Ordens, 

Mitglied des k. k. Landessclmlrats und der Prufungskommission fur VoIks- und 
Bilrgerschulen (beurlaubt).

20. K e r s t e n  Paul, Vikar, lehrte eyangel. Religion in allen Klassen, zus. woch. 8 St.

S u p p le n ten :
21. B r e n n e r  Fischel, Klassenyorstand in III. b, lehrte Latein in III. b, Griechisch 

in III. b und VII. b. Deutsch in III. b, zus. woch. 18 St.
22. G r i i n f e l d  Siegtried, Klassenyorstand in II. b, lehrte Latein in II. b, Deutsch 

in II. b, VI. a, b, zus. woch. 18 St.
23. H o r n s t e i n  Salomon, Klassenyorstand in IV. b, lehrte Latein in IV. b und im 

II. Semester auch in VI. b, Griechisch in IV. b und V. a. Im I. Sem. zus. woch. 
15 St., im IT. Sem. zus. woch. 21 St.

24. K i t t l  Gebhardt, lehrte Geographie in I. a, b, c, Geschichte und Geographie in 
II. a, b und III. a, zus. woch. 20 St.

25. K r a m e r  Lucian, Klassenyorstand in I. b, lehrte Latein in I. b, Deutsch in I. b 
und IV. a, zus. woch. 15 St.

26. L a u  r e c k i  Peter, lehrte Mathematik in I. a, b, c und Naturgeschichte in 1. a, 
b, c, zus. woeli. 15 St.

27. P i 1 p e 1 Israel, Klassenyorstand in I. c, lehrte Latein in I. c, Deutsch in I. c und
IV. b, zus. woch. 15 St.

28. P o r u b s k y  Franz, Klassenyorstand in III. a, lehrte Latein, Griechisch und 
Deutsch in III. a, zus. woch. 14 St.

29. S i 1 b e r b u s c h Reinhold, Klassenyorstand in VIII. c, lehrte Mathematik in III. b,
V. b, VII. a, b, VIII. a, c, Physik in IV. a, b, zus. woch. 23 St.

30. T e 11 e r Heini, im II. Sem. Klassenyorstand in VII. a, lehrte Mathematik in II. a, 
b; philosophische Propadeutik in VII. a, b, VIII. a, b, c, zus. woch. 16 St.

T u rn leh rer:
31. L i ii n e r Josef, k. k. Turnlehrer, Verwalter der Turn- und Jugendspielgerate, 

gerichtl. beeid. Sachyerstandiger fur das Turnwesen, erteilte Turnunterricht in 
woch. 36 St.

32. S a d o w s k i  Josef, k. k. Turnlehrer, erteilte Turnunterrieht in woch. 34 St.
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N e b e n le h r e r :
33. B r e n d z a n  Theophil, k. k. Realschulprofessor, lehrte Franzosisch in 1 Abt. (3 St.), 

ferner Rutheniscli in 1 Kurs (2 St.), zus. wocli. 5 St.
34. H e l z e l  Julius, k. k. Assisteut an der gr.-or. Oberrealscliule, lelirte Preihand- 

zeiclmen' in 3 Abt., 6 St. woch.
35. H o m e r  Hans, Musikdirektor-Stellvertreter, lehrte allg. Gesang und roni.-kalli. 

Kirohengesang in 3 Abt., 4 St. wocli.
30. L u  t i  a Orest, k. k. wirki. Gymnasiallehrer, lelirte Rumanisch in 2 Abt., (i St. woch.
37. R a b  en  er  Ernst, k. k. wirki. Gymnasiallehrer, lelirte Rumanisch in 2 Abt,, 

6 St. wocli.
38. S a u c i u c  Theophil, k. k. wirki. Gymnasiallehrer, lehrte Rumanisch in 1 Abt., 

3 St. woch.
31). Dr. S b i e r a  Radu, k. k. Professor, lehrte Rumanisch in 2 Abt., wocli 6 St.
40. v. T a m o w i  e c k i  Epiphanias, k. k. Professor, lehrte Kalligraphie in 4 Abt., 

woch. 4 St.
41. T u m l i r z  Leo, k. k. Professor, lehrte Steirgrapliie in 3 Abt., wocli. 7 St.
42. Ż u k o w s k i  Otto, k. k. Professor an der Lehrerbildungsanstalt, betraut mit den 

Funktionen eines Landesschulinspektors fur die polnischen Volksschulen der 
Bukowina, lehrte Polnisch in 4 Kursen, 8 St. woch.

c) Beurlaubungen.
1. Dr. A r t y m o w i c z  Agenor, k. k. Professor, auf die Dauer des Schuljahres 

1908/09 zu Studienzwecken beurlaubt mit Min.-Erl. vom 18. Juni 1908, Zl. 23807.
2. Regierungsrat Prof. Dr. J. F r a n k ,  Ritter des Franz Josef-Ordens, zur Leitung 

des hies. Miidchen-Lyzeums fur die Dauer des Schuljahres 1908/09 weiter beurlaubt 
mit Min.-Erl. vom 6. Aug. 1908, Zl. 33073.

3. N u ti b a u ni Viktor, k. k. Professor, beurlaubt bis 20. April 1909 mit Min.-Erl. vorn 
11. Nov. 1908, Zl. 45763.

4. K i 1 1 1 Gebhardt, k. k. Supplent, beurlaubt vom 3. bis 11. November 1908 mit 
L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. Oktober 1908 und vom 25. Februar bis 10. Marz 1909 mit 
L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Februar 1909, Zl. 2504, beidemale zum Zwecke der Vor- 
boreitung fur die Lehramtspriilung.

5. G r u n f e l d  Siegfried, k. k. Supplent, beurlaubt vom 17. bis 29. Mai 1907 behufs 
Yorbereitung zur Lehramtsprufung mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 8. Mai 1909, Zl. 0185-

d) Diener.
D e f  i n i t i v :

1. A d e l s b e r g e r  Karl, k. k. Schuldiener, fiihrte die Gebaudeaufsicht und einen 
Teil der Manipulationsgescliafte. Wohnt im Schulgebaude.

P r o v i s o r i s c l i :
2. B a 1 k o w s k i Felix, i
3. D z w i z d a k  Georg, ; Aushilfsdiener.
4. U n i c k i  .7 osef,
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II. L e h r p 1 a n.
Der Unteriicht wurde in Gcrnafiheit des mit dem Min.-Erl. vom 2(1. Mai 1884, 

Zl. 10128 eingefuhrten urid durch die nachfolgenden Verordnungen erganzten Lehr- 
planes erteilt.

Evangelischer Religionsunterricht.
Der eyangelische Religionsunterricht wurde den Schillera des k. k. I. Staats- 

gymnasiums gemeinsam mit den Schiilem des k. k. II. und III. Staatsgymuasimns 
und der gr.-or. Oberrealschule in 4 Abteilungen mit zusammen 8 Stunden wbebentlicb 
im Gebaude des I. Staatsgymnasiums erteilt.

I. Abt. (2 St.): Luthers kleiner Katechismus, erklart von Eruesti, I. und II- 
Hauptsttick. Biblische Geschichte des' alten und neuen Testamentes.

II. Abt. (2 St.): Kirchengeschichte von der Stiftung der Kirche bis zur ttefor- 
mation. Heinrich Palmer. Der christliche Glanbe und das christliche Leben.

III. Abt. (2 St.): Christliche Sittenlehre, I. Teil. Heinrich Palmer. Die christ
liche (ilaubens- und Sittenlehre.

IV. Abt. (2 S t.): Christliche Glaubenslelire, I. und II. Teil. Heinrich Palmer 
Die christliche Glaubens- und Sittenlehre.

Turnen.
Das Turnen wurde in Gemafiheit der Ministerialyerordnung vom 12. Februar 

1897, Zl. 172(51 ex 189G in 18 Abteilungen zu je zwei wochentliclien Stunden 
obligat unterriclitet.

Freie Lehrgegenstande.
B u m a n i s c h e  S p r a c b e in 4 Kursen und 7 Abt. (je 3 St.). Der Unteriicht wurde 

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

notwendigsten Redewendungen und Vokabeln 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. — III. Kurs: Syn- 
taktische und stilistische Eigentumlichkeiten der rumanischen Sprache. —
IV. Kurs: Einblick in die syntaktischen und stilistischen Eigentumlichkeiten 
der rumanischen Sprache und Verstandnis der Literatursprache in Prosa und 
den einfachen Produkten der Poesie.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  in 1 Kursę (2 St.)*) Einubung der ruthenischen Schrift 
und Aussprache. Sprechiibungen an der Hand zusammenhangender Lesestiicko. 
Analytische Behandlung der wichtigsten Kapitel der Formenlehre.

F r a n  z o s i  s c h e  S p r a c h e  in 1 Abt. (3 St.). l.K urs: An der Hand zusammenhau- 
genden Sprachstoffes wurde die Aussprache mit besonderer Berueksichtigung 
der Sprechtakte eingeiibt. Die Elemente der Formenlehre mit den wichtigsten 
Regeln der Syntax wurden analytisch behandelt. In den mundlichen Sprech- 
tibungen wurde das Hauptgewicht auf die Aneignung eines entsprechenden 
Wortschatzes gelegt.

*) Der Unterricht wurde mit dem Min.-Erl. vom 18. Nov. 1907, Zl. 12525 organisiert.
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P o l n i s c h e  S p r a o h e  in 4 Kursen (je 2 St.). Der Unterricht wurde mit dem 
Min.-Erl. vom 30. Juli 1003. Zl. 19451 organisiert.

I. Kurs: Grammatik: Haupt-nnd Zeitwort. Syntax: Kongruenzlehre, ein- 
faeher und erweiterter Satz. Interpunktion. Lesen und Erzahlen. Memorieren. 
Schriftliche Arbeiten: Alle 14 Tage eine Arbeit. — II. Kurs: Grammatik: 
Kasuslelire, Rektion der Verba, zusammengesetzter Satz. Lesen und Erzahlen 
mit besonderer Beriicksichtigung der Statistik. Privatlektiire. Memorieren. 
Schriftliche Arbeiten: Alle 14 Tage eine Arbeit. — III. Kurs: Asthetisch- 
historischer Unterricht. Eiuftihrung in die Literaturgeschichte. Memorieren. 
Schriftliche Arbeiten: 5 Arbeiten halbjahrig. — IV. Kurs: Literaturgeschichte 
bis auf die neueste Zeit. Schriftliche Arbeiten wie im III. Kui's.

F r e i h a n d z e i c h n e n in 3 Abt. (je 2 St.). I. Abt.: Zeichnen der geraden und 
krummen Linien. Zeichnen von Winkeln und geometrischen Figuren, Ent- 
werfen leichter geometrischer Ornamente und bei den fiihigeien Schiilern 
Zeichnen komplizierter ornamentalerFormen. — II. Abt..: Auffassen, Entwerfen 
und Ausfuhren von Ornamenten. Perspektiyisches Zeichnen der einiachen 
Korper (Wiirfel. Vierseitiges Prisma. Pyramidzylinder. Kegel. Kugel). —
III. Abt.: Studien von menschlichen Kopfteilen in yerschiedenem Mafistabe, 
yorzilglich nach Modelien. Skizzieren nach der Natur. Zeichnen naeh Gips- 
modellen und Naturobjekten.

S t e n o g r a p h i e  in 3 Kursen: 1. Kurs in 2 Abt. (je 2 St. =  4 St.): Wortbildung 
und Wortkiirzung nach dem Lehrbuche von Franz Scheller mit fortwahrenden 
Lese- und Schreibubungen. — II. Kurs in 2 Abt. (je 1 St. =  2 St.): Satzkiir- 
zung nach Schellers Lehrbuch mit Lese- und Schreibubungen. — 3. Kurs (1 S t.): 
Wiederholung der Satzkiirzung und logische Kurzung mit besonderer Riick- 
sieht auf die Einiibung schnellen Nachschreibens.

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

b) Fur rom.-kath. Schiller beider Abteilungen: Kirchengesang (1 St.).

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

sprache in der gr.-or. Religionslehre, sowie bei dem rumanischen Sprachunterrichte. 
Ebenso wurden die gr.-or. Exhorten in der rumanischen Sprache gehalten. Aufierdem 
wurde der Unterricht in Latein in VIII c fiir die rumanischen Schiller in rumanischer 
Sprache erteilt.

A b so lv ierte  Lekttire.
3Lia,tein..

III. K l a s s e :  Corn. Nepos: Themistocles, Aristides, Epaminondas. Curtius Rufus 
1, 3, 5, G, 14, 16, 22. Nach der Chrestomathie von Golling, II. Aufl.
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IV. K l a s s e :  Caesar de bello Gallico: T, IV 1—36; VII 1—28. Ovid: Aetat.es, 
Selbstbiographie. (Nach der Chrestomathie von Sedlmayer.)

V. K l a s s e :  Livius (ed. Golling): I; XXII 1 — 7 mul 37—55; Ovid (ed. Sedl- 
mayer): Metam.: Gotterversammlung, Niobe, Deucalion und Pyrrlia, Pent.heus, 
Arachne; Fasti: 4. Februar: Spiituntergang des Delphin; Tristia: Abscbied von 
Rom, Unter Barbaren.

VI. K l a s s e :  Sallust, bellum Jugurthinum; Cicero or. 1. in Oatilinam; Virgil, 
Aen. 1. Georg: laudes Italiae, event. Caesar de bello civ. 1.

VII. K l a s s e :  Cicero, de imperio Cn. Pompei und pro Archia poeta; Tusc. di.sp. 1. 
Virgil: Aeneis II, IV, XJ.

VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germania 1- 27;  Annales I. 1—15; IV. (Auswahl). Iloraz: 
Odeń I. 1, 3, 4, 7, 11, 22, 29, 31. 37; II. 3, 10, 13, 16, 17, 2(1; III. 1, 3, 9, 21, 30;
IV. 3, 7; Epoden: 2, 7, 13; Satiren: I. 1, 6, 9,; Epist. I. 2 u. 20.

G - r i e c H is c ih . .
V. K l a s s e :  Xenophon (Chrest. Schenkl), Anabasis: 1, 3, 6 a, 7, 9,; Kyrupaedie 8. 

Homer, Ilias I, III.
VI. K l a s s e :  Xenophon, Memorab.: 3. (Chrest. Schenkl). Herodot (ed. Hintner)

IX. Homer, Ilias: III. V, IX, XVI, XX.
VII. K l a s s e :  Demosth. Olynth. II: Phil. III; r.zf'. r/j; Homer, Odyssee:

XI, XIII, XVI, XIX.
VIII. K l a s s e :  Plato: Apologie, Gorgias 38 bis zum SchluB; Sophokles, Elektra. 

Homer, Odyssee XXII und XXIII.

iDe-u-tsclh..
VI. K l a s s e :  Schullektiire: Lessing, Minna von Barnhelm. Shakespeare, Der Kauf- 

mann von Venedig. Privatlektiire: Emilia Galotti, Nathan der Weise.
I II . K l a s s e :  Schullektiire: Goethe: Iphigenie; Schiller: Maria Stuart, Wilhelm Tell. 

Privatlekture: Goethe: Gotz, Egmont, Tasso; Schiller: Die Rauber, Kabale und 
Liebe, Die Jungfrau von Orleans, Don Karlos; Shakespeare: Macbeth.

VIII. K l a s s e :  Schullektiire: Goethe: Hermann und Dorothea; Schiller: Braut 
von Messina; Lessing: Laokoon; Grillparzer: Sappho. Priyatlektiire: Goethe: 
Toripiato Tasso, Faust I; Kleist: Prinz von Homburg: Grillparzer: Konig Otto- 
kars Gliick und Ende und Shakespeare: Hamlet.

a,m.i scih..
VIII. K l a s s e :  Schullektiire: Alexandri, Ovidiu: Fontiua Blanduziei; Caragiale : 

Napasta; Eminescu, Vlhhu(a: Cosbuc, Goga (Auswahl). Priyatlektiire: Caragiale : 
O Serisyarea pierdutii.

P rivatlek tiire.
I - i a - t e i T i .

V. K l a s s e  A: Liyius (ed Golling), Anhang Nr. I (14 Schiiler), II (10), III (3), 
IV (2), V (1), \  II (1). Ovid, Metam.: Daedalus u. Icarus (2), Cyparissus (3), 
Tod des Achilles (1), Midas (2), die lykischen Bauern (9), Philemon und Baucis (2). 
Aus den lyrischen Dichtungen: Des Dichters Unst.erblichkeit (1), Am Geburts- 
tage der Gattin (1).
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V. K l a s s e  B: Livius, V, cap. 35—50 (5); XXI, 1—15 (3); Ovid, Metamorphosen 
(ed. Sedlmayer) Stiick 7 u. 11 (2).

VI. K l a s s e  A: Sallust. bellum Catilinae 1 61 (6); Sallust. Hist. or. Lepidi, Cottae,
epist. Pompeii (2); Sali. Catil. 1—20 (1). Cicero or. in Cat. II (11): Cic. or. in 
Oat. III (5); Cic. or. in Cat. IV (11); Cic. or. in Cat. II u. IV (1); Cic. or. in 
Cat. II, III, IV (1). Verg. Aen. III (3); Verg. Aen. IV (12), Verg. Aen. TX (2): 
Verg. Aen. X (2). Verg. Georg. Auswahl nacb Hoffmanns Schnlausg. (4). Verg. 
Ecl. V (4).

VI. K l a s s e  B: Sallust Catil. c. 1 — 10 (1), c. 1—20 (1), c 1—22 (2), c. 1—33 (1). 
Cicero Catil. II (1). Vergil Eclog. I, V (2), Georg. II (2), Aon. IV (1). Plinius 
Epist. 1 1—6 (2).

VII. K l a s s e  A: Cic. pro Archia (1), Somn. Scip. (I), pro Milone (2).
VII. K l a s s e  B: Cicero Phil. I, II (1); Tuscul. II (2). Apul. Amor u. Psyche (2). 

Vergil. Aen. IV (3), V (4), VII (1), VIII (1), IX (1), X (3), XT (2). XII (1).
VIII. K l a s s e  A : Tacitus, Annal. II, 1—20 (1); Hist. II, 1 —20 (2); Hist. IV, 12 34 (1).
VIII. K l a s s e  B:  Tacit. annal. T, 16—55 (2), 11(1), II, 1—15 (4); 1—45 (1); 111 Aus- 

wahl, u. z w. 1—15 (1). 1—30 (1); IV, 36 — 50 (1). Tacit. hist. I (1); I, 1—40 und 
V, 1—13 (1). Tacit. Agricola (2); Tac. Gerrn. 27 bis z. E. (3). Tac. Dialogus de 
or. (1). Iloraz Odeń, insoweit sie in der Schnie nichfc gelesen wurden (6), und 
zwar: 1, 2, 10, 12, 7, 24, 28, 32, 34, 35, 38; II, 1, 7 (1). I, 6, 10, 11, 15. 20, 21. 
22, 24, 34; II, 2, 6, 7, 9, 15 (1). I, 6, 10, 12, 20, 21, 24, 32, 34, 38; II, 2, 6, 7 und 
Carmen saeculare (1). II, 6, 7, 8 (2). I, 2, 12; II, 5, 6, 7, 8(1). III, 5, 6, 8. 13 (1). 
Epist. I, 1 (1). Liv. Auswahl nach der Golling’schen Ausg., u. zw. II, 1 —15 (1) ; 
XXI, 1 — 15(1); XX I(2); V 35 -  39 (1); 5 Stiicke (1): V. Auswahl (1). Cic. Laelius 
de amicitia (4), pro imperio On. Pompeii (4). Plinius, Historia naturalis VIII (1).

VIII. K l a s s e  C (deutsche Gruppe): Cic. p. Arch. (1), Hor. Carm. lih. I (2), Ii b. 
III (1), Lat. lih. I (1), Tac. Ann. V (2), VI (2).

VIIi.  K l a s s e  C (ruman. Gruppe): Iloraz, Carmina I (2), II (2), III (1) die in der 
Schule nicht gelesenen Odeń; carmen saeculare (1); satirae I, 3, 4, 10; II, 6 (1). 
Cicero, pro Milone (1); de officiis I (2), II (2).

G - i ie c ł i - i s c ih . .
V. K l a s s e  A : Xenoph. Anab. ed. Schenkl II (2), IV (3), VI b (1), VI c (3), VI d (4) 

Homer II. XIV (1), XIX (5).
V. K l a s s e  B: Xenophon (ed. Schenkl): Stiick II (Anab. I, 4 111—19] 5 u. 6) (7): 

Stiick V (Anab. II. 5 u. 6) (1); Stiick VIII (Anab IV, 4—7) (1).
VI. K l a s s e  A : Hom. II. II (3), X (6), XII (1), XIV (3), XVII I (1). Herodot VIII (1).,
VI. K l a s s e  B: Homer II. II (1), IV (3), VI (1), VII (1), X (1), XI (I), XII (1)

XIV (1), XXIV (3). Herodot V (100-105) (1), VI (43-49, 94-120) (3), VII (1 -7 ,  
20-31) (3), VII (100—148) (1).

VII. K l a s s e  A: Hom. Od.: 2. Ges. (1), 3. Ges. (1), 12. Ges. (4), 23. Ges. (19).
VII. K l a s s e  B: Demosthenes Ol. I (3), Ii (1). Hom. Od. I (3), III (3), VII (9), 

VIII (3), IX (2), XIV (1), XV (5), XXIII (1).
VIII. K l a s s e  A: Piat. Kriton (2), Eutyphron (5), Phadon (2), Symposion (1).
VIIT. K l a s s o  B: Homer Odyss. 1(4), 111(2), IV (4), V (1), VII (1), XV (2), XVII (1), 

XXI (3), XXIV (5); Hom. Ilias VI (1), XXIII (1). Demosth. Phil. I und -soi 
T«iv śv Xs,opovrj3(|) (2). Dem. Phil. I (2); Olynth. II (1), III (2); Plato, Phadon 
Auswahl (3); Euthypron (4); Kriton (3); Sympos. (1). Sophokles, Antigone (3) . 
Oedip. Rex (2)
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VIII. K 1 a s s e C: Homer Ilias VII (2), Plato, Phaidon (1), Phaid. (extr.) (1), Protag. (1), 
Demosth. Pliil. I (4), Sopli. Antig. (1), Aias (1).

ISe-u/tsclb..
V. K l a s s e  A : Hauff, Schlofi Lichtenstein (5). Haufl, Die Bettlerin von Pont des 

Artes (5). Haufi', Jud Siifi (2). Haufl, Othello (1). Rosegger, Aus dem Walde (4). 
Kosegger, Noyellen (4). Rosegger, Sonderlinge aus dem Volke der Alpen (1). 
Ganghofer, Schweigen im Walde (1). Gangliofer, Der Klosterjiiger (1). Gang- 
hofer, Der Herrgottschnitzer von Amergau (3). Ebner-Eschenbach, Krambambuli 
und Der gute Mond (10). Ebner-Eschenbach, Das Gemeindekind (1). Ebner- 
Eschenbach, Lotti, die Uhrmacherin (2). Ebner-Eschenbach, Die Freiherren von 
Gemperlein (2). Ferdinand von Saar, Tambi. Adalbert von Stifter, Hagestok  
und Das Heidedorf (1). Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe (2). 
Gustav Freitag, Soli und Haben (4). Scheflel, Der Trompeter von Siikkingen (4). 
Baumbach, Zlatorog (3). Riehl, Burg Neideck (1). Richard Leauder, Traumereien 
an franzosischen Kaminen (1). Sudermann, Frau Sorge.

V. K l a s s e  B: Hauff, Schlofi Liechtenstein (5). Hauff, Die Bettlerin yon Pont des 
Artes (5). Hauff, Jud Siifi (2). Rosegger, Aus dem Walde (3). Rosegger, No- 
vellen (4). Rosegger, Aus den Schriften eines Waldschulmeisters (1). Ebner- 
Eschenbach, Noyellen (3). Ebner-Eschenbach, Das Gemeindekind (3). Ebner- 
Eschenbach, Die Freiherren von Gemperlein (2). Ferdinand von Saar, Noyellen (2). 
Theodor Storm, Eine Halligfahrt (2). Gustav Freytag, Soli und Haben (2). 
Gustay Freytag, Die yerlorene Handschrift (2). Gustay Freytag, Ingo und In- 
graban (1). Paul Heyse, Das Gliick von Rottenburg (1) und Der yerlorene 
Solin (2). Zschokke, Der tote Gast (1). Sudermann, Frau Sorge (1). Grillparzer, 
Ein armer Spielmann (1). Gottfried Keller, Noyellen (1). Wilhelm Jensen, No- 
yellen. Riehl (1), Der Stadtpfeifer (1).

VI. K l a s s e  A: Felix Dahn, Ein Kampf um Rom (4). Felix Dahn, Am Hofe Herrn 
Karls (1). Gustay Freytag, Soli und Haben (5). Ganghofer, Schlofi Hubertus (4), 
Schweigen im Walde (2), Klosterjager [1). Wielands Abderiten (2), Agathon (1). 
Grimmelshausen Simplicissimus (1). Storms Noyellen (2). Gottfried Keller, No- 
yellen (4). Ferdinand Saar, Osterreichische Noyellen (3). Baumbach, Truggold (2). 
Freytag, Verlorene Handschrift (2). Geiger, Goethe und die Seinen (1). Uhland, 
Ernst, Herzog von Schwaben (1). Hauff, Jud Siifi (1). Wilbrandt, Noyellen 
aus der Heimat (1). Ebner-Eschenbach, Lotti, die Uhrmacherin und Anderes (2). 
Heyse, Melusine (1). Ebers, Homo sum (1). Rosegger, Schriften des Waldschul
meisters (1). David, Stimmen der Dammerung (1). Raabe, Der Regenbogen (1). 
Wildenbruch, Tiefe Wasser (1). Hoffmann E. Th. A., Erzahlungen (1). Scheflel, 
Ekkehai-d (1). Anzengruber, Dorfgange (1).

VI. K l a s s e  B: O Ludwig: Der Erbforstor (1). Shakespeare: Othello (2), Komedie 
der Irrungen (1). Lessing: Mifi Sara Sampson (2), Philotas (1). Hauff: Memoiren 
des Satan (2), Der Mann im Monde (4). Dahn: Gelimer (1), Am Hofe Herrn 
Karls des Grofien (1), Der Kampf um Rom (1). Rosegger: Sonderlinge (1). 
Anzengruber: Meineidbauer (1). Paul Heyse: Konig Saul (3). Hammerling: 
Aspasia (1). Ganghofer: Unfried (2), Der laufende Berg (2). Die Martinsklause (1). 
Spielhagen: Hammer und Arnbofi (1). Hoffmann: Der goldene Topf (1). Eichen- 
dorff: Aus dem Leben eines Taugenichts (1). Ebner-Eschenbach: Dorf- und 
Schlofigeschichten (1), Das Gemeindekind (1). Freytag: Soli und Haben (1).
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Sienkiewicz: Quo Vadis (1). Grabbe: Don Juan und Faust (1). Braohyogel: 
Narzifi (1). Suttner: Die Waffen nieder (1). Wilbrandt: Der Meister von Pal- 
myra (1). Stilgebauer: Der Borsenkónig (1). Fouque: IJndine (1). Otto Ernst: 
Asnius Sempers Jugendland (1). Theodor Storrn: Noyellen (1).

VII. K l a s s e  A und B: Die ob  l i g a  t e  Priyatłektiire ist aus der Lehrstoffyertei- 
lung ersichtlioh. Eine u n o b 1 i g a t e , deutsche Priv;itlekturo, zu dereń Vor- 
nahme keine gesetzliche Bestimmung verpflichtet, wurde in den beiden obge- 
nannten Klassen niclit betrieben.

VIII. K l a s s e  A: Shakespeare: Macbeth (2). Grillparzer: Ahnhfrau (1), Bruderzwist 
im Hause Habsburg (2), Der Traum einLeben (1). Hebbel: Maria Magdalena (2), 
Judith und Holofernes (1), Herodes und Mariannę (1). Ibsen: Kora (1), Ge- 
spenster (1), Hedda Gabler (1). G. Hirschfeld: Die Miitter (1). Hartleben: Rosen- 
montag (1). Kleist: Robert Guicard (1). — Redeiibungen: 1. Die politischen Er- 
eignisse des 18. Jahrhunderts in ihrer Entwicklung auf die deutsche Literatur.
2. Die Beziehungen zwischen den Ereignissen des 19. Jahrhunderts und der 
deutschen Dichtung. 3. Die deutsche Dialektdichtung. 4. Shakespeare Kritiker 
und Ubersetzer. 5. Entwicklung des biirgerlichen und historischen Dramas.
0. Das deutsche Volkslied.

VIII. K l a s s e  B: Grillparzer: Weh dem, der liigt (1), die Ahnfrau (1), Ein treuer 
Diener seines Herrn (1), Traum ein Leben (2). Wilbrandt: Der Meister von 
Palmyra (2). Shakespeare: Richard III. (1). Ganghofer: Der Klosterjager (1). 
Mosenthal: Deborah (1). Hartleben : Rosenmontag (1). Ibsen: Bund der Jugend (1), 
Brand (1), Nora (1), Rosmersholm (1), Gespenster (2), Das Fest auf Solhang (1). 
Hirschfeld: Die Miitter (2). Hauptmann: Einsame Menschen (2), Die versunkene 
Giocke (2), Die Wildente (1), Der Biberpelz (1), Vor Sonnenaufgang (1), Fulir- 
mann Henschel. Sudermann: Stein unter Steinem — Redeiibungen: l.D ieU ber- 
setzungstatigkeit in Deutschland. 2. Antike Stoffe in der deutschen Dichtung.
3. Der Weimarer Musenhof. 4. Die franzosische Reyolution und die Napoleoni- 
schen Kriege in ihrer Einwirkung auf die deutsche Dichtung. 5. Friedrich 
Hebbel und Otto Ludwig. G. Die Totenbestattung bei yersclffedenen V5lkem.

VIII. K l a s s s e  C: Shakespeare: Othello(1), Sommernachtstraum(1), Konig Johann(1), 
Richard III. (1). Goethe: Faust II (1). G. Freytag: Die Jouinalisten (1). Ibsen: 
John Gabriel Borkmann (1), Wildente (1), Gespenster (2), Wenn die Toten er- 
wachen (1). — Redeiibungen: 1. Henrik Ibsen. 2. E, T. A. Hoffmann. 3. Die fran
zosische Reyolution und die Napoleonischen Kriege in ihrer Entwicklung auf 
die deutsche Dichtung. 4. Eduard Morike. 4. Die Hexenprozesse (II. Teil).

!EŁ-u.m aaa.i s  c l i .

VIII. K l a s s e :  B. P. Hasdau: Razyan si Vidra (2). L. Daus: Doamna Oltea (1). 
B. Delayrancea: Parazitii (1). B. Delayrancea: Intre vis si via(a (2). B. Dela- 
yrancea: Hagi Tudose (2). I. Siayici: Poyesti, vol. II. (2). Girleanu-Maypassant: 
Ovia(a (2). B. Delayrancea: N uvele(l). Ispirescu: Poyestile unchiasului sfatos(l). 
Eminescu: Proza (1). Ciocirlan: Nuyele (1). M. Sadoyeanu: O istorie de demult (1). 
Gtrleanu: Schi(e si nuyele (1). I. Siayici: Budulea Taichii (1). I. Siayici: Nu
yele (1). Duscean-Potopenko: In slujba adeyarata (1). G. Tocilescu: Istoria 
Moldoyei [Auswahl] (1). L. Caragiale: O noapte furtunoasa (1). Iosif: Zorile (7). 
B. Delayrancea: Apus de soare (15). M. Sadoyeanu: Duduia Margareta (2). M. 
Sadoyeanu: Soimii(5). C. Sandu-Aldea: Doua neamuri (4). M. Sadoyeanu : Floare
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ofilitii (4). Constanta Hodos: Maitirii (5;. I. 81avici: Vatra parasitii (1 . M. Sa- 
doveanu: Povestiri diii razboiu (3). M. Sadoveanu : Poyestiri (2. M. Sadoyeami: 
Amiutirile caprarului Gheorghi(;a (2). M. Sadoyeanu: Crasma liii Mos Precu (2'. 
M. Sadoyeanu: Dureri innabusite (1). C. Sandu-Aldea: In urma plugului d). 
lorga: Neamul romanesc din Bucovina (1). M. Eminescu: Genin pustin 2). 
M. Eminescu: Poezii postume [Auswahl] (1'. M. Eminescu: Literatura popu
lara (1). Piliinon: Ciocoi vechi si ciocoi noi (1). I. Chendi: Foiletoane (1). Agitr- 
biceanu: De la ],ara (3. Agarbiceanu: Mara (2. Vlałiu|a: Nuyele | Auswahl] (1). 
Gane: Nuyele |Auswahl] 2). Vlaliu|a: Dan (1). Sadoyeanu: La noi, in yiisoarii 
[Auswahl] (4). 0. Goga: Ne cliiama pamantul [Auswahl] (2). Zotta: Vasile 
Łupu (1). Dayila: Vlaicu Voda (2). G.Florescu: Sanda (2). Z.Barsan: Maml (1). 
B. Delayrancea: Sultanica (2). Bratescu-Voineśti: In lumea drepta],ii (1). I. Dra- 
goslay: La lian la trei ulcele (1). Bassarabescu: Vulturii | Auswahl] (1). M. Sa
doyeanu: In.sernnarile lui Manea (2). V. Pop: Domnita Vioriea (2). C. Hodos: 
Prumos! (1). M. Sadoyeanu: Mormantul u nu i copil (1). V. Pop: Prin yraja dra- 
gostei [Auswahl] (1). C. Sandu-Aldea: Pe drumul Baraganului (2). H. Lecca: 
Suprema forta (1).

III. U b e r s i c h t
tiber die im Jahre 1908/1909 gebrauchten Ijehrbiicher.

R e 1 i g i o n s 1 e li r e : A. Fiir die r ó m . - k a t h .  Schiller: I. und II. Klasse: Grolśer 
Katechismus der kath. Religion, 1. Aufl. IIJ. Rlasse: Dr. Pauker Wolfg., Lehr- 
buch der katliolischen Liturgik, 1. Aufl. und Dr. Pauker, Lehrbuch der Offen- 
barungsgeschichte des alten Bundes. IV. Klasse: Dr. Pauker, Gescbichte der 
(Menbarung des neuen Bundes. V. K lasse: Konig, Allgemeine Glaubenslehre, 
11. —12. Aufl. VI. Klasse: Konig, Die besondere Glaubenslehre, 9.—12. Aufl. 
VII. Klasse: Konig, Die Sittenlehre, 10. —12. Aufl. VIII. Klasse: Bader, Kirohen- 
geschichte, 5. Aufl. — B. Fiir die g r i e c b . - o r i  en t. Schiller: VIII. Klasse: 
Coca, Apologetik. — C. Fiir die e y a n g .  Schiller: 1. Abt.: Luthers kleiner Ka- 
techismus vron Ernesti, 40. Aufl. 2. Abt.: Palmer, Der christliche Glaube und 
das christliche Leben, 10. u. 11. Aufl. 3. Abt.: Palmer, Die christliche Glaubens- 
und Sittenlehre, 1 T., 1. Aufl. — D. Fiir die mo s .  Schiller: I. —IV. Klasse: 
Dr. G. Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1.—4. Heft- V. Klasse: Wolf-Pollak, 
Geschichte Israels, 11. Aufl. und Dr. M. Braun, Lehrbuch derjudischen Geschichte, 
1. T., 2. Auli. VI. Klasse: Braun, Jtidische Geschichte, 2. T., II. Aufl.; Bibel, 
Psalmen. VII. Klasse: Braun, Jiidische Geschichte, 3. u. 4. T. VIII. Klasse: 
Philippsohn Dr. L., Die israelitische Religionslehre, 1. Aufl.; Bibel, Propheten. 
Braun, Von der Vertreibung der Juden aus der pyrenaischen Halbinsel bis zur 
Wiederherstellung ihrer biirgerlichen Rechte, 4. T.

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e :  I. Klasse: Schmidt-Thumser, Lateinische Schulgram- 
matik, 10. Aufl.; Haulers Lese- und IJbungsbuch fiir die I. Klasse, Ausgabe A, 
19. Aufl. — II. Klasse: Grammatik wie in der I. Klasse, 9. oder 10. Aufl.; 
H aulc, Ubungsbuch fiir die II. Klasse, 17. Aufl. — III. Klasse: Grammatik 
wie in der II; Hauler, Ubungsbuch fiir die III. Klasse, 11. Aufl.; Golling J., 
Chrestomathie aus Cornelins Nepos und Qu. Curtius Rufus, 2. Aufl.j—[IV. Klasse: 
Grammatik wie in der II.; Hauler, Ubungsbuch fiir die IV. Klasse, 8. Aufl.;
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Caesar, Comm. de beli. Gall. ed. Prammer, 9. Aufl.; Ausgewahlte Gedielite des 
I’. Oyidius Naso von Sedlinayer, 7. Anfl. - V. Klasse: Schmidt-Thumser, Gram
matik, U. Auli.; Siipfle-Rappold. lat. Ubungsbuch f. O.-G., 3. Auli.; Liyius, 
Chrestom. ed. Golling, 2. Auli.; Ovid, Ausgewahlte Gedielite ed. Sedlinayer,
7. Auli. — VI. Klasse: Schmidt-Thumsei, Grammatik, 9. Aufl.; Siipfle-Rappold, 
Aufgaben zu lat. Stiliibungen, II. T., 3. Aufl.; Yirgil. Aen. ed. Hoffmann, 5. Ab- 
druek der 2. Aufl.; Sallusts Catilina und Jugurtha ed. Perschinka, 1. Auli : Ci- 
ceronis orationes sel. ed. Nohl, 2. Abdruck der 3. Aufl.; Caesar beli. civ. ed. 
Paul, 2. Aufl. — VII. Klasse: Schmidt-Thumser, Grammatik; Siipfle-Rappold 
Aulgaben zu lat. Stiliibungen, II. T., 3. Aufl.; Virgil. ed. Hoffmann, 5. Abdruck 
der 2. Aufl.; Cie. or. sel. ed. N.0 I1I pro imperio Cii. Pompei, 2. Auli.; Cio. pro 
Archia poeta, 3. Aufl.; Gic. Disput. Tuseulanae I. ed. Scbiche. — VIII. Klasse 
Schmidt-Thumser, Grammatik; Sedlinayer-Scheindler lat. Ubungsbuohjj Horatius 
ed. Huemer, 7. Aufl.; Tacitus’ liistor. Scbriften in Auswahl, Aiisg. vron Muller,
1. Aufl.; Muller J., Tacitus Germania, 1. Aufl.

G r i e c l i i s c h e  S p r a c h e :  III. Klasse: Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Gramin., 
26. Aufl.; Schenkl, Griech. Elementarbuch, 21. Aufl. — IV. Klasse: Curtius- 
Hartel, Griech.. Grammatik, 27. Aufl.; Schenkl, Griech. Elementarbuch, 20. Auli. 
— V. Klasse: Curtius-Hartel, Griech. Gramm., 25. Auli.; Schenkl, Griech. Ele
mentarbuch, 20. Aufl.; Schenkl-Kornitzer, Chrestomathie aus Xenophon, II. Aufl.; 
Horn. Ilias von Christ, 3. Aufl. — VI. Klasse: Curtius-Hartel-Weigel, Gram
matik, 25. Aufl.; Schenkl, Griech. Elementarbuch, 19. Auli.; Homer, Ilias ed. 
Christ, 1., 2. od. 3. Aufl.; Herodot ed. Hintner, 6. Aufl.; Xenophon, Chrest. 
13. Aufl. — VII. Klasse: Curtius-Hartel, Grammatik, 24. Aufl.; Schenkl-Weigel, 
Ubungsbuch f. d. ob. Klassen, 12. Aufl.; Homer, Odyssee ed. Christ, 4. Aufl.! 
Demosth. or. ed. Wotke. 5. Aufl. — VIII. Klasse: Curtius-Hartel, Grammatik, 
24. Aufl.; Schenkl, Ubungsbuch f. d. ob. KI., 11. Auli.; Plato, Apologie von 
Christ, 2. Auli.; Platons Gorgias von Christ, 1. Aufl.; Sophokles, Elektra von 
Schubert, 3. Aufl.; Horn. Od. ed. Christ, 3. Aufl.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  1. K lasse: Dr. Karl Tumlirz, Deutsche Sprachlehre f. M.-Sch.,
2. Aufl.; Bauer-Jelinek-Streinz, Lesebuch f. U.-G., I. Bd., 1. Aufl. — II. Klasse: 
Dr. K. Tumlirz, Deutsche Sprachlehre, 1. Aufl.; Lesebuch von Bauer-Jelinek- 
Streinz, II. Bd., 1. Aufl. — III. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Deutsche Sprachlehre,
1. Aufl.; Lesebuch von Dr. Prosch und Dr. Wiedenhofer, III. Bd., 2. Aufl. —
IV. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Grammatik, 4. Aufl.; Lesebuch von Prosch Und 
Wiedenhofer, IV. Bd., 2, Aufl. — V. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Grammatik, 4. Aufl. j 
Lesebuch von Bauer-Jelinek-Streinz, V. Bd., 1. Aufl. -- VI. Klasse: Dr. K. Tum
lirz, Grammatik wie in der V.; Lesebuch von Bauer-Jelinek-Streinz, VI. Bd., 
I. Aufl. — VII. und VIII. Klasse: P.oscli-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 :  VII. und VIII. Klasse: Popoyici, Gramatica romaua 
Adamescu-Dragomirescu, Literatura Romana moderna (Chrestomathie); Gram- 
wie in der V.

G e o g r a p h i e  u n d  ( G e s c l i i c h t e :  I. Klasse: Imendorfer, Lehrbuch der Erd- 
kunde, I.; Kozenn-Schmidt-Heidrich, Atlas, 41. Aufl. — II. Klasse: Imendorfer, 
Geographie, II. Ti.; Mayer, Dr. F. M., Altertumf. U.-G., 6. Aufl.: Kozenn, Atlas, 
40. Aufl.; Schubert-Schmidt, Hist. Atlas, 1. Aufl. — III. Klasse: Supan, Lehr
buch der Geogr., 10. oder 11. Aufl.: Mayer, Mittelalter f. U.-G., 5. Aufl.; Atlas 
yon Kozenn, 40. Aufl.; Schubert-Schmidt, Histor.-geograph. Atlas, 1. Aufl. —
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IV. Klasse: Mayer. Neuzeit, 5. Aufl.; Mayer-Berger, Geographie der osterr.- 
ungar. Monarchie, 8. Aufl.; Atlas von Kozenn, 39. Aufl.: Hist.-geogr. Atlas von 
Schubert-Schmidt, 1. Aufl. — V. Klasse: Zeehe, Altertuin t. O.-G., 5. Aufl.; 
Hist.-geogr. Schulatlas von Jausz, 1. Aufl. — VI. Klasse: Zeełie, Altertuni, 
5. Aufl.; Zeehe, Mittelalter f. O.-G., 2. Aufl.; Zeehe, Lehrhuch der Geschichte 
der Neuzeit, 3. Aufl.; Jausz, Atlas wie in der V. Klasse. — VII. Klasse: Zeehe, 
Neuzeit f. O.-G., 2. Aufl.; Jausz, Atlas wie in der V. Klasse. — VIII. Klasse: 
Zeehe-Schmidt, Vaterlandskunde (obere Stufe', 2. Aufl.; Atlanten von Kozenn- 
Schmidt-Heidrich, 39. Aufl.; Jausz, Histor. Schulatlas wie in der V. Klasse.

M a t h e m a t i k :  I. Klasse: Mocnik-Neumann, Arithm., 29. Aufl.; Hoćevar, Geometrie,
8. Aufl. — II. Klasse: Mocnik-Neumann, Arith., I. Abt., 38. Aufl.; Geometrie 
wie in der I. Klasse, 8. Aufl. — III. K lasse: Mocnik-Neumann, Lehrhuch der 
Arithm., II. Abt., 29. Aufl.; Hoceyar, Geometrie, 7. Aufl. — IV. Klasse: Mocnik- 
Neumann: Lehrhuch der Arithm., 11. Abt., 29. Aufl.; Hoćcvar, Geometrio, 5. 
oder 6. Aufl. — V. Klasse: Mocnik-Neumann, Arithm. f. d. ob. KI., 30. Aufl.; 
Hoceyar, Geometrie f. Ob.-G., (5. Aufl. — VI. u. VII. Klasse: Mocnik-Neumann, 
Arithm. f. d. ob. KI. nebst Aufgabensammlung. 29. Aufl.; Hoceyar, Geometrie 
f. Ob.-G., 0. Aufl.; 5. Aufl. in der VII. Klasse; Ho£evar, Geometr. tjbungsauf- 
gaben f. Obergymn., 1. Heft, 4. oder 6. Aufl. — VIII. Klasse: Mocnik-Neumann. 
Lehrbuch der Arithmetik nebt einer Aufgabensammlung f. d. ob. KI., 27. oder 
28. Aufl.; Hoćevar, Geometrie f. d. ob. KL, 5. Aufl.; Hoceyar, Geom. Ubungs- 
aufgaben f. d. ob. KI., 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. K lasse: Pokorny-Latzcl, Tierreich, 28. Aufl. 
Pokorny-Fritsch, Pflanzenreich, 24. Aufl. — II. Klasse: Pokorny-Latzel, Tier
reich, 28. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Pflanzenreich, 23. od. 24. Aufl. — III. Klasse: 
Dr. G. Ficker, Mineralreich, 2. Aufl.; Rosenberg Dr. K , Lehrbuch der Physik fur 
d. unt. KL, I. Aufl. — IV. Klasse: Rosenberg, Physik f. d. unt. KL, 1. Aufl. —
V. Klasse: Scharizer, Mineralogie und Geologie f. d. ob. KL, 5. od. (!. Aufl,; 
Wettstein, Leitfaden der Botanik f. d. ob. Kl., 3. Aufl. — VI. Klasse: Graber- 
Mik, Zoologie, 5. Aufl. — VII. Klasse: Rosenberg Dr. K., Lehrbuch der Physik 
f. d. ob. Kl., 3. od. 4. Aufl. — VIII. Klasse: Rosenberg Dr. K., Lehrbuch der 
Physik f. d. ob. KL, 2. od. 3. 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. und VIII. Klasse: Dr. A. Hofler, Grund- 
lehren der Logik und Psychologie mit einein Anhang, 1. Aufl.

R u m a n i s c h  (Freikurs): 1. u. 2. Abt.: Nastasi J., Rumanisches Lese- und Spracli- 
buch, 1. Aufl.; III. u. IV’. Abt.: Bodnarescul, Rumanisches Sprach- und Lese- 
buch f. mittł. Klassen, 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 9. Aufl.; Próchnicki, Lesebuch,
2. Aufl. — 2. Abt.: Małecki, gramatyka wio in der 1. Abt., 8. Aufl.; Czubek- 
Zawiliński, Lesebuch fur die III. Klasse, 1. Aufl. — 3. Abt.: Tarnowski-Bobiu, 
Lesebuch, I. T., 1. Aufl. — 4. Abt.: Tarnowski-Bobin, II. TL, 1. Aufl.

F r a n z o s i s c h :  1. und 2. Abt.: Feiclitinger, Lehrgang der franzosischen Sprache, 
f. Gymn., I. T., 2. Aufl.

S t e n o g r a p h i e :  I., II. und III. Kurs: Scheller Franz, Lehr- und Lesebuch der 
Stenographie, 13. Aufl.
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IV. T h e m e n
zu den sehriftliohen Arbeiten in den oberen Klassen.

a.) In  c3.e-u.tscln.er S praclie .
Vr. K l a s s e  A: 1. Einiges ans meinerFerienzeit. (Sch.) — 2. Der arme Spielmanu. 

[Nach der Legende von Guido Gorres.] (H.) — 3. Riidiger von Peclilarn. [Nacli 
dem Nibelungenliede.] (Sch.) — 4. Das Motiv der Treue im Gudrunliede. (H.)
— 5. Freuden und Łeiden des Winters. (Sch.) — 6. Hiions letzter Kampf um 
sein Erbe. (H.) — 7. Wie yerteidigt Grimbart im ersten Gesange von Goethes 
„Reineke Fucha11 den angeklagten Reineke ? (Sch.) — 8. Herders „Erlkonigs 
Tocliter“ liinsichtlich des Inhaltes und der Form der Darstellung mit Goethes 
„Erlkonig11 zu vergleiehen. (Sch.) — 9. Welche Rohstofie liefern dem Menschen 
den Stoff zu seiner Bekleidung? (H.) — 10. liungholt, Eine Sagę vom Nord- 
seestrande. [Nach „Trutz, blankę Hors“ vou DetJev v. Liliencron. (Sch.) — 
11. Adler und Taube von Goethe. [Gedankengang.] (H.) — 12. Silfier, goldner 
Friihlingstagl Inniges Entziicken! (Sch.)

V. K l a s s e  B: 1. Einiges aus meiner Ferienzeit. (Sch.) — 2. Der gerettete Jiing- 
ling. [Nach Herders Legende.J (H.) — 3. Kriemhildens Liebe, Leid und Rache. 
(Sch.) — 4. Das Motiv der Treue im Gudrunliede. (H.) — 5. Freuden und 
Leiden des Winters. (Sch.) — 6. Das Motiv des Wunderbaren in Wielands 
„Oberon11. (H.) — 7. Hennings Klagen iiber Reineke am Hofe des Konigs Nobel. 
[Nach Goethes „Reineke Fuchs“.] (Sch.) — 8. Die Macht des Gesanges. [Nach 
Uhlands Romanze „Bertram de Born“.] (Sch.) — 9. Welche Robstoffe liefern 
dem Menschen den Stofl zu seiner Bekleidung? (Sch.) — 10. Ein Schifferleben. 
[Nacli dem Gedichte von Allmers „Der Halligmatrose11.] (H.) — 11. Die Kreuz- 
schau von (Jhamisso. [Gedankengang.] (Sch.) — 12. Sufler, goldner Friihlings- 
ta g ! Inniges Entziicken! (H.)

VI. K l a s s e  A: 1. Arbeit und FleiJl, das sind die Flugel,
Sie fiihren iiber Strom und Hiigel. (Sch.)

(Johann Fischart.)
2. V'iribus unitis. [Mit Bezug auf das Regierungsjubilaum unseres Kaisers.] (H.)

3. Spare, lerne, leiste was,
Dann hast du, kannst du, giltst, du was. (Sch.)

— 4. Das Neue keimt nur aus dem Alten, Vergangenheit mu (i uns die Zukunft 
leliren. (H.) — 5. a) Walther von der Yogelweide, ein deutscher Patriot. b) 
Welche Stoffe bekandelt Walther von der Vogelweide in semen lyrischen Dich- 
tungen? (Sch.) — 6. Der Zug in die Ferne und die Sehnsurht nach derHeimat 
ais Triebe e i n e r  Wurzel. (Sch.) — 7. Uber die verschiedenen physischen und 
geistigen Waffen, dereń sieli die Menschen zu ihrer gegonseitigen Bekiimpfung 
und Verteidigung bedienen (H.) — 8. Gedankengang der Klopstock’sclien Ode 
,.Der Zurichorsee". (Sch.) — 9. Der Einflull der Not auf den Menschen in na- 
tiirlicher, geistiger und sittlicher Hinsicht. (H.) — Nach Wahl: a) Der Fruhling, 
eine Idylle — der Herbst, eine Elegie.

b) Wohltatig ist des Feuers Macht,
Wena sie der Mensch bezahmt, bewacht,
Und was er bildet, was er schafit,
Das dankt. er dieser Himmelskraft.

(„Lied von der Glocke“.)
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VI. K l a s  se:  B:
1. Arbeit ist des Biirgers Zierde,

Segen ist der Miihe Preis;
Ehrt den Konig seine Wurde,
Eliret uns der Hiinde FleiLi. (Sch.)

2. Viribus unitis. [Mit Bezng auf das Regierungsjubilaum un.seres Kaisers.] (H.) —
3. Wer in die Zukunft scliaut,

Der wiłge, eh’ er wago,
Der denke, eh’ er sagę,
Der prufe, eh’ er traut. (Scli.)

4. Das Vergessen: Ein Eehler, eine Schtild; ein Gliick, eine Tngend. (H.) —
5. a) In welcher Weise offenbart sich der Charakter Walthers von der Vogel- 
weide in seinen lyrischen Dichtungen? b) Was ergibt. sieli aus den Spriichen 
Walthers von der Vogelweide ftir die Gesebicbte seinerZeit? (Scli.) — 6. Welebe 
Wegweiser bat uns Gott fur unser Leben gegeben? (Sch.)

7. Du hast zwei Ohren und einen Mund. Willst du’s beklagen?
Viel sollst du horen und wenig darauf sagen.
Du hast zwei Augen und einen Mund. Mach’ dir’s zu eigen!
Gar manches sollst du sehen und manohes yerschweigeu.
Du hast zwei Hiinde und einen Mund. Lem ’ es ermessen!
Zwei sind zur Arbeit und einer zum Essen. (H.)

S. Gedankengang in Klopstocks Ode „Der Zuricheisee“. (Scli.)
9. Not ist die Wagę, die der Freunde Wert erkliirt,

Not ist der Priilstein aueh von deinem eighien Wert. (H.)
10. Nach Wahl: a) Memento rnori et memento vivere!

b) Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schiokt er in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen 
In Berg und Tal und Strom und Feld.

VII. K 1 a s s e A : 1. Die Macht der 3 D inge: Schwert, Feder, Zunge. (Seh.) — 2. a) Der 
Mensch ais Herr der Natur, b) Der Mensch ais Zogling und Herr der Natur. (II.)
— 3. a) Gotz und Weislingen. [Vergleichung. | b) Die Zustande im deutschen 
Reiche zur Zeit Gotzens v. Berlichingen [Naob Goethes Drama zu schildern.j 
(Sch.) — 4. Der Mensch ist fiir den Menschen geboreu. (H.) — 5. Bedeutung 
der mensohlichen Hand. (Sch.) — fi. Iphigeniens Heil und Segen bringendes 
Wirken in Goethes Drama. (Seh.) — 7. Hoffnung und Maliigung, boide yerehre 
ich auf einem Altare. [Herder.] (H.) — 8. a) Die Schwierigkeiten in der Auf- 
gabe des Geschichtsforschers. [Im Anschlusse an Schillers akadem. Antritts- 
rcde. | b) Das Boste, was uns die Geschiohte bietet, ist der Enthusia.smus, den 
sie erregt. [Goetlie.| (Sch.) — 9. Liebe das Vaterland, achte das Fremde! (H.)

VII. K l a s a  e B: 1. Wert der Beredsamkeit. (Sch.) — 2. Wie in der VII. KI. A.(H.)
— 3. a) Elisabeth und Adelbeid in Goethes „Gotz“. [ V'ergleichung. | b) Burg 
Jaxtliausen und der bischdfliehe Hof zu Bamberg. [Vergleichung.j (Sch.) —
4. Wie in der VII. KI. A. (H.) — 5. Bedeutung des mensohlichen Auges. (Sch.)
— Tut Iphigenie recht daran, das Leben ihres Bruders und ihres Freundes aufs 
Spiel zu setzenV (Sch.) — 7. Wie in der VII. KI, A. (H.) — 8. a) Wert des Ge- 
schichtsstudiums. [Im Anschlusse an Schillers akadem. Antrittsrede.] b) Macht, 
der Begeisterung. (Sch.) — 9. Wie in der VII. Klasse A. (H.)

VIII. K l a s s e  A: 1. Wer gar zu yiel bedenkt, wird wenig leisten. (Sch.) — Die



Einheit der Handlung in Schillers „Wilhelm Tell“ (H.) — 3. Zur Auswahl: 
a) Die segensreiche und verderbliche Wirkung des Feuers. b) Wie urteilt 
Schiller in seinen Ideengeschichten iiber die zugellose Freiheit des Menschen? 
(Soli.) — 4. Welche persoulichen Erlebnisse yerwertet Goethe in „Hermann und 
Dorothea“. (H.) — 5. Zur Auswahl: a) Der Realismus und Idealismus in Goethes 
„Tasso“. b) Welcher Umschwung yollzieht sich im Verlialtnisse zwischen An
tonio und Tasso? (Sch.) 6. Gebraucht die Zeit, sie geht so schnell von hinnen. 
[Goethe.] (H.) — 7. Welcher der feindlichen Briider in Schillers „Braut von 
Messina11 ist der eigentliche Held der Tragodie. (Sch.) 8. a) Die Todesfurcht des 
Prinzen von Homburg und ihre Uberwindung. b) Wie mufi man poetische Werke 
lesen, um ein erfolgreiches Studium daraus zu machen? (Sch.)

VIII. K l a s s e  B: 1. Des Menschen ew’ges Los — es heifit entbehren Und kein 
Genuh, ais den du dir yersagst. [Grillparzer.] (Sch.) — 2. Die Frauencharaktere 
in Schillers „Wilhelm Tell“. (H.) — 3. Die Sefihaftigkeit. des Menschen ais 
bedeutender Kulturfaktor, (Sch.) — 4. Gedankengang von Goethes Elegie „Her
mann und Dorothea“. (H.) — 5. Die beiden Eleonoren in Goethes „Tasso“. 
(Sch.) — 0. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten 
Weges wohl bewufit. [Goethe.11] (H.) — 7. Ein anderes Antlitz, eh’ sie geschehen ; 
ein anderes zeigt die yollbrachte Tat. [Schiller.] (Sch.) — 8. Zur Auswahl: o) Wie 
erfolgt in Kleists „Prinz von Homburg11 die Losung im Widerstreite zwischen 
Staatsautoritat und dem Interesse des Einzelnen. b) Das Leben ist der Guter 
hochstes nicht, Der tjbel grofites aber ist die Schuld. [Schiller], (Sch.)

VIII. K l a s s e  C.: 1. Es liebt die Welt das Strablende zu schwarzen und das Er- 
habene in den Staub zu ziehn. [Schiller.] (Sch.) — 2. Die 3 Hauptyerhand- 
lungen in Schillers „Wilhelm Tell11. (Sch.) — 3. Wie verhalten sich die Haupt- 
pei-sonen in „Hermann und Dorothea11 gegeniiber dem Elend der Vertriebenen ? 
(H.) — 4. Der Segen der staatlichen Ordnung. (Sch.) — 5. Zur Auswahl: 
a) Wer den Dichter geriihmt, der wandelt gestaltet, Einzeln, gesellet dem Chor 
edler Heroen sich zu. [Goethe.] b) Gedankengang des Monologes Tasso II 2. 
(Sch.) — 6. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist, sich des rechten 
Weges wohl bewul.it [Goethe.] (H.) — 7. Die Vorgeschichte der Hauptpersonen 
in Schillers „Braut von Messina11. (Sch.) — 8. Zur Auswahl: a) Wie erfolgt 
in Kleists „Prinz von Homburg11 die Losung im Widerstreit zwischen Staats
autoritat und dem Interesse des Einzelnen? b) Inwiefern bedarf der Dichter 
des Helden und der Held des Dichters? (Sch.l

To) I n  ru m a n isc lie r  Sprach.e.
VIII. K l a s s e :  Omul de rand, talentul, geniul. [O comparare de caractere.| (Ii.) — 

2. Care aten(io merita studiul limbei materne ? (Sch.) —
3. „De tot ce se Innalta invidia-i legata ;

In urma stralucirii sta umbra tupilata.11
[Vasile Alecsandri.] (H.)

4. Bate fierul pana i cald! (Sch.) — 5. Ayantajele si scaderile yietii retrase. (Sch.) 
— „Pentru fapta r&splata si napasta pentru n&pasta.“ [Dupa Caragiala: Na- 
pasta. | (H.) — 7. Neyoia inva(a pe caraus si cine are barba are si pieptene. 
(Sch.) 8. In ce masura merita aten(ie fantazia? (Sch.)
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V. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
A. Bibliothek.

a.) L e h . r e r l o i T o l i o t h . e k .

1. Durch Schenkung:
Vom k. k. U nt, o r r i c h t s m i n i s t e r i u m :  Ferdinand Kurnbergers Briefo aa 

*eine Freundin (1857—1870). — Betty Paolis gesammelte Aufsatze.
Vom Verfasser Uniyersitatsprofessor Dr. Eugen K o z a k :  Die Bedeutung des 

Kirchenslayischen in theoretischer und praktischer Beziehung.
Von Professor Alfred K l u g :  Dr. W. Papes Griechisch-deutsches Handwbrter- 

bucli, 1. und 2. Band
Von Professor Ep. v. T a r n o w i e c f e i :  Dr. Alois Lanuer, Naturlehre fur die 

i>beren Klassen der Mittelschulen.
Vom Yerfasser Professor Leonidas B o d i i a r e s c u l :  Cateya datini de past.i 

la Romani.

2. Durch Kauf:
a) Z e i t s o h r i f t  e n: Historische Zeitsehrift yon M. Meinecke. — Jahresbe- 

richte fur neuere deutsclie Literatnrgesohichte von I. Elizs und M. Osborn. — 
Die neue Rundschau. — Osfcerreichische Mittelschule. — Zeitsehrift fur den doutschen 
Unterricht von Dr. O. Lyon. — Zeitsehrift fur die osterr. Gymnasien. — Neue Jalir- 
biicher fiir das klassische Altertum, Geschicbte und deutsclie Literatur und fiir Pe
dagogik von Dr. Ilberg und Dr. Bern. Gerth. — Zeitsehrift fur Schulgeographie von 
Dr. A. Becker. — Lehrproben und Lehrgange von Dr. W. Fries und Dr. A. Becker. 
- - Lehrproben und Lehrgange von Dr. W. Fries und D.r. R. Menge. — Eupliorion 
vou Dr. A. Sauer. — Historische Zeitsehrift von F. Meinecke. — Archiy fiir Pliilo- 
sophie von L. Stein und P. Natorp. — Zeitsciirift tur Philosopliie und Pildagogik 
von O. Fliigel und W. Rein. — Osterreichische Bllitter fiir Stenographie. — Mittei- 
lungen des deutschen archaol. Institutes. — Physikalisclie Zeitsehrift von Simon. — 
Zeitsehrift fur den physikalisohen uud chemisohen Unterricht von F. Poske. — 
Korrespondenzblatt. — Zeitsehrift fiir den mathematischen und naturwissenschaft- 
liohen Unterricht von Schotten.

b) L i e i e r u n g s w e r k e :  Thesaurus linguae Latinae. - Roseher W., Lexikon 
der griechischen und romischen Mythologie. — .Takoh und Wilhelm Grimm, Deutsches 
Worterbuch. — Goethes Werke. (Weimarer Ausg.) — Heyse Paul, Noyellen. — Nagi 
J. W . und Zeidler J., Deutsch-osterr. Literaturgeschiehr.e, 3. Bd. — Kobelt, Ikono- 
graphie der sehalentragenden europaisohen Meereskonohylien. — Enzyklopadic der 
mathematischen Wissenschaften.

c) W e r k e :  Naumann, Naturgeschiehte der Vogel Mitteleuropas, herausg. von 
Dr. Karl Hennicke, 1 — 12. Bd. -- Opletal Josef, Forstliche Bauinyestitionen im 
Bereiche der k. k. Direktion der Giiter des Bukowiner gr.-or. Religionsfondes in 
Ozernowitz. — Statistisohe Nachweisung iiber den Stand der Volkssehulen und Lehrer- 
bildungsanstalten nebst einem Schematismus der Yolkssehulen und Lehrer in der 
Bukowina, herausgeg. vom Buków. k. k. Landesschulrate. ~  Aus Goethes Archiy, 
herausg. von B. Suphan und Julius Wahle, 23. Bd. — Ahrens W., Scherz und Ernst 
in der Mathematik. — Dr. Anton Becker, Methodik des geogr. Uuterriehtes. (Die 
Erdkunde, herausgeg. von M. Klar, III. Teil.) — Bettelheim Anton, Marie v. Ebner- 
Eschenbaeh, Biographische Bllitter. — Biese Alfred, Lyrische Dichtung und neuere
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deutsche Lyriker. — Bruns Ivo, Das literarische Portrait der Griechen im 5. mul 4. 
Jalirhundert vor Chr. Geb. — Catulli Veronensis liber, erki. von Gustav Friedrich.
— Chwolson O. D., Lehrbuch der Pbysik, 1. u. 2. Bd. — Friedmana Dr. L., Ludwig 
Anzengruber. — Geiger Ludwig, Goethe und die Seinen. — Gregori Ferdinand, Lyrische 
Audachten. — Hirzel Rudolf, der Dialog, ein literarisch-historischer Versuch, 1. u. II. 
Teil. — Hofler Alois, Dr., Drei Vortrage zur Mittelschulreform. — Ievons William 
Stanley, Leitfaden der Logik, ubersetzt von Dr. Hans Kleinpeter. - Kahle B., Henrik 
Ibsen, Bjornstjerne Bjornson und ihre Zeitgenossen. — Koch Max, Richard Wagner, 
I. Teil. — Lasswitz Kurd, Seelen und Ziele, Beitriige zum Weltyerstandnis, — Lindner 
Theodor, Weltgeschichte seit der V61kerwanderung in 9 Biiuden, 5. Bd. — LoosJosef, 
Dr., Enzyklopiidisches Handbuch der Erziehungskunde, I. u. II. Bd. — Luschin von 
Ebengreuth A. Dr, Allgemeine Miinzknnde und Geldgeschichte des Mittelalters und 
der neueren Zeit, Abt. 5. — Die Mittelschul-Enąuóte im Ministerium fur Kultus und 
Unterricht, 21.—25. Jilnner 1908. — Muzik Hugo, Lehr- und Anschauungsbehelfe zu 
den griecli. Schulklassikern. — Schurtz Heimach, Dr.. Yolkerkunde. (Die Erdkunde, 
herausgeg. von Maxim. Klar, XVI. Teil.) — Sieper E., Skakespeare und seine Zeit, 
185. Bd. — Robert Karl, Szenen aus Menanders Komodien. — Trabert AYilhelm, Dr., 
Meteorologie und Klimatologie. (Die Erdkunde, herausgeg. von Max Klar, XIII. Teil.)
— Vital Arthur, Die Kartenentwurfslehre. (Die Erdkunde, herausgeg. v. Max Klar,
XXVI. Teil.) — Zieliński Th., Cicero im Wandel der Jahrhunderte, 2. Aufi. — Sturm R., 
Elemente zur darstellendon Geometide, 2. Auli. Strigl, Sprachliche Plaudereien, 
1. Folgę. — Nietsche Friedrich, Die Geburt der Tragodie. (Nietsches Werke, Taschen- 
iiusgabe, Bd. 1.) — Jalirbuch der Grillparzer-Gesellschaft. — Jahrbuch der deutselien 
Shakespeare-Gesellschaft von Brandl Alois und Keller Wolfgang. — Jahrbuch der 
Goethe-Gesellschaft von Ludwig Geiger. . Prof. Kornel J a s k u l s k i .

To) S c i b . - u . l e i T o i T o l i o t ł i . e ł c .

1. Durch S chenkung.
Grundmaiiu. Peter, der Kundschafter. — May, Am Rio de la Plata. -■ Gang- 

hofer, Rachele Scarpa. — Goethe, Hermann und Dorothea. — Schiller, Maria Stuart.
— Janowski, Telegraphische Wetterprognosen. — Bodnarescul, Ciiteva datini de 

pasti la Roinani. — Zobeltitz, Hohenluft. — Margot, Aufe>stehung.

2. D urch Kauf:
Steuographische Lesehalle 1906 (21). — Weber-Baldamus, Weltgeschichte III.

— Stilgebauer, Gotz’ Kraft. — Hopfen, Verdorben zu Paris. — Lilienkron, Gedichte.
— Frenssen, Landgrafin. — Vofi, Romische Dorfgeschichten. — Fulda, Novella 
d’Ąndrea. — Rosegger,- Aus dem Walde. — Rosegger, Alpensommer. — Rosegger, 
Forsterbubeu. — v. Saar, Ges. Werke. — Riehl, kulturgeschichtliche Charakterkopfe. — 
Scherr, Michel. — Sehehel, Frau Aventiure. — Scheffel, Reisebilder. — Dickens, 
Heimchen am Herde. — Bjornson, Uber den hohen Bergen. — Auerbach, Schwarz- 
walder Dorfgeschichten. — Bauditz, Wildmoorprinzefi. — Bohlau, Rangierbahnhof. — 
Brentano-Tiek, Romantische Marchen. — Haberlandt. Indische Legenden. — Hebbel, 
Werke. — .Takobsen. Niflheim. — Lahwit.z, Seifenblasen. — Seidel, Heimatgeschichten.
— Seidel, Leberecht Huhnchen. — Jensen, Yor drei Menschenaltern. — Kinkel, Otto 
der Schiitz. — Kipling Brave Seeleute — Meyern, Teuerdanks Brautfahrt. — Nicolai, 
Zur Neujahrszeit im Pastorat zu Noddebo. — Nyblom, Es war einmal. — Reuter, 
Dorchlauchtung. — Meyer, Noyellen. — Immermann, Miinchhausen. — Morike, Maler
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Nolton. — Hauff, Ges. Werke. —- Ganghofer, Ges. Schriften II. — Rosegger, Heide 
peters Gabriel. — Wolff, Der Raubgraf. — Baumbaeh, Truggold. — Ebner-Eschen- 
bach, Ges. Werke. -- Erenssen, Die drei Getreuen. — Engelmann, Germanias Sagen- 
born. — Grimm, Sagen der Griechen und RSmer. — Deutsches Knabenbuch XVIII, 
XIX, XXI. — Weltpanorama, VI. — Jugendfreund, 56. — Grimm, Miirchen. — Tau- 
send und eine Naoht. — May, Die Sklavenkaravane. — May, Schatz im Silbersee. — 
May, Dei- Sohn des Barenjagers. — Schwab, Deutsche Volksbiicher. Bruneck, Klaus 
Erichsen. — Foehse, In der Htttte des Einsiedlers. — Preindelsberger-Mraźowicz, 
Bosnische Volksmarchen. — Dickens, Weihnachtsgeschichten. — Elynt, Auf der Fahrt 
mit Landstreichern. — Byrons Werke. — Calderons Werke. — Dickens, Nicolaus 
Nickleby. — Eckstein, Schulhumoresken. — Groner, Aus gi'auer VorZeit. — Groner, 
Nordlandsgeschichten. -  Hacklander, Handel und Wandel. — Hacklander, Europiii- 
sches Sklavenleben. — Hennigsen, Erziihlungen englischer Dichter. — Hennigsen, 
Erzalilungen franzosischer Dichter. — Kipling, Kim. — Pajeken, das Vermachtnis 
des Inyaliden. — Promber, Kreuz und quer durch Steppe und Meer. — Stifter, Nach- 
sommer. — Sudermann, Die drei Reiherfedern. Prot'. Leo T u m 1 i r z.

c )  IP r o  g-x a, m . m  s  a. m  m . 1 -cl n . gr.
Durch Tausch wuchsen an inbindischen und reichsdeutschen Programmen (die 

Lektionskataloge der deutschen IJni yersitaten mit eingeschlossen) 813 Summern zu. 
Gesamtzalil: 25,218. Prof. R. W u r z e r .

B. Physikalisches Kabinett.
1. Durch Schenkung:

1. Eine Nernst’sche Gltlhlampe vom Herrn Prof. S l u s s a r i u k .  — 2. Eine 
GeissleFsche Robre vom Kustos. — 3. Ftinf Kabelmuster vom Schiller der VIII. KI. li 
Rudolf L i c h t e n d o r  f.

2. Durch Kauf:
1. Apparat tur den Torricełli’schen Versuch nach I. Dechant. — 2. A]iparat 

zum Nachweis des Gay-Lussac’schen Gesetzes nach Weinhold. — 3. Ein Aluminium- 
Elektromoter nach Kolbe samt Zubehor. — 4. Apparat zum Nachweis des Mariotte’schen 
Gesetzes nach Feilitzsch, mit Einrichtung zur Verwendung ais Luftthermometer. — 
5. Ein Kilogramm Quecksilber liiezu. — 6. Polarisationsapparat zur HartPschen Scheibe 
und 5 schnell gekiihlte Glaser. — 7. Simon-Unterbrecher mit Diapbragma. — 8. Eine 
Glimmerplatte zum Kondensator. — 1). Ein Rezipient. — 10. Ein Paar Magdeburger 
Halbkugeln. — 11. Sechs Photogramme. Prof. Ph. D e c k e r .

C. Naturhistorisches Kabinett.
Da die zur Anschaffung von Objekten fur das naturhistorische Kabinett im 

Schuljahre 1908/09 bestimmten 100 K zum Ankaufe des Werkes: Naumann, Natur- 
geschichte der Vogel Mitteleuropas yerwendet wurden, blieb der Stand der Sarnin- 
lung im abgelaufenen Jahre unyeriindert. Prof. Otto Ma y e r .

D. Archaologisches Kabinett.
1. Durch S ch en ku ng:

1. Wandtafeln: Plan von Tyrins, angefertigt yom Schiiler S t  r o h a 1 Rudolf (VII. B;.
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2. H i l f s b u c h e r :  Mitteilungen der k. k. Zentralkommission fiir Erforschung 
und Erhaltung der Kunst- nnd histor. Denkmale. Drit.te Folgę. VII. Bd., Nr. 1—11, 
Jahrgang 1908. — Jabrbuch fur Alter.tumskunde, herausg. vou der k. k. Zentralkom
mission fur Erforschung der Kunst und hist. Denkmale. II. Bd., Heft 1, 2, 3. Beide 
Werke Geschenke des Herm Reg.-Rates H. K l a u s  er.

2. Durch Kauf:
1. B i 1 d e r: Pudicitia (La Pudicizia) Roma, Museo Nazionale. Aus der Sammlung 

von Originalaufnalimen klassischer Denkmale der Plastik in Bromsilber-Pliotograpliien. 
Berlin-Steglitz. Nr. 2054.

2. H i l f s b u c h e r :  1. N. Svoronos. Das Athener Nationalmuseum. Photogra- 
phische Wiedergabe seiner Schiltze. Heft 5. u. 6. — Anton Springer, Handbuch der 
Kunstgeschichte. II. Mittelalter. — Archaologischer Anzeiger. Jahrg. 1908.

Der Stand der Sammlung am Schlusse des Sclmljahres 1908/09 erscheint mu 
1 Wandtafel, 1 Bild und 2 Hilfsbucher vermehrt. Gesamtzahl der inventierten Stiicke: 910.

Prof. R. W u r z e  r.

E. Mathematische Lehrmittelsammlung.
Im abgelaufenen Schuljahre nichts angekauft.

Prof. Ep. v. T a r n o w i e c k i .

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

Vom Osterr. Lloyd: Eine Ubersichtskarte der Schiflahrtslinien des Lloyd.

2. Durch Kauf:
Baldamus, Kartę zur Geschichte der Volkerwanderung. — Wagner, Wandkarte des 

Deutschen Reiches. — Sydow-Habenicht, Oro-hydrographische Kartę von Frankreich.
Prof. H. K a r g 1.

G. Miinzensammlung.
H n i d e y  Traian (noch 1907/08 Schiller der Anstalt) spendete 34 Sttlck, A u s -  

1 ii n d e r Heinrich (V. a) 2 Stiick, F 1 i n k e r Martin IV. a) 22 Sttlck, W e i 6 e r Gabriel 
( Vl . b) l  Stiick, B r e t t s c h n e i d e r  (IV. a ’ 4 Sttlck, R e i t m a n n  Rudolf (IV. b) 2 Stilck, 
G o l d e n b e r g  Markus (La) 9 Sttlck, H er m a n n David (IV. a) 2 Sttlck, B a l t i n e s t e r  
Siegfried (VI. a 3 Sttlck, der Kustos selbst 3(1 Stilck, zusammen 113 Stiick.

Prof. Yiktor B a r l o o u .

H. Lehrmittel fiir Freihanflzeichnen.
1. Aus Elssners Dresdener Sammlung: Tisch, Stuhl, Sessel, Fufibank, Wegkreuz 

mit Betpult, runder Brunnen, Schleifstein. -- 2. Ausgestopfte Vogel: Elster, fliegend; 
Eisyogel. J. H e 1 z e 1.

I. Lehrmittel fiir Gesang
1. und 2. Heft der 30 mehrstimmigen Gesiinge von Josef Haydn, herausgegeben 

von Josef Tritremmel durch Kauf. Dagegen das zur Hundertjahrfeier von Dr. Norst
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gećliclitete, von dem Prof. des Wiener Konseryatoriums O j-. E u s . M a u  d y c z e  w S k i 
yertonte Lied dureh Schenkung des Koinponisten selbst. H. II o r n e  r.

1 Meiślatte.
K. Turngeratesammlung.

Josef L i s s u u r.

VI. Unterstutzungswesen.
A. Stipendien.

£
cnO

Name
des Stipendisten

K
la

ss
e Benenmmg des 

Stipen ,iums

Datum und Zabl 
des

Verleihungsdekretes

JM.br- i 
licher j 

Beitrag J

K , b

i Wendling Johann III. b Franz- A doi f- Wicken- 
hauseFsches Stipend.

L.-Scb.-R.-Ei l. v. 13. Nov. 
11)08, Zl. 13950 84 j - j

2 Arber Salomon . IV. a Jakob Rosenzweig’- 
sches Stipendium

K. k. L.-Reg. v. 10. Okt. 
1900 Zl. 34943

1 0 0  —

3 Kinnayer Adolf IV. b Kaiser Franz Joseph- 
Vereins-Stipendium 27. Nov. 1908, Zl. 9 1 0 0  j -

4 Schmidt Stephan IV. b dto. dto. 1 0 0  1-

5
■

Hopp Erwin . . V. a Josef KSnig’sches 
Stipendium

L.-Sch.-Erl. 13. Nov. 
1908, Zl. 13 113 |40

i; Hubricli Willibald V. a Kaiser Franz Josef- 
Vereins-Stipendium 27 Nov. 19,j8, Zl. 9 1 0 0  | -

7 Hubrich Willibald V. a Beamtenyereins-
St.ipendium

Zuscbr. an Aio Dir. des 1. 
Staatsgymn. v. 14. Okt. 

1907, Zl. 1481
1 2 0  -

8 Ann briister Jakob VI. a Kaiser Franz Josef- 
Vereins-Stipendium 27. Nov. 1908, Zl. 9 1 0 0  —

9 Kwiatkowski V. VI. b dto. dto. 1 0 0  —

1 0 Rottenberg Anton VI. b Beamtenvereins-
Unterstutzuug 1 0 0  I —

11 Strafiberg Bernh. VI b Kaiser Franz Josef- 
Vereins-Siipendiutn 27. Nov. 1908, Zl. 9 1 0 0  —

1 2 Weingarten H. . VI. b dto. dto. loo !—
1

i:i Deutsch Louis . VII. a dto. dto. 100 i —
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\ ,
y*
4->7.

Name
des Stipendisten

<£>
CG
coa

i
Benennung des 

Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleihungsdekretes

Jillir-
liclier

Betrag

2 K h

14; Hargesheimer li. jVII. a Kaiser Franz Josef- | 
Vereins-Stipendiiun 1

27. Nov. 1908. Zl. 9 160 -

15 Isler Rudolf . . VII. a dto. dto. 1 0 0 -

lii Jorisch Louis VII. a Gustay BarbeFsches K. k. L.-R.-Erl. v.
2 0 0  1Gymnasialstipendium 22. Juni 1905, Zl. 5164

17 Katz Rudolf . . V il. a Markus ZuckeFsclios 
Stipendium

L -A. v. 23. Dez. 1903. 
Zl. 8799 137 76

18 Langenmató F. . VII. b Kaiser Franz Josef- 
Vereins-Stipendium 27. November 1908, Zl. 9 1 0 0 -

U) Muller Gerhard . VII. b Beamtenvereins-
Unterstiitzung 80 —

2 0 Nestmann Zach. VII. b Kaiser Franz Josel- 
Vereins-Stipendiura '■21. Nor. 1908. Zl. 9 1 0 0 -

2 1 Weigetz Wenzel VII. b Josef Kónig’sches 
Stipendium

K. k. L.-Sch.-R.-Erl. v. 
3. Jann. 1908, Zl. 11948/07 113 1 0

22 Bie(Iżycki Emil . VIII.a Kaiser Franz Josef- 
Ver ein s - S t i p en d i um 27. November 1908, Zl. 9 160 -

28 DornfeldJ., R. v. VIII.a Landschaftliches 
A k a d e m i e s t i p e n d i u m

Stattlialt. in Ob.-Ost. v. 
13. April 1908, Zl. 9581 420 -

2 1 Gro fi Majer . . VIII.a Markus ZuckeFsches 
Stipendium

Landesausscliufi ddto. 2 2  

Marz 1909, Zl. 4141 137 76

25 Ru di cli Wolf VIII.a Kaisei Franz Josef- 
Voreins-Stipendium 27. Noyember 1908, Zl. 9 1 0 0 —

26 Schiller Franz . VIII.a dto. dto. 1 0 0

27 Bruja Elias . . VII I c dto. dto. 1 0 0

28 Formagiu Georg VIII.c dto. dto. 1 0 0 -

29 Flohr Srul . . VIII.c Markus ZuckeFsches 
Stipendium

Eandesaiissehufi ddto. 14 
Dez. 1908, Zl. 15326/08 137 76

30 Leahul Petrus . VIII.c K-dser Franz Josei- 
Vereins-Stipendium 27. Noyember 1908, Zl. 9 1 0 0 i -

31 Stefaninc Demefc. VIII. c dto. dto. 1 0 0 n
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B. Handunterstiitzungen.

£
ł-)r.

Name
des Schiilers

<D
Ol

1 05 
c3

Benennung
Datum und Zahl 

des
Verleihungsdekretes

Beitrag

! ^ K h

i Katz Samuel II. a Kaiser Franz 
Verein

.Josef- 27. November 1908, 71. 9 30 —

9“ Nikorow cz Mieli. II. b dto. 11 2 0 —

3 Popeseul Rudolf II. b dto. 50

4 Schweitzer Val. II. b dto. a 2 0 —

5 Renowicz Willi. IV. b dto. 11 2 0 -

0  roli Majer . . VIII. a dto. Ausschufisitzunr sbe- 
scblnfi v. 1. Miirz 1909 2 0

1

C. Lokales Unterstiitzungswesen.
I. K aiser Franz Josef-V erein  zur U n terstu tzu ng d iirftiger und w iirdiger  

Schiller des I. S taatsgym nasium s.
I. A u s w e is

iiber das Stammyennogen des Kaiser Franz Josef-Vereines am 31. Dezeraber 1908

Po
st

za
bl

l

B E N E N N U N G
Nominal-

wert

K h

Halb- 
jiibrige 
Zinsen 

K b

1 Clary-Los Nr. 330G3..................................................................... 80 | - — : —

a) Z i n s e n a m 1 . ,7 ii n n er  u n d  1. J u l i :
2 Propinationsablosungs-Schuldverschreibungen (v. 1. Jiinner

1890) Nr. 1354. yinkuliert,.................................................. 2 0 0 0  - 50 ' -
3 Propinatiousabl6 sungs-Schuldverschreibungen(v. 1. Jiinner

1890) Nr. 1966, y in k u lie r t .................................................. 2 0 0 0  j - 50 j -

b) Z i n s e n a m 1. F e b r u a r  u n d  a m 1. A u g u s t :
4 Staatsscbuldyerschreibung (v. 1. Februar 1873) Nr. 82302,

y in k u lie r t ................................................................................ 3300 1— 69 30
5 Schuldyerschreibung des Herzogtums Bukowina (v. l.F e-

bruar 1890) Nr. 3106, yinkuliert........................................ 2 0 0 0  — 40 -
o Schuldyerschreibung des Herzogtums Bukowina (v. l . Fe-

bruar 1890) Nr. 3107, yinkuliert........................................ 2 0 0 0  i - 40 -
7 Schuldyerschreibung des Herzogtums Bukowina (y. l .Fe-

bruar 1890) Nr. 107, y in k u lier t........................................ 1 0 0 0  j- 2 0  —

Fiirtrag . . . 12380 269 30
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2c8N
-*->W B E N E N N U N G

Nominal-
wert

Halb-
jiihrige
Zinsen

Cm K ii K h

Ubertrag . . . 12380 — 269 30

8

c) Z i n s e n  a m 1. M a r z  u n d  a m 1. S e p t e m b e r :  
Kronenrente Nr. 63618, y in k u lie r t ........................................ 8000 160

9 Kronenrente Nr. 74303. yinkuliert3' ) ................................... 7000 — 140 —

1 0 Kronenrente Nr. 404174, Nr. 412507, Nr. 410202, Nr. 416263 
Nr. 420024 ............................................................................... 1 0 0 0 - 2 0 —

1 1

d) Z i n s e n  a m 1. Ma i  u n d  a m 1. N o v e m b e r : 
Staatsschuldverschreiburig (60er Los vom 15. Marz 1860) 1 0 0 0 2 0

1 2

S. 3799 Nr. 17,**) y in k u lie r t .............................................
Staatsschuldyerschreibung (vom 1. Mai 1900) Nr. 100323. 1 2 0 0 0 240

13
y in k u lie r t ................................................................................

Staatsschuldyerschreibung (vom 1. Mai 1901) Nr. 109883, 1 1 0 0 0 2 2 0

14

y in k u lie r t ................................................................................

e) Z i n s e n  a m 1. J u n i u n d  a m 1. D e z e m b e r :  
Ungarische Hypothekenbank-Pram.-Oblig. S. 2062 Nr. 32 2 0 0 4

ló „ „ 2002 „ 33 2 0 0 — 4 —

16 „ „ „ „ „ 2062 „ 34 2 0 0 — 4 —

17 2 0 0 — 4 —

18 Einlage in der Buk. Sparkasse (Sparkassebuch Nr. 90811) 304 37 —

Summę . . , 53484 37

lOco
i 

°
1 

co

*) Kronenrente Nr. 38409, Nr. 209901, Nr. 214005 im Nominalwerte von 0000 K 
imd die im Januer dieses Jahres gekaufte Kronenrente Nr. 098573, Nr. 098574, Nr. 
098565, Nr. 098567, Nr. 069050 im Nominalwerte von 1000 K wurde auf' 7000 K sub 
Nr. 74303 yinkuliert.

**) Staatsschuldyerschreibung (60er Los v. 15. Marz 1860) S. 3799, Nr. 17 verlost, 
gelangt ab 1. Februar 1909 zur Einlosung, weshalb der Zinsenertrag ab 1. Mai 1908 
eingestellt wurde. Am 10. Noyember wurde die Obligation der Regierung zur Devin- 
kulierung yorgelegt.

Zwei Stipendien a 100 neu gegriindet aus Anla.fi des 60jahrigen Regiernngs- 
jubilaums Sr. Majestat des Kaisers Frauz Josef I.

X I .  I^e c ib .TŁ -u .n .g rsa / to sc łŁ l-u .B
iiber das Vereinsjahr 1908.

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

a) E inn ahm en :
1. Kassarest vom .Jahre 1907 ......................................................
2. Spende der Frau J. T . .................................................................
3. Spende des Herrn Hermann H a c k e l ...................................
4. Subyention der Czernowitzer S ta d tg em ein d e ....................
5. Spende des Herrn Wilhelm B ad ian ........................................

38 K 98 h
1 2 15 15
1 2 55 11

1 0 0 15 15
2 0 15 15
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6 . Spende des Herni Leopold Schw eiger......................................................
7. Subvention des L a n d e s ...............................................................................
8 . Jahresbeitriige der V ereinsm itglieder......................................................
9. Griindungsbeitrag Sr. Exzellenz des Herrn Landesprasidenten Dr.

Ritter von B le y le b e n ....................................................................................
10. Zinsen von W ertpapieren...............................................................................
11. Zinsen von der Sparkassaeinlage (Nr. 9 0 8 1 1 ) .......................................
1 2 . Aus der Sparkasse behoben..........................................................................

Im ganzen . . .

2 0 li -  h

825 — „

1 0 0 55 55
2 1 1 0 55 60 „

46 55 99 „
2500 55 — „
5935 Ii 57 li

b) A u sgab en :
1. Vier Regierungsjubilaumsstipendien a 160 K ........................................
2. Dreizehn Stipendien a 100 K .....................................................................
3. Zwei Stipendien a 50 K ................................................................................
4. Handunterstiitzungen flir arine S c h i l le r ..................................................
5. In die Sparkasse e in g e le g t ..........................................................................
6 . Entlohnung fur die E in k a ssieru n g ............................................................
7. Ankauf der Staatsrente-Obligationen Nr. 098573, Nr. 098574, Nr. 

098565, Nr. 098567, Nr. 069050 um 993 Ii 15 h und Nr. 404174, Nr. 412507, 
Nr. 416262, Nr. 416263, Nr. 420024 um 963 Ii 6 6  h, zusammen . .

8 . Druck des Jahresberichtes 1907 ................................................................
N). R eg ieau slagen ....................................................... ...................................

Im ganzen . .

640 K -  li
1300 55 55

1 0 0 55 —  „

140 55 55

1546 ’ 5 99 „
80 55 50 „

1956 „ 81 li
1 (5  ,1 “  „ 
•2 „ 30 ..

5782 l i  60 li

c) B ilanz :
Bei der Einnahme v o n .........................................................................................  5935 Ii 57 h
und der Ausgabe v o n .........................................................................................  5782 „ 60 „

ergibt sieli ein liassarest von . . .  152 K 97 h
Die yorstehende Reclinung wurde von den Rechnungsprufern, den Herren Bernhard 

G r ii n f  e 1 d und Prof. Philipp D e c k e r  am 25. Februar gepriift und fur richtig befunden.

b) S t a n d  de s  V e r mi j g e n s .

Dasselbe bestand am 31. Dezember 1907 aus Wertpapieren im Nominal-
werte v o n ..................................................................................................................51180 K — h
einer Einlage in der Bukowiner Sparkasse v o n ....................................  1237 „ 38 „
und dem Kassareste v o n ........................................................................ __________ 38 „ 98 „

Im ganzen . . . 52476 Ii 36 h
Am 31. Dezember 1908 bestand das Stammkapital aus Wertpapieren im No

minał werte v o n ........................................................................................................  53180 K — h
einer Einlage in der Bukowiner Sparkasse v o n ...................................... 304 „ 37 „
und dem Kassareste v o n ........................................................................ ......  ■ 152 „ 97 „

Im ganzen . . . 53637 K 34 h

II. Schiilerlade.
Verwalter: Direktor Karl W o 1 f, Professor Philijip D e c k e r  (Kassier), Professor 

Orest, L u ( i a (Bibliothekar), Konsistorialrat Professor Leopold S c h w e i g e r .
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1. Kassabericht Liber das Schuljahr 1908 1909.

a) E i ń n a h  m e n :
1.
2
3.
4.

o.
0.
7.
8 .

9.
10.

Kassarest. vom Schuljahre 1907/1908 .................................................. (543 K 78 h
Spende des k. k. Postkontrollors Herm Anton K l e i n .  . . 10 ,, — „
Uberschufi von Privatistentaxen.......................................................  3 ,, 82 ,,
Anteil an den Einnahmen gelegentlich der Theateryorstellung
„Antigone“ ................................................................................
Spende des k. k. Professors Herrn Dr. Emil S i g a 1 1 
Zinsen der Einlage bei der Bukowiner Sparkasse . . 
Von einem ungeuannt sein wollenden Schiiler . . .

415 „ -  „ 
6 „ 66 „ 
9 „ 79 „
1 » »

tJberschufi beim Ankauf der Hefte in die I. Klasse C . . 
Ergebnis der statutenmabigen Sammlung im I. Semester .

TIa n j; ?> a ;;____ •
Summę der Einnahmen . .

-  „ o2  „ 
672 „ 81 „ 
704 „ 20 „ 

2467 K 58 h
Zu den im Vorstehenden angewiesenen Betragen, die sich durch die im 1. und

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

K l a s s e
Im I. Semester Im II. Semester Zusaamraen___  _ .

K h K K _ h !

I . A ......................... 25 50 20
■

- 45 50
I. B ......................... 43 80 37 40 81 20 ;
I. C .........................i 63 40 60 — 123 40

II. A ......................... 16 40 12 90 29 30 '
II. B ......................... 47 60 27 — 74 60

III. A ......................... 55 60 56 — 111 60 ;
III. B ......................... 38 20 56 80 95 — !
IV. A ......................... 50 60 52 102 60
IV. B . . . . 28 60 41 60 70 20 |

V. A ................... 78 20 74 60 152 80
V. B ......................... 25 v 50 22 80 48 30

1 VI. A ......................... 37 10 42 30 79 40
VI. B ......................... 13 70 16 20 29 90

VII. A ......................... 18 — 24 40 42 40
VTI B .......................... 37 50 50 — 87 50

VIII A ......................... 45 50 60 — 105 50
VIII. B ......................... 21 41 25 10 46 51
VIII. 0 ......................... 26 20 25 10 51 30

Summę . . 672 81 704 20 1377 01

b) A u s g a b e n :
1. Unterstiitzung von Schiilern in 147 F iil le n ................................... 1347 K 20 li
2. Ankauf von Lehrbiiehern in die Bibliothek der Schiilerlade . 218 „ 25 „

Summę der Ausgaben . . . .  1565 K 45 h

ć) B i 1 a n z :
Bei einer Einnalnne v o n ...........................................................................  2467 K 58 ii
und einer Ausgabe v o n ........................................................................... 1565 „ 45 „

yerbleibt der Betrag von . . . .  902 K 13 li
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ais aktiyer Kassarest, der gemafi § 3 der Sfcatuten ftir den Beginu des nachsten 
Jalires fur Unterstiitzungen reserviert wird.

Nachstehende Schiller haben einen Betrag von 5 K oder mehr geleistet: 
II. Klasse a: Fontin Bruno, Frank Rudolf; II. Klasse b : Oberliinder Arthur, Trichter 
Paul, Neumana Emerich; III. Klasse a: Anhauch Karl (10 K), Kindler Erwin, Lederle 
Leo, Katz Heinrich; III. Klasse b: Łupu Stefan, Trichter Richard, Taboru Emanuel, 
Schwarz Moritz; IV. Klasse a: Fein Erwin, Jakob Otto, Griinfeld Alexander, Gri- 
gor-cea Eugen (20 K); IV. Klasse b: Dąbrowski Karl, Weisselberger Maximilian, 
Steiner Emil; V. Klasse b: Chodrower Hermann, Anhauch Dionys (15 K), Fischer 
Albert (10 K), Hahn Ernst (10 K), Steiner Anton, Klein Anton; V. Klasse b: Lederle 
Eduard; VI. Klasse a: Frl. Kelly Blum, Tiirk Karl, Freiherr von, Kornfeld Rudolf; 
VII. Klasse a: Frl. Elsę Norst; VIII. Klasse b: Perl Emanuel, Spodheim Friedrich, 
Strolial Rudolf, Wechsler Isidor, Salter Nikolaus, Kohn Paul: VIII. Klasse a: An
hauch Julius (15 K).

2. Biicherstand der Schiilerlade am Ende des Schuljahres 1908 1909.

Am Schlusse des Schuljahres 1907/08 zahlte die Bibliothek der Schiilerlade 1688 Bandę. 
Dazu kamen im Jahre 1908/09 durch Schenkung:

a) Von Professoren der A nstalt.....................................................................  8  Bilnde.
b) Von Schulern der A n sta lt..........................................................................  34 „

Durch Kauf wurden erw orb en ...................................................... ....  ■ 67 „
Summę . . . .  1797 Bandę.

Ais yeraltet, und abgeniitzt wurden a u s g e s c li ie d e n .............................. . 38 „
Die Buchersammlung zahlt a l s o ..........................................................................  1759 Bandę

Im verflossenen Schuljahre wurden 438 Schiller mit 1553 Biicheim beteilt.

III. Sonstige U nterstiitzungen .
Die Schiller der II. Klasse B: Schweitzer Valentin, Schneier Samuel und 

Trichter Moritz erhielten durch Vermittlung des Herrn k. k. Supplenten Siegfried 
G r u u f  e 1 d eine Unterstiitzung von 5 K.

Wie alljahrlich, spendete auch heuer Frau J. T„ Professorswitwe, 12 K fur 
einen armen Schiller; die Spende wurde dem erkrankt.en Schiller L e a h u l  Petru 
(VIII. c) zugewendet. Ferner spendete der jtidiscli-akadem. Leseverein „ E m u n a h “ 
dem Schiller der II. Klasse b Moritz T r i c h t e r  eine Handunterstiitzung im Betrage 
von 50 K mittelst Zuschrift vom 11. Juni 1908, Zl. 259/09.

Mehrere Arzte, yornehmlich die Hen-en Regierungsrat Dr. P h i l i p o w i c z  
Dr. P r o c o p o v i c i, Dr. W o 1 f, Dr. F 1 i n k e r und Dr. J. P o r a s  behandelten 
unbemittelte Schiller unentgeltlich. Die Herren Apotheker Dr. B a r b e r  und F ii 1- 
l e n b a u m  yerabreicliten armen Schiilern unentgeltlich Arzneien.

A l l e n  e d 1 e n S p e n d e  r n  u n d  W o h l t & 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 n k  a b g e s t a t t e t .
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VII. Maturitatspriifung.
1. Im Schuljahre 1907 08.

E r g e b n i s  d e r  P r i i f u n g.
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1 Óffentliche . . . ; 72 ! I1 -  ! i jj ii 59 70! i - — — 1 98-6;

1 Privatieten . . 4 ji
i ||

1 |!_  j _  ;! 2 2! 4 — — — — 1 0 0 - 0

j Externisten . . . 14 3 ; 1 i) 7 1 — || — 61 6| -  , 1 — 1 42-21

Summę . . 90 i
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7 ! 1 1 13
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Verzeichnis der im Sommer- und Herbsttermine 1908, ferner im Februar- 
tormine 1909 approbierten Abiturienten.

p .................................... u , —
1i.—if i

N A M E
Geburtsorfc und

AJ A ń  fi^ cc © Ergebnis Gew&hlterfi 53 der
r. . O Vaterland © g S 5 Priifung Beruf

<-1 cS

i i Abrahamowicz Josef . Czernowitz, Buków. 2 1 8
reif 

m. E.:':) Jus
i 2 A mster Ludwig . . dto. 23 Ext. reif

m. M.**) T)
I 3 Axelrad Majer . . . Czortkow, Galizien 2 2 8

reif mit 
Ausz. Medizin

i 4 Baltinester Albert Czernowitz, Buków. 18 8 reif m. E.

1 5 Bancescul Emanuel . Bajasehestie, ,, 19 8
reif mit 

Ausz. Technik

6 Barański Ludwig . , Czernowitz, „ 2 2 8 reif m. E. Jus

' 7 Blaukopf Herbert . . dto. 18 8 reif m. E. Expoi*takadem. |
8 Brunstein Augustę . dto. 18 Priv. reif m. M. unbestimmt

*) m. E. =  mit Stimmeneinhelligkeit.
**) m. M. =  mit Stimmenmehrheit.
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Beruf

9 Cioban Elias . . . . Bojan, Bukowina . 2 2 8 reif m. E. Jus

1 0 Czeikel Lewi . . . Czernowitz, Buków. 2 2 8 dto.

1 1 Eichel Wilhelm . . 18 8 dto. Exportakadem.'

1 2 Eckstein Theodor . . Wien, Niederosterr. 19 8 dto. Philosophie

13 Eltes David . . . . Wiżnitz, Bukowina 2 2 1 1 reif m. M. Jus

14 Feuerstein Richard . Bojan, „ 2 0 9 reif mit 
Auszeich. n

15 Feuerstein Rudolf Bukarest, Rumanien 2 0
9

reif m. E. ii

1(1 Fischer Adolf . . . Dobrzanica, Galizien 2 1 8 dto.

17 Funkensteiii Rudolf . Czernowitz, Buków. 18 8 reif m. M. Musik
(Konservat.)

18 Gliickmann Moritz dto. 2 0 9 dto. Jus

19 Hackel Kamillo . . dto. 19 9 dto. Textilindustrie

2 0 Hicke Edmund . . . Manasteriska, Buk. 2 1 8 reif m. E. Jus /

2 1 Hodl Eduard . . . Storożynetz, „ 2 1 8
reif mit 

Auszeich. Neuere Philol.

2 2 Jakob Siegmund . . Kirlibaba, „ 23 Ext. reif m. E. Jus

23 Jorisch Hermann . . Czernowitz, „ 2 0 8 reif m. M. Exportakadem.

24 Konig Jakob . . . Uuij-M oldawitza „ 19 8 reif m. E. Medizin

25 Kossler Emanuel . . Lemberg, Galizien 2 0 9 reif m. M. Jus

2 (1 Koller Richard . . . Czernowitz, Buków. 2 1 9 dto. Medizin

27 Lang Isidor . . . . Molodia, „ 2 0 8 reif m. E. Jus

28 Lauer Kamillo . . . Czernowitz „ 2 1 9 dto. 75

29 Lauer Johanna Korn. Sereth, „ 18 Priv. reif mit 
Auszeich. Medizin

30 Luzor Elias . . . . Bojan, „ 2 1 8 reif m. M. 55

31 Lindenfeld Elias . . Czernowitz, „ 2 2 8 reif m. E Jus

32 Loghin Konstantin . Mold.-Banilla „ 2 1 8
reif mit 

Auszeich. 1 Philologie

33 Lu (ja Johann . . . Czernowitz, „ 19 8 dto. Jus

34 Macielinski Karl . . Sereth, „ 2 2

'
Ext. reif m. M Medizin

I
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.35 Mahler Max . . . . Stanislau, Galizien 19 8 reif m. E. Jus

36 i ’rl. Markus Pepi . . Kuczurmare, Buków. 19 Priv. reif mit 
Auszeich. Medizin j

37 Markes Reinhold . . Dolhopole. „ 21 9 reif rn. E Jus

38 Mayer Erich Eritz Czernowitz, „ 18 8 reif m. M. 1
31) Mayer Stefan . . . 1"1 » 18 8 reif mit 

Auszeich. 1?
30 Menczer Itzig . . . Ropcze, ,, 19 8 reif m. E. V

'31 Mihalescu Erast . . Czernowitz, „ 20 9 dto. V|
42 Nestmann Josef . . 5? I) 20 8 <lto. Jus u. Handels- 

akademie
i 43 Ohlgiefier Hermann . V r> 19 9 dto. Handelsakad.

44
i

45

Pistiner Bernhard. . Kuty, Galizien 21 8 dto. Jus

Pompę Anton . . . Czernowitz, Buków. 18 8 dto.

46 Quecksilber Itzig . . Werenczanka, „ 20 8 dto. V
47 Reifler Bruno Czernowitz, „ 20 9 dto V
48 Reiss Philipp . . . Suczawa, „ 20 9 reif m. M. ”
49 Renner Martin . . . Czernowitz (Rosch', 

Bukowina 21 9 reif m. E.

50 Rinzler Moses . . '. Żadowa. Bukowina 18 8 dto. V

51 Romanowski Othmar Czernowitz, „ 18 8 reif mit 
Auszeich. •n

521 Rosen Adol f . . . . Dorohoi, Rumanien 18 8 reif m. E. V

53 Rot.lifeld Mordko . . Jęzierżany, Galizien 18 8 dto. Exportakadem.

i 54 Rubinowicz Adalbert Sadagóra, Buków. 19 8 ilto. Techn. Chemie

55 Saohter Adolf . . . Czernowitz, „ 19 8 dto. Jus

56 Sauer Wilhelm . . . Tereblestie, „ 21 9 reif m. M. Medizin

57 Schafłer Leo . . . . Wiżnitz, „ 18 8 reif mit 
Auszeich. Jus

58 Schifter Herzki . . . Czernowitz, „ 22 9 reif m. E.

59 Schnecker Nathan Sniatyn, Galizien 21 8 reif m. M. ”
i 60 Sohnirch Stefan . . V 21 9 reif m. E.
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61 Frl. Schnifczer Eugenie Putilla, Bukowina 19 Priv. reif m. E. Philosophie

62 Schtitzer Mordko . . Skala, Galizien 21 8 reif m. M. Jus

63 Frl. Seidmann Sara . Czernowitz, Buków. 22 Priv. dto. Medizin

64 Socolean Alexander . dto. 20 10 reif m. E. Jns u. Export- 
a.kademie

65 Sommer Josef . . . dto. 19 9 dto. Jus

66 Stern Feiwel . . . Woloka a./Cz., Buk. 22 8 dto. Philosophie

67 Sternberg Markus Czernowitz, Buków. 20 9 dto. ■Jus

68 Strejac Basilius . . Czernowitz ( Rosch), 
Bukowina 22 10

Ext. reif m. M. Theologie

69 Stup Jakob . . . . Sadagóra, Buków. 23 8 dto. Jus

70 Szyposz Kasim. Joh. Czernowitz, „■ 22 9 reif m. E. Techn. Chemie

71 Tarnowiecki Maximil. 77 5? 21 9 dto. Lehramt

72 Tuttmann Isidor . . 5? 75 20 8 reif m. M. Handelsakad. i

73 Ursuleac Johann . . 77 77 18 8 reif mit 
Auszeich. 77

74 Vasilovschi Emilian . Ober-Sinoutz, „ 22 10 reif m. M. Jus

75 Voiu^schi A lex i. . . Czernowitz, „ 18 8 reif mit 
Auszeich. Militarakadem.

176 Wallech Simon . . . 7? 77 21 9 reif m. M. Jus

77 Wicentowicz Edmund 77 77 19 8 reif m. E. 77
78 Wurfel Wilhelm . . 77 77 18 8 dto. Jus u. Export- : 

akademie
79 Zimmermann Martin . Wiesenberg, Galiz. 19 8 dto. Jus

80 Żolkiewer Philipp . . Czernowitz, Buków. 19 8 dto. Medizin

I  m . F e h r u a i t e i  m  i  n . e  1 9 0 9 .

81 Pacht Leon . . . . Czernowitz, Buków. 20 8 reif m. M. unbestimmt !

2. Im Schuljahre 1908/1909.

Im Sommertermine 1909 meldeten sich zur Reifepriifung 126 Kandidaten, und 
zwai- 113 offentliclie Schiller, 5 Privatisten nnd 8 Externe. Von dieseii unterzogen 
sieli der schriftlichen Priifung 111 ottentliche Schiller, 5 Priyatisten und 4 Externe.
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Themen fur die schriftliche Reifepriifung.
D e u t s c h e  A u f s a t z e .

(Zur Auswahl.)

F u r  a 11 e 6 A b t e i l u n g e n .
1. Wie haben die gro (.i on Erfindungeń der Neuzeit auf das Kulturleben der 

Gegenwart eingewirkt?
2. Welchen Umstanden hat Osterreich-Ungarn seine Grolimachtstollung zu 

verdanken ?
3. Riickwarts und yorwiirts lalit uns blicken! (In der Form einer Abschieds- 

rede. die ein Abiturient vor seinen yersammelten Klassenlehrern lialt.)

R u m an  i s  oh e r A u f s a t  z.
(Znr Auswahl.)

1. Miscarea „Junimei‘‘.
2. De ce meritele oamenilor mari sunt adesea reeunoscute numai dupa mortea lor?
3. Superioritatea Europei asupra celorlalte par(i ale lumii.

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.

I. und II. Abteilung.
Tacit. Hist. IV. 14 u. 15 (von Mitte zu Mitte).

III. und IV. Abteilung.
Tac. annal. XIII. c. 54.

V. und VI. Abteilung.
Tac. annal. XIV7. cap 52 und 53.

U b e r s e t z u n g  a u s d e m  G r i e c b i s c h e n .

I. und IT. Abteilung.
Platon \ v j .v . III, 098 C und 099 C.

III. und IV. Abteilung.
Plato. llf/Aa-s-:*; I c. 23.

V. und VI. Abteilung. 
Plato, I[o).'.T3'<zę II p. 377 B bis 378 A.

Die mundliche Priifung beginnt am 30. Juni 1909.
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VIII. Fórderung der kórperlichen Ausbildung und 
Gesundheitszustand der Schiller.

Auf die korperliche Ausbildung der Schiller, auf Reinlichkeit, Gesundbeitspflege 
und Erweckung der Liebe zum Sport wurde besonderes Gewicht gelegt.

Jugendspiele fanden bei gimstiger W ittemng an jedem Nachmittage vor scliitl- 
freien Tagen statt. Der Jugendspiel-Ausschufi hielt untor dem Yorsit/.e des Direktors 
Sitzungen ab, in welchen die yorzunehmenden Jugendspiele bestimmt und alle notigen 
Anordnungen getroffen wurden.

Gespielt wurde unter der Aufsicht der Professoren v. T s r n o w i e c k i ,  J a s- 
k u 1 s k i und der Supplenten S i l b e r b u s c h  und L a u r e c k  i. Turnlehrer L i s s n e r 
besoi-gte die Ausbildung der Spielwarte in mustergiltiger Weise, so dalś diese ibrer 
Aufgabe zur allgemeinen Zufriedenheit nacbkainen.

Der Wintersport wurde eifrig betrieben. Aufier Scblittschuhlaufen wurde bei 
giinstigen Schneeyerhaltnissen Schneeschublaufen und Kodein sehr eifrig betrieben. 
Der Jugendspielausschufś stellte hiefilr die in seinem Besit.ze befindlichen Skier und 
Rodeł den Schiilern zur taglichen Beniitzung zur Verfugung. Viele Schiller schafften 
sieli, nacblem sie den Sport mit den dem Gymnasium gehorigen Geraten erlernt 
hatten, eigene Skier und Rodeł an.

Ferner fanden klassenweise Ausfliige unter der Aufsicht der Klassenyorstiinde, 
beziehungsweise der Naturhistoriker statt. Audi Herr Supplent K i t t l  leitete einen 
derartigen Ausflug. In den Pfingstfeiertagen yeranstaltete Herr k. k. Supplent S i 1- 
b e r b u s c h  einen Ausflug nach Kimpolung. Dorna-Watra, Jakobeny und auf den 
Rareu und Giumaleu, der fur die teilnehmenden Schiller ebenso angenehm wie ielir- 
reich yerlief. ,

Scliularzt ist Herr Sanitatsrat Dr. Moritz Anton K u d n i k, der samtliehe Schiller 
der Anstalt einer eingehenden arztlichen Untersuchung unterzog. Hiebei trugen die 
Klassenyo: stande in die Gesundheitslisten den Befund des Scliularztes bei jedem 
einzelnen Scbiiler genau ein. Wo es notwendlg erschien, wurde das Elternhaus von 
den yorgefundenen Gebrechen yerstandigt. Aber auch die Lehrer nabmen auf den 
arztlichen Befund entsprechend Riicksicht bei der Behandlung und Benrteilung der 
fur krank oder schwachlich erklarten Schiller.

Bei kleineren Unfallen, wie sie in einer so zahlreich besuohten Anstalt trotz 
der sorgfaltigsten Aufsicht unyermeidlich sind, leisteten die Turnlehrer L i s s n e r  
und S a d o w s k i  die erste Hilfe. Sie yerfilgen iiber alle zur ersten Hilfeleistung er- 
forderlichen Hilfsmittel und Arzneien und entledigten sieli dieser Aufgabe mit solchem 
Geschick, dafi die weitere arztliche Behandlung meist iłberHilssig wurde. In zwei 
Fallen, wo es sich nm Ohnmacbtsanfalle har.delte, wurde die hiesige treiwillige Ret- 
tungsgesellschaft urn Hilfe ersucbt, die auch rasch und erfolgreich geleistet wurde. 
Der Rettungsgesellscłiaft und ihrem Arzte Herrn Dr. K l a r f e l d  sei an dieser Stelle 
hiefilr der warmste Dank ausgesprochen.
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U b e r s i c h t s t a b e l l e
ttber die Teilnehmer an den Jugendspielen, den Ausflugen und iiber den Gesund- 

heitsznstand der Schiller im Schuljahre 1908/09.

Z a h 1 d Zabl der an Infektions- 
krankheiten Erkrankten
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I. A . . j 36 38 9 11 30 10 1 9 —

1. B . 32 35 3 1 19 ii 8 1 5 - — - - —

1. C . 41 46 5 7 19 " 11 5 5 i - - _
-

LI. A . 24 33 4 10 23 9 4 2 i 2 1

II. B . 29 33 11 10 24 3 1 12 3 - i

III. A . 16 40 10 13 20 !| 5 3 9 — - - -

III. B . . | 34 18 18 30 24 ! 4 4 12 i — - — -

IV. A . 8 13 7 12 17 6

IV. B . 9 13 15 12 28 7 3 8 i 2 - __

V. A . . ii 9 10 13 26 27 6 4 8 i — — -

V. B . 4 16 11 15 20 j 5 — 5

VI. A . 11 3 13 21 18 8 1 3 — — - —

VI. B . * ' 5 10 11 17 22 i! 5 1 3 — i — 1

VII. A . 4 20 8 8 15 l! — — 4 — - - —

V LI. B . 8 12 10 15 19 8 1 6

VIII. A . 6 2 18 22 24 14 2 1 8 — - - — - -

VIII. B . — 1 10 11 11 i
2 — - _ — —

VIII. 0  . 3 14 11 15 22 i! 7 i - __ _ _ —

Summę . . ; 282 356 178 255 382 1 127 33 102 5 8 1 1 i
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IX. Wichtigere Erlasse der vorgesetzten Behórden.
1. Min.-Erl. v. Aug. 1908 (L.-Sch.-R.-Erl. v. 22. Aug. 1908, Zl. 10041), womit 

die Erliohung der Aktivitatsbeziige und Taggelder ausgesprochen wird.
2. L.-Seh.-R.-Erl. v 23. Sept 1908, Zl. 11154, womit das Regiepauschalc fur die

9. und 10. Parallelklasse angewiesen wird.
3. Min.-Erl. v. 5. Okt. 1908, Zl. 37255, mit welchem die 3. wochentliche Stunde 

liir Naturgeschichte in der V. u. VI. Klasse fur die kommenden SehuIjahre weiter 
belassen wird.

4. Min.-Erl. v. 12. Okt. 1908, Zl. 42821, mit welchem der Herr Landesschulin- 
spektor in Lemberg Anton S t e f a n o w i c z  mit den Funktionen eines Fachinspektors 
fur das Zeichnen iu den Mittelschulen der Bukowina fur das Schuljahr 1908/1909 be- 
traut wird.

5. Land.-Pras.-Erl. v. 23. Nov. 1908, Zl. 6068, worin mitgeteilt wird, dali Seine 
Majestat der Kaiser fiir die Huldigung anlafilich der Hundertjalirfeier des k. k. I. Staats- 
gymnasiums in Czernowitz Allerhochstseinen Dank auszusprechen die Gnade hatte

6. Land.-Pi-as.-Erl. v. 4 Dezember 1908, Zl. (1315 weist den Bezug der anlafilich 
des OOjilhrigen Regierungsjubilaums Sr Majestiit des Kaisers Franz .Tosef I. gestif- 
teten J u b i l a u m s k r e u z e  fiir Zi vilstaatsbedienstete an.

7. Min.-Erl. v. 14. Dez. 1908, Zl. 43217 iL.-Sch.-R. v. 23. Uez. 1908. Zl. 16220^ 
womit die Teilung des II. Kurses in der Stenographie am h. o I. Staatsgymnasium 
bewilligt wird.

8. Min.-Erl. v. 14. Dez. 1908, Zl. 17642, womit das Regiekostenpauschale im Be- 
trage von 3400 K urn 1600 K erhoht wurde.

9. Min.-Erl. v. 26. Nov. 1908, Zl. 46022 enthalt ein Normale iiber die von staat- 
lichen Lehrpersonen vor dem Eintritte in den Staatsdieust im offentlichen, nicht staat- 
lichen Volksschuldienst zugebrachten Dienstzeit fur die Pensionsbemessung.

10. Min.-Erl. v. 3. Janner 1909, Zl. 51190 (L.-Scli.-R. v. 15. Janner 1909, Zl. 403j, 
demzufolge mit Rucksicht auf die neue Minist.-Verordnung betreffs des Prilfens und 
Klassifizierens vom 11. Juni 1908, Zl. 26651 mit Privatisten in der Regel nur Jahres- 
priifungen abzuhalten sind.

11. L.-Sch.-R.-Erl. v. 16. Janner 1909, Zl. 608: die aut Grund der neuen Klassi- 
fikationsordnung am Ende des Halbjahres auszustellenden Semestralausweise unter- 
liegen, wie die Jahreszeugnisse, der Stempelgebilhr von 30 li

12. L.-Scli.-R -Erl. v. 22. Janner 1909, Zl. 970, mit welchem dem Professor Leo 
T u m  l i r  z fiir die grofie und erfolgreiche Miiliewaltung bei der Vorbereitung und 
Inszenierung der anlafilicb der Hundertjahrfeier des k. k. I. Staatsgymnasiums ver- 
anstalteten Schillerauffuhrung von „Sophokles Antigone“ die besondere Anerkennung 
ausgesprochen wird.

13. L.-Sch.-R.-Erl v. 22. Janner 1909, Zl. 179, mit welchem Herr Philipp Decker^ 
k. k. wirki. Gymnasiallehrer am h. o. I. Staatsgymnasium, im Lehramt bestiitigt und 
ihm der Titel „Professor“ zuerkannt wird,

14. L.-Sch.-R.-Erl. v. 23. Janner 1909, Zl. 732, womit zufolge Min.-Erl. vom 
9. Janner 1909, Zl. 51270 ex 1908 an die Direktion des Gymnasiums die Weisung 
ergeht, an die Gymnasien Deutschlands 400 Exemplare von Programmen fortan 
zu senden.

15. Min.-Erl. v. 19. Janner 1909, Zl. 2010, womit die Normen fiir den Verlust 
der Stipendien mit Rucksicht auf die Min.-Verordnung hinsichtlicb des Prilfens und 
Klassifizierens ddto. 11. Juni 1908, Zl. 26651 neu geregelt werden.
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16. L.-Sch.-R.-Erl. v. 25. Janner 1909, Zl. 1059, mit welchem die in der Mini- 
sterialverordming v. 11. Juni 1908, Zl. 26651 beziiglich der Versetzprufungen ent- 
haltenen Bestimmungen auch auf die m i i n d l i c h e n  P r i v a t i s t e  n p r ii f u  u g  e n  
sinngemafie Anwendung zu findeu haben.

17. Min.-Erl. v. 13. Janner 1909, ZL 49996 ex 1908, mit welchem hinsiclitlich der 
Durchfiihrung der Min.-Verordnung v. 11 .hmi 1908, Zl. 26651 mid v. 8. Aug. 1908, 
Zl. 34180, sowie des Min.-Erl v. 10. Okt. 1908, Zl. 40147, eróflnet wird, dali die Notę 
„geniigend“ aus dem obligaten Zeichnen auch an Gymnasien ein Hindernis lur <lie 
Zuerkennung des Pradikates „vorzuglich geeignet“ bildet.

18. Min.-Verordnimg v. 7. Marz 1909, Zl. 8890, welche Bfest.imnningen uber die 
Schulgeldzahlung und -Befreiung mit Rucksicht. auf die Min.-Verordnung v. 11. Juni 
1908, Zl. 26651 uber das Priifen und Klassifizieren an Mittelschulen neu regelt.

19. Min.-Erl. v. 22. Juni 1909, Zl. 47615 ex 1908 (L.-Sch.-R. v. 5. Februai 1909, 
Zl. 1429) betrefiend die Stempelpflicht (2 K) der Bescheinigungen fur die reprobierten 
Abiturienten und der Zeuguisse uber die Priifung aus der zweiten Landessprache.

20. Min.-Erl. v. 30. April 1909, Zl. 8646 (L.-Sch.-R. v. 14. Mai 1909, Zl. 6228), 
mit welchem dem Prof. R. W u r z e r  der Dank des Ministeriums fiir die Festschrift 
zur Jahrhundertfeier des Gymnasiums mit dem Bemerken ausgesprochen wird, dali 
das Werk der Archivbibliotliek des k. k. Ministeriums f. K. u. XI. einverleibt wurde.

21. Min.-Erl. v. 12. Mai 1909, ZL 20071 (L.-Sch.-R. v. 28. Mai 1909, Zl. 6774), mit 
welchem Nachtragsbestimmungen zn der neuen Reifeprufungsordnung getroffen werden.

22. Yerordnuug des Minist. f. K. u. U. v. 20. Marz 1909, ZL 11662, mit weleher 
ein neuer Normallehrplan fur die Gymnasien in Osterreich nach Uberprufung des 
mit Min -Erl. v. 23. Februar 1900 (M.-Y.-BI. Nr. 25) kundgemachten Lehrplanes er- 
lassen wird.

23. Min.-Erl. v. 25. Mai 1909, Zl. 7478. mit welchem der Betrag von 1767 K 40 h 
zur Deckung der Druckkosten der Hundertjahr-Festschrift des Professors W u r z e r  
gniidigst bewilligt wurde.

X. Chronik.
A. A 11 (j e m e i n e s.

Das Schuljahr 1908/09 wurde nach Abschluli der Aufnahms-, Wiederholnngs- 
und Nachtragspriifungen am 4. September mit feierlichem Gottesdienste und der 
Verlesung der Schulgesetze eroffnet.

Am 10. September 1908 fand ein Trauergottesdienst fiir weiland Ilire Majestat 
die Kaiserin Elisabeth, am 4. Oktober ein Festgottesdienst aus Anlali des Namens- 
festes Sr. Majestat des Kaisers statt. Die Schiiler und der Lehrkorper nahmen in 
beiden Fiillen am Gottesdienste teii.

Am 27. und 28. Oktober fand die Feier des hundertjahrigen Best.andes unseres 
Gymnasiums statt, die im II. Teile zur Chronik von Herrn Prof. Romuald W u r z e r  
eingehend geschildert wird.

Am 15. Noyember fand zn Ehren des SOjabrigen Priesterjubilaums Sr. Heiligkeit 
des Papstes P i u s  X. ein feierlicher Gottesdienst statt, an dem die katholischen 
Schiller und Professoren teilnahmen. Die Festpredigt hielt P. P o l k ę  S. J.



— 72 -

Mit Erlafi vom 21. Nov. 1908, Zl. 14740 yerfiigte der k. k. Landessohulrat die 
Spemmg der II. Klasse b wegen Scharlachs aut 14 Tage. Am 19. Dezember 1908 
wurde wegen der Scharlachgefahr unsere Anstalt, wie iiberhaupt samtliche Sehulen 
der Sladt, bis zum 10. Janner 1909 gesperrt.

Am 2. Dezember 1908 fand in den Gotteshausern aller Religionsbekenntnisse 
festlicher Gottesdienst zur Feler des 60. Jubeljahres der glorreichen Regierung Seiner 
Majestat des Kaisers F r a ń  z J o s e f  I. statt. Die gesamte Schnljugend und alle Mit- 
glieder des Lehrkorpers nahmen daran teil.

Die interno Schulfeier dieses denkwiirdigen Ereignisses wurde am 3. Dezember 
in der festlich geschmilckten Turnhalle des Gymnasiums abgehalten. Das Programm 
diesel- Feier war folgendes: 1. Anspraohe des Direktors Regierungsrates K l a n  ser .  
2. Jubelhytnue, gedichtet von J. Haase, yertont von Steinwentner, gesuugen vorn 
Sangerohor unter Leitung des Gesanglehrers Hans H o m e r .  3. Festrede, gesproohen 
von Professor Karl W o l f .  4. „An mein Vaterland“ von Seidl, yorgetragen vom 
Schiller der VI. Klasse Stefan S c h m i d t .  5. Huldigungsrede, gesprochen im Namen 
der Schiller vom Oktayaner J. Ritter v. M o s s i g. 6. „O, du mein Osterreich11, ge
dichtet von A. Beck, yertont von Supee, gesungen yoin Schulerchor. 7. „Heerschau11. 
gedichtet von Mail, yorgetragen vom Schiller der IV. Klasse Norbert G r o i  8. „Volks- 
hymne“, gesungen vom Schiilerchor. Die ganze Feier yerlief in wiirdiger Wei.se 
und die Festteilnehmer yerliefien die Halle in weiheyoller Stimmung.

Mit Alierhochster Entschlieflung vom 12. Dezember 1908 haben Seine k. und k. 
apostolische Majestat die vom Direktor des k. k. I. Staatsgymnasiums Regierungrat 
Heinrich K l a u s e r  erbetene Versetzung in den dauernden Ruhestand allergnadigst zu 
genehmigen und ihm aus diesem AnlaR taxfrei den Orden der Eisernen Krone Ili. Klasse 
huldvollst zu verleihen geruht.

Auf die Nachricht von diesel- hohen Auszeichnung, die am 1. Janner 1909 ein- 
traf, yerfiigte sieli der Lehrkorper zu Herrn Regierungsrat K l a u s e r  und brachte 
ihm zu der holien Ehrung die lierzlichsten Gliickwiinsche dar. Professor Karl W o 1 f, 
der ais Senior des Lehrkorpers die Ansprache hielt, fiigte noch hinzu, dali die muster- 
hafte Fiihrung der Dii-ektionsgeschafte durch Herrn Regierungsrat K l a u s e  r, sowie 
das herzliche Wohlwollen, das er den Schiilern und Professoren der von ihm gelei- 
teten Anstalt jederzeit bewiesen, unausloschlich in der Erinnerung und den Herzen 
aller fortleben werde. Herr Regierungsrat K l a u s e r  dankte in bewegten und zu 
Herzen dringenden Worten fur die ihn ehrende Kundgebung ileś Lehrkorpers und 
sagte, er werde ja noch his zur Ernennung des neuen Direktors die Aintsgeschafte 
fiihren und dann erst endgiltig vom Lehrkorper und der Anstalt Abschied nehmen. 
Indessen erkrankte der Herr Regierungsrat am 16. Janner so schwer, dali die Fiihrung 
der Dii-ektionsgeschafte dem dienstaltesten Mitgliede des Lehrkorpers Prof. Karl 
W o l f  ubergeben werden mufite. Herr Regierungsrat K l a u s e r  wurde mit 31. Jiimier 
1909 you der Direktion des k. k. I Staatsgymnasiums enthoben und Professor Karl 
W o l f  mit der proyisorischen Leitung der Anstalt betraut. (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
7. Februar 1909, Zl. 1640.;

Groli und unyerganglich sind die Verdienste, die sieli Regierungsrat Heinrich 
K l a u s e r  um unser Gymnasium, das er seit 1895 leitete, erworben bat. Nicht nur 
die mustergiltige Leitung der Dii-ektionsgeschafte, in dereń Verwaltungsteile er eine 
seltene und uniibertoffene Gewandtheit besafi, sondern auch die Fiihigkeit, die Ein- 
tracht und das gedeihliche Zusammenwirken in dem yielkoptigen Lehrkorper zu 
wahren und den Pflichteifer. der ihn selbst beseelte, allen seinen Untergebenen
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einzufłofien, seine Ordnungsliebe, sein erzieherischer Takt, sein yielseitiges, reiches 
Wis.sen yerschaflten ihm die besondere Anerkennung und die Achtung und Vereh- 
rung- seines Lehrkorpers und der Schuljugend.*) Unter seiner Leitung aahm das 
I. Staatsgymnasium einen gewalt.igen Aufsohwung; es wurde das starkst. besuchte 
Gymnasium Osterreicbs. Auher der Stammschule verwaltete K l a u s  e r  aucli noch 
die Filiale mit den rmnanischen Paia.llelklassen — die jetzt ais III. Staatsgymnasium 
selbstitndig gemachr, sind — und trug trotz seines yorgeriickten Alters die gewaltige 
Arbeitslast mit bewunderungswiirdiger Ausdauer und Leichtigkeit. Seine Verdienste 
fanden auch reiohe Anerkennung. Sehon ais Direktor des Gymnasiurns in Radautz 
wurde er nacli einer Besichtigung jener Anstalt dureh den Minister Freiherrn von 
G a u t s c h  mit dem Schulratstitel, im Jahre 1898 anlafilich des 50jahrigen Regie- 
rungsjubilaums des Kaisers mit dem Titel eines k. k. Regierungsrates und bei seinem 
Scheiden nach 44jahriger Amtstatigkeit mit dem Orden der Eisernen Krone III. Klasse 
ausgezeiohnet. Aber nicht nur seine Aorgesetzten erkannten seine Verdienste an, 
auch seine Untergebeneu, seine Schiller und dio Bevolkerung bewiesen ihm bei jeder 
sieli ergebenden Gelegenheit. wie grofi ihre Verehrung und Anhanglichkeit an den 
treffliclien Lehrer und wohlwollenden Direktor ist. So kann Regierungsrat Kl an  ser , 
wie selten einer, mit Befriedigung auf die yollbrachte Laufbahn zuriickblicken. Mogę 
er auch seinen Ruhestand in Gliick und Zufriedenheit yerbringen, was seine nunmehr 
wiederhergestellte Gesundheit seine Freunde hołłen liifit.

Am 9. Jitnner d. J. starb Prof. Viktor NuRbaum in Arco, wohin er sich 
zur Herstellung seiner Gesundheit begeben hatte. Geboren ąm 25. Sep- 
tember 1855 in Tarnopol, absolyiert.e er seine philosophischen Studien an 
den Uniyersitaten in Wien und Czernowitz, wirkte zuerst ais Supplent am 
Gymnasium in Suczawa, hierauf 1891—1894 am I. Staatsgymnasium in Czer
no witz, seit 1894 ais wirklicher Lehrer am gr.-or. Gymnasium in Suczawa, 
wurde hierauf 1903 der Filialanstalt des I. Staatsgymnasiums in Czernowitz 
zur Dienstleistung zugewiesen und war seit 1905 ais Professor an unserer 
Anstalt tat.ig, wo er mit Hingebung und Geschick sich seinem Berufe 
widmete. Der aufierordentlichen Sympathie, der sich der wackere Mann 
bei den Schiilern und Lehrern der Anstalt, sowie in der ganzen Beyolke- 
rung erfreute, gab Prof. Dr. Emil S i g a 11 namens des Lehrkorpers im 
Aereine ,,Buków. Mittelscbule“ in einem tief empfundenen Naclirufe Aus- 
druck. Sein Andenken wird in der Anstalt st.ets in Ehren stehen.

Friede seiner Asche !

*) Die Verdienste dieses Schulmannes um unser Gymnasium sind in der zur 
bundertjabrigen Gedenkfeier der Grundung des Gymnasiums von Prof. Romuald 
W u r z e r  yeroffentlichten „Festschrift“ (S. 150 u. S. 220 ff.) eingehend und richtig 
gewiirdigt. Wegen des knapp bemessenen Raumes des .Tahresberichtes miissen wir 
liier auf Prof. W u r z e r s  Werk yerweisen.
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Mit Allerhochster Entschliefiung vom 28. April 1909 haben Seine k. und k. Apo- 
stolische Majestat den Professor am k. k. I. Staatsgymnasium Karl W o l f  zum Direktor 
dieser Anstalt zu ernennen geruht.

Am 17. .Juni besuchte Herr Landesschulinspektor Anton S t e f a n o w i c z  ans 
Lemberg das I. Staatsgymnasium und inspizierte den Zeichenunterricht eingehend.

Am 23. Juni inspizierte Herr Łandesschulinspektor Dr. Alfred P a w l i  t s c l i e k  
mehrero Klassen des I. Staatsgynmasiums.

B. Die Hundertjahrfeier des I. Staatsgymnasiums.
(Von Prot. R. W u r z e r.)

Am 16. Dezember 1908 vollendete das k. k. I. Staatsgymnasium in Czernowitz 
das erste Jahrhundert seines Bestandes. Aus diesem Anlafi hat sich eine Anzahl 
ehemaliger Schiller der Anstalt am 20. September des Jahres 1907 aut" die Einladung 
des Herrn Gymnasialdirektors Regierungsrates Heinrich K 1 a u s e r zusammenge- 
funden, um iiber die Veranstaltung einer wiirdigen Feier zu beraten. Ein Aktions- 
komitee von 19 Herren das s>ch vorlaufig gebildet hatte, kam am 29. Oktober zu- 
sammen und wahlte aus seiner Mitte ein funfgliedriges Komitee, welches mit der 
Vorbereitung der Feier betraut wurde, Es waren dieś die Herren : Lyzealdirektor 
Regierungsrat Dr. Josef F r a n k ,  Regierungsrat K l a u s  er,  Vizeburgermeister Dr. 
Salo W e i s s e l b e r g e r ,  Prof. R. W u r z e r und Schulrat A. v. M i k u 1 i c z.

Auf den 8. Februar 1908 wurde eine grofiere \'ersammlung ehemaliger Schiller 
in den Rathaussaal einberufen, der die vom Fiinferkomitee ausgearbeiteten Antriige 
zur Genehmigung vorgelegt wurden. Im grofien und ganzen stimmte rnan der Grfin- 
dung einer Wohlfahrtseinrichtung fur kranke und arme Schiller des I. Staatsgym
nasiums, sowie dem Festprogramme zu. Die nahere Besprechung und Durchfiihrung 
dieser Beschlils.se erforderte die Begriindung eines allgemeinen Festausschusses und 
mehrerer Sonderausschiisse. Daher trat nochmals eine grofie Vollversammlung ehe
maliger Schiller am 21. Februar 1908 im Landtagssaal zusammen, wo nach Verlesung 
der Namen sich die tlber 100 Mitglieder ziihlende Versammlung ais allgemeiner Fest- 
ausschub konstituierte.

Ilie zwei angesehensten und ihrer Steilung nach liervorragendsten Schiller der 
Anstalt Exzoilenz Władimir v. R e p t a, gr.-or. Erzbischof und Metropolit, Herren- 
hausmitglied und Exzellenz Freiherr v. W a s s i 1 k o, Łandes1 auptmann und Herren- 
hausmitglied wurden zu Ehrenprasidenten durch einstimmigen Zuruf gewiihlt. Nachdem 
hierauf der Regierungsrat K l a u s e  r zum Obmann und Regierungsrat Anton Z a c h a r  
zum Obmann-Stellvertreter des allgemeinen Festausschusses gewiihlt. worden waren, 
schritt man an die Wahl folgender 4 Subkomitees:

In den Vorstand des Finanzkomitees wurden gewahlt: ais Obmann Rofrat. 
Hans M a y e r ,  ais seine Stell vertreter Yizebiirgermeister Dr. Salo W e i s s e l b e r g e r  
und Dr. Florea Ł u p u ,  Bankpriisident. In den Vorstand des Festordnungskomitees 
ais Obmann: Herr Dr. Adolf R e i  t m a n  n, Regimentsarzt, ais Stellvertreter: Kon- 
sistorialrat M a n a s t y r s k i  und Schulrat Prof. Adalbert von M i k u 1 i c z. In das 
Redaktionskomitee ais Obmann Uniyersitatssekretar Dr. Anton N o r s t ,  ais Stellyer- 
treter Dr. Philipp M e n c z e l  und Prof. Romuald W u r z e r .  Ais Wohnungskomitee 
konstituierten sich Dr. Max G o l d e n b e r g  Obmann, Landesgeriehtsrat Hyppolit 
Ca l i n  e s  cu  und Prof. Otto M a y e r  Stellvertreter.

Zu Spenden wurden zunachst die ehemaligen Schiller, aber auch die offent- 
lichen Korperschaften von Stadt. und Land, welche bei solchen Gelegenheiten ihre 
Unterstiltzung darhieten, herangezogen und tolgten auch der an sie ergangenen Ein-
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ladung umso bereitwilliger, ais ja das Andenken an die Jahrhundertfeier der Anstalt 
im Sinne unseres allgeliebten Monarchen durob eine fur die hilfsbediirftige firmę 
Schuljugend zu erriohtende wohltiitige Stiftung die geziemende Weihe erhalten sollte.

Ais Termin fur die Einsendung der Spenden wurde der 5. Juli bestimmt.
Fiu- das Land wie fili- das Gymnasium ist es ehrend und zeugt zugleich von der 

Dankbarkeit der alfcon Czernowitzer Gymnasiasten, dais besonders angeregt durob 
die bingebungsvolle werktatige Arbeit des Obmanues des Finanzkomitees Hofrates 
Hans M a y e r  im Verein mit dem unermudlichen und gewissenbaften Kassier Hen-n 
Rechnungsrat Adolf B a l t i n  e s t e r  die Spenden und Beitriige so reichlich Hossen, 
dali an die Verwirklichung des 1’lanes einer Wohlfain-tseinriohtung ernstlich gedacbt. 
werden konnte und die gesammelten Gelder auch zur Bestreitung der Ausgaben tur 
die in Aussioht genommenen Festliohkeiten liinreichten.

Besohlossen wurde vor allem die Anfertigung einer Plakette. Die Bestellung 
und Ausfuhrung erfolgte bei der Wiener Firma Christelbauer & Sohn. Die beiden 
Majestatem Kaiser Franz 1. und Kaiser Franz Josef I., in lorbeerumkranzten Biust- 
bildern dargestellt, blicken a u f  die ror ihnen stehende Erzfcafel, die in lateinischen 
Worten an die Huudertjabrfeier dieses Gymnasiums erinnert und die Gleichzeitigkeit 
dieser Fcier mit dem 60. Regierungsjahre Kaiser Franz Josefs I. betont:

„Gymn. I. Czernovicense Oonditum ab Imp. Francisco I A. MDCCCVIII Saecu- 
laria Festa egit A. MCM VI11 Imp. Francisco Josepho I sexagesimum annum gloriosi 
imperii sui celebrante.11

Die Plakette wurde in 400 Exemplaren in Bronze gepragt, nur die fiir die 
beiden Ehrenprasidenten, fiir das Gymnasium, fiir die Stadt, fiir den Gymnasial- 
direktor, fiir den Landesprasidenten, fiir den Minister fiir Kultus und Unterricht 
bestimmten Exemplare sind in Silber ausgefiihrt.

Eine zweite bleibende Erinnerung war die Errichtung einer bronzenen G ed enk-  
t . a f e l  der Hiindertjahrfeier in der Vorhalle des Gymnasialgebaudes. Prof. Karl 
W o 1 f, der Sohn des hocbverdienten einstmaligen Direktors der Anstalt weiland 
Scliulrates Stephan Wo l f ,  verfaGte die Imchrift, welche, wie folgt, lautet:

In  m e m o r i a m  s a e c u l a r i u m  f e s t o r u m
C. R. ( r y m n a s i i  C z e r n o v i c e n s i s  c e l e b r a t o r u m  a n n o MCM VIII.
„Gymnasio claro oentum annorum celebranti
Natales gratis animis posuere tabellam
Hanc, memores quia sunt, quam pulchra ac maxima dona
Debuerint sedi huic virtutisque et studiorum,
Discipuli ex eius gremio cultuque profecti.11
Aufier dieser in Erz, bei Benndorf in Wien, gefertigten Gedenktafel wurden 

aucli Denkmiinzen aus Messingbronze in 1500 Stiicken fiir die Festgaste gepragt. 
Auch diese erhielten auf der einen Seite dieselbe lateinische Inschrift wie die Plakette, 
auf der anderen Seite die Brustbilder der beiden Kaiser Franz’ I. und Franz Josefs I.. 
ebenfalls nach der Plakette.

Die Ausfuhrung aller dieser Beschliisse besorgte der Obmann des Festord- 
nungskomitees Hen- Dr. Adolf R e i t m a n n ,  Regimontsarzt des 22. Landw.-Inf.-Reg., 
u n d  e s  i s t  v o r a l l e m  s e i n e r  u n e r m u d l i c h e n  A r b e i t  s k r a f  t. z u 
d a n k e n ,  daG die-e so wichtigen 3 Bestellungen zu rechter Zeit ausgefubrt und 
dem Gymnasium zugestellt wurden. Y o m  G y m n a s i u m  s e i  i hm a u c h  an 
d i e s e r  S t e l l e  d a f  ii r d e r  i n n i g s t e D a n k g e s a g t.
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Mit der Herausgabe einer Festschrift zur Erinnerung an die lOOjahrige Gedenk- 
feier der Anstalt war Professor Romuald W  u r z e r betraut und auf Antrag der 
Direktion des Gymuasiums a i s  U n t e r s t i i t z u n g  hiefiir seitens des k. k. Mini- 
steriums fur Kultus und Unterricht vorlaufig der Betrag von 1000 K bewilligt worden.

Fiir die bei der Hauptfeier zu haltende Festrede wurde Prof. Dr. Hermami 
R u m p gewoiinen.

Da fur die Abhaltung der eigentlichen Feier der Turnsaal des 1. Staatsgym- 
nasiums nioht gentigte, so wandte sieh das Festkomitee an den Ehrenprasidenten 
Erzbischof und Metropolii,en Władimir von R e p  ta  mit der Bitte urn Ueberlassung 
des Praohtsaales in der erzbischoflichen Residenz. Der hochwurdigste Hen- Erz
bischof kam dieser Bitte bereitwillig nach, w o f  ii r i h m d e r  b e s o n d e r e  D a n k 
d e r  F e s t v e r a n s t a l t e r  a u s g e s p r o c h e n  w u r d e .

Ais Zeit der Feier wurde der 27. und 28. Oktober 1908 festgesetzt.
Zuniichst fand eine interne Schulfeier am Dienstag, den 27. Oktober, im Turn- 

•saale der Anstalt statt, wo sieli um 11 Uhr Vormittags die gesamte Schuljugend 
versammelt hatte. Ais Ehren- und Festgaste waren erschienen: Se. Exzellonz der 
Herr Landesprasident Dr. Ritter v. B l e y l e b e n  in Begleitung des Hofrates Joliann 
F e k e t e d e  B e 1 a f  a 1 v a, die Mitglieder des Exekutivkomitees der ehemaligen 
Schiller und die Herren Landesschulinspektoren. Nach Eroffnung der Feier durch 
den Herm Regierungsrat, Gymnasialdirektor K l a u s e r  hielt Prof. Karl W o l f  eine 
gehalt- und wirkungsvolle Festrede, die einen klaren Uberblick iiber die Entwick- 
lung der Anstalt vom Jahre 1808, wo sie ais kleines Sklassiges Landgymnasium er- 
offnet wurde, bis znm Jahre 1908 gab, wie sie ferner ais Oklassiges Gymnasium mit 
Klassenlehrersystem, endlich seit vollen 00 Jahren ais Sklassiges Gj^mnasium die 
einzige holiere Bildungsstatte des Iiandes bildete. Die Rede klang in einen Dank und 
ein Hoch auf den Kaiser aus, in das die Anwesenden begeistert, mit einstimmten.

Nach der hierauf von dem Schiilerchor vorgetragenen Volkshymne gab in 
schwungvoll gehaltenen Worten der Schiller der acliten Klasse Rudolf H a r g e s -  
h e i m e r  den Gefiihlen unyeranderlicher und unverganglicher Pietat und Dank- 
barkeit gegentiber der Anstalt, dem Direktor und den Professoren lebhaften und 
wiirdigen Ausdruck; darauf trug der Schiller der VII. Klasse R. L e d e r l e  mit 
grofier Begeisterung die Hymne an Austria von Anastasius Griiu vor. Aus Anlali 
der zugleich erfolgten Enthullung der zur Hundertjahrfeier von den ehemaligen 
Schiilern gespendeten Gedenktafel richtete zuletzt Landesamtsdirektor Regierungsrat 
Anton Z a c h  a r  ais einer der altesten Schiller, die bei der Feier zugegen waren, 
an den Gymnasialdirektor Regierungsrat K l a u s e r  begeisterte Worte innigster 
Dankgesinnung und iibergab im Auftrage des allgemeinen Festkomitees der ehe
maligen Schiller die Widmungstafel dem Gymnasium zur bleibenden Erinnerung an 
die Hundertjahrfeier.

Nach der erhebenden Schulfeier begab sieli eine Abordnung des Exekutiv- 
komitees der ehemaligen Gymnasiasten auf deu Friedhof zum Grabę Stefan Wo l f s ,  
um durch Niederlegung eines Kranzes auf dem Grabę das Andenken dieses allen 
seinen Schiilern unvergeiilichen, edlen und hochsinnigen Mannes zu ehren. Beim 
Niederlegen des Kranzes sprach tiefbewegt Dr. G o l d e n b e r g :  Kommilitionen! 
Wir stehen am Grabę eines Mannes, der zu den starksten Tragern des Ruhmes 
unseres hundertjahrigen Gymnasiums gehdrt. Im Jahre 1823 in Malir.-Schdnstein ge- 
boren, kam Stefan W o 1 f  im August 1859 vom Theresianischen Gymnasium in Wien 
ais Direktor an unsere Anstalt, mit neuen Ideen, mit tiefem philologischen Wissen, 
mit einem Herzen voll Liebe fiir die ihm anyertraute Jugend. Ich ziihle zu den 
ersten Schiilern seiner Direktionsara und drei Jahre (bis 1801) liabe ich seine Lehr-
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meisterschaft genossen, seiue direktoriale Milde erprobt. Nach 28jahriger, von hochster 
Stelle belobter Tiitigkeit schied Schulrat W o l f  von der Leitung der Austalt, uud 
seine elieinaligen Sohiiler folgten gewifi demZuge ihres Herzens, ais sie besohlossen, 
ihren gutigen Direktor, ihren gewesenen, hingebungsvollen Lehrer auf eiuem zu 
seinen Ehren zu veranstaltenden Kommerse zu feiern, und ihm eine mit den Ilnter- 
schriften seiner einstigen Sohiiler von nah und ferii versehene Sympathieadresse 
uberreiohten. Heufce ist er nicht mehr; der im Jahre 1898 lieimgegangene, edle Mann 
aber lebt, gleich der jubilierenden Gymnasiallehranstalt noch fort im Andenken 
seiner Sohiiler und Verehrer, in dereń Namen und Auftrage ich hiermit diesen Kranz 
auf sein Grab lege. Stefan W o l f  wird audi fiirder leben in unserer und unserer 
Nachkommen dankbarer Erinnerung. Fiducit!

Am Abend des 27. Oktober fand eine festliche, sehr wirkungsvolle Beleuch- 
tung der Anstalt statt, vor dereń Eingang hohe reisigumwundene, mit Wappen 
gezierte Masten aufgeriohtet waren. Der Eingang selbst war mit elektrischen Lampen 
geschmackyoll beleuchtet, was vom hiesigen Elektrizitatswerk unentgeltlich besorgt 
wurde.

Zu gleicher Zeit fand am Abend des 27. Oktober eine BegriiBung der Teil- 
nehmer und auswartigen Kollegen in den Restaurationsraumen des Gasthofes „zum 
sctiwarzen Adler11 statt; da konnte man so manohe der Jahrgange bis zum Schul- 
jahre 1854 zuriick yertreten sehen, in zwanglosen Gesprachen sich unterhaltend, 
sal.ien sie da, die „alten Czernowitzer Gymnasiasten11, mitunter in buntem yerwandt- 
sebaftlicben Nebeneinander, so altere und jiingere Briider oder Viiter mit ihren 
jiingst absolvierten Sohnen, auołi selbst GroByater neben ihren Enkeln, der sonnigen 
Tage gedenkend, die sie ais Knaben und Jiinglinge an diesem iiltesten Musensitze 
der Bukowina yerbracht hatten, wo sie die ersten Bandę kollegialer Freundschaft 
mit einander gekntipft, wo sie den ersten Keim zu ihrer hoheren geistigen Entwick- 
lung und Bildung von ihren Lehrern empfangen hatten. Auch Direktoren und Pro- 
fessoren der anderen Mittelsohulen der Bukowina hatten diesen Abend mit ihrer 
Gegenwart beehrt.

M i t t w o o h ,  d e n  28. O k t o b e r ,  fand die eigentliche und hauptsachliche 
Gedenkfeier statt. Dankgottesdienste in allen Kirchen und Gotteshausern leiteten 
die Feier ein, die, von sonnigem Herbstwetter begiinstigt, in iiberaus erhebender 
Weise yerlief.

Um 10 Uhr sammelten sich auf dem festlich geschmuckten Elisabethjilatze die 
Gymnasiasten von einst und jetzt und marschierten sodann nach Klassen und Jalir- 
gangen geordnet, durch die befiaggten StraBen zur erzbischoflichen Residenz, wo sie 
in dem prachtigen Synodalsaale Aufstellung nahmen. Vor 11 Uhr war der Saal bis 
auf das let.zte Platzchen dicht gefiillt.

Um 11 Uhr betrat Se. Exzellenz der Herr Landesprasident Dr. Oktayian R egn  er 
Rittery. B le y le b e n , geleitetvon den Ehrenprasidenten des Festausschusses Sr. Exzel- 
lenz dem Herrn Landeshauptmann Georg Freiherrn v. W a s  s i l k o  und Sr. erzbischofii- 
chen Gnaden dem hochwurdigen Herrn Erzbisohof und Metropoliten Dr. Władimir 
von R e p t a, sowie dem Prasidium des Exekutivkomitees den Saal, worauf die 
Feier begann.

Ais Erster ergriff das Wort Herr Regierungsrat K l a u s e r  zu folgender Be- 
griiBungsanspraolie:

„Hoohansehnliche Versammlung!
Im Namen des Festausschusses begriifie ich in aller Hochachtung Se. Exzellenz 

den Herrn Bandę sprasidenten Dr. Oktayian Ritter v. BI e y  l e b e n ,  Se. Exzellenz
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den Herm Landeshauptmann Baron W a s s i 1 k o, den Herrn Burgermeister Baron 
F i i r t h ,  die Herren Yertreter der Geistliclikeit, die Herren Vertreter des OfBziers- 
korps der Garnison, die Herren Vertreter der weltlichen Behorden nud Korporationen, 
Se. Magnifizenz den Herrn Rektor Dr. Z e 1 i n k a, die Herren Vertreter der Schulen 
und samtliche iibrigen Festgaste und danke Allen fiir ihr Erscheinen bei unserer 
Feier ans der Tiefe meines Herzens.

Einen ganz besonderen Dank mu (i ich abstatten Sr. erzbischofliclien Gnaden 
Dr. y . R e p  ta  fiir die giitige Uberlassung dieser Prachtraume zur Veranstaltnng 
nnserer Feier, ferner den ehemaligen Sohtilern unserer Anstalt: Sr. Exzellenz dem 
Herrn Landeshauptmann Baron W a s s i 1 k o und Sr. erzbisehofiichen Gnaden Dr. von 
R e p t. a fur die Ubernahme der Ehrenprasidentschaft, weiters Allen, welolie Spenden 
fiir den Fond der zu errichtenden Wohlfahrtseinrichtung gemacht haben, schliefilich 
allen Mitgliedern der Festaussohus.se fiir die unendliche Miihe bei der Vorbereitung 
der Festfeier.

Hoehyerehrte Festgaste!
Die Yeranlassung zur heutigen Feier ist der lOOjahrige Bestand des I. Staatsgym- 

nasiums und somit die Erinnerung an all das, was Stadt und Land dieser Anstalt, 
der ersten und iiltesten hóheren Bilduugsstatte des Landes, yerdankeu. Und so fiihrte 
uns, die ehemaligen Sehiiler, die wir unsere erste Bildung an diesem Gymnasium ge- 
nossen haben, das Gefiihl der Dankbarkeit zusammen. Denn an dieser Anstalt haben wir 
zuerst die Bedeutung des Wahren, Guten und Edlen fiir den Menschen erkannt und 
begreifen gelernt, dali es noch etwas Hohores fiir den Menschen auf Erden gibt, ais 
das Materielle. Aus dieser Erkenntnis aber wurden Ideale in unser Herz gesenkt, die 
unser Leben verschonerten und dasselbe erst lebenswert machten. Da wurde duroh 
die erzieherische Kraft unserer Lelirer auch der Keim zur Oharakterbildung in uns 
gelegt, der Sehiiler dem Mitschiiler, der Mensch dem Menschen niiher gebracht. Da 
wurde der Grund zu unseren Jugendfreundschaften gelegt und daher lost die Erin
nerung an die schónen yerflossenen Tage in uns ehemaligen Schiilern der Anstalt 
ein begliikendes Hochgefiihl aus und in demselben heifie ich Sie. hochyerehrte Fest- 
giiste, nochmals herzlich wilikommen.“ (Lebhafter Beifall.)

Nnnmehr ertonte vom Schiilerchor unter Leitung Meister H o r n e r s  stimmungs- 
voll zum Voi-trage gebracht, das vom Professor des Wiener Konservatoriums Dr. 
Eusebius M a n d y c z e w s k i  komponierte Weihelied N o r s U :

Z u r  H u n d e r t j a h r f e i e  r.
1808-1908.

Die Mutter ruft, es drangen froh 
Die Kinder sich zum Neste;
Und jedes bringt ein dankbar Herz 
Der Mutter dar zum Feste.

Der bellste Jubel iiberall, und jedes Auge leuchtet,
Wenn manches auch der Wehmut Tau beim Wiedersehen

feuclitet.

Du hehre Mutter, sei gegriifit,
Vieltausendfach gepriesen:
Du hast in treuer Liebe uns 
Den W eg zum Licht gewiesen.

Und heller ward’s im Buchenland, des Geistes Fesseln sprangen,
Die hundertjahFge reiche Saat ist herrlich aufgegangen.
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Wir wollen stets gedenken Dein.
In Deinem Geiste leben:
Nacli Wahrheit und nach Wissensmacht 
In edlem Wettkampf streben.

Du lebe. bUihe, wirke fort in Bucheiilands Gescliichte 
So lang die Buclien ragen boch empor zum Soimenlichte!

Ais der lebhafte Beifall verklungen war, trug der Schiller der VIII. Klasse, 
Benno R o m a n o  w s k  y  mit ehrlicher Begeisterung den von Professor Karl W o l i  
gedichteten P r o l o g  vror:

Die Schnie, dereń hundertjahrigen Bestand 
Wir heute feiern, ward dem Bnchenland 
Geschenkt in sobwerer Zeit. Enropas alfce Staaten.
Sie waren alle in Gefahr und Not geraten.
Napoleons des Brsten wilder Tatendrang
Litt nirgends Hub! Ein neuer Waflengang
Stand Osterreicli bevor. Nicht um Gewinn und Ehre —,
Um seines Reiehs Bestand griff Kaiser F r a ń  z zur Wehre.
Mu fi man nicht stauneii, dali in solcher Zeit,
Da ringsum Wafien klirrten weit und breit,
Der Kaiser noch an eine Selmie dachte
Und seinem jtingsten Kronland zum Geschenke machte?
Ja, unsre Schnie ist ein Denkmal hohen Horrschersinns 
Und ward fiirs Land zur Qnelle reichlichsten Gewinns.
Ans ihr entsprang die Lieb’ fur Fortscbritt, Ilechtund Wahrheit,
Filr Freiheit, Gottesfurcht und heliren Denkens Klarlieit,
Sie brach des Aberglaubens finstre Nacht,
Sie war’s, die unsrem Łande Licht gebraclit . . .
Und dafi des Volkes Herz ans Herrscherhaus sieli kette,
Hast gleiclifalls Du bewirkt, Du alte Bildungstatte:
Gymnasium des guten K a i s e r s  F r a u z ,
Heli strahlt aus alter Zeit dein Ruhmesglanz! — —
Und doch hat Dich noch melir emporgehoben
Der Kaiser, welchen jetzt viel taus-nd Zungen loben:
F r a ń  z J o s e p h !  . . . Ewige Ehre Ihm gebiihrt,
Der nnser Reich seit sechzig Jahren fuhrt
Und also fiihrt, dali Er’s. aus Kampf und Not und Elend
Emporgebracht — stets richtige Wege wahlend —
Zu Wohlstand, Freiheit, Anseb’n, Macht und Ebr’!
Und nicht genug damit, Er tat nocli m ebr:
Audi Kunst und Wissenschaft hat kra.ft.ig Er gestiitzet 
Und ihre Jiinger stets mit milder Hand beschiitzet,
Drum lebt in unsern Herzen Dankbarkeit 
Filr unsern Kaiser heut’ und allezeit:
F r a ń  z J o s e p h  mogę lang noch. lange leben,
Glilck und Gesundheit mogę Gott Ihm geben!
Durcli Seine Huld bliili’ dieses Herzogtum 
Und dessen iiltestes Gymnasium.

Langanhaltender, lebhafter Beifall lobnte dem Dicbter und dem Interpreten, 
der von Ihren Exzellenzen und vielen anderen Personlichkeiten beglii ckwiinscht wurde.
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Nunmehr ergriff das Worfc H en Professor Dr. Hermann R u m p zur Festrede, 
die ein Meisterwerk in Anlage und Dnrehftihrung mit so seltener, zn Herzon ge- 
hender Beredsamkeit zurn Vortrage gebracht wurde, dafi die Zuhorerschaft, ganz im 
Bartne des Rcdners, mit aufriohtiger Bewunderung der geist- und gelialtvollen Rede 
andachtig folgte. Die in der Rede yorkommenden Namen Schulrat Wolf, Klauser, 
Wassilko, Hormuzaki, Pumnul. Eminescu, Franzos . . . .  entfesselten langandauernde 
Keifallssalven. Dr sagte :

„Hochzuyerehrende Festversammlung! Die heutige Jubelfeier ist ein Fest 
seltener Art. Wir feiern das hundertjahrige Bestehen des k. k. I. Staatsgynmasiums, 
der altesten hoheren Bildungsanstalt unseres Landes. D iesesFest erhalt aber dadurch 
eine ganz besondere Weihe, weil es in das Jabr fallt, in dem alle Volker unseres 
teueren Yaterlandes die Jubelfeier der sechzigjabrigen glorreichen Regierung unseres 
allergnadigsten Kaisers und Herrn festlich begehen.

Dem Allmachtigen haben wir an geweihter Statte Preis und Dank gesagt fur 
den reiclten Segen, den derHerr unserer Anstalt im Laufe derJaltre iiat angedeiben 
lassem Dank, tiefgefiihlter Dank gebuhrt dann unserem erlauobten Kaiserhause fur 
die vielen Beweise yaterlicher Huld und Gnade. War es doch ein edler Sprofi des 
Hauses Habsburg Kaiser F r a n z I., der im August des Jahres 1805 den hoohlierzigen 
Entschlufi gefafit bat, in der Landeshauptstadt der Bukowina eine hohere Lehran- 
stalt zur Hobung der allgemeinen Bildung und Gesittung ins Leben zu rufen. Erst 
drei Jahre spater konnte diesel- kaiserliche EntschluE yerwirklicbt werden und fand 
am IG. Dezember 1808 die Eroffnung der I. Klasse des fiinfklassigen Landgymna- 
siums statt. Wiederholt hatte sieli die Anstalt Allerhdchster und hoher Besuche zn 
erfreuen. Der erhabene Stifter unseres Gymnasiuins, Kaiser F r a n z  I., begliickte 
durch seinen Besuch zweimal die A nstalt: am 1. August 1817 und am 4. Oktober 1823, 
das letzte Mai mit Seinem Freunde A l e x a n d e r  I., dem Kaiser von Rufiland.

Ferner bericlitet die Chronik von Besuohen der Erzherzoge F r a n z  K a r l  
(4. August 1823). M a x i  m i i i  an  (20. Juli 1826), F e r d i n a n d  (8. September 1834), 
F r a n z  K a r l  (15. September 1839), F e r d i n a n d  von d’E s t e in Begleitung des 
lOjahrigen Erzherzogs F e r d i n a n d ,  Herzogs von Modena (22. Mai 1843). Von 
diesem Besuch meldet der Chronist: „Das Gymnasium yerliefi der Erzherzog F e r- 
d i n a n d  nur zogernd, so genie und mit innigem Behagen yerweilte er unter der 
Jugend.“ Se. Majestat, unser glorreicher K a i s e r ,  zeichnete zweimal das Gymnasium 
durch Seinen Allerhochsten Besuch aus : am 21. Oktober 1851 und am 29. Juni 1855; 
am 16. September 1880 empfing Seine Majestat eine Abordnung des Lehrkorpers. Am 
8. Juli 1887 begriifite der Lehrkorper weil and Seine kaiserliche und kónigliche Holieit 
den Kronprinzen R u d o l f  in der Lehranstalt. Das war der letzte Besuch aus dem 
Allerhochsten Kaiserhause.

An dem heutigen Festtage miissen wir ferner unseren Dank ausspreclien der 
hohen Unterrichtsyerwaltung. Sie hat reichlich die Mittel gewahrt zur Ausgestaltnng 
des gesamten Schulbetriebes.

Dank gebuhrt ferner unserem Herrn Landesprasidenten, Sr. Exzellenz Dr, 
Oktayian R e g n e r Ritter von B l e y l e b e n  fur das unserer Anstalt stets brwiosene 
Woblwollen. Unseren Dank miissen wir aucli aussprechen dem gr.-or. Religionsfonde 
fur die Gewahrung zahlreicher Stipendien an mittellose Schiiler gr.-or. Konfession, 
die an unseiem Gymnasium studiert haben.

a pSiul sagt Herakleitos, der Dunkle, aus Ephesos. Alles in der Welt ist 
einem steten Wechsel ausgesetzt. So ist das Gymnasium yon heute nicht mehr das 
Gymnasium von dazumal. Auch unsere Lehranstalt hat naturgemafi alle Ver-
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anderungen nnd Wandlungen durchmachen miissen, denen das Mittelschulwesen 
Oesterreichs unterworfen war.

Nachdem hierauf der Redner an der Entwicklung des Czernowitzer I. Staats- 
gynmasiums eine klare Darstellung des Werdegangs der osterreiehischen Gymnasien 
im allgemeinen gegeben hatte, fuhr er fort: Eines aber war, ist und soli das 
Gymnasium sein und bleiben: eine Statte, in der die lernbogierige Jugend, die 
Hoffnung des Staates, begeistert werden soli fur das Wahre, Gute und Schone.

„Doctrinae et virtuti Austriae Imperator-1, lautet die Insehrift, die Grofigrund- 
besitzer unseres Landes, dankbare Schuler des Gymnasiums, aut Anregung des Grofi- 
grundbesitzers Jobami D o b r o w o l s k i  Ritter von B u c l i e n t h a l  im Jahre 1821 
gestiftet haben.

Im Wissen liegt Macht. Vor den Strahlen der Aufklarung und Bildnng zerrinnen 
die Nebel des Wahns. Die Gymnasialjugend soli sich in den einzelnen Wissensge- 
bieten die Kenntnisse erwerben, die sie befahigt, ein Berufsstudinm auf der llocli- 
schule mit Erfolg betreiben zu konnen. Sie soli sich das streng logische Denken an- 
eignen, vor allem durch die Beschaftigung mit der hehren Mathesis, sie soli einen 
klaren Einblick gewinnen in das gesetzmaBige Wirken der Naturkraftc und ihrer 
Ersebeinungen, sie soli das Wollen einer hoheren Macht erkennon in der Gescliiclite 
der Volker, ihr Sinn soli geweckt werden fur die Schonbeit der Form, ihr Gemiit 
soli yeredelt werden durch den Gedankeninhalt der grofiten Denker und Dichter 
alter und neuer Zeit. Die Gymnasialjugend soli vom phantasieyollen, lebendig fuli- 
lenden Griechen das Schone und Gefallige, vom verstandestiichtigen, kraftig vollen- 
deten Romer das Rechte und Zweckmabige lernen. Der Grieche war mehr bedacht 
auf die Zierden, der Romer mehr auf die Grundlagen des Daseins. Der Grieche schuf 
die sehonen Kiinste und brachte sie auf eine strahlende, fur alle Zeiten unerreichbar 
gebliebene Hohe, der Romer legte die Grundmauern fur den Aufbau einer staatlichcn 
Gemeinschaft. und darauf das stolze, bis heute mustergiltig gebliebene Gebiiude des 
Rechtes auf. Zwischen der griechischen hilaritas und der romischen grayitas bewegt 
sich das menschliche Leben. Wachen und Schlafen, Bewegung und Ruhe, Arbeit 
und Erholung, oder um mit dem Dichter zu sprechen :

„Tages Arbeit! Abends Gaste !
Saure Wochen! Frohe Feste !
Sei dein kiinftig Zauberwort.11

Derselbe Genius richtet auch an uns den Malmruf: „Edel sei der Menscli. 
hilfreich nnd g u t !“ Diese Forderungen eines edlen, sehonen Menschentums soli sich 
die studierende Jugend in ihre empfanglichen Herzen tief einpragen; denn geistige 
Bildung ohne sittliche Gesinnung hat keinen Wert. Es kann einer ein Konig im Reiclie 
des Wissens sein, und er ist doch so bettelarm in seinem Herzen ! Zur „Doctrina" 
muli sich die „Virtus“ gesellen. Diese „Yirtus11 auliert sich in der Selbstheherrschnng, 
in treuer PHichterfiillung, in Gerechtigkeit und Beharrlichkeit, in selbstloser Liehe 
zura Vaterlande.

Von der Erlcenntnis durchdrungen, von diesem Geiste beseelt und getragen 
waren und sollen die Leiter und Lehrer der Jugend sein. So haben auch tuchtige 
Manner ais Direktoren und Professoren an unserem Gymnasium gewirkt und waren 
der Jugend ein leuchtendes Muster und Yorbild. Es ist meine Pflicbt., in dieser fest- 
lichen Stunde ihrer in dankbarer Anerkennung zu gedenken.

Durch 25 Jalire wirkte ais Prafekt und proyisorischer Direktor vom Jahre 1825 
bis zum Jahre 1850 Anton Kr a l ,  ein geborener Wiener. Er war ein tiichtiger Phi-
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lologe und vortrefflicher Padagoge. Durch seine gediegenen Fachkenntnisse, duroh 
seine vielseitige Bildung, durch seinen lauteren Charakter gewann er die Wert- 
schiitzung seiner Kollegen, die Liebe seiner Schiller, die Anerkennung aller Burger 
unserer Stadt. Diese aufierte sich ganz besonders darin, dafi er ais Vertreter der 
Stadt Czernowitz in den ersten osterreiohischen Reichstag nach Kreinsier entsendet 
wurde. Er beschlofi seine Laufbahn ais Inspektor der Gymnasien und Realschulen 
in Mahren.

Sein Nachfolger Dr. Josef N a h l o w s  k y  wirkte ais proyisorischer Direktor 
vom Jahre 1850 bis 1852 an unserem Gyranasium. Von Czernowitz wurde er ais 
Professor der Philosophie an die Universitat nach Graz berufen. Er ist der Yerfasser 
mehrerer Werke philosophisehen Inhaltes.

Dr. Anton K a b l e  r t  folgte ihm in der Leitung der Anstalt. Von Leobschiltz 
in Preufiisch-Schlesien znm provisorischen Direktor unseres Gymnasiums ernannt, 
wirkte er in dieser Stellung vom .Jahre 1852 bis 1859.

Der erste wirkliche Direktor des neuorganisierten Gyinnasiums war Stefan 
Wo l f .  Wohł die meisten der hier anwesenden Herren haben unter seiner Leitung 
ilire Gymnasialstudien beendet. W olf kam aus Wien, wo er am Theresianischeu Gym- 
nasium ais Professor tatig war, nach Czernowitz. Hier wirkte er vom Jahre 1859 bis 
zum Jahre 1887, hier fand er seine zweite Heirnat, hier beschlofi er im Ruhestande 
seinen Lebensabend. In Stefan W olf haben nile Schiller den feinsinnigen Interpreten 
altklassischer Autoren, den anregenden Lehrer, den wohlwollenden, vaterlicheu Freund 
und Berater der Jugend verehrt und geliebt.

Seine Nachfolger waren Christoph W i i r f e l  (1887—1892, Dr. Karl T u m  l i r  z 
(1892—1894) und heute steht an der Spitze unseres Gymnasiums ein ehemaliger 
Schiller und Professor der Jubelanstalt, Regierungsrat Heinrich KI a u s  er, der erste 
Bukowiner, der diese Stelle bekleidet.

Auch diese Manner haben ihr bestes Konnen, ihre vielseitige Erfahrung, ihr 
reiches Wissen in den Dienst der Schule gestellt und fand ihre Tatigkeit. auch hoheren 
Orts gebiihrende Anerkennung und Wilrdigung.

Sehr tiichtige Manner haben ais Professoren an unserer Anstalt gewirkt. Es 
wiirde mich zu weit fiihren, wollte ich aller an dieser Stelle gedenken. Es sei mir 
aber gestattet, wenigstens einige von denen zu nennen, die nicht melir unter den 
Lebenden weilen.

Im Jahre 1850 kam von der Olmiitzer Universitat Dr. Adolf F ic  k e r  an unser 
Gymnasium, wo er ais Professor der Geschichte bis zum Jahre 1853 tatig war. Er 
ist in Schulkreisen durch seine Geschichte des osterreiohischen Unterrichtswesens 
riihmlichst bekannt und beendete seine Laufbahn ais Sektionschef und Priisident der 
statistischen Zentralkommission in Wien. In derselben Zeit war Dr. Josef K o l b e  
ais Lehrer der Mathematik und Physik an unserer Anstalt tatig. Von Czernowitz wurde 
er ais Professor der Mathematik an die technische Hochschule nach Wien berufen. 
Vom Jahre 1850—1872 lehrte Ernst Rudolf N e u b a u e r an unserer Schule Ge
schichte, Deutsch und Naturgeschichte. Neubauer war eine Kiinstlernatur. Er hat 
mehrere originelle Dichtungen veroffentlicht und seine Namen durch treffliche Im- 
provisationen weit ilber die Grenzen unseres Heimatlandes bekannt gemacht. 
Wenzel R e s l  lehrte durch 20 Jahre (September 1851 bis Dezember 1871) Latein, 
Griechisch und philosophische Propradeutik. Der ihm gewidmete Nac.hruf aus der 
Feder Stefan W o l f s  im Jahresberichte 1872 riihmt ihn ais Forscher auf dem Ge- 
biete der Philosophie, ais methodisch gesc-hulten Lehrer von feinem Takt und sel-
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tener padagogischer Begabung, ais zartlichen Gatten und liebevollen Vater. Diesel- 
treffliche Mann wurde nur leider allzufriih seiner Familie und der Schule nach drei- 
jahriger sohwerer Krankheit im 48. Lebensjahre vom Tode entrissen.

Ein ausgezeiohneter Philolog war Theodor W o 1 f, der vom Oktober 1859 bis 
August 1868 an unserem Gymnasium tatig war. Er wurde hierauf Landessohulinspektor 
in Tirol und starb ais Landessohulinspektor fur Bdhmen.

Ais Professor der rumanischen Sprache und Literatur war Aron P u m n n l .  der 
aus Blasendorf in Siebenbiirgen an unsere Lehranstalt kam, rom Jahre 1849 bis zuin 
Jalire 1865 hervorragend tatig. Er ist der Verfasser von Lehrbuchern der rumanischen 
Grammatik und Literaturgeschichte, nach denen noch viele Jahre nach seinem Tode 
an unserem Gymnasium unterrichtet wurde.

Ais katholische Religionsprofessoreu wirkten erspriefilich an der Anstalt Anton 
C z y ż e w s k i  vom Jahre 1820 bis zum Jahre 1855 und Adolf S t r z e l e c k i  vom 
Jahre 1852 bis zum Jahre 1866.

Ais Professoren der gr.-or. Religion war .Takob W  o r o b k i e w i c z  vom Jahre 
1849 bis zum Jahre 1857 und Benjamin I l i u t z  von 1847 bis 1877 an unserem Gym- 
uasium tiitig.

Eyangelische Religionslehre unten-ichtete durch viele Jahre der eyangelische 
Plarrer und Senior Johann Gottlieb J e n k n e r ,  ein bedeutender Kanzeli-edner; israeli- 
tische Religionslehre Dr. Lazar I g e 1, der in der israelitischen Kultusgemeinde ais 
Seelsorger hochgeschatzt war.

Der Same, den tiichtige Lehrer ausgestreut haben, er hel nicht auf steinigen 
Boden. Aus unserer Schule — das kann ich mit Stolz sagen — sind im Laufe der 
Zeit ausgezeichnete Manner auf allen Gebieten menschlicher Geistesarbeit heryorge- 
gangen: Glaubensstarke Diener des Herrn, tapfere Soldaten, gelehrte Manner der 
Wissenschaft, feinfuhlige Kilnstler, umsichtige Yerwaltungsbeamten, gerecbte Richter, 
gewissenhatfce Lehrer und Arzte, redegewandte Rechtsanwalte, bedeutende Yolks- 
vertreter.

Von den trefflichen Mannern, die vor Jahreu an unserem Gymnasium studiert 
haben und nicht mehr unter den Lebenden weilen, seien einige genannt, dereń Wirken 
auch von der Nachwelt riihmend gewiirdigt wird: Die Herren Erzbischofe und Metro- 
politen der Bukowina; ferner Eudoxius Freiherr von H o r m u z a k  i. der odle Sohn 
seities Volkes und Landes, der langjahrige, verdienstvolle Landeshauptmann der Bu
kowina; Konstantin T o m a s z c z u k ,  der redegewaltige, iiberzeugungstreue, selbst- 
lose Politiker, der erste Rector magnificus der Czernowitzer Uniyersit.at; Johannes 
von M i k u l i c z - R a d e c k i ,  der gelehrte Forscher und beriihmte Chirurg: Mihai 
E m i n e s c  u, einer der bedeutendsten lyrischen Dichter der rumanischen Nation; 
Karl Emil F r a ń  z os ,  der geistreiche Schriftsteller und Essayist; Karl v. M i ku li,  
der hochgeschiitzte Musikdirektor des Konseryatoriums in Lemberg; Michael P i t e y ,  
der langjahrige Leiter der strafgerichtlichen Abteilung des hiesigen Landesgerichtes; 
Dr. Władimir Z a ł o z i e c k i ,  der ausgezeichnete Operateur und Direktor der Landes- 
Krankenanstalt in Czeruowitz; Hofrat Wilhelm P o m p ę ,  der płlichtgetreue, umsich
tige Yerwaltungsbeamte, und viele andere.

Und heute sind wir hier in diesem Prunksaale yersammelt, in der Residenz 
eiues wiirdigen Kirclienlursten, Seiner erzbischoflichen Gnaden des Herrn Metropo- 
liten Dr. Władimir von R e p t a, der an unserem Gymnasium seine Mittelschulstudien 
lieondet und der auch an unserer Lehranstalt ais Lehrer gewirkt bat.

Ein zweiter hoher Wurdentrager unseres Landes, Se. Exzellenz der Herr Lan
deshauptmann Georg Freiherr v. W a s s i 1 k o, der auch wie sein yerewigter Vater
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Se. Exzellenz der Herr Landeshauptmann Alexander Preiherr von W  a s s i 1 k o ein 
Schiller unseres Gymnasiums.

Hocbgeehrte Herren, liebwerte Kollegen! Die heutige Jubelfeier erfiillt unsere 
Herzen aber niohfc nur mit Freude. Wir gedenken auch mit Wehmut an die unwieder- 
bringliche Zeit, da wir selbst noch im Werden waren, da wir, vou treuer Elternliebe 
begleitefc, des Lebens Muhen noch nieht gekanut, da wir gliicklich waren im Augeu- 
blielc und von einer rosigen Zukunft traumten. Wir gedenken in Wehmut unserer 
entschwundenen goldenen Jugendzeit.

„Gib ungebandigt jene Triebe,
Das tiefe, schmerzenvol)e Gliick,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gib nieine Jugend mir zuriick.‘‘

[Ind wie viele unserer Freunde und Sohulgenossen sind nicbt mehr!
„Wo seid ihr 
Zur Zeit mir 
Ihr Lieben geblieben ?“

Schaurig und traurig tónt es uns zuriiok:

„Gar viele am Ziele,
Zu den Toten entboten,
Gestorben, verdorben 
In Freud und in Leid!“

Eurer, ihr alten Freunde, sei hier in dieser Stunde in aller Liebe und Treue 
gedacht!

Und nun will icli sehliehen mit der Bitte an den Allmachtigen: Mogę unser 
Gymnasium unter dem Schutze der hohen Unterrichtsyerwaltung und unter Mitwir- 
kung eines wissenschaftlich gebildeten und padagogisch geschulten Lehrerstandes 
sich ruhig weiter entwickeln, gleieh weir, entfernt, von uberstiirzendem und zersto- 
rendem Fortschritt wie von erschlafiendem Stillstand und Verharren beim Alten: 
mogę unser Gymnasium auch in Zukunft bleiben eine Vorbereitungsstatte fur ernste 
wissenschaftliche Arbeit, ein Hort aller biirgerlichen Tugenden, ein Hort wahrer Re- 
ligiositat und echter Vaterlandsliebe; mogę endlich Seine Majestat, unser erhabener 
Kaiser und Herr, mit dessen Regierungsanfang die neue Aera unseres Unterrichts- 
wesens ins Leben gerufen wurde, noch lange Jahre ais Schutz und Schirm aller 
Wissenscliaft die Geschicke unseres teueren Yaterlandes lenken zum Heil und Segen 
aller Seiner Volker, Se. Majestat unser yielgeliebter Kaiser F r a ń  z J o s e p h  I. 
lebe hoch!“

In das dreimalige Hoch, das machtig die Halle durchbrauste, stimmten alle 
Anwesenden begeistert ein, worauf der Schulerchor die Yolkshymne intonierte, die 
stehend angehort wurde.

Nachdem der Jubel yerklungen war, sprach Regierungsrat K l a u s  er:  
Hochansehnliche Yersammlung!

Ich glaube, dafi Sie mit mir darin ubereinstimmen werden, wenn ich im Namen 
unser Aller an die Kabinettskanzlei Sr. Majestat des Kaisers nachstehendes Huldi- 
gungstelegramm absende:

„Kabinettskanzlei Sr. Majestat des Kaisers, Budapest. Die zur Hundertjahrfeier 
des 1. Staatsgymnasiums in Czernowitz Yersammelten unterbreiten Sr. Majestat, den
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ehrfurchtsvollsten Ausdruok ihrer unverbruchlichen Treue und untertiinigsten Huldi- 
gung.“ (Lebliafter Beifall und Hochrufe.)

Nunmehr sprachen:
Seine Exzellenz Landesprasident Dr. Oktavian Ritter vou B l e y l e b e n :  „Von 

Seiner Exzellenz dem Herm Minister fur Kultus und IJnterricht mit der Vertretuug 
desselben bei der heutigen Feier betraut, entbiete ich namens der Unterrichtsver- 
waltung der jubilierenden Anstalt von Herzen kommende Gliickwunsche.

Vor einem Jahrhundert hat ein kaiserbches Machtwort der Humanistik in Czer- 
nowitz ein Heim gegrundet. Generationen von Schillera haben seither die Raume 
der Anstalt bevolkert, liinter Generationen, die, zu tiichtigen Mannern herangebildet, 
ins Leben hinausgezogen sind, haben sich ihre Torę geschlossen.

Die Erfahrung des vei'gangenen Siiculums lebrt, dafi das I. Staatsgymnasium 
seiner Aufgabe, Wissen zu yermitteln, erzieherisch zu wirken und zum Kampfe fiir’s 
Leben zu rilsten, voll und ganz gerecht geworden ist.

Beweis dafur die Schar ausgezeiohneter Manner, die dem Staate, der Kirche, 
dem Lande dienend, oder in freien Berufen sich betatigend. heute herbeigeeilt. sind, 
um ais ehemalige Schiller der Anstalt an dem heutigen Jubelfeste teilzunehmen.

Wenn ich aber der glanzenden Vergangenheit des Gymnasiums gedenke, darf 
ich der Lehrer nicht yergessen, die das unauflosliche geistige Band um Schule und 
Schuler schlingen und dereń rastloser taglicher Arbeit die Erfolge der Anstalt zu 
verdanken sind.

Dai.i das Gymnasium eingedenk seiner Traditionen nach wie vor ein Hort der 
Vaterlandsliebe, eine St&tte treuer Pflichterfiillung sein, dab es seine Schiller zu ge- 
bildeten Menschen und zu ntitzlichen Staatsbiirgern ei-ziehen mogę, das ist mein 
Wunscli fur die Zukunft der Anstalt, dereń Wohl ich stets nach Kraften fordem 
werde. So will ich denn dem I. Staatsgymnasium auf den Weg ins zweite Saculum 
das alte (juiritenwort zurufen: Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque s it !“ 
(Lebliafter Beifall.)

Landeshauptmann Baron W a s s i 1 k o : „Euere erzbischofliche Gnaden, hoch- 
wiirdiger Herr Erzbischof und Metropolit ais Hausherr, Euer Exzellenz Herr Landes- 
priisident ais Vertreter Sr. Exzellenz des Herrn Unterrichtsministers, hochansehn- 
liche Versammlung! Es wird mir heute die hohe Ehre zuteil, an einem Feste teil- 
nehmen zu konnen, welches heute mit uns allen das ganze Land feiert. Ich begriilie 
heute die Anstalt, welche ein so seltenes Jnbilaumsfest begeht, im Namen des Landes, 
ich begriifie sie aucli ais ehemaliger Schuler, welcher stoi z ist, in diesel- Anstalt er- 
zogen worden zu sein, welcher dankbaren Herzens jener Manner denkt, welche seine 
Lehrer waren. Hochansehnliche Versammlung! Die Anstalt, welche dieses seltene 
Fest heute feiert, ist eine treue Mutter gewesen den Kindern dieses Landes, sie hat 
sie aufgenommen in ihren Schofi, hat sie gepflegt und orzogen und hat sie der Welt 
iibergeben. Jenen, die das Gliick hatten, die Anstalt ais Absolventen zu verlassen, 
stand die ganze W elt offen. Waren sie doch betreut von Mannern, welche sich die 
hehre Aufgabe zum Ziel nahmen, die ihnen anyertrauten Schuler zu erziehen, zu 
bilden und sie zu Mannern zu machen, auf die wir heute stolz sein konnen. Ich ent
biete Ihnen allen, meine hochyerehrten Herren, den Gruli des Landes und erlaube 
mir die Anstalt im Namen des Herzogtums Bukowina aufs herzlichste zu beglilck- 
wiinschen und dem Wunsche Ausdruck zu yerleihen, die Anstalt mogę bliihen und 
Gedeihen, es mogen spatere Generationen zu ebenso schonem Feste sich iinden, ais 
wir es heute getan.“ (Lebliafter Beifall.)
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Biirgermeister Baron F i i r t h :  „Die Landeshauptstadt Czernowitz hat vor 
wenigen Wochen ein Fest gefeiert, welches der Freude iiber den grofien Aufschwung 
galt, den die Stadt seit ihrem Bestande, insbesondere aber im letzten Jahrhundert 
unter den schiitzenden Fittigen des glorreichen Herrschorhauses Habsburg-Lothringen 
und den allerjiingsten Jahrzehnten unter der weisen Regierung unseres giitigen 
Kaisers genommen hat. Dafi es sieli dabei nicht allein um materieile Errungen- 
schaften, sondern ganz wesentlioh auch um die Hebung des allgemeinen geistigen 
Niyeaus unserer lieben Mitburger handelte, ist selbstyerstandłich, weil ein dauernder 
Fortschritt iiberhaupt ohne hohere Bildung schwer móglich ist. Von diesem Gesichts- 
punkte ausgehend, paBt die Sacularfeier unseres I. Staatsgymnasiums ganz harmonisch 
in den Rabmen der allgemeinen Jubelfeier hinein.

Die von Ihnen, hochgeehrter Herr Regierungsrat, geleitete Anstalt bat niłmlich 
nicht nur ganzen Generationen hohere Bildung vermittelt und sie zur Erreichung 
einer giinstigeren Lebensstellung fahig gemacht, sondern sie hat durch vieie Jalire 
diese Mission hierzulande ais e i n z i g e  h o h e r e  Bildungsstiitte in Stadt und Land 
g a n z  a l l e i n  erfiillt.

Hiedurch sind wir dem k. k. 1. Staatsgymnasium, das soleherart, zum Auf
schwung unseres Gemeinwesens ganz wesentlioh beigetragen hat, zu innigem Danke 
yerpflichtet und freut es mich diesem Dank namens der gesamten stadtischen Be- 
yblkerung von dieser Stelle aus mit dem aufrichtigsten Wunsche Ausdruck geben 
zu konnen, unser erstes und altestes Gymnasium, welches zur Mutteranstalt von zwei 
jiingeren gleichalterigen Schulen geworden ist, bliihe und gedeihe in aller Zukunft 
und bleibe nach wie vor eine Statte der fortschreitenden Bildung und edler Ge- 
sittung!“ (Beifall.)

Rector magnificus Professor Dr. Karl Z e 1 i n k a : „Mit aufrichtiger Freude 
habe ich der freundlichen Einladung, an der Hundertjahrfeier des k. k. I. Staats
gymnasiums in Czernowitz teilzunehmen, Folgę geleistet. Stehen doch Uniyersitat 
und Mittelschule im innigen Zusammenhange, sind sie doch durch ein lebendes Band 
von kostbarstem Werte, durch die Jugend yerbunden und beruhren sieli doch ihre 
lnteressenspharen auf kulturellem Boden auf das engste. In dankbarer Anerkennung 
fur die Erfolge der Mittelschule oifnet die Hochschule die der freien Wissenschaft 
und Lehre geweihten Hallen den .Tiinglingen, die erfiillt von idealer Gesinnung und 
voin lebendigen Sinne fiir Wahrheit, die Keime des Willens und der Selbsterziehung 
zur vollen Entfaltung bringen und sich mit geistigen Waffen fiir den langen Weg 
des Lebens riisten. Ich iiberbringe mit besonderer Genugtuung ais Rektor der Alma 
mater Francisco-Josepliina der altesten Mittelschule des Landes die warmsten Gliick- 
wunsche der Uniyersitat und fiige den herzlichen Wunsch hinzu, das k. k. I. Staats- 
gymnsium in Czernowitz mogę wie in riihmlicher Vergangenheit auch in Hinkunft 
unter zielbewufiter Leitung der Erreichung eines moglichst hohen allgemeinen und 
harmonischen Bildungsstandes und der Veredelung des Menschentumes dienen zum 
Wohle der Jugend und zum Heile unseres Vaterlandes.“ (Lebhafter Beifall.)

Direktor P a u l  (Sereth) : „Selten wurde eine Anregung mit mehr Sympathie 
aufgenommen und mit lebhafterem Eifer und regerem Eingreifen der unmittelbar 
beteiligten und auch weiterer Kreise ins Werk gesetzt, ais die Yeranstaltung der 
Hundertjahrfeier des Czernowitzer Gymnasiums. Heute ist das ganze Land in Be- 
wegung und aus weiter Ferne komraen Schiller und Schulmanner, um dem alten 
Gymnasium zu huldigen.

Wohł sind von den bestehenden 254 Gymnasien 79 alter ais unser Gymnasium, 
aber mit seiner erfolgreichen Tiitigkeit iiberragt unser Gymnasium sie alle.
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Vor min bald zehn Jahren, bei der Eroffnung des Gymnasimns in Sereth, rich- 
tete ich an den damaligen Herm Landesprasidenten Seine Exzellenz Baron B o n  r- 
g u i g n o n  nnd die anwesenden Gilste die Worte: ,,Viclleichfc nirgends kann der 
Segen der Schulen, der machtige Einflufi derselben aut' die Entwicklung des Landes 
so sicher yerfolgt werden, wie in der Bukowina, in den Jahren der Angehorigkeit 
dieses Landes an Óstcrreich, und kaum kann eine Schnie mit grofierer Befriedigung 
aut den Segen, den sie gestiftet, zuriickblicken, ais das Czernowifczer Gymnasium. 
Fast in der Wildnis begann seine Tatigkeit und seine Schiller wirkten alsbald ani 
allen Gebieten menschlichen Schafiens im ganzen Lande ; der Urwald wich und der 
Wohlstand stieg und es stiegen auch die kulturellen Bediirfnisse und Ansprilche; 
es mufiten neue Schulen gestiftet werden, die Uniyersitat erhob sich zur weithin 
wahrnehmbaren Manifestation der hohen Entwicklung, die das Land bereits erreicht 
hat.“ Nun, diese vor zehn Jahren gesprochenen Worte kann ich heute ais rechten, 
im Kern echten Glilckwunsch zu den Schopfungen dieser Schule und auch zu der 
Auerkennung, die sie gefunden, wiederholen. Ja nicht das III. Gymnasium in Czer- 
nowitz allein, alle Anstalten des Landes fiihlen sich ais Abkommlinge des alten 
Gymnasiums. Die Lehrer der neuen Mittelschulen im Lande sind Schiller dieses 
Gymnasiums und unwillkiirlich yerpflanzen sich die lYaditionen und Gepflogenheiten 
dieser Anstalt, Traditionen und Gepflogenheiten langer Zeit und bedeutender Manner 
aut die anderen Mittelschulen im T.ande und yerschmelzen sie zu einer Einheit im 
gleichen Streben.

Die neuere und jiingste Zeit hat den Ruf der alten Schule nicht geschadigt 
und mir widerstrebt es, diese Schule „Czernowitzer I. Staatsgymnasium" nennen zu 
horen; es ist das erste Gymnasium und Kaiser Franz-Gymnasium soli sein Namc 
sein. Kaiser Franz, der hohe Natne, weckt machtige Resonanz in den Jahren des 
■Tabrhundertes und in ihm ergliiht die Anhanglichkeit und Treue des Landes an das 
Kaiserhaus und ans Reich. Im Kamen samtlicher Mittelschulen der Bukowina wiinsche 
ich dem alten Gymnasium, dąb es weiter seiner Aufgabe geniige, dali es belebend, 
befruchtend wirke, bliihe und gedeihe.11 (Beifall.)

Damit sehlofi die harmonisoh verlaufene glanzende Feier im Synodalsaale. Die 
Festgaste yerlieBen die herrlichen Raume und nach ihnen marschierte die Schuljugend 
in geordneten Viererreihen zuriick ins Gymnasium, wo sich der Zug aufłoste.

Abends 9 Uhr fand im glanzend beleuchteten, mit Pflanzengruppen, die die 
Biiste Sr. Majestat des Kaisers umgaben, reich geschmiickten Musikvereinssaale das 
Festbankett statt, an dem iiber 200 Personen teilnahmen, darunter Se. Exzellenz Lan- 
despriisident Dr. E e g n e r  Ritter v. B l e y l e b e n ,  Se. Exzellenz Landeshauptmann 
Baron W a s s i 1 k o, Erzbischof Dr. v. R e p t a, Prałat Msgr. S c h m i d, Burgermeister 
Baron F ii r t li, Landeshauptmann-Stellyertreter Dr. S m a l - S t o c k i  und viele andere 
hervorragende Personlichkeiten in Amt. und Stellung.

Wahrend des Banketts langte das nachstehende, von Regierungsrat Direktor 
KI a n s  er  yeidesene Telegramm von der Kabinettskanzlei Seiner Majestat des 
K a i s e r s  ein :

„Se. k. und k. Apostolische Majestat danken allergnadigst fur die allerunter- 
tiinigste Huldigung der zur Zentennarfeier des I. Staatsgymnasiums in Czernowitz 
yersammelten Festgaste1*, worauf Direktor K 1 a u s e r, den Kaisertoast ausbrin- 
gend, sagte:

„Hochgeehrte Festgaste!
Zu den vielen Vorziigen, welche die Bewohner unseres schonen Vaterlandes 

auszeiclmen, gehort die Liebe zu ihrem yerehrungswiirdigen Kaiser. Ob Deutscher
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oder Nichtde.utscher, ob Christ oder Nichtchrist — jeder Ósterreiclier liobt und ver- 
ohrt seiiien Kaiser. Er bat aber auch Grund dazu, denn alles Gute und Schone wird 
durch die Huld und Gnade Seiner Majestat gestiitzt und getordert.

Welchen Aufschwung na lun en Wissenschaft, Kunst, Handel und Industrie 
unter der glorreiohen Regieiung unseres Kaisers! Welchen Aufschwung die Stadte! 
Welchen Anblick gewahren dieselben nunmehr, yerglichen mit ihrem Zustand vor 
00 Jahren, da noch viele von dumpfen, einengonden Mauern umschlossen waren!

Daher schlagt aber auch das Herz jedes Osterreichers rascher, wenn er -- 
zumal an Festtagen — die Gelegenheit bat, seinen Geist zum Allmachtigen zu er- 
beben und Segenswiinsche fiir seinen Kaiser emporzusenden.

Und so wollen auch wir uns an dem heutigenTage in dem Wunsche vereinigen: 
Gott segne, Gott schiitze und erhalte unseren allgeliebten und allergnildigsten Herm  
und Kaiser noch viele, viele Jabre in voller Riistigkeit und Gesundbeit zum Wohle 
aller Volker!

Seine Majestat unser allergnadigster Kaiser F r a n z J o s e p h  I. lebe hocb! 
lioch! hoch !“

Die jubelnden Rufę der Anwesenden vereinigten sich mit den Klangen der 
Volkshymne zu einer herzerbebenden Huldigung fiir den goliebtesten Monarcben.

Nach Direktor Klauser ergriff das Wort Seine Exzellenz Landesprasident Dr. 
K c g  n e r  RiŁter von B l e y l e b e n :

„Meine sehr geehrten Herren ! Ich bitte Sie zunachst meinen besten Dank fur 
die Einladung zu der heutigen schonen F'eier empfangen zu wollen. Ich kann Sie 
versichern, dafi ich mit inniger Freude an der Jahrhundertfeier des I. Staatsgym- 
uasiums teilgenommen und mit inniger Freude konstatiert habe, wie eintrachtig 
sieli Alt und Jung gefunden hat, um bewegten Herzens der ehrwiirdigen Bildungs- 
stiitte den Tribut des Dankes zu zoilem Aber auch die Schule darf mit Stolz auf ihre 
Solinę blickon, die sich an ihrem Ehrentage um sie scharen.

Mogę dieses schone Verhaltnis auch die kommenden Jahrhunderte uberdauern, 
mogen alle die, welche diese Anstalt vei'lassen, in den Stiirmen des Lebons die Erin- 
nerung an die Schulzeit ais kostliclies Gut bewahren !

In diesem Sinne bitte ich Sie mit mir in den Ruf einzustimmen: Das k. k.
I. Staatsgymnasium, sein hochyerdienter Direktor und Lehrkorper und seine Schiiler, 
sie leben hoch ! hoch ! hoch !“

Freudige Hochrufe durchbrausten den weiten Saab Herzliches Zutrinken, 
Gliiserklingen und Handeschutteln — ein Fainilienfest im edelstcn Bedeuten.

Diesen Toast erwiderte Direktor K l a u s e r  mit einem beifalligst aufgenom- 
menen Hoch auf Se. Exzellenz den Herm Landesprasidenten, in das alle herzlich 
einstiinmten.

Von Sr. Exzellenz dem Herrn Minister fiir Kultus und Unterricht traf das 
naclistehende Telegramm ein: ,.Anlafilicb der schonen Feier des hundertjalirigeu 
Bestandes der altesten humanistischen Bildungsstiitte in der Bukowina, des jetzigen 
I. Staatsgymnasiums in Czernowitz, libermittelt die aufrichtigsteu Gluokwiinsche mit 
der Versicherung seines warmsten Interesses fiir das weitere Gedeihen der be- 
wiihrten Anstalt. Unterrichtsminister M a r c h e t.a

Es sprachen nooli Landesgerichtsrat Dr. H a n d 1 nameiis der ehemaligen 
Schiiler auf die Anstalt, dereń Direktor und Lehrkorper, und Professor Karl W o l i ’ 
dankend auf die ehemaligen Schiiler.

Mit dem Bankette schlofi die schone Feier, die allen Teilnehmern unvergefilich 
lileiben wird.
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c) Die Auffiihrung der „Antigone“.
IJm auch ihrerseits zu dem Feste beizutragen. wandten sich die Schiller der 

VIII. Klasse an den LehrkSrper mit der Bitte, ihnen zu gestatten, zum Besten der 
Schiilerlade ein Drama von Sophokles aufzufiihren. Der Lehrkorper billigte das 
Vorhaben der Sohiiler und erwahlte.aus seiner Mitte einen Ausschufi, bestehend ans 
den Herren : Prof. Karl W o l f ,  Vorsitzenden, Prof. Ep. von T a r n o w i e c k i ,  Prof. 
Otto M a j e  r, Prof. Dr. Emil S i g a 1 L und Prof. Leo T u m 1 i r z, welcher sich mit 
der Frage naher besohaftigen sollte. Der Ausschufi bestimmte ais aufzufiihrendes 
Sttiok „Antigone" von Sophokles und ubertrug die Leitung der Proben, sowie der 
Auffiihrung Rerrn Prof. Leo T u m 1 i r z. Da das offentliche Auftreten von Sohiilern 
nach der Disziplinarordnung nicht statthaft ist, mufite um Einwilligung des hohen 
k. k. Landessohulrates ersucht werden, welche mit dem Erlasse vom8. Oktober 1908, 
Zl. 12330. unfcer der Bedingung erfolgte, dafi die Auffiihrung in wiirdiger Weiso vor 
geladenem Publikom erfolge und dureh die Proben der regelmafiige Unterricht niclit 
leide. Am 20. Janner 1909 fand im hiesigen Stadtheater, das vom Herm Direktor 
Martin K l e i n  in Ansehung des wohltatigen Zweokes kostenfrei zur Verfiigung ge- 
stellt wurde, vor vollem Hause die Auffiihrung der „Antigone'1, verdeutsolit von 
Prof. Leo Tumlirz, Musik yon Mendelssohn, statt. Der reiche Beifall der Zuschauer 
und das Lob der Tagesblatter bezeugten, dafi die darstellenden Schiller ihr Bestes 
geleistet, zum Ruhme und zur Ehre ihrer Anstalt. Das namhafte Reinertragnis von 
1415 Kronen, das dem Entgegenkommen des Herm Theaterdirektors Martin K l e i n  
und den zahlreiohen Uberzahlungen zu yerdanken ist, wurde zum Teil (1000 K) der 
Wohlfahrtseinrioht-ung zugewiesen, zum Teil (415 K) fur Handunterstiitzungen an 
arme Sohiiler verwendet.

An der Vorstellung wirkten mit: Frl. Marie K o c h  (V. a), Antigone; Frl. 
Hilda K o c h  (III. b), Ismene ; Bernhard O h 1 g i e fi e r (VIII. b), Kreon ; Juda 
R e i n e r  (VIII. a), Hairaon; Budolf G e i b  (VIII. a), Wachter; Hugo S t e i n b e r g  
(VIII. c), B ote; Franz H a l p e r n  (VIII. a), Teiresias. Ais Chormitglieder: Heli mu t, 
Hólm (VIII. a), Chorleiter, Leopold Busch (VIII. a), Wilhelm Hoffmann (VIII. a). 
Wilhelm Nowak (VIII. a), Dionys Kozłowski (VIII. a), Gustay Elias (VIII. a), Felix 
Lesiecki (VIII. b), Alexander Slizinski (VIII. b), Sucher Frisch (VIII. b), Petru Lutia 
(VIII. c), Emanuel Spenul (VIII. c), Wilhelm Pawłowski (VIII. c), Gerhard Muller 
(VII. b), .Josef Kaindl (VII. b), Herr Jakob Grofi, stud.jur., Herr Maximilian Tarno- 
wiecki, stud. jur. ais Choristen. Ferner Peter Zankowski (VIII. c) ais Souffleur.

XI. Wissenschaftliche Betatigung der Mitglieder des 
Lehrkorpers wahrend des Schuljahres 1908 1909.

1. F. B r e n n e r  yeroffentlichte 2 wissenschaftliche Abhandlungen in der zu 
Ehren des Grazer Philologentages (September 1909) von der Czernowitzer IJniversitilt 
herausgegebenen Festschrift, u. zw .: 1. Die Seelenlehre des Galenos. 2. Die proso- 
dischen Funktionen der Muta cum lirjuida im Hexameter und Pentameter bei Catull, 
Tibull und Properz.

2. Prof. Pb. D e c k e r :  Uber Elektrizitatserzeugnng, Anwendung der Elektri- 
zitśit. und neuere Versuche. Yortrage fur das franzosische Institut, gehalten im physi- 
kalischen Lehrsaal des k. k. I. Staatsgymnasiums.

3. Prof. Kornel J a s k u l s k i :  a) Der Symbolismus Bocklins (Programmsamm-
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lung 1908/1909); b) Mensch und Natur in Bocklins Kunst,. Vortrag, gehalten im Verein 
„Bukowiner Mittelsohule“.

4. Prof. Dr. Hermann R n m p :  Die neue Priifungsvorschrift, Vortrag, gehalten 
im Vereine „Bukowiner Mittelschule11 und verdffentlicht in der „Ósterr. Mittelschule".

ó. Prof. Dr. Emil S i g a l l :  „Prof. Viktor Nufibaum11, ein Nachruf, gehalten im 
Vereine „Bukowiner Mittelschule11.

6. Supplent Reinhold S i lb  e r  b u s o l i :  Die Elektronentheorie. eine notwendige 
Konseąuenz der elektrischen Erscheinungen. Vortrag, gehalten im physikalischen In- 
stitute der Franz Josefs-Universitat in Czernowitz.

7. Supplent Heini T e l l  er:  Die Interferenzmethoden der Spektroskopie. Vor- 
trag, gehalten im physikalischen Institut der TJniversitat.

8. Prof. Leo T u m l i r z :  Antigone von Sophokles ins Deutsche uber.-etzt. 
(Manz, stenogr. Bibliothek.)

9. Prof. Romuald W u r z e r :  Festschrift zur hundertjahrigen Gedenkfeier der 
Griindung des Gymnasiums. 1808—1809. Inhalt: Geschichte des k. k. 1. Staatsgym- 
nasiums in Czernowitz. 28G S. Druck und Verlag der R. Eekhardfschen Universitats- 
Buchdruckerei in Czernowitz. 1909.

XII. Vereichnis der Schuler am Schlusse des 
II. Semesters 1908/1909. 

i. Klasse, Abt. A.
Abraham Jakob. Abramovici Albert. Andermann David. Apter Hermann. Aptowitz 

Jakob. Aptowitz Josef. Auer Leon. Bardfeld Heinrich. Ber Bernhard. Berger Oskar. 
Biener Moritz. Billig Emanuel. Birman Tewel. Bittmann David. Boral Jakob. Brand- 
marker Heinrich. Brilck Paul. Buchen Leo. Buk Mordko. Burnat Rudolf. Czala 
Arnold, von. Ritter v. Dąbrowski Ottokar. Dawid Miohael. Dobrowolski Josef. Drucker 
Josef. Ebner Nissen. Edelstein Nissen. EnglerKarl. Erdstein Siegfried. Ernst Abraham. 
Efiner Julius. Fallenbogen Chaim. Fekler Manes. Feldmann Samuel sen. Feldmann 
Samuel jun., Feller Branko. Feuerstein Moses. Ficcher Elias. Fliegler Hermann. Frankel 
Moritz. Frankel Oskar. Gartner Leo. Gast Benjamin. Gerber Adam. Gjolakay Ladislaus. 
Goldschlager Stefan. Goldschmiedt Maier. Gottlieb Karl. Gottlieb Rudolf. Gottlieb 
Siegmund. Greif Jakob. Greif Meschel. Gronich Wilhelm. Grofimann Israel. Griinberg 
Baruch. Griinberg Emil. Hlauschke Friedrich. -- P r i v a t i s t e n :  Bobosiewicz Mie- 
zislaus. Byck Erna. Dawidowicz Maria. Ritter von Dobiecki Franz. Fischer Eugen. 
Glaser Brnche.

I. Klasse, Abt. B.
Gro fi Karl. Hammel Max. Hecht Adolf Abraham. Held Leib. Hermann Maxi- 

milian. Hitzig Albin. Holzel Georg. Horowitz Feiwol. Huppert Heinrich. Hutter Franz. 
Jaicowitz Aurel. Kahany Mieczysław. Kalmus Josef. Karmelin Ignatz Viktor. Kaspe- 
rowski Erwin Karl. Katz Siegmund. Klein Jakob Nathan. Knittel Martin. Kohn Ignatz. 
Korn Siegmund. Kottala Leopold. Kozem Dietrich. Landau Joachim. Lauter Jakob. 
Lesiecki Marian. Mader Leo. Metzker Chaim. Michel Marceli. Mlćoch Alois Richard. 
Muller Edgar Adolf. Miinzer Samuel. Negrusz Gerhard. Neuberger Owidie. Neuge- 
boren Hermann. Nikoliszyn Alexander. Nospreis Moses.’ Nussenbaum Karl. Nussen- 
baum Koloman. Nussenbaum Salomon. Patak Guido. Pessach Leon. Pick Emil. Podolier 
Adolf. Reder Josef. Reitier Mordko. Reinstein Max. Reisner Markus. Renner Rudolf.
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Rittner Jakob. — P r i v a t i s t e n :  Gross Lotti. Holzstein Karl. Katz Julius. Katz 
Karl sen. Korabiewski Mieczysław. Kossowski Ritter von Habdank Felix. Liebmann 
Isak. Mann Abraham. Nikorowicz Johann. Nufibaum Stefanie. Reder Bernhard.

I. Klasse, Abt. C.
Lichowski Leon. Rosenberg Karl. Roth Meinhard. Rottenberg Oskar. Rubino- 

wiez Thaddiius. Runes Herscli. Runes Moritz. Salzinger Leib. Sandmann Samuel. 
Schilchter Adolf. Schachter Emil. Schally Romuald. Schapira Leon. Scharizer Friedrich. 
Schaul Jakob Hermann. Schechter Leon. Schiok Richard. Schifter Jakob. Schiftor 
Marceli. Schmidt Edgar Oskar. Schmidt Efraim. Schrenzel Josef. Schuster Herscli. 
Sciiwitz Friedrich. Seinfeld Albert. Singer Isak. Sommer Alfred. Sperber Alexander. 
Stadlor Siegmund. Stamler Juda. Stark Hersch Leib. Steigmann Leon. Stein Leo. 
Stenzler Norbert. Stern Moses. Sternberg Julius. Storfer Heinrich. Straub Ambros. 
Szczęsny Josef. Tabak Maximilian. Tannenbaum Abraham Josef. Tannenbaum Max. 
Tannenbaum Meier Hersch. Teitler Benjamin. Teitler Josef. Teitler Isak. Tennenblatt 
Jakob. Thaler Micliael. Timinger Johann. Tranb Josef. Traub Martin. Valenzi Karl. 
Waldhorn Jakob Maier. Weibel Karl Ludwig. Weinberger Maximilian. Welli Maurice. 
Weissmann Rudolf. Woizenblatt Hersch. Welehorski Władimir. Zimmer Hersch. — 
P r i v a t i s t e n :  Schapira Siegfried. Schlosser Moses. Storfer Anna. Tennenbaum 
Markus. Weinbach Anna. Welt Martin Berthold.

II. Klasse, Abt A.
Apathy Arpad. Ast Robert. Bayer Erast, Bergmann Mendel. Biedermann Josef. 

Bohosiewicz Thaddiius. Botuszaiiski Franz. Brettschneider Moritz. Brumberger Leon. 
Buber Isidor. Burian Ewald. Denker Nachman. Donnenfeld Mathias. Donnersberg 
Johann. Einlauf Max. Eisner Anton. Engel Karl. Felder Max. Feuerstein Emil. Fontin 
Bruno. Frank Rudolf. Fryszczyn Ladislaus. Galler Kornelius. Gast Israel. Gerber 
Georg. Goldenberg Marian. Granierer Adolf. Grób Bernhard. Grób Friedrich. Gruber 
Isaak. Herling Ignatz. Herschmann Adolf. Hirschmiiller Zacharias. Hnat Franz. Hory- 
nowicz Julius. Hutschnecker Alfred. Januszewski Michael. Jawetz Osias. Jorisch Alfred. 
Kandel Erwin. Kandel Maximilian. Katz Josef. Katz Samuel. Katzer Stefan. Kopecki 
Lorenz. Krumbein Karl. Landes Adolf. Langberg Moritz. Lesiecki Valerian. Lilienfeld 
Chaim. Lobenschuls Gutmann. Mahler Arthur. Martin Karl.

II. Klasse, Abt. B.
Katz Hermann. Kinsbrunner Markus. Kirschbaum Julius. Kleinberg Akos. Kor- 

rnuss Arthur. Lang Max Robert. Meiselmann Zacharias. Michel Otto. Million Adolf. 
Morgenstern Bruno. Miinzer Albert. Neugebauer Josef. Neumann Emeiich. Nikoro
wicz Michael. Oberlander Arthur. Opolski Kasimir. Panker Srul. Patak Egon. Pollak 
David. Pospischil Rudolf. Riegler Ma.x. Rokicki Viktor. Roli Baruch. Rossler Heinrich. 
Rotter Leopold. Sabinski Severin. Salzinger Salomon. Sauer Franz. Schitfler Osias. 
Schmidt Adolf. Schneier Samuel. Schweitzer Valentin. Seyk Viktor. Silberbusch HerbeH 
Stalmann Johann. Strohal Friedrich. Thaler Siegfried. Trichter Moritz. Trichter Paul. 
Wagner Michael. Wegner Friedrich. Wellisch Andreas. Zolkiever Josef. — P r i y a -  
t.i s t e n :  Kleinberg Wilhelm. Sandmann Julie. Mechner Adolf. Preiss Arthur. Reich 
Wilhelm. Samler Ludwig. Scharfstein Isak. Schlosser Simon. Steckel Natalie. Steiner 
Yiktor.
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III. Klasse, Abt. A.
Abraham Hermann. Adler Nachmann. Anhauch Karl. Appenzeiler Josef. Ast 

Jakob. Bayer Josef. Berkowiez Josef. Biener Hermann. Bittmann Viktor. Bucben 
Bruno. Buchliolz Karl. Bureseh Ferdinand. Burski Franz. Ritter v. Dornfeld Herbert. 
Fischer F’ranz. Fries Georg. Gerber Wilhelm. Golz Hermann. Gottlieb Leopold. Grfin- 
berg Gustav. Grunberg Jakob. Hargeslieimer Josef. Hartenstein Josef. Hassner Ben
jamin. Heiden Yalentin. Hirsoh Siegmund. Horowitz Hugo. Horowitz Karl. Ilowski 
Stanislaus. Katz Josef. Kierkorowicz Alexander. Kindler Erwin. Kirschbaum Friedricli. 
Koch Wilhelm. Kohn Albert. Kramer Karl. Kranz Siegmund. Lang Ludwig. Lang- 
berg Alexander. Lastowiecki Eugen. Lederle Leo. Leszczer Jonas. Letzter Elias. 
Linker Norbert. Miinz Karl. Oberliinder Micbael. Perl Ignatz. Starwer Ferdinand. — 
P r i v a t i s t e n :  Eltes Josef. Hager Jurę. Katz Heinrich.

III. Klasse, Abt. B.
Kwiatkowski Siegmund. Łupu Stefan. Meissner Ferdinand. Mikulicz Karl. Mor

genstern Jakob. Nerwin Wilhelm. Noe Osias. Nussenbaum Naftali. Nussenbaum Norbert. 
Prindin Marian. Reder Siegmund. Renner Karl. Rinzler Josef. Roisenberg Ignaz. 
Roli er Heinrich. Ronis Hermann. Rosenberg Jakob. Roth Edwin. Rubel Jakob. Salter 
Julius. Schaobter Paul. Schafier Nathan. Schattner Mordko. Schlecker Moses. Schmid 
Franz. Schneider Benjamin. Schneller Ferdinand. Schreiber Siegmund. Schubuth Rudolf. 
Schwartz Moritz. Schwarz Paul. Seemann Adolf. Seidenstein Moritz. Simche Josef. 
Singer Erich. Smoliński Felix. Spiegel Dayid. Steigmann Jakob. Streit Dagobert. 
Ritter von Tabora Emanuel. von Tarangul Heinrich. Terner Israel. Trichter Richard 
Tiirkfehl Bernhard. Uscherlsak. Weifimann Gustav. Wendling Johann. Wiegler Bruno. 
W olf Micbael. Wotta Paul. Ziehaus Robert. Zinn Leopold. Żuławski Adolf, v. Zwier- 
zina Raimund. — P r i v a  t i s t e n :  Koch Hildegarde. Lobl Nachmann. Retter Dawid. 
Soharfstein Heinrich. Schneebaum Herma, Zloczower Leo.

IV. Klasse, Abt. A.
Abramowitz David Simon. Arber Salomon. Bartfeld Wilhelm. Bornhardt. Itzig 

Beri. Besen Gustay. Besen Simon. Bittmann Jonas. Brettschneider Bernhard. Brum- 
berger Fischel. Buchholz Abraham Leib. Ouparenco Alexie. Ritter v. Dornfeld Lothar. 
Fein Erwin. Fcldmann Aron Wolf. Fertsch Johann. Fischhof Lazar. Flinker Martin. 
Gabe Moritz. Goldschlager Rudolf. Ritter von Grigorcea Eugen. Groli Max. Gro6 
Norbert. Grilnfeld Alexander. Halpern Michael Ernst. Hayder Guido Oskar. Heller 
Uscher. Hermann Dayid. Hessel Joachim. Hirsch Jossel. Hoffmann Edmund. Huber 
Arthur. Jakob Otto. Kasperowski Walther. Koch Leopold. Koffler Josef. Kopp Franz. 
Kosti akiewicz Rudolf. Krieger Josef. Kulak Johann. Landau Feiwiscli. Langer Oskar. 
— P r i y a t i s t e n :  Auslander Ninon. Ettinger Meier. Harnik Ghanę. Kossler Moritz. 
Landmann Marcus. Laub Josef.

IV. Klasse. Abt. B.
Ritter von Dąbrowski Karl. Fritsch Rudolf. Horowitz Karl. Kirmayer Adolf. 

Lupinski Alexander. Meth Ernst. Muller Rudolf Ernst. Nagler Meier. Nurnberg Heinrich. 
Pistiner Theophil. Popoyici Eusebius. Porges Arpad. Rauch Edgard. Reifiberg Adolf. 
Reitmann Rudolf. Renowicz Wilhelm. Resch Viktor. Riegler Jakob. Rosenblatt Michael. 
Sachseuberg Josef. Salzmann Hermann. Sali Friedrich. Schafier Samuel. Schapira
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Samuel. Schattner Moses. Scherer Max. Sehmid Erwin. Schmidt Stefan Karl. Schmidt 
Valontin. Schnitzer Jakoh. Schorr Albert. Seinfeld Leopold. Serfas Heinrich Klaudius. 
Seyk Alexander. Silberbusch .Tulius. Stamper Adolf. Steinberg Markus. Steiuer Emil 
Karl. Tittinger Marzell Alfred. Trichtel Friedrich. Unterbergor Siegfried. Wagner 
Alfred. Weidenfeld Josef. Woifiborg Josef. Weifielberger Maximilian. Wolfer Bruno 
Karl. — P r i y a t i s t e n :  Mi ttelmann Alice. v. Paunel Euphrosyne. Perl Jeanette. lla- 
dakoyić Theodor. Weifielberger Salomon.

V. Klasse, Abt. A.
Achner Moses. Anhauch Dionys. Auslander Heinrich. Baltuch Jakob. Bergmann 

Rubin, Bernfeld Josef. Bibring Eduard. Birnbaum Selig. Bohacek Anton. Oaruk Alois. 
Chodrower Hermann. Dedejczyk Bertram Josef. Drimer Abraham. Druckmann Karl 
Ludwig. Edelstein Marzell. Eltes Adolf. Fischer Albert. Gajewski Alfons. Gold Albert. 
Goldschlager Bruno. Gronich Moser. Griinbaum Hermann. Hahn Ernst. Hantzko 
Johann Emerich. Hilferding Josef. Hoffmann Josef. Holdengraber Arthur. Hopp Erwin. 
Horniker Karl. Hubrich Willibald Karl. Issecescul Leon. Jahoda Josef Ottokar. Janld 
Benno. Klein Anton Adalbert. Klein Max. Koch Johann Alexander. Kraus Josef. 
v. Medveczky Tibor. Neunteufel Erich. Salzinger Isak. Steiner Anton. Tromer Jakob. 
— P r i y a t i s t e n :  Binderer Rosa. Koch Maria Josefa. Krasa Anna.

V. Klasse, Abt. B.
Hu Bois de Fiennes Edgar. Flinker Friedrich. Held Gustay. Herschmann 

Phobus. Hettmer Friedrich. Kudisch Dayid. Kwiatkowski Georg. Lam Leon. Lederle 
Eduard. Links Karl. Lobl Rudolf. Luttinger Adolf. Luttinger Otto. Malarski Viktor. 
Manberg Alfred. Obengruber Waldemar. Pistiner Hermann. Przybyła Otto. Rabino- 
wicz Julius. Rosenberg Jakob. Schachter Samuel. Schreiber Rudolf. Sperber Leon. 
Storfer Friedrich. Storfer Leopold. Strobel Georg. von Tarangul Konstantin. Terner 
Chaim. Tuclmer Samuel. Wagschal Efraim. Wagschal Uscher. Werth Leon. Wicento- 
wicz Klemens. Widner Isaak. W olf Matthias. Wołoch Salman. Zeidner Herschku. Kohn 
Moritz. Merdinger Jakob. Radakoyić Konstantin. Skobielski Roman. Sternlieb Toni.

VI. Klasse, Abt. A.
Abramowicz Leon. Appenzeller Friedrich. Armbriister Jakob. Auerbach Dayid. 

Baltinester Friedrich. Beer Adalbert. Blum Hans. Brewer-Furth, Freiherr von, Karl. 
Bruckentlial Loib. Buber Markus. Burgbart Erwin. Ohaies Ludwig. Eckstein Majer. 
Eisen Maximilian. Ernst Jakoh. Frucht Leopold. Griinberg Osias. Hassner Siegmund. 
Hecht- Bela. Hellering Hersch. Janson Kasimir. Jaslowitz Adolf. Knauer Jakoh. 
Knopper Isidor. Komfeld Rudolf. Kynćl Johann. Markus Rubin. Mayer Michael. 
Michel Marzell. Osterer Feiwel. Rauch Dayid. Rosenblatt Dayid. Rosenblatt Wilhelm. 
Rosenthal Hersch. Sabath Lazar. Schiichter Leopold. Sclmierz Ignaz. Schwab Johann. 
Seidmann Max. Tennenblatt Pliilipp. — P r i y a t i s t e n :  Blum Nelly. Regner Ritter 
von Bleyleben Maximilian.

VI. Klasse, Abt. B.
Flocker Albert. Gaster Edmund. Kohler Johann. Kozak Adrian. Kranzdorf 

Hersch. Kriissel Salomon. Kula Arnold. Kwiatkowski Viktor. Leiter Leo. Lindenbaum 
Meier. Markus Hermann. Moritz Kalman Mechel. Neumann Yiktor. Nikelski August. 
Osterer Selimie! Retter Siegmund. Salzinger Josef. Samet Chaim. Schapira Mordko.
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Schmidt Heinrich. Schonbaum Siegmund. Schwarzfeld Jakob. Seyk Edmund. Slaiher 
Aizik. Sobe Norbert. Somer Wolf. Strafiberg Bernhard. Ternbach Nachman. frichter 
I)avid. Waltenberger Miezislaus. Ritter von Warteresiewicz Adam. Weiner Meschulim. 
Weingarten Hermann. Weifibach Maximilian. Weifier Gabriel. Wirth Karl. Zierhoffer 
Johann. Zucker Dayid. — P r i v a t i s t e n :  Greller Johanna. Klarfeld Jean. Ritter 
von Perzul Demeter.

VII. Klasse, Abt. A.
Altheim Moses. Badler Jankel. Becker Oskar. Borgmann Mendel. Caruk Heinrich. 

Deutsch Louis. Dietz Franz Josef. Ehrlieh Siegmund (im I. Sem. Privatist). Elster 
Jakob. Engler Kasriel. Fischer Osias. Friedmann Hersch. Gast Michael Salomon. 
Grofi Salomon. Hack Peter. Hargesheimer Rudolf. Hefiler Edmund. Hirschsohn Jakob 
Isaak. Hochstadt Selig. Isler Rudolf. Joiisch Louis. Katz Abraham. Katz Rudolf 
Kramer Moses. Kraus Max. Leker Chaim Nussen. Lichtmann Adolf Luttinger Nathan. 
Meller Nathan. Morgenstern Schaja. — P r i v a t i s t i n n e n : Kreutz Valerie. Norst 
Elsę. Horowitz Mirl.

VII. Klasse, Abt. B.
Birnbaum Salomon. Burger Sinai. Herling Hersch. Janki Max. Kaindl Josef 

Kindler Heinrich. Kohn Paul. Kohler Siegmund. Langenmafi Feivel. Mecz Abraham. 
Muller Gerhard. Nestmann Zacharias. Ottenbreit, August. Perl Emanuel. Reisner 
Adolf Rendl Hermann. Rosler Artur. Rofiler Siegisbert. Rubin Samuel. Salter 
Nikolaus. Salzingor Salomon. Sandorski Bronislaus. Schenkelbach Wilhelm. Schlecker 
Isaak. Schneller Emil. Spothaim Friedrich. Strohal Rudolf Wechsler Isidor. Weigetz 
Wenzel. W est Ludwig. — P r i y a t i s t i n :  Hofifer Ettel.

VIII. Klasse, Abt. A.
Anhauch Julius. Arje Chaskel. Baumgartner Martin. Biedrzycki Emilian. Briick 

Leib. Briill Robert. Buchsbaum Menasche. Busch Leopold. Dimant Max. Ritter von 
Dornfeld Johann. Ritter von Gątkiewicz Erich. Geib Rudolf Groh Berthold. Groii 
Meier. Halpern Franz. Hauslich Siegfried. Hehn Leonhard. Herman Markus. Hing- 
liofer Paul. Hohn Hellmut. Hoffmann Isak. Hoffmann Wilhelm. Kleinrock Jakob. 
Kozłowski Dionys. Kramer Max. Kiihdorf Josef Kupczanko Kornel. Nowak Titus. 
Nowak Wilhelm. Rapoport Osias. Reiner Juda. Rosler Wilhelm. Rubel Heinrich. 
Rudich W olf Schapira Aron. Sonnenschein Efroim. — P r i y a t i s t e n :  Briick 
Osias. Elias Gustay.

VIII. Klasse, Abt. B.
Frisch Sucher. .Tahoda Franz. Klar Salomon. Kolb Leon. Kraus Jakob. Lag- 

stein Joachim. Laub Dayid. Lichtendorf Rudolf Lieblein Feiwel. Linder Moses. 
Lisiecki Felix Ludwig. Machowski Josef Ritter yonMossig Johann. Muhldorf Anton 
Johann. Ohlgieher Bernhard. Pazian Max. Porges Oskar. Reichler Adolf Roma- 
nowsky Benno. Rones Joina. Rosenzweig Motio. Ruckenstein Maximilian Leopold. 
Salzinger Feiwel. Schafler Israel. Schlomiuk Peisach. Schwefel Aron. Silberbusch 
Samuel. Sinnreich Jakob. Slizinski Alexander. Srnereczanski Ignaz. Sperber Jakob. 
Sterrilieb Ferdinand. Tennenblatt Simon. Tisch Moses. Weich Salomon. Wilhelm 
Otto Alexander. Wiżnitzer Salomon. W olf Hermann. Zolkiewer Elias.
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VIII. Klasse, Abt. C.
Beer Johann. Brecher Markus. Bruju Elias. Flohr Srul. Fonnagiu Georg. Hilberg 

Emanuel. Ciu Basilius. Joane^i Georg. Kessler Menasche. Leahul Petrus. Lu^ia Petrus. 
Miseles Josef. Miseles Neumann. Mosner Schmiel. Muntean Epiphanias. Muntoan 
Seyerin. Ostaliczuk Oktayian. Pawłowski Wilhelm. Penteleiczuk Leon. Percec Klaudius. 
Polonie Valerian. Prodaniuk .Johann. Rosenblatt Josef. Essner Meier. Schiller Franz. 
Sohnitzer Leon. Spenul Emanuel. Stefaniuk Demoter. Steinberg Hugo. Sternlieb Adolf. 
Tarnawski Oktayian. Tarnawski Valerian. Tarnawski Viktor. Taubor Josef. Unter- 
berger Johann. Żankowski Alexander. Zankowski Peter. von Zopa Oyid. — P r i y a -  
t i s t e n :  Aritonoyici Yalerian. Morariu Konstant,in. Mehler Emanuel.

Kundmachung, bełreffend die Aufnahme der Schiiler.
Die Aufnahme der Schiiler in die I .  Klasse erfolgt lieuer am 13. und 14. Juli 

(I. Termin) und am 9., notigenfalls aucb am 11. September (II. Termin). Lie Auf- 
nahmswerber haben sich an diesen Tagen yormittags zwischen 8 und 10 Uhr in B e- 
g 1 e i t u n g i h r e  r E l t 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. einen 1 e g a I 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 yollendete oder im laufenden Kalenderjahre zur Vollendung 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 
Unterriehtserfolg in der Unterrichtssprache mit einer 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 ć  li 
gemacht sein. Bei der Einschreibung haben die Eltern, und zwar n u r  d i e s e, die 
M u t t e r s p r a c h e  ihres Kindes anzugeben. Die Angabe der Eltern wird fur die 
Folgę ais bindend angesehen.

Schiller, welche nur die III. V o l k s s c h u l k l a s s e  oder das 3. Schuljahr 
beendet haben, diirfen zur Aufnahmsprufung 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 au die schriftliche 
und nachmittags von 3 Uhr an die mundliche Priifung yorgenommen werden.

Bei der Aufnahmsprufung wird in der Religionslehre dasjenige Mafi yon Wissen, 
welohes in den ersten vier Klassen der Yolkssohule erworben werden kann, in der 
deutsohen Sprache Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen 
Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre, F e r t i g k e i t  i m A n a l y -  
s i e r e n  einfach bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Rechtschrei- 
bttng und riclitige Anwendung beim Diktandoschreiben, im Rechnen Geiibtheit in den 
vier Grundrechnungsarten mit g a n z e n Żabien yerlangt

Zufolge Min.-Erl. vom 2. Janner 1886, Zl. 85, ist eine W i e d e r l i o l u n g  der 
Aufnahmsprufung fiir die I. Klasse, sei es an ein und derseiben oder an einer anderen 
Lehranstalt, mit der Rechtswirkung fur das unmittelbar folgende Schuljahr u n z u- 
1 ii s s i g.

Die der Direktion beim Einschreiben der Schiiler iibergebenen Dokumente 
werden am 18. September zuriickgestellt werden.

Jeder neu eintretende Schiiler hat die Aufnahmstaxe von 4 K 20 li und den 
Lehrmittelbeitrag yon 3 K zu entrichten. Diese Taxen werden im Falle der Nicht- 
aufnahme des Schiilers zuriickgestellt
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Zufolge Min.-Erl. vom 17. Dez. 1897, Zl. 2761B, bat die Direktion ein Verzeicłmis 
geeigneter Kost- und Wohnliauser angelegt und wird dasselbe auf Verlangen den 
Eltern oder dereń Sfcellvertretern zur Yerfiigung stelleu und ihnen bei dor Unter- 
bringung ilirer Kinder ratend und belehrend zur Seite stehen. .Die Kost- mul Woh- 
liimgsgebor werden von der Direktion eine besondere sohrittliche Belehrung ilber 
ilire PHichten erhalten.

Zu Beginn des Schuljahres 1909/1910 werden die schriftliclien Wiederholungs- 
und Nachtragspriifungen sowie die Aufnahmsprufungen in die hoheren Klassen am 
9. September von 8 — 12 Uhr vormittags und von 3—6 Uhr nachmittags, unmittelbar 
darauf die miindlichen Priifungen abgehalten werden. Die Ordnung dieser Priifungen 
wird durcli eine Kundmachung am schwarzen Brette bekanntgegeben werden.

4. Schiller, die bereits im vovigen Jahre derAnstalt angehorten, haben sieli am 
11. September von 9 —12 Uhr behufs Einschreibung in den hiefiir bestimmten Klassen- 
zimmern zu melden, hiebei das letzte Jaherszeugnis yorzuweisen und den Lehrmittel- 
beitrag von 3 K zu entrichten.

Offentliohe Schiller, welohe den Einschreibetermin yersaumen, koinien nach- 
traglich nur mit Bewilligung des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterriclit aut- 
genommen werden.

Uber die Aufnahme auswartiger Schiller wird erst am 11. September um 6 Uhr 
abends unter Berilcksichtigung der yorliandenen Sitzplatze entschieden werden.

Alle Schiller, die oftentlichen Schiller und die Priyatisten, hahen ihren Klassen- 
yorstiinden am 11. September 2 yollstiindig ausgeftillte Na t i o n a l i e n ,  in denen auch 
die freien Gegenstande zu yerzeichnen sind, die sie in dem neuen Schuljahr besuchen 
wollen, zu ilbergeben; das Nationale muli die Unterschrift des V'aters oder des ver- 
antwortlichen Aufsehers tragen.

Die Anmeldung um Aufnahme der Priyatisten erfolgt in derselben Weise und 
zu derselben Zeit wie die der oftentlichen Schiller; bei auswartigen Priyatisten der 
II.—VIII. Klasse kann die Meldung auch schriftlich erfolgen.

An jedem Schultage um lOUlir werden den Eltern der Schiller oder dereń ver- 
antwortlichen Aufsehern im Professorenzimmer Auskilnfte erteilt.

Am 12. September um s/i 8 Uhr haben sich samtliche Schiller zum Erdffnungs- 
gottesdienste in iliren Klassenzimmern zu versammeln, worauf sie in dio Kirclic, 
beziehungsweise in den Tempel geleitet werden. Am 13. September um 8 Uhr friih 
iindet die Verlesung der Schulgesetze und der Stuudeneinteilung statt.

C z e r n o w i t z .  28. Juni 1909.

Karl Wolf,
k. k. Gymnasialdirektor.
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N ac htrage
Zu S. 39 „Beurlaubungen11. Es wurden ferner beurlaubt clie Herren:

1. Heini T e l l  er, k. k. Supplent, beurlaubt vom 30. Juni bis Ende August 1901)
mit L.-Sch.-Erl. v. 26. Mai 1909, Z. 6959.

2. Josef L i s s n e r, k. k. Turnlehrer, beurlaubt vom 30. Julii bis 15. Juli 1909 mit
L.-Sch.-R.-Erl. v. 24. Juni 1909, Z. 8259.

3. Siegfried Gr ( I n f e l d ,  beurlaubt yom 1. bis 15. Juli 1909 mit L.-Sch.-R.-Erl.
v. 2. Juni 1909, Z. 8389.

4. Viktor B a r l e o n ,  beurlaubt vom 5. bis 15. Juli 1909 mit L.-Scb.-R.-Erl. vom
5. Juli 1909, Z. 8644.
Zu S. 42 „Absolyierte Lekture“. In der VII. Klasse wurde aucli Hom. Ou, VI 

gelesen.
Zu S. 52 Cap. V. „Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.“ Die Lelirerbibliothek 

erliielt aufierdem noch Zuwaclis :

1. D u r o h  S c h e n k u n g :
V o m  k. k. U n t  e r r i  cl i  t s m i  ni  s t er  i u m:  Archiy filr osterr. Geschiebte, 

99. Bd., 1. Heft. — Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, philos.- 
liist. Klasse: 155. Bd., 4. Abt.; 157. Bd., 2. bis. 7. Abt.; 158. Bd.; 160. Bd., 1. bis 4. 
und 6 . bis 8 . Abt.; 161. Bd., I.b is2. und 4. bis 9. Abt. — Eontes rerum Austriacarum, 
berausg. von der historischen Kommission der kais. Akademie der Wissenschaften, 
59. und 90. Bd. — Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, pbilos.-hist. 
Klasse, 53. Bd.

V o n d e r  k. k. L a n d e s r e g i e r u n g :  Sanitatsbericlit der Bukowina fur die 
Jahre 1904—1906.

V o m e r z b i s c  h o f  1. g r . - o r .  K o n s i s t o r i u m :  Schematismus der Buko- 
winer gr.-or. Archiepiskopal-Diozese.

V o m L a n d e s a u s s c h u s s e :  Stenographische Protokolle des Bukowiner 
Landtages 1907. — Mitteilungen des statist. Landesamtes des Herzogtums Bukowina. 
XIII. Heft.

V om  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, 11. —12. Bd.

V om  L i t e  r a r i s c h e u  V o r e i n  i n W i e n : Schriften des literarischen Ver- 
eines in Wiem VIII. und IX . Bd.

V o m P r o f .  R. W u r z e r :  Festsclirift zur liundertjahrigen Gedenkfeier des 
Gymnasiums: „Geschiebte des k. k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz."

2. D u r c li K a u f :
Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaf . 1909.
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Zu S. 56 u. 57: Kap. 6  „TJnterstiitzungswesen11. a) S t i p e n d i e n :  UuterPost- 
Nr. 32 kommt dazu Lothar Ritter v. D o r n f e l d  (IV. a), der laut Zuschrift der „Ad- 
ministration der Johann Ritter von Managetta’schen Stiftung in Wien“ vom 9. Marz 
1909. Zl. 1219 mit Erlafi der k. k. niederosterr. Statthalterei vom 27. Februar 1909, 
Zl. IX. 799 den Betrag von 2000 K jahrlich ais Stipendium erhalten bat. Demnach 
stellt sich dieEndsumme der Stipendiengelder auf S. 102 om den a u fd a sll. Semester 
entfallenden Betrag von 1000 K hoher (4884 K 08 li)

Zu S. 60 „Kaiser Franz Josef-Unterstutzungsverein“. Ben im Janner 1. J. er- 
krankten Obmann des Vereines Herm Direktor Reg.-R. K l a u s  er  vertrat in der 
Ausschufisitzung vom 1. Marz sowie in der Generalyersammlung vom 28. Marz 1909 
der derzeitige Obmannstellyertreter Herr Biirgermeister Freiherr von B r e w e r -F iir t li. 
Nachdem im Mai 1. J. der nene Direktor ernannt worden war, wurdc fiir den 2 0 . Juni 
1. J. eine Generalyersammlung einberufen, in welcher der inzwiscben in der General- 
yersammlung vom 28. Marz 1. J. gewiihlte neuernannte Direktor Karl W o l f  ein- 
stimmig zum Obmann an Stelle K l a u s  er  s, der sein Vorstandsmandat niederlegte, 
gewahlt wurde. Der Ausschufi setzt sieli nunmehr ans folgenden Herren zusammen:

Direktor Karl W o l f ,  Vereinsobmann. Biirgermeister Freiherr von B r e w e r -  
F ii r t h, Obmannstellyertreter. Professor Romuald W u r z e i ,  Schriftfiihrer. Kon- 
sistorialrat Religionsprofessor Leopold S c h w e i g e r ,  Kassier. Bankier Wilhelm 
B a d i a n ,  Regierungsrat Lyzealdirektor Dr. Josef F r a n k ,  Professor Dr. Hermann 
R u m p ,  Professor Otto Ma y e r .  Die: Herren: Gutsbesitzer Siegmund G o l d e n b e r g ,  
Professor Philipp D e c k e r  und Bankier Bernhard G r i i n f e l d  sind zu Reclmungs- 
priilern gewahlt.

Dem scheidenden Obmanne Reg.-R. K l a u s e r  wurde fur seine erspriei.iliche 
Tiitigkeit der Dank der Generalyersammlung ausgesprochen.

Zu S. 71: IX. Wichtige Erlasse der yorgesetzten Beliorden: unter Nr. 24. Min.- 
Erl. vom 23. Juni 1. J. (L. Sch. R. Erl. vom 25. Juni 1909, Z1.8359), mit welchem die 
Herren k. k. o. 6 . Uniyersitatsprofessoren Dr. Rudolf S c h a r i z e r (Abt. A), Dr. Michael 
R a d a k o y i ć  (Abt. B) und Dr. Josef G e i 1 1 e r Ritter von A r m i n g  e n (Abt. C) 
ais Vorsitzende der am 30. Juni 1. J. beginnenden miindlichen Reifepriifung im Som- 
mertermine 1909 ernannt wurden.

Zu S. 74: Chronik A. Allgemeines zu Ende soli es heifieu: Am 23. und 24. Juni 
inspizierte Herr L.-Sch.-I. Dr. Alfred P a w l i t s c h e k  mehrere Klassen des I. Staats- 
gymnasiums.

Zu S. 76: Zeile 2 von oben: X. Chronik B: Die Hundertjahrfeier des I. Staats- 
gymnasiums: Die in der Hundertjahr-Festschrift 8 . 282 von Professor Romuald 
W u r z e r yersprocliene ausfuhrliche Erganzung der Gesohichte des k. k. I. St-aats- 
gymnasiums in Czernowitz konnte wegen Raummangels in diesem Jahresberichte 
nicht erscheinen.

Berichtigungen und Druckfehler.
8 . 37, b) Personalstand Nr. 4 lies: H e u m a n n  Abraham, U. U. Religions

p r o f e s s o r  der VIII. Rangklasse.
S. 38: Zur Dienstleistung zugewiesen Nr. 17 lies: R a b ę  n e r  Ernst, k. k. P r o 

fessor am III. Staatsgymnasium.
S. 49. Themen a) in deutscher Spraohe. V. KI. B. Nr. 8  lie s: B e r t r a n  statt 

Bertram; V. KI. A. Nr. 1: lies: So fuhren, statt: sic.
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S. 51. VIII. KI. C. Nr. 2: lies: Die 3 H a u p t h a n d l u n g e n  von Wilhelm ®ell
statt Hauptverhandlungen; Nr. 5: W en  d er Dichter geriihmt statt Wer den.

S. 58 B. Handunterstutzungen Nr. 3 lie s: P o s p i s c h i l  Rudolf statt Popescul. 
S. 74. B. Die Hundertjałirfeier 3. Absatz, 3. und 4. Zeile ist hinter dem Worte 

„Herrenhausinitglied ' 1 je ein Beistrioh zu setzen.
S. 76: 7. Zeile von unten lies: K o mmi i i  t o  n e n statt Kommilitionen.
S. 79: In der 14. Zeile des Prologs lies: Q u e 11 e.
S. 82: Dritte Zeile von unten lies: Propadeutik.
S. 90 unter Nr. 9: lies 1808—1908 statt 180S—1809.
S. 95 im Schiileryerzeichnis der VIII. KL, Abt C lies: M a h l e r  statt Mehler. 
Im Verzeichnis der Programme auf dem Umschlag ist zum Jahre 1908 die Ab- 

handlung von Reinhold S i l b e r b u s c h  „Uber den Einflufi der Coriolis’schen Kraft 
auf die Drehung des Foucaulfscben Pendels“ anzufiibren, da das heurige Programm 
(1909) Prof. Jaskulskis Abhandlung enthiilt.
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