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August von Goethe.
Von S iegfried G riinfeld.

I .
Augusfs Kindes- und Knabenjahre.

Gerade am Weihnachtstage, dem 25. Dezember 1789, beschenkte 
Christiane den eilig aus Jena zurilckgerufenen Dichter mit seinem ersten 
Sohne, bei dem der Herzog gern die Patenstelle iibernahm. Mit diesem 
freudigen Ereignis war dem Dichter ein neuer Stern aufgegangen, aber 
tief ftihlte er auch die ihm dadurch zugewachsenen Pflicliten. Am 27. De
zember Nachmittag wurde die Taufe des unehelichen Knaben der Vulpius 
in Goethes Hause durch Herder vollzogen und ihm der Name „Julius 
August Walther" beigelegt. Da8 die wochentlich erschienenen Kirchenlisten 
diese Anzeige verschwiegen, wurde wohl durch Goethe selbst veranlafit.

Mit der groBten Liebe folgte der Vater der Entwicklung seines Sohn- 
chens und heifie Sehnsucht nach diesem spricht aus allen Briefen, welche 
Goethe aus der Fremde an Christiane sandte. Und wie sieli Goethe in 
fruheren Jahren gern von dem Knaben Fritz Stein, dem Sohne seiner 
Freundin, aut Reisen begleiten liefi, so sehen wir ihn bald auch sein 
Sóhnchen auf Reisen mitnehmen. Bei dem Stollenbruch im Bergbau zu 
Ilmenau war Goethe hingeeilt, um die Zerstórung zu sehen. Sie bot einen 
traurigen Anblick. „Erheiternd war mir dagegen die Gesellschaft meines 
fiinfjahrigen Sohnes“, schreibt er dariiber, „der die Gegend — mit frischem 
kindlichem Sinn wieder auffafite, alle Gegenstande, Verhaltnisse und Tatig- 
keiten mit neuer Lebenslust ergriif und viel entschiedener, ais mit Worten 
hatte geschehen konnen, durch dieTat aussprach: dafi dem Abgestorbenen 
immer etwas Belebtes folgę und der Anteil der Menschen au dieser Erdc 
niemals erloschen konne.“

Es sei mir gestattet, Liber den Anachronismus wegzusehen, den zu 
dieser Stelle Freiherr von Biederman nachwies, dafi sieli der Stollenbruch 
niclit 1795, sondern 1796 ereignete. Auf Wahrheit beruht gewifi das Bild 
in Goethes Erinnerung, von dem er mit Wohlgefallen berichtet, wie er
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einmal mit August in Ilmenau war und sich an des Knaben frischer Auf- 
fassung aller Diuge erfreute.

Dieser Ausflug mit August war gewiB nicht der einzige. Wilhelm 
Meisters Lehrjahre, die urn diese Zeit (1796) abgeschlossen wurden, spie- 
geln solche Momente wieder. Wenn auch Felix im allgemeinen Ziige von 
Fritz von Stein bat, so mag sich doch auf den kleinen August, dem Goethe 
so viel Aufmerksamkeit widmete, der Satz im 8. Buch, I. Kapitel beziehen: 
„Wilhelm sah die Natur durch ein neues Organ und die Neugierde, die 
Wifibegierde des Kindes (Felix) lieBen ihn erst fiihlen — wie wenig er 
kannte und wuBte.“ Auch Augusts lebhaftes Interesse an Mineralien, wie 
Goethe es schildert, erinnert ganz entschieden an Wilhelm und Felix in 
den Wanderjahren. Die daselbst niedergelegten padagogischen Gedanken 
tnógen ebenso auf den Reisen mit seinem Sohne aufgetaucht sein und 
wenn Christiane in einem Briefe an Nikolaus Meyer1) erzahlt, August sei 
mit den jungen Egloffstein nach Schnepfenthal gereist, so denken wir 
unwillkurlich an Felix’ Eintritt in jene padagogische Provinz des Romans.

Den liebevolIsten Anteil an August nahm auch Goethes Mutter. Einige 
herzliche Worte laBt sie ihm schon 1795 sagen und verheiBen, daB das 
Christkindlein von der GroBmutter schone Sachen bringen soli. Sie lobt 
die ausfuhrlichen Reisebeschreibungen Augusts und die Geschicklichkeit 
sowie Lebendigkeit seiner Darstellungen. Immer schlieBen die Briefe an 
den Solin mitGrufien an den „geschickten — fleifiigen — lieben — guten 
— braven Augst.“

Ais im Friihjahre 1796 das Schiller’sche Ehepaar mit dem zweiein- 
halbjahrigen Karl zum Besuche der lffland’schen Vorstellungen auf drei 
Wochen nach Weimar kam, kehrte Schiller beim Freunde, seine Frau mit 
dem Kinde bei Frau von Stein ein. Da war freilich der Verkehr von Haus 
zu Haus nicht mehr zu hemmen, die Kinder, die glticklichen Nichtswisser, 
setzten ihn durch. Der kleine Karl brachte Goethes sechsjahrigen August 
mit zu Frau von Stein, sie gewann das Kind lieb und auch nach Karlchens 
Abreise stellte sich der kleine Gast taglich bei ihr ein. „Ich kann“, sagt 
sie, „manchmal in ihm die vornehme Natur des Vaters und die gemeine 
Natur der Mutter unterscheiden.“ Der kleine Knabe war recbt anhanglich 
an Frau von Stein und wird von ihr „recht possierlich, gescheidt und be- 
scheiden" genannt, aber „er hat etwas Trauriges, ais wenn er schon einmal 
den Trug des Lebens erfabren hatte.“

Noch unangenehmer muB uns ein vielberufener Brief der Baronin 
von Stein bertihren, den sie wahrend der schweren Krankheit Goethes, 
Mitte Januar 1801 an ihren Sohn Fritz schrieb. Diese in erbitterter Stim-

l) 17. Scptcmber 1802.



mung gescbriebenen Worte miissen einmal auf das rechte Mat! zuriichge- 
fiihrt werden.

Sie erzahlt, Goethe habe drei Stunden geweint, „besonders weint er, 
wenn er den August sieht. Der hat indes seine Zuflucht zu mir genommen. 
Der arme Jungę dauert mich, er war entsetzlich betrubt, aber er ist schon 
gewohnt, sein Leiden zu vertrinken. Neulich hat er in einem Klub von der 
Klasse seitrer Mutter 17 Glaser Champagnerwein getrunken und ich hatte 
alle Milhe, ihn bei mir vom Wein abzuhalten“.

Hier wollen wir uns vor allem erinnern, dat! von einem Kinde 
zwischen eilf und zwólf Jahren die Rede ist.

Sicber ist, dali jedes Alter seine Schmerzen hat, mag auch dem 
Mannę das Kindesleid geringfiigig erscheinen. Aber welches Leid solJte 
der in den gliicklichsten Verhaltnissen lebende, von den Eltern zartlich 
geliebte Ktrabe zu vertrinken gehabt haben? Ein dreistiindiges Weinen 
Goethes sowie der Zusatz „besonders weint er, wenn er den August sieht", 
mochte schon fraglich sein. Weder ist eine solche Ruhrseligkeit poetisch, 
noch war ein Grund fur ihn vorhanden, beim Anblick Augusts zu weinen. 
Sie erzahlte eben, wie bose Zungen ihr die Geschichte hinterbracht hatten 
und von Leidenschaft gegen Christianen verblendet. Dat! ein Kind einmal 
die Gelegenheit ergreift, was ihm unvorsichtige Gaste etwa bieten, im 
Ubermat! zu genietien, dat! es gerne Wein trinkcn will, wenn es dazu 
kommt und sieli durch die Gastlichkeit eines Hauses dazu ftir befugt lialt, 
will ich ja gern zugeben. Aber die Art, wie Frau von Stein diese Szene 
wiedergibt, zeigt uns, dat! die ganze Erzahlung eine erbitterte Stimmung 
diktiert hat. Wie ein Nebelbild lost sieli aber die ganze Mitteilung auf. 
wenn wir ihr eine Aufierung Goethes uber Christiane und August gegen- 
stellen, die sieli auf dieselbe Zeit seiner Krankheit bezieht. Kaum genesen, 
schreibt er an seine Mutter (1. Februar 1801 b: „Wie gut, sorgfaltig und 
liebevoll sieli meine Kleine (Christiane) bey dieser Gelegenheit erwiesen, 
werden Sie sich dencken, ich kann ihre unermudliche Thatigkeit nicht 
genug riihmen. August hat sich ebenfalls sehr brav gehalten und beyde 
machen mir bey meinem Wiedereintritt in das Leben viel Freude.“

So darf uns auch eine andere Aufierung der Frau von Stein nicht 
beirreti, wenn sie am 15. Janner 1908 uber August schreibt: „Der Bubę 
kommt mir vor, ais kónnte er auch nicht lange leben. Gebe der Himtnel, 
dat! er nicht vor ihm (seinem Vater) stirbt!“ Damit steht nun in vollem 
Gegensatz alles, was wir uber den Knaben in allen Altersklassen von 
anderer Seite hóren. Immer wird er ais gesund, schon und kraftig, dabei 
schlank und fruhzeitig ais grot! und hochgewachsen geschildert. Hier will 1

1) W. A. (Wcimarer Ausgabc) IV, Bd. XV, 172.



ich nur an zwei Aullerungen der Malerin Louise Seidler ') erinnern. Die 
eine datiert wohl von 1795 oder 1706, ais Goethe mit August in Ilmenau 
war. Da heifit es: „August war ein wunderschoner Knabe und sali in der 
idealen Bergmannstracht, die ihm sein Vater hatte anfertigen lassen, be- 
sonders reizend aus. Goethe hing mit unendlicher Liebe an ihm.“ Im 
Jahre 1810 speist sie bei Goethe und sagt wieder: „Auch August, sein 
schóner, nun erwachsener Sohn — zog sich zuriick."

An diese authentischen Zeugnisse wollen wir uns denn vorlaufig 
halten und damach den Wert jener Schilderungen der Frau von Stein 
ermessen.

Ein deutliches Zeugnis von Augusts Entwicklung bietet uns auch 
ein Brief Goethes an Knebel vom 17. September 1799. 2) Der Vater will 
das Talent und gute Gedachtnis seines Sohnchens kultivieren und durch 
seine Erziehungsmethode allen falschen Richtungen aus dem Wcgc gehen, 
denen so haufig die Erwachsenen zum Opfer fallen. Haufige Reisen sollten 
den Blick des Knaben scharfen und so wurde August bei jeder passenden 
Gelegenheit mitgenommen. Und diese bot sich nicht selten. Ais Goethe 
im Sommer 1801 nach seiner schweren Krankheit eine Badereise nach 
Pyrmont (5. Juni bis 30. August) unternahm, war August sein Begleiter. 
Er wuBte den Vater durch Ableitung mancher Betrachtungen zu zerstreuen 
und trug dazu bei, dessen Verhaltnis zu den Menschen gelinder und heiterer 
zu gestalten, ais es sonst vielleicht hatte sein kónnen.;1)

Im folgenden Jahre (1802) wurde August konfirmiert. Liebevoll fiir- 
soglich empfiehlt der Dichter seinen Knaben Herdcrn in einem Briefe vom 
26. April 1802 :4) „Du willst, verehrter alter Freund, die Gefalligkeit haben, 
meinen Sohtr in die christliche Versammlung einzufuhren, auf eine liberalere 
Weise ais das Herkommen vorschreibt. Ich danke dir herzlich daliir und 
freue mich, dali er den fur Kinder immer apprehensiven Schritt an deiner 
Hand auf eine Weise macht, die mit seiner gegenwartigen Bildung zusammen- 
trift. Er wird sich dir mit seinem Lehrer nachstens vorstellen ; empfang’ 
ihn freundlich und ordne alles nach Gefallen, indem du meiner gedenkst.“ 
Herzlich dankt er Herdern in einem zweiten Briefe vom 24. Juni 1802, dem 
Tage nach der Konfirmation. Dieser zeigte sich, wo immer er vermochte, 
ais Goethes warmer treuer Freund, ja wir sehen sogar den in hochster 
geistlicher Wurde stehenden Mann es nicht verschmahen, fur Goethes 
„Madchen“ und Kind wahrend dessen Abwesenheit Sorge zu tragen.

') Erinnerungen der Malerin Louise Seidler, Berlin 1875, Seite 10 und 54.
a) W. A. IV, Bd. XIV, 186.
:l) Goethe an Schiller, W. A. IV, Bd. XV, 238.
0  W. A. IV. Bd. XVI, 73.



1803 wird Riemer ais Augusts Lehrer ins Haus aufgenommen, der, 
wie Christiane an Nicolaus Meyer schreibt, „ein grofier Grieche und Lateiner 
ist und sich nun den ganzen Tag mit August beschaftigt." Bei dem engen 
AnschluB zwischen Lehrer und Schiller wurde wohl auch viel Scherz ge- 
trieben. Einem solchen Kinderspafi verdanken wir Goethes Kinderballade 
„Die wandelnde Glocke" aus dem Mai 1813. l) Riemer erzahlt in seinen 
„Mitteilungen iiber Goethe" Bd. 11, 576, dafi sie ein Knabe des Sonntags 
vor der Kirchzeit besucht habe, der sich bei beginnendem Gelaute, be- 
sonders der durchschlagenden grofien Glocke, einigermaBen zu furchten 
schien. Nun suchten Riemer und August es dem Knaben beizubringen, daB 
die Glocke wohl auch von ihrem Stuhle herabsteigen und sich leicht Ober 
ihn hersttilpen konne, wenn er sich draufien blicken lasse. Diese wackelnde, 
einbeinige Bewegung bildete der humor- und scherzreiche August mit einem 
ausgespannten Regenschirin dem Kinde vor und brachte es dadurch, wenn 
auch nicht zum Glauben, so doch zur Vorstellung einer Móglichkeit dieser 
Erscheinung. Ais Goethe von dieser Posse erfuhr, schien er weiter nichts 
daraus zu machem Nach langen Jahren erst iiberraschte er Riemer durch 
Zusendung jenes Gedichtes, das aus einer kindischen Fabelei eine lehr- 
reiche Kinderfabel entwickelte.

Die sichtbare Freude des Vaters an seinem Knaben halt an, auch da 
dieser zum Jiingling heranwachst. Er war mit 16 Jahren um einen halben 
Kopf grofier ais seine Mutter, so daB er haufig nicht ais dereń Sohn, 
sondern Bruder angesehen wurde.a)

Vom 8. April bis Anfang Mai 1805 war August bei der Grofimutter 
in Frankfurt, wo er der Messe beiwohnen konute, denn auch mit diesem 
Wesen und Treiben wiinschte ihn der Vater bekannt zu machen. 3) Gleich 
am Tage der Ankunft schreibt Frau Rat an ihren Sohn:

Lieber Sohn ! Das war gestem ais ich um 9 Uhr Abends nach HauBe 
kam eine gar liebliche Erscheinung — ich erkandte Ihn nicht. Er ist sehr 
groB und sehr hiibsch geworden — gantz erstaund stand ich da ais Er 
mir den so lieben Nalimen nandte — Er schlaft in der Stube neben mir 
— und ich hoffe- es soli Ihm wohl bey mir werden — wollen sehen wie 
wir Ihm die Zeit verktirzen — erstlich hat Er mit der Grofimutter einerley 
Liebe zum Theater da habe ich Ihn nun gleich auf 18 Vorstellungen MeB- 
abonement abonirt — zweytens hat die Urgrofimutter ein ziemliches Talent 
im schwatzen das soli ihn aufheitern -- was nun noch zu sagen ist mag 
er selbst vortragen — nur lafie bald etwas in Punct deine Gesundheit be- 
trefendt von dir horen — dann werden alle Mefi vergntigungen doppelt schón.

1) Am 6. Juni 1813 mit dem „Gctreuen Eckart" und „Todtentanz" an Riemer gesandt.
2) Vgl. Christiane Vulpius an Nic. Meyer, 25. Marz 1804.

W. A. IV, Bd. XIX, 280.
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Und ais der Enkel ara 2. Mai abreiste, gab ihm die GroBmutter ein 
interessantesBegleitschreibenmit: Ich endesunterzeichnetebekenne óffentlich 
mit diesem Brief, dali Vorzeiger dieses Julius Augst von Goethe Sieli 
wahrend seines hiesigen Aufenthalt brav und Musterhaft aufgefiihrt. so daB 
er das Ansehen hat, ais habe er den Ring im Mahrgen (Nathan des Weisem 
durch Erbschaft an sieli gebraclit der den der ihn besitzt angenehm macht 
vor Gott und Menschen — daB dieB bey oben erwahnten Julius Augstus 
von Goethe der fali ist bestattigt hirmit Seine Ihn Liebende GroBmutter

E l i s a b e t h a  Go e t h e .
Der Vater ist bei seiner Ruckkehr sichtbar belebt, da- er am 6. Mai 

an seine Mutter schreibt, ') August sei sein erster Versuch, in die Welt 
hineinzusehen, so gut gelungen, daB fur seine Zukunft gute Hoffnung vor- 
handen sei. Seine Jugend sei glticklich gewesen und er hege nur den 
Wunsch, ihn ebenso heiter und froh in ein ernsteres Alter hinuberzufiihren.

Dieser Frankfurter Reise folgte bald eine zweite. Noch im Somrner 
desselben Jahres, 14. — 25. August 1805, weilte August mit seinem Vater 
und Fr. A. Wolf in Hclmstadt. Mit liebevollem Anteil schildert Goethe in 
den Annalen die Neckereien zwischen Wolf und seinem Sohne: „Mein 
humoristischer Reisegefahrte (Wolf) erlaubt gerne, daB mein vierzehnjaliriger 
(soli heifien ,,funfzehnjahriger“) Sohn August Teil an dieser Fahrt nehmen 
durfte und dieses gerat zur besten geselligen Erheiterung.

Am hellsten aber leuchtet die Vaterfreude durch in den Tag- und 
Jahresfesten zu 1807, wo Goethe die Abenteuer erzahlt, die seinen Solin 
wahrend seines Aufcnthaltes in Karlsbad beschaftigten.

IX.

Studentenzeit in Heidelberg und Jena.
Der schóne, kraftige Jiinglingbezog im nachsten Jahre, am 22. April 1808, 

die Universitat in Heidelberg. In der Matrikel derselben ist er eingetragen: 
„26. April 1808 Nr. 19: Julius August Walther von Goethe aus Weimar. 
Vater: Geheimer Ratli. Lutherisch. Studiert: Jus; fruher: in Jena.“ Sein 
Name steht zwischen Wilhelm von Rosen und Theodorus Winkelblech. Den 
27. April ist eingetragen: Friedrich Ruckert aus Schweinfurt. Vater: Landes- 
kommissar. Protestant. Studiert: Jus; fruher: in Wiirzburg. Im Herbst des
selben Jahres ist noch eingetragen: Gustav von Berlichingen!

August erscheint sclion hier ganz ais strammer Bursche, der seinen 
Mann stellt. Zu 1808 schreibt Goethe in den Annalen: „Mein Sohn August 
zog (im April) riistig und wohigemut aut' die Akademie Heidelberg, meineti

') W. A. IV. Bd. XIX, 282.
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Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgten dahin. An wichtige, vormals 
jenaische Freunde, VoB und Thibaut, von Jugend auf empfohlen, konnte 
er wie im elterlichen Hause betrachtet werden.“ Er erzahlt, da8 er in Frank
furt noch die gute GroBmutter riistig angetroffen. Sie war damals bei Primas 
von Dalberg zu einem Feste geladen und hatte mit ihm einigemale das 
Theater besucht. Es war das letztemal, daB er sie sah. Sie starb schon am 
13. Septeinber desselben Jahres (1808).

Der Abschied vom Elternhaus fiel dem jungen Studenten schwer, 
denn es war das erstemal, daB er auf langere Zeit Heimat und Eltern ver- 
lassen muBte. Und es war wohl nótig, ibm, bevor er sein Biindel schnurte, 
ein Pack guterLehren, wie Bettina an Goethe (15. Marz 1808) schrieb, mit- 
zugeben. Seine Studentenzeit, die nach den Gesprachen bei Eckerrnann 
(22. Februar 1824) eine recht gliickliche war, bat auf August giinstig ein- 
gewirkt und ihn zu einem „wackeren Menschen gemacht, der seinen Eltern 
nicht zu viel Sorge zuriicklieB, da er sich in seiner Art recht brav aus- 
bildete.“ (Knebel an Goethe, 29. Marz 1808.)

Ein offenes und deutliches Zeugnis aus dieser Zeit erschliefit uns ein 
Brief Henriette Schlofiers vom 4. Dezember 1808 (abgedrucki im Briefe von 
Goethe an Johanna Fahlmer, herausgegeben von L. Ulrichs, Leipzig, 
Hirzl 1875): „Ihr Sohn ist in Heidelberg. Er ist ein sehr lieber, braver 
Jungę, gescheut, herzlich und treu, alle Menschen lieben und loben ihn, 
die ihn kennen. Genialisch wie sein Vater ist er nicht — auch freut es ihn 
gewaltig, dafi seine Mutter nun auch seines Vaters Frau ist, ') er scheint 
dergleichen gar nicht zu lieben wie sein Vater, und wird gewifi ein bur- 
gerlicher wacker Geschaftsmann werden, ohne doch trocken zu sein, er ist 
aufierst lebhaft und lustig und hat Freude an schonen Wissenschaften - 
hangt kindlich an seinen Eltern und ist gegen uns alle zutraulich — und 
wir ganz charmiert in ihn.“

Uberall traf hier August Jugendfreunde seines Vaters, die von den 
Hblien da und dort hindeuten und erzahlen, welche gluckliche Stunden 
sie mit ihm an diesen schonen Orten verlebt haben. Friih morgen spazierte 
der jungę Student schon auf den Stadtturmen herum, uir, die Gegend 
seiner vater!ichen Stadt recht zu beschauen. Haufig war Bettina seine 
Begleiterin, die ihm das Stallburgsbrunnchen zeigte, die Pfingstwiese, den 
Schneidewall, dann die schlimme Mauer, wo in der Jugend Goethes 
Spielplatz war, das Mainzer Tor, Offenbach und die iibrige reizende 
Umgebung Heidelbergs. Eine Wasserfahrt beim Mondschein bildete 
gewohnlich den AbschluB des Ausfluges. In einem Briefe an die Eltern 
vom 4. Mai 1808 (abgedruckt in „Goethe an Frau von Stein", Seite 397)

') Goethe liatte seiner Ehe am 19. Oktobet 1806 burgcrliche und kirchliche Giltigkeit 
ycrschafft. Riemcr und Goethes August (!) waren Trauzeugen.
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scbildert August eincn seiner Ausfltige in einer so hiibschen Art, dat! der 
Vater diesen Brief von Riemer abschreiben lieB und samtlichen bekannten 
Damen zusandte. Ich gebe den Brief hier wieder:

„Gestem abend ging ich nach vollbrachter Arbeit ganz allein auf das 
Schlofi, wo ich erst an den Ruinen herumkletterte und mich dann auf den 
grofien Altan begab, von wo aus man die ganze Gegend tiberschauen 
kann. Es war gerade einer der schónsten Mayabende und Sonnenuntergang. 
Nein! So ein herrliches Schauspiel hatte ich noch nie genossen! Denke 
Dir, von hier aus sali man in das schone, von beiden Seiten mit Wald, 
Weinbergen und eben aufbliihenden Obstbaumen bedeckte, schone aber 
enge Neckartal, in welchem sieli Heidelberg an dem Neckar hinzieht. 
Weiterhin óffnete sieli das Tal und der Rhein flofi in dem Spiegel der 
Abendsonne majestatisch durch die schónsten Fluren. Den Horizont 
beschrankten die durch die Abendsonne wie im Feuren stehenden Vogesischen 
Gebiige jenseits des Rheins. Das ganze Tal war mit einem frischen Grim 
bedeckt, neben mir diese ungeheuren, teils in Schatten, teils noch beleuch- 
teten Ruinen des alten Schlosses. Du kannst leicht denken, wie mich das 
cntzuckte. Ich stand eine ganze halbe Stunde in diesen Anblick verloren, 
bis mich endlich der heraufsteigende Mond aus meinen Traumereien weckte. 
Ein Blick nach Osten machte mir eine wehmutige Riickerinnerung an Euch, 
indem ich daclite: Wo mógen deine guten Freunde wohl jetzt sein und 
wie mag es in Weimar aussehen. Dann durchwandelte ich mit den Gedanken 
an Weimar die dustern und mit Epheu bewachsenen Gange der Ruinę, 
welche heli vom Mond erleuchtet wurde, welches alles sehr zu meiner 
Stimmung paBte...

Ubcr August liefen von allcu Seiten die vortrefflichsten Nachrichten 
ein. Er erscheint uns ais fleifiiger Student, der sich stets die besonderen 
halbjahrigen Zeugnisse von seinen Lehrern erbat. Das juridische Studium 
nahm einen historischen Gang und fand des Vaters allgemeine Billigung, 
der wohl nicht zu fiirchten brauchte, daB sich August auf die philosophi- 
schen und religiósen Fratzen einlassen werde, welche jetzt in Deutschland 
sogar manchen Kopf verwirren und doch zuletzt auf nichts ais auf einen 
abstrusen Selbstdiinkel hinausfiihren.1) Jedenfalls gehórte es auch mit unter 
die Wirkungen des Gliickssternes, daB August durch einen so grtindlichen 
und angenehmen Lehrer, ais Thibaut es war, ins akademische Wesen 
eingeleitet wurde.

In Heidelberg empfing August auch den Besuch seiner Mutter. Er 
hatte gerade eine UnpaBlichkeit iiberstanden und mufite, wiewohl jeder 
Ort der Erde klimatisch seine Tiicken hat, sich vor dem Heidelbergischen 
Klima besonders in Aclit nehmen. Und mit Rucksicht darauf hatte wohl

') Vgl. Goethe Jahrb. X, Brief 7, 3. Juni 1808.
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Goethe nichts dagegen, daB sein Sohn das Studium in Heidelberg ab- 
schliefie und am Ende des halberr Jahres nach Hause zuruckkehre.1) Die 
Ferien sollte eine Rheinreise ausftillen, die ihn auch tatsachlich bis nach 
Koblenz ftihrte. „Nur wiinschte ich“, schreibt Goethe, „daB du ais ein 
fleifiiger Heftschreiber auch ein Reiseheft schriebst, nicht um die Gegenden 
zu beschreiben, sondern nur von manchen Lokalitaten, Menschen, Gast- 
hófen, Preisen, gegenwartigeti Zustanden, Gesinnungen u. s. w. eine feste 
Notiz zu behalten. Ebenso wiinscbe ich, daB dir deine Riickreise durch 
Franken mogę Vergnugen schaffen." 2)

Schon vor Augusts Abreise an die Universitat hatte Goethe am 
3. April 18083) in einem Briefe an Thibaut den Wunsch geaufiert, daB sieli 
sein Sohn zwei Jahre bei diesem aufhalten mogę, um alsdann zuriickzu- 
kehren und, wie es seine Pflicht ist, auf der inlandischen Akademie noch 
einige Zeit zuzubringen. Aber noch vor Ablauf dieser Zeit, schon im Ok- 
tober 1809, war August zuriickgekehrt und da ersehen wir Goethes Urteil 
tiber seinen Sohn aus dem Dankschreiben an Thibaut4) (Goethe Jahrb. X, 
18. Oktober 1809): „Mein Sohn ist in diesen Tagen glucklich wieder zu 
Hause angekommen und sowohl sein Anblick ais die Unterhaltung mit 
ihm hat mir viel Vergniigen gemacht. So viel ich beurteilen kann und 
seine Zeugnisse aussagen, ist er fleifiig gewesen und hat sich gut aufgefuhrt.

Ich kann versichern, daB er mit dem gróBten Vertrauen und Liebe 
Ihrer und dessen was er von Ihnen empfangen gedenkt, und mit einer 
gewissen Zuversicht nach Jena geht um seine zweiten Lehrer an demjenigen 
gleichsam zu priifen, was er von den ersten gelernt hat.“

Und so zog denn August Ende Oktober 1809 nach Jena. Da von 
ihm nur sehr sparliche Nachrichten an seine Eltern einliefen, sah sich der 
Vater genotigt, bei Knebel tiber Verhalten und Befinden seines Sohnes 
anzufragen. Und wir finden das Zeugnis vom 5. November 1809 (Goethes 
Briefwechsel mit Knebel, Seite 358), das Knebel August ausstellt: „Ich bin 
mit Deinem August sehr wohi zufrieden. Er hat was Bestimmtes Verniinf- 
tiges und CharaktermaBiges, was bei der unbestimmten charakterlosen 
Menge gar wohl tut. Ubrigens ist er im Gemut redlich und beschciden, 
dabei ernst und aufmerksam fur sein Geschaft. Was kann man mehr?“ 
Die Abende verbrachte August gewóhnlich im Kreise seiner Freunde und 
versaumte so fast ganzlich, sein Verhaltnis zu Knebel zu pflegen.

Im Februar 1810 finden wir Goethes Solin, wohl nur voriibergehend, 
in Weimar. Der Vater hatte es durchgesetzt, daB bei der Geburtstagsredoute

0  Vgl. Goethe Jahrb. X, Brief 30, 16. Juni 1809.
2) Vgl. Goethe Jahrb. X, Brief 32, 10. Juli 1809 und W. A. IV, Bd. XXI, 2.
3) W. A. IV, Bd. XX, 41.
') W. A. IV, Bd. XXI, 117.



12

am 2. Februar ein glanzender, durcli treffliche Stanzen erlautertcr Zug 
(Maskenzug) den Hof und die edlen Gaste erfreute. Ein Minnesanger und 
ein Heldendicliter sprachen die Stanzen; jenen liatte Prasident von Fritzsch 
iibernommen, dieser war Goethes Solin aufgetragen, der vor acht Jahren 
ais Amor der Herzogin das Huldigungsgedicht iiberreicht hatte. Sein treff- 
licher Vortrag, fast noch mehr die auffallende Ahnlichkeit seiner Stimme 
mit der des Vaters zog allgemein an. Goethe schreibt selbst an Knebel 
am 7. Februar J8101): „August bat sieli dabei sehr gut ausgenommen und 
produziert."

Juli 1810 verliefi August endgiltig Jena und kehrte nach Hause zu- 
riick. (Vgl. Cliristiane an Nic. Meyer, 5. Juli 1810).

1 X 1 .

Augusts Beamtenlaufbahn.
Wiihrend der jungę Goethe noch den Studien oblag, war bei seinem 

Vater bereits der Entschlufi gereift, ihn die Beamtenlaufbahn einschlagen 
zu lassem-'). In den ersten Tagen des Monats Oktober 1810 iiberraschte 
ihn die Anzeige des Herzogs: „Fur deinen Solin August wird ein Dekret 
ais charakterisierter Kammerassessor gefabt.“ (Briefwechsel des Grobherzogs 
Karl August von Sachsen—Weimar—Eisenacli mit Goethe in den Jahren 
1775—1828, II, 30). Daraufhin antwortete Goethe mit Neujahr 1811:!: Im 
vcrflossenen Jahre verdanke ich Ew. Durchl. aufier manchem andern be- 
deutenden Guten auch die Erfiillung meines hochsten Wunsches. Mogę 
der Jungling, der sieli nun unter die Ihrigen ziihlen darf, durch einc lange 
Reilie von Jahren Zeuge sein des Gliicks, dafi Sie sieli und andern in 
einer bedenklichen Zeit zu verschaffen wissen. Seine Gesinnungen gleichen 
den meinigen, es kann ihm nichts mehr am Herzen liegen ais Ew. Durchl. 
Wolil und Zufriedenheit.

August hatte seinen Beruf tatsachlich nicht verfehlt. Er wurde ein 
tiichtiger Beamter, stand ais solcher in grollem Ansehen und maclite in 
seiner Laufbahn rasclie Fortschritte. Zwei Tage vor Weihnachten 1811 er- 
nannte der Herzog seinen am Weihnachtstage geborenen Paten zum wirk- 
lichcn Kammerassessor, woriiber sieli dieser gliicklich fiihlte. Goethe schreibt 
am 28. Feber 1811 an Nicolaus Meyer4: „Der Kammerassessor ist in seinem 
Amte fleiBig und behaglich, da er das Geschaft mit Liebe treibt und das- 
jenige leisten kann, was mań von ihm fordert.11 Anfang 1813 riickte August

•) W. A. IV, Bd. XXI, 181.
-) W. A. IV, Bd. IX, 147.
:i) W. A. IV, Bd. XXII, 1.
■>) W. A. IV, Bd. XXII, 21)0.



13

abertnals vor und wurde Hofjunker. Goethe dankte am 6. Februar 1813 ') 
mit den Zeilen: „Ew. Durchl. bin, seit so manchen Jahren fur mich und 
die meinigen so viel schuldig geworden, dafi mir zuletzt die Worte des 
Dankes ausgehen miissen. Mochten Sie ilberzeugt sein, dafi die meinem 
Solin abermals erwiesene Gnade von mir tief empfunden wird und mir 
zur Beschamung gereichen wiirde, wenn nicht der Gedanke mich fur Ihro 
Dienst verdoppelt zu sehen so vergniiglich und aufheiternd ware. Mogę 
Ew. Durchl. Alles gelingen, wie sie den Wiinschen der Ihrigen immer 
vorzukommen geneigt sina.“

Wahrend der Beginn des Jahres 1813 dem jungen Goethe schone 
Erfolge in seiner Beamtenlaufbahn brachte und den Vater erfreute, zog 
gegen Ende dieses Jahres manche Besorgnis ins Elternhaus ein. Am 
22. Dezember 1813 versprachen die Franzosen die Ubergabe der Stadt 
Erfurt, obgleich sich die Festung noch hielt. Goethes August trug sich in 
die Listę der Freiwilligen ein, was der Vater zugab, da er hoffte, der Flerzog 
werde ihm eine andere Bestimmung zuweisen. Schon am 23. meldete er 
Knebel2): „Mein August geht mit Kammerrat Ruhlmann nach Frankfurt a./M., 
um ein sehr leidiges Geschaft (es handelte sich um die Verpflegungsgelder) 
zu besorgen.“ Dabei wurde Goethe aber noch immer von der Moglich- 
keit geangstigt, sein August werde sich nicht abhalten iassen, mit in den 
Krieg zu ziehen. Dafi ibn Voigt dariiber zu beruhigen suchte, half nichts, 
auch nicht, dafi dieser August freundlich empfing und ihm versicherte, der 
Herzog wiinsche, dafi er im Dienst der Kammer bleibe. Am 30. Dezember 
richtete Goethe an den mit Geschaften iiberhauften Herzog das von seiner 
unendlichen Beklommenheit zeugende Gesuch3) „Ew. Durchl. haben geruht 
meinen Sohn, den Hofjunker und Kammerassessor, dem Kammerrath 
Ruhlmann auf seiner Reise nach Frankfurt zur Begleitung zu geben und 
ihm dadurch die hóchste Gnade erzeigt, wcil er sowohl gluckliche Gele- 
genheit findet sich zu Welt- und Staatsgeschaften mehr zu ąualifizieren 
ais auch sich nach den Resten meines Vermógens umzusehen (dessen 
Verwaltung in bester Weise der Brudersohn seines Schwagers besorgte). 
Alle meine Wiinsche waren daher erfiiilt, wenn es in Ew. Durchl. Plan 
lagę ihn in der angetretenen, seiner Natur und Eigenschaft ganz angeines- 
senen Carriere fernerhin zu belassen, damit er sich friihcr oder spater unter 
diejenigen Arzte zahlen konne, die berufen sind, Wunden, welclie der Krieg 
geschlagen hat, zu heilen. Zu gleicher Zeit wiirde er mir in meinem 
Geschiifts- und Hauskreise behulflich sein konnen, wo man eines angeborenen 
vertrauten Beistandes bedarf, da es mit denen1, die man sich anzueignen

') W. A. IV, Bd. XXIII, 275.
2) W. A. IV, Bd. XXIV, 69.
:i) W. A. IV, Bd. XXIV, 77.
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gedenkt, nicht immenr gelingen will und tnan unversehens wieder ver- 
lassen dasteht. Meine burgerliche und ókonomische Lagę, welche Ew. 
Durchlaucht geschaffen, wiirde dadurch erhalten, gesichert und ich von 
allen Seiten in einer so sturmischen Periode beruhigt seyn. Dieses hatte 
ich alles Hochstdero Erinessen stillschweigend anheim gegeben, wenn nicht 
mein Solin nach dem letzten Aufrufe, der Pflicht und Ehre es gemaB gehalten 
hatte, sieli gleichfalls zu melden, nicht ohne Muth und Lust, wie es Jtin- 
geren wohl geziemt, die mehr vorwarts ais zuriick und nach der Seite 
sehen sollen. Zu diesem Schritte hatte ich widerstrebender meine Ein- 
willigung gegeben, wenn Ew. Durchlaucht Hochste Erklarung nicht zum 
Voraus bezeugte, daB Ihre oberste Ubersicht jeden an seinen Platz zu 
stellen sieli vorbehalte.“ Voigt gegeniiberx) entschuldigte er sieli, daB er 
trotz seiner freundschaftlichen Vorsorge den Herzog angehe, damit er das- 
jcnige, was derselbe wohl aus sich verfiigt hatte, der Erfullung seines 
dringendsten Wunsches verdanke. Karl August, der Goethes Furcht kannte, 
seinen einzigen Solin zu verlieren, beruhigte ihn, ja er bestimmte diesen 
zur Ordonanz des Erbprinzen, wodurch er ihn naher an den Hof anschloB.

Anfang 1814 ging August mit Riihlemann zu Goethes Beruhigung 
wirklich nach Frankfurt ab. In dieser hochbewegten Zeit mit herzoglichen 
Auftragen beschaftigt, erwies Willemer dem Solinę Goethes lebhafte Teil- 
nahme und Fórderung. Er berichtete iiber diesen an den Vater in giinstigster 
Weisc. Willemers Haus hatte August sclion wiederholt aufgesucht, zunachst 
im Jahre 1805, ais er am 10. April in Gesellschaft nach Frankfurt zur 
Messe ging, spater auf der Durchreise nach Heidelberg (1808). Damals 
war er liier mit dem jungen Johann Karl Passavant zusammengetroffen, 
der bereits in einem hóheren Semester stand und sein Tischgenosse im 
„Adler“ zu Heidelberg wurde.

Am 7. Janner (1814) reiste der Herzog zunachst an den Rhein, er 
hatte Verordnungen auf seinen Todesfall hinterlassen. Ais sein Vertreter 
blieb der Erbprinz zuriick, der demnach so wenig wie August am Be- 
freiungskriege teilnahm. Dieser scheint die Zeit tatig und nutzlich fur den 
Herzog verbracht zu haben. Denn Ende Februar (1814) berichtet Goethe 
iiber seinen Sohn, Riihlemann gebe ihm das Zeugnis, dafi er dabei nicht 
unniitz gewesen sei. Und um diese Zeit nocli ein anderes Zeugnis aus der 
Hand Goethes an Eichstadt: „Seinen Dienst bei dem Prinzen besorgt er 
treulich und sucht auf jede Weise, die der Augenblick andeutet, angenehm 
und nutzlich zu sein.“

Obschon August dem Wunsche des Vaters entsprechend am Kriege 
nicht teilnahm, ereignete sich mancherlei, das den Vater betriibte. Die zu- 
kiinftige Gestaltung Deutschlands und die allgemein iiberspannten, von niclits

i) W. A. IV, Bd. XXIV, 78; 30. Dez. 1830.
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ais Freiheit und Deutschtum traumenden Hnffnungen bereiteten Goethe 
grofie Sorge. Dazu kam, daB man mit kaum verhehlter Verachtung aut 
seinen Solin herabsah, den einzigen jungen Menschen vom Stande, der 
nicht mit in den Krieg gezogen, wie der altere Sohn Schiller, der jungę 
von Wolzogen und Knebels Karl getan, die nun auf diese Zeit ais eine 
schóne, dem Vaterland geopferte, unverganglich in ihrer Erinnerung lebende 
schauen konnten. Und wenn sein August sich zuletzt auf Befehl des Erb- 
prinzen eine Uniform hatte machen lassen, so spottete man daruber. Ais 
auch die Offiziere an derselben AnstoB genommen, lieB die Herzogin 
Grethe wegen der Folgen warnen, worauf er mit der Mitteilung erwiderte, 
August habe dabei nichts verschuldet, sei nur den Befehlen des Herzogs 
und des Erbprinzen gefolgt, so daB gar kein Grund fur die Verspottung 
seines Sohnes vorliege. Es sollte nun alles geschehen, urn diesen mit 
seinen Kameraden und ehemaligen Jugendfreunden wieder zusammen- 
zufiihren. Voigt und Gersdorff solltcn durch ihre Klugheit und Einsicht 
die Sache einleiten. Aber ein Rittmeister von Werthern forderte August, 
woriiber Goethe in groBe Not geriet. Den Geheimrat von Muller, der ihn 
-  es war gerade Pfingsten — besuchte, bat er, den Streit beizulegen. 

Am nachsten Tage fuhr dieser nach Weimar und besprach die Angelegen- 
heit mit Gersdorff; die Vermittlung gelang.

Diesen unangenehmen Vorfallen folgten bald recht freudige Ereig- 
nisse. Der Herzog bot einen neuen Beweis seiner Gunst fur August und 
ernannte ihn am 13. Juli 1815 zum Kammerjunker. Goethe dankte dem 
Herzog am 20. Juli.1) Und noch in demselben Jahre, am 22. Dezember 
1815, drei Tage vor seinern Geburtstage, folgte die Ernennung zum Kam- 
merrat. Ein schriftlicher Dank Goethes feblt. Man kann vermuten, der 
GroBherzog habe personlich Goethe diese Beforderung mitgeteilt.

Am 5. Dezember 1815 war die Aufnahme von Goethes Sohn in die 
Loge erfolgt. Der Vater hatte dazu das Lied „Symbolum“ gedichtct. Dann 
ging dieser auf kurze Zeit nach Jena, wo er sehr viei mit seinen Geschaften 
zu tun hatte, so dafi die ganze Zeit ohne Divansklang biieb. Personlich 
crfreulich waren dann fur Goethe in dem sonst so truben Dezember 1816 
einerseits die Beforderung seines Sohnes zum Gesellen in der Loge am 
8. Dezember, wozu er schon langst ein Gedicht an Zelter zur Komposition 
gesandt hatte, anderseits dessen sich endlich entscheidende Verlobung mit 
der alteren Tochter der Hofdame der Herzogin, mit Ottilie von Pogwisch. 
Sie stammte aus einer Offiziersfamilie und war vor 12 Jahren mit ihrer 
Mutter, einer Tochter der Obersthofmeisterin der GroBfurstin, der Grafin 
Henckel von Donnersmark, aus Petersburg hieher gekommen. Ottilie (ge- 
boren zu DaHzig am 31. Oktober 1796, gest. zu Weimar am 26. Oktober

l) W. A. JV, Bd. XXVI, 47.
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1872) war eine jugendlich heitere, exzentrische Damę, die mit einem liebens- 
wtirdigen Naturell unendlich viel Geist verband, eine leidenschaftliche, 
phantastische, unstete, aber bedeutende Frauennatur, die August weit tiber- 
ragte und dem Schwiegervater viel naher trat ais dem Gatten. Ottilie, 
wegen ihrer Freude am Theater von Goethe oft „Theaterkind“ genannt, 
war diesem durch sein Singkonzert naher getreten und er ihrem geist- 
reichen Wesen gewogen. Die Wahl einer Schwiegertochter war ihm so 
notwendig wie schwierig. Die Familie der Erwahlten machte anfangs einige 
Schwierigkeiten wegen Goethes unebenbiirtiger, erst spater kirchlich ein- 
gesegneter Ehe, doch ftigte sie sich spater. Von einer eigentlichen Neigung 
konnte natiirlich keine Rede sein, beide erkannten die burgerlichen Vor- 
teile, welche ihnen diese Verbindung brachte. Am 1. Janner des schweren 
Jahres 1817, das fur Goethes Entlassung von der Theaterleitung so be- 
deutsam werden sollte, wurde die Verlobung seines Sohnes veróffentlicht, 
dereń Betreibung freilich kein Geheimnis geblieben war. Am 6. Jatiuar 
wurde das Brautpaar bei Hofe vorgestellt. (Vgl. Frau von Stein an ihren 
Solin Karl, 7. Januar 1817.) Da8 sich der Vater lebhaft fur die Verbindung 
seines Sohnes mit Ottilie einsetzte, geht aus einem Brief an Knebel vom 
2. Januar 1817 hervor]) : „Ich hatte mir schon friiher erwartet, dafi es ernst- 
licher werden rniiBte, und jetzt ist es die schicklicbste Zeit. Jedermann 
iibersieht leicht, da8 durch diese Verbindung gar manche gute und ange- 
nehme Verhaltnisse angekniipft werden. Hof und Stadt scheinen zufrieden 
und so mag es denn gewagt sein.“ Auch aus einem Schreiben Augusts, 
das dieser Neujahr 1817 an die Familie Willemer richtetc, ist es klar, dali 
der Vater eine recht gluckliche Ehe aus dieser Verbindung erhoffte, denn 
es heifit zum SchluB: „Mein guter Vater, erfreut iiber dieses Ercignis, 
hofft frohliche Zeiten von dieser Verbindung.“

Am 17. Juni 1817 wurde die Vermahlung im engen Familienkreis 
gefeiert. Der Flof war abwesend. Das jungę Paar lebte im Goetheschen 
Hause und widmete sich ganz hingebend der Pflege des Vaters und unter- 
stiitzte ihn in seinen Geschaften. Denn am 16. Juni 1816 war Christiane -) 
gestorben und nun schien sich August des Hauswesens anzunehmen. 
Goethe schrieb an Zelter am 22. Juli 1816::i) „August, wie Du ihn kennst, 
greift in alles verstandig ein.“

Wiewohl in den Gesprachen Eckermanns mit Goethe das Verhaltnis 
des jungen Paares ais durchaus freundlich und heiter geschildert wird, 
scheint es doch wiederholt getriibt worden zu sein, denn wir finden vor i)

i) W. A. IV, Bd. XXVII, 303.
-) Vgl. Goethe: „Du versuchst, o Sonne, durch finstere Wolken zu scheinen,

Der ganze Gewinn meines Lebens ist ihren Verlust zu beweincn.“
:i) W. A. IV, Bd. XXVII, 120.
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allem Andeutungen iiber August, die auf einen unheilbaren Zustand hin- 
deuten, von dem wir nicht wissen, ob cr in sittlichen oder physischen 
Ursachen zu suchen sei.

Wic liebevoll er auch an seinen Vater hing, vor dem cr kein Ge- 
heimnis hatte, den er jeden Morgen vor seinem Ausgange liebevoll begriifitc, 
liell er sieli docli hanfig von der Leidenschaft zum Trunk und bedauerlichen 
Ausschweifungen hinreifien. Er stand mit Ottilie zuweilen auf schr gc- 
spanntem Fu Ge und diese gab sieli ihrer Gefallsuciit und ihrem hastigen, 
eigensinnig widersprechenddn Wesen rucksichtslos hin. Es gab Zciten, wo 
August, wie man sich ausdriickte, wild war und durch nichts beruhigt 
werden konnte. infolge dieser hauslichen VerdrieBlicbkeiten war sowolil 
Ottilien wie auch dem Yater die Abwesenheit vom Hause haufig wunschens- 
wert. So reiste Ottilie unter dem Vorwande einer Zusammenkunft mit ihrer 
Mutter ani 21. Dezcmber 1823 nach Berlin und verweilte hier langer ais 
zwei Monate. Selbst Goethes Brief an Zelter deutet auf etwas Besonderes 
hin, das er nur auszusprechen sieli scheute: „Das Beste kann frcilich nicht 
ohne Aufregung ihres lebhaften Wesens geschehen." Ihr in Berlin gefiihrtes, 
zur Mitteilung bestimmtes Tagebuch verriet allerdings nicht den waliren 
Grund, die Neigung zu einem jungen Englander, die sie nach der Kronungs- 
stadt getrieben hatte; denn Ottilie fiihlte sich durch die Behandlung ihres 
Gatten vielfach verletzt. Sie richtete auch an den Vater einen Brief, dessen 
Absendung allerdings unterblieben war, um diesem die Krankung zu er- 
sparen, denn alles von Seite Augusts erschien ihr wie Mangel an Liebc 
und Teilnahme, woraus seine so heftigen Gemutsbewegungen entstiinden. 
Ihrc moralische Kraft, schreibt sie, sei erschopft und sie mtisse sich mit 
Gewalt diesen Aufregungen entreiGen. Ein Landaufenthalt solltc diese 
heftige Reizbarkeit mafiigen. Goethe wurde durch diese Trennung innigst 
gertihrt. Seine Seele hing so warin an ihr, dafi er bei der Nachricht von 
ihrer plótzlichen Abreise sich nicht enthalten konnte, sie in der Alice des 
Webicht noch einmal zu begriifien. Wahrscheinlich beziehen sich auf den 
Jahrcstag ihres Abschiedes die „Erinnerung" uberschriebenen Vcrse :

Blumen sali ich, Edclsteinc 
Ihr bcim Lcbcwohl zu Handen 
(Segnet sie, die Gute, Reine!)
Hier ani Orte, wo wir standen.

Die oft traurigen Verhalttiisse zu Hause, die Kranklichkeit und die 
geistig gemutlichen Entbehrungen waren Goethe, wie er schreibt, uner- 
traglich. Der GroGherzog, dem dieser Zustand seines alten Freundes nicht 
unbekannt geblieben, befórderte nun, um ihn zu erfreuen, August zum 
„Diensttuenden Kammerherrn" beim Erzherzog (Erbprinzen). Auf Goethes



Dankschreiben erwidert eram 2. Januar 1824 : „Viel Gliick żum neuen Jahr! 
Mieli freuts, wenn ich Dir, mein lieber alter Freund, etwas Angenehmes 
erweisen kann."

ls

IT T ’.
Augusts Familienleben. Goethe im Kreise der Familie.

Die triiben Stunden in Goethcs Hause wurden oft durch recht heiterc 
abgelóst, wozu die Familie des Sohnes recht viel beitrug. Beweise dafiir 
bieten insbesondere die Tagebucher und Briefe des Dichters, die nun bis 
zum Jahre 1821 in der grofien Weimarer Ausgabe wohlgeordnet und voll- 
standig vorliegen. Und wie er uns bereits ais galanter, zartlicher Schwieger- 
vater bekannt ist, ebenso anmutig und lehrreich ist es, ihn ais GroGvater 
zu betrachten. Die Ankunft seines altesten Enkels (9. April 1818) begriilitc 
er mit groliter Freude und meldete das frohe Ereignis den Freunden. Er 
niachte sieli den SpaB, denselben sogleich in die mineralogische Gesell- 
scliaft aufnehmen zu lassen und dem jungen Mineralogen ein heiteres 
Wiegenlied zu diebten, das er in Jena drucken und in heiterer Gesellschaft 
verteiien liefi. Bei der Taufe erhielt er den Namen „Walther Wolfgang". 
Ausfiihrlich iiber den jungen Weltbiirger zu reden, wurde der Grofivater 
erst veranlafit, ais die jugendlichen Eitern cine grofiere Reise nach Berlin 
unternahmen und das Kind zwar nicht unter der Obhut des GroBvaters, 
aber itr seinem Hause zuriicklieGen. Denn die eigentliche Pflege iibernahm 
die Tante, Ottiliens Schwester, Ulrike von Pogwisch und sie wird es wohl 
audi gewesen sein, die — wenn auch nicht tagliche — so doch regel- 
mafiige Berichte iiber das korperliche Befinden des kleinen Herrn der 
Mutter abstattete. Es waren Berichte, zu denen sieli der GroGpapa nicht 
recht eignete. Uber Allgemeineres sieli zu aullern, lieil sich dieser aber 
nicht nehmen. So am 14. Juni: „Ich versichere, dali der Kleine allerliebst 
ist, woraus denn folgt, dali er gesund sei. Seine Spiele werden sclion 
mannigfaltiger und seine Aufmerksamkeit geteilter. Noch liefi er sich zer- 
streuen und aut irgend ein neues lnteresse hinleiten ; dabei schwatzt er 
immer fort". Am 23. Juni : „Das Kind erheitert auch die triiben Tage. 
Sein groliter SpaB sind jetzt die Schliissel und ani Schlofiblech damit 
herumzufahren".

Weit mehr jedocli ais den Eitern — und gerade dies zeigt, wic selir 
ihm das Wurmchen ans Herz gewachsen war — berichtete er den Freunden 
von dein neuen Hausbewohner. Und auch da fand er niedliche Ausdriicke. 
Dem einen schrieb er: „Mich beschaftigt die Erziehung meines Enkels, 
welche wohlbeditchtig darin besteht, dali ich ihm allen Willen lasse, wodurch
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ich ihn dann, eh’ die Eltern zuriickkommen, auf die Beine zu bringen 
gedenke, wonach er selbst, wenngleich eiwas unbehilflich, jeden Tag sieli 
zu bestreben scheint.“ Wahrend er einem Zweiten nur kurz meldet, dafi 
der Enkel „mit vierzehn Monaten ein gesundes, geregeltes, heiter auf- 
fassendes Weseti betatigt", macht er einem Dritten folgende gar niedliche 
Schilderung: „Meine Kinder haben mir einen mehr ais jahrigen Enkel zu- 
riickgelassen, den ich mit groflvaterlicher Affenliebe, die grófier ais die der 
Eltern sein soli, tur das allerliebste Geschopf von der Welt halte und 
wirklich durch seine Gegenwart den leeren, weitschichtigen Haus- und 
Gartenraum fur vollig ausgeftillt halte. Die samtlichen Beeren reifen fiir 
ihn und meine Riickalmung, dal.! sie mir auch einmal schmeckten, ver- 
wandelt sich, wenn ich ihn kosten sehe, in das entschiedene Gefiihl, ais 
schmeckten sie mir noch.“ Am 17. Mai 1820 schrieb der Gro6vater: „Die 
Not, welche Dir des Kutschers Krankheit gemacht, habe ich viel bedauert; 
dali aber Walther die Masern hat, freut mich gar sehr. Ein zufalliges Ubel, 
das aber doch notwendig ist, kann man nicht geschwind genug los werden; 
mogę er gliicklich durchkommen und an Wachstum und Entwicklung ge- 
winnen, so dafi besonders Ottilie fiir Sorge und Pflege vie! Freude erlebe."

Wenige Wochen spiiter wird die Schwiegertochter selbst angeredet: 
„Erzahle mir auch etwas von Walther oder lass’ Ulriken dies und anderes be- 
sorgen und tun. Freilich ist es fiir sie ein grohes Opfer, da sie ein paar 
tausend Nadelstiche versaumt, die ihr iiber alles geliebt und kostbar sind.“

Ulrike ist die schon genannte Schwester Ottiliens, mit der der Alte 
in einem gemutlich neckischen Verkehr stand. Sie spielte im Goetheschen 
Hause eine grotle Rolle; ihr war ein Teil der hauslichen Sorge anvertraut, 
auch die Erziehung der Kinder lastete teilweise auf ihr.

Am 18. September 1820 wurde das zweite Kind des jungen Paares, 
ein Knabe, geboren, der nach dem Gro6vater den Narnen „Wolfgang11 
empfing, meist „Wolf“ oder „Wólfchen" genannt und der erklarte Liebling 
des Allen wurde. Die Patenstelle iibernahm gern Goethes Freund Rein- 
hard, urn die herzlich-geistige Verbriiderung, wie Goethe am 5. Oktober 1820 ') 
schreibt, auch durch eine geistlich-kirchliche zu umfassen.

Einige Jahre spiiter, am 29. Oktober 1827, wurde ein drittes Kind, 
ein Madchen, Alma, geboren. Das Haus war gefiillt und der Gro8vater 
freute sich der jugendlichen Enkelschar. Freilich lassen uns nun die Briefe 
im Sticli, denn den Freutiden gegentiber ging Goethe verhaltnismaBig 
selten auf hausliche Verhaltnisse ein. An die Stelle der Briefe an Solin 
und Schwiegertochter, dereń Veróffentlichung erst allmahlich erfolgen kann, 
treten nun die Tagebiicher, die seit einigen Jahren yollstandig in Druck

W. A. [V, Bd. XXXIII, 288.
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vorliegen. Indessen bieten sie nur einen schwachen Ersatz, dcnn diesc 
Tagebitcher sind nicht etwa, wie man aus ihrem Titel vermuten konnte, 
Betraclitungen oder Selbstbekenntnisse; nicht Empfindungen und Gefuhle 
werden konstatiert, sondern Aufzeichnungen und Notizen uber Tatsachliches 
gegeben, z. B. Ober gemachte und empfangene Besuche, Ober abgeschickte 
und erlialtene Briefe, Ober Lekture, Gesprache und eigene Arbeiten. Bei 
diesenr Charakter der Tagebucher darf man ausfuhrliche Berichte uber das 
Wescn der Kinder, uber die Methode der Erziehung, uber die besondere 
Beachtung, die der Grofivater dem einen oder dcm andern zuteil werden 
laBt, nicht erwarten. Vielmehr ist es schon viel, wenn er die Anwesenheit 
des Enkels oder mehreier in seinem Zimmer verbucht.

Kaum war Goethe von einer langeren Karlsbader Reise zuruckgekehrt, 
so besuchte ihn Ottilie mit dem Kinde, worunter man den alteren oder 
jungeren Enkel verstehen kann. Die Geburtstagsfeier des alteren Enkels 
(9. April) wird ofters notiert, ebenso, daB Freunde zu dieser Feier erschienen. 
AuBer auf Spazierfahrten nahm der Gro8vater auch sonst die Enkel mit 
oder bereitete ilmen Vergnugeti im eigenen Hause. Im Juni 1823 schaute 
er mit ihnen eine lllumination an und lieG Walfhern allein ins Panorama 
gehen, im Marz 1824 liefi er sie herumziehende Aflen und Baren sehen. 
Sogar der Anfang des Verkehrs mit dem jungen weimarischen Fursten, 
ein Verkehr, der sich lebenslang erhielt, wird sorgfaltig aufgezeichnet 
(Marz 1823). Das Scharlachfieber des „Kindes“ (Wolfchens) wird ebenso 
genau gebucht wie Walthers Windblattern und desselben Armbruch. Im 
allgemeinen scheinen sich die kleinen Herren, wenn sie sich auch gewifi 
der Heiligkeit des Ortes nicht bewufit waren, auf dem sie weilen durften, 
ganz angemessen betragen zu haben, docli kamen, da sie eben keine 
Engel, sondern gewohnliche Menschenkinder waren, auch Zwistigkeiten 
vor. Selbst von diesen berichtet der GroBvater. Er schreibt am 30. Januar 
1823: „Einige leichte padagogische Mifihelligkeiten mit Walther11 und auch 
am 31., ein Beweis, daB der Knabe ebenso wie andere einen etwas lange 
stoBenden Bock batte. „Vor Tisch Walther eine Stunde unartig mit allerlei 
Spielereien zubringend.“ Es scheint, daB dieser Enkel schon fruhzeitig an 
des GroBvaters Mittagsmahl teilnahm. Wahrend namlich in den ersten 
Jahren der Verheiratung des Sohnes, wenn nicht eben Gaste besonders 
angefuhrt werden, es fast regelmafiig heiBt „Mittags zu Dreien“ oder 
„Mittags zu Vieren“ — was bedeutet, daB die verheirateten Kinder und 
auBerdem Ulrike am Mahle teilnahm — verwandelte sich aiese fast sterco- 
type Aufzeichnung seit dem 30. August 1822 in die Notiz „Mittags zu 
Funfen" und an jenem Tage heiBt es ausdrucklich „Walter aB mit“. Und 
einmal im September 1824 wird zur Erklarung, dafi nur vier Tischteilnehmer 
yorhanden waren, hinzugefugt: „Walther afi bei Adele" (Schopenhauer). Sehr
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Einflufi auf seine Enkel zu gewinnen suchte u. zw. nicht durch blofks 
Zusammensein, Spielenlassen und Gewahren von Vergniigungen, sondern 
durch Anhalten zu ernster Beschaftigung. Man mag es vom Standpunkte 
der Erziehung schelten, mufi es aber doch ais Ausflufi iiberąuellender Liebe 
bezeichnen, dafi der Zweiundsiebzigjahrige die Kleinen auch auf eines 
seiner eigenen Gebiete, das des sinnigen Kunststudiums, hinfiihrte. Eine 
Notiz (Juni 1824) lafit das Leitmotiv solcher Art von Beschaftigung er- 
kennen: „Abends mit den Kindern mancherlei Spiele mit eingeflochtenem 
Unterricht." Da Walter damals 674 Jahre alt war, so ist das Einflechten 
des Unterrichtes ins kindliche Spiel nicht so sehr verwunderlich, und auch 
die Erzahlung der Siebenschlaferlegende am 27. Juli desselben Jahres hat 
nichts iibermafiig Befremdendes. Aber recht seltsam erscheint es doch, dafi 
dem noch nicht vierjahrigen Kinde (Dezember 1821) Kupferstiche vorgezeigt, 
ganze Portefeuilles mit ihm durchgesehen werden, oder wenn dem noch 
nicht Sechsjahrigen (Februar 1824) Gemmenalabdrucke vorgewiesen werden. 
Wie weit dicse fruhzeitige, nach unserer Ansicht dem zarten Kinde noch 
nicht recht entsprechende Kunstgewohnung ihre Wirkungen hatte, lafit sieli 
nicht feststellen. Sicher aber ist, dafi bei Walter schon in fruhester Kindheit 
die spater stark und gem getibte musikalische Fahigkeit geweckt wurde. 
„Walter sali zu und sang,“ heiflt es schon im September 1823, also von 
dem 5'/jahrigen Knaben. Und des Sechsjahrigen Spiel ohne Angabe eines 
bestimmten Instrumentes wird so haufig erwahnt, dafi man es ais eine 
regelmafiige Beschaftigung deuten mufi.

Solche Aufzeichnungen iiber die Enkel werden haufiger, nachdem 
die Kinder aus dem Gróbsten heraus waren und selbstandig beim Grofi- 
vater erscheinen konnten. Werden sie auch in diesen Jahren, etwa seit 
1825, monatelang nicht erwahnt, so sind anderseits ihnen manche liebliche 
Notizen gewidmet. So heifit es am 14. Februar 1825: „Unterbrochen durch 
die Kinder, ihre Spiele und Kupferbeschauung," oder 20. Februar: „Erste 
Marzengiockchen durch die Kinder entdeckt“, oder 3. Marz : „Einige 
Stunden mit den Kindern" und 19. Marz: „Wolf besah Bilderbticher.“

Aus diesen und ahnlichen Notizen geht hervor, dafi der Grofivater 
gern mit einem oder dem anderen Enkel spazieren ging, ihre Besuche in 
seinem Zimmer duldete, sie ruhig nebeti sich spielen liefi oder auch in 
seiner Arbeit sich unterbrechend sich ihnen widmete. Namentlich an Festen 
wurden sie beachtet. Am 31. Marz 1825 zu Ostern heifit es: „Kamen die 
Kinder und suchten Eier,“ Weihnachten dagegen nur die Notiz: „Christ- 
geschenke bereitet" und 1826: „Abends Bescherung im Hause." Bei dem 
Jubilaum (7. November 1825) wird der Enkel gar nicht gedacht. Dagegen 
heifit es am 9. April 1825: „Walthers Geburtstag, dazu einiges verehrt.“ 
Auch gerauschvolle Stórungen liefi sich der GroBvater gefallen. Am
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11. Juni 1825 berichtet er: „Wolf auf dem Fliigel klimpernd“ und am 13: 
„Abends Wolf nach seiner Weise neckisch spielend.“ Aber dem Kleinen 
wurde sogar gestattet, in den Buchern des Gro8vaters sieli umzusehen. 
Am 8. Oktober 1825 berichtet dieser: „Friiher hatte Wolf die Argonautcn 
von Karstens durchgeblattert.“

Solche kurze Zeilen mógen modernen Grofivatern recht durftig er- 
scheinen. Wie bedeutend sie aber sind, geht daraus liervor, dal) die wich- 
tigsten Ereignisse, solche, die einen grollen Eindruck auf des Dichters 
Gemiit hervorriefen, fast noch kiirzer behandelt werden. Dcnn tiber den 
Weimarer Theaterbrand (21. Marz 1825) ist nichts zu lesen auiler der 
kurzeń Notiz: „Nachts brannte das Theater ab“ und die einzige Aufzeich- 
nung tiber das schon erwahnte Jubilaum (7. November 1825) lautet: 
„Feierlichster Tag.“ Etwas ausfiihrlicher werden die Tagebiicher in den 
folgenden Jahren. Dem immer inniger sich gestaltenden Verhaltnis zu der 
Schwiegertochter entspricht ihre haufige Erwahnung in den Tagebtichern 
mit Hinzufiigung liebkosender Worte; auch der Tiichtigkeit des Sohnes 
ais Vertreters des Vaters wird ehrend gedaclit. Vor allem wird nun Wólfchen 
sehr oft erwahnt. Das Zusammensein mit dem Kleinen, Spazierfahrten, 
gelegentliches Erscheinen des Kindes bcim Mittagessen werden uotiert. 
Der Gro(.lvater lal.lt es auch an Liebkosungsworten fiir den Enkel nicht 
fehlen. Aufzeichnungeti, wie „Wólfchen, den ich zu unterhalten suchte", 
„Wólfchen zuliebe einiges Kindische", „Wólfchen beschaftigte sich, man- 
cherlei Lieder im Takt halb singend vorzulesen, welches ihm nicht iibel 
gelang“, haben etwas Riihrendes an sich. Wenn auch natiirlich der GroB- 
vater durchaus keinen regelmafiigen Unterricht seinen Enkeln erteilte, so 
belehrte er sie gelegentlich gern: „Mit Wólfchen den Kalender und die 
Himmelszeichen durchgegangen und den Orion und Sirius gewiesen“. Und 
wetin schon nichts Wesentliches hervorzuheben war, so begegtien wir 
liaufig einzelnen lobenden Bemerkungen, wie etwa: „Wólfchen war munter 
und anmutig11.

In dieser Art gehen auch die Aufzeichnungen fur die folgenden Jahrc 
fort. Einen etwas veranderten Charakter nehmen sie seit dem .lalire 1830, seit 
dem friihen Tode Augusts an. So alt Goethe damals auch schon war - 
er hatte das 80. Jabr uberschritten — fubite er doch in gewisser Beziehung 
die Verpflichtung, die Stelle des Vaters zu vertreten. Wie er genótigt war, 
bei der genialen, aber etwas zerfahrenen und unhauslichen Art Ottiliens 
auch im Hauswesen zum Rechten zu sehen, sich um Rechnungen, Wirt- 
schaft und anderes zu kiimmern, was friiher dem Departement des Sohnes 
angehórt hatte, so fiihlte er sich verpflichtet, mehr ais bisher die Enkel 
um sich zu haben. Dazu kam, dat! sie herangereift waren, dali der altere 
dreizehn, der jungere eilf Jahre geworden war, dali man also mit ihnen
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ilicht mehr zu spielen brauchte, sondern Gesprache zu filhren vermochte. 
Wird nun freilich der Inhalt dieser Gesprache nicht mitgeteilt, so werden 
die Bemerkungen uber die Etikel etwas ausfiihrlicher, wie es ihrem ver- 
standigeren Alter entspriclit. Diese Ausfuhrlichkeit mag nicht nur durch 
die behaglichere Art hervorgerufen sein, in der Goethe in seinem hohen 
Alter die Tagebuchaufzeichnungen fiihrte. So heifit es z. B. einmal (31. Mai 
1831) in dem etwas geschnorkelten Alterstone. der wohl geeignet ist, ein 
Lacheln hervorzurufen: „Inzwischen war Alma einige Stunden bei mir, 
betrug sieli sehr artig aut dem Wege einer sittlich sozialen Kultur.1' Mit 
den beiden Enkeln spiclte der Grofivater liaufig Domino und wenn er 
sieli auch gelegentlich an ihren Possen ergótzte, so notierte er haufiger, 
dal) er sic bei sieli arbeiten, ihre Lektionen wiederholen, den Inhalt von 
Schauspielen sieli erzahlen, Zeichnungen sieli voilegen liefi oder duldete, 
dafi sie den Gesprachen der Alteren lauschten. Sehr merkwtirdig ist, wie 
der Theatersinn der beiden Kleinen sieli schon damals regte. Sie wirkten 
in kleinen Schau- und Singspielen mit, auch in einzelnen Stiicken des 
Grofivaters, zum Beispiel „Die Fischerin", „Jery und Batel“ und fuhrten 
dem Alten ihre Rolle vor. Aber auch anderes, z. B. korperliche Ubungen, 
wird erwahnt. So heifit es ani 6. August 1829: „Sodami kam Walther vom 
Exerzieren und Kanonieren mit vielem Verdrufi, dafi er nicht gut geschossen 
und nichts gewonnen hatte. Wolf nam teil an diesem Gefi.ihle.“

Im Jahre 1831 las Wólfchen liaufig die von ihm geschriebenen 
Theaterrezensionen oder einzelne selbstandig erdachte Marchen vor. Von 
den erstereu heifit es einmal: „Wólfchens Rezensionen sind deshalb sehr 
merkwiirdig, weil er dieselben nicht anders ais beurteilend auslegt, anstatt 
dafi Walther sieli nach der Absicht des Dichters und Spielers zu leiden- 
schaftlichem Anteil hinreifien lafit.“ Walter unterhielt liaufig mit seinen 
Taschenspielerkiinsten, dfter durch seine musikalischen Vortrage den Grofi- 
vatcr. Dieser ist nicht ininier mit den Leistungen, manchmal auch nicht 
mit der Gesinnung des Knaben einverstanden und spricht sieli gelegentlich 
unwillig iiber den Singparoxysmus des Enkels aus. Es darf nicht wunder- 
nehmen, dafi der Alte, der trotz oder vielleicht wegen seiner bestandigen 
Tiitigkeit manchmal etwas miide wurde, die Lebhaftigkeit der Kinder un
willig ertrug, so dafi bei aller Liebe und den durch sie hervorgerufeneu 
liebkosenden Aufierungen auch tadelnde Bemerkungen laut wurden. So 
eine der letzten ausfuhrlichen Aufzeichnungen des Grofivaters (3. No- 
vember 1831).

Mail sieht aus diesen Mitteilungen, mit welcher Liebe Goethe seine 
Enkel pflegte, mit welcher Sorgfalt er ihr Tun und Treiben beobachtete 
und uberwachte. Denn man mufi daran festhalten, dafi oft die Besuche 
hochstgestellter, geistreicher Personen nur mit einem Worte abgetan werden
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und man vergebens versuchen wiirde, eine Charakteristik selbst der Frcundc 
nach Goethes Tagebuchcrn zu entwerfen. Wahrend Goethe sich begniigte, 
einfach ihre Namen zu nennen, ohne etwas iiber ihre Art und den Inhalt 
der mit ihnen gefuhrten Gesprache zu notieren, wurde er ausfuhrlich, 
sobald er von diesen kleinen Wesen sprach, die seinem Herzen nalre standen.

Walter und Wolfgang, die ihren Vater so friih verloren hatten, 
schlossen sich auch ihrerseits innig an den Grofivater an und widmeten 
ihm jahrzehntelang eine abgottische Liebe. Fur sie gab es nicht den all- 
umfassenden Geist, welcher der Welt zu gebieten schieti, nicht den Dichter 
und Forscher, dessen Arbeilen, selbst die kleinsten und unscheinbarsten, 
von den literarisch Gebildeten aller Nationen stiirmisch begehrt wurden -  
fiir sie war und blieb der Alte, der mit ihnen gespielt, sie freundlich be- 
lelirt, geliebkost und zurecht gewiesen hatte — immernurder „Grofivater.“

TT.
Augusts physisch-moralische Anlage.

Hier wollen wir nun zu August zurilckkehren, urn seinen physischen 
und psychischen Zustand zu prirfen. Wir sehen uns hiebei auf Holtei’s 
„Vierzig Jahre“ angewiesen, wo wir merkwtirdige Aufschluss erhalten.

In diesen sehr wertvollen Mitteilungen haben wir nun zu unterscheidcn 
zwischen dem, was Holtc-i selbst erlebt, und dem, was er der Sagę, dem 
Stadtklatsch entnommen, den er, wie mir scheint, nicht vorsichtig genug 
gepriift hat.

Zwei schwere Vorwiirfe fallen auf Goethe nach diesen Enthilllungen. 
Beide fufien jedoch nicht auf iioltei’s Erfahrungen, sondern nur auf Sagen, 
auf Weimarer Gerede. Doch wenn diese auch wegfallen, so bieten uns 
die auf Erlebtes sich beziehenden Mitteilungen tioch hinreichenden Stoff 
zur Lósung des Ratsels, das August umgibt.

August soli zugrunde gegangen sein an gebrochenern Flerzen, na- 
mentlich infolge zweier Machtgebote seines Vaters, obwohl Holtei an 
anderer Stelle die tatsachliche Aufierung Goethes mitteilt: „Es ist meines 
Sohnes Ungliick, daB er niemals den kategorischen Imperativ vernommen.“ 
Diese Aufierung ist gewifi echt, die Erzahlnng von den Machtgeboten 
jedoch unverbiirgtes Gerede. Der erste Fali ist aus dem Jahre 1813, ais 
August gegen Napoleon ziehen wollte und ihn sein Vater daran hinderte. 
Aus Trotz dagegeti und aus Erbitterung gegen den erfahretien Hohn soli 
sich nun August auf die Vergotterung Napoleons geworfen haben.

Nun spricht aber gegen die Wahrheit dieser ganzen Geschichte tiichts 
starker, ais eine Aufierung Augusts selbst, die Holtei mitteilt, aber nicht erwagt.
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Goethe hatte von Napoleon die Dekoration der Ehrenlegion erhalten und 
schenkte sie seinem Sohne. Dieser erzahlt nun in eineni exaltierten Gedicht, 
das bei Holtei IV. 82 und im „Chaos" I., Nr. 23 mitgeteilt ist, fol- 
genden Traum:

Traum .
Des Tages Last entliefi die miiden Glieder,
Und sanfter Schlummer fand sich freundlich ein;
Ein Traumes-Meer, es wogte auf und nieder,
In mir erschien ein alt’ und neues Sein.
Harmonisch hdrt’ ich Kriegs- und Siegeslieder,
Es schien, ais war’ die ganze Erde mein.
Doch anders war’s: es kam die machtigste Gestalt 
Und fesselte auch mich mit ihrer Allgewalt.

Und mit Verehrung heben sich zu ihm die Augen 
Der Glorie, zu, die machtig ihn umstrahlt.
Ach konnt’ ich aus dem Blick Gedanken saugen,
Auf ewig war’ ich dann so kiihn verstrahlt!
Ich lausche auf und fuhl’ ein sanftes Hauchen,
Wie Rosenduft am Horizont sich malt.
Vernehmend nun des grofien Kaisers Worte,
Blieb ich erstaunt, verehrend still am Orte.

„Du hast an mich geglaubt, an mir gehangen,
Ais mich die Welt gehafit, yerwiinscht, verflucht,
Und ais man mich zuletzt sogar gefangen,
Hat Dein Gedanke stets mich aufgesucht.
Und jede Schandtat, die man frech an mir begangen,
Schien Dir so ungerecht, ais auch verrucht.
Des Zweifels Pforten hast Du nie betreten,
Ich horte Dich sogar fur mich oft beten.‘

„So nimm von mir der Anerkeunung Zeichen,
Das manchem schon die treue Brust geziert.
Du hast’s verdient durch Nimmer-Weichen 
Vom Grofien, wenn es auch den Schein verliert.
Nichts konnte Deine Liebe zu mir beugen,
Das hat mich innig, hat mich oft geriihrt.
So trage dies von mir zum Angedenken,
Es ist das Grofite, was ich Dir kann schenken."

Wenn Augusts Verehrung fiir Napoleon, wie Holtei annimmt, erst 
1813 oder nachher entstand und wenn er vorher zu denen gehorte, die 
ihn gehafit, verwiinscht, verflucht und begeistert gegen ihn zu ziehen be- 
schlossen, so konnte er sich nicht von ihm ais denjenigen apostrophieren 
lassen, der nie an ihm gezweifelt, wie dies in dem Gedichte geschieht. 
Bei dem innigen Verhaitnis zwischen Solin und Vater ist vielmehr anzu- 
nehmen, dafi Augusts Yerehrung fiir Napoleon von seinem Vater auf ihn
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iiberging, wie sie in diesem 1808 bei personlichen Begegnungen ent- 
stehen mufite. Napoleon behandelte Goethe anders ais irgendein anderer 
Souveran. Er vergafi ihm gegeniiber den Kaiser und stellte sieli ihm eben- 
biirtig, Genie dem Genie gegenuber, wie dies aus einem Briefe Goethes 
an Cotta vom Jahre 1808x) erhellt. Goethe fiihlte wohl, wie sehr jedes 
Wort hieriiber Mifideutungen ausgesetzt war und war daher sehr zuriick- 
haltend uber seine Begegnungen mit Napoleon. Der machtig sympathische 
Eindruck aber, den er empfing, konnte seiner Umgebung nicht entgehen.

Die zweite Geschichte, die Holtei in Weimar gehort, klingt formlich 
romanhaft. Auch hier haben wir den Eindruck, ais hatte ihn die Liebe des 
Vaters, die zur Tyrannei wurde, wie Holtei sagt, gebeugt. Ein Biirger- 
madchen, von ihm mit der Feuersglut des Jtinglings geliebt, mufite ihm 
entsagen und er ihr, weil dieses Bundnis dem Geheimrat, der seinem Solin 
eine Stellung in der Gesellschaft hinterlassen und diese durcli die Verbin- 
dung mit einem alten Geschlecht befestigen wollte, zu gering schien. Ais 
Minister, ais erster Mann im Staate, ja alsVater, nach den herkómmlichen 
Begriffen von Leben und Welt, hatte Goethe gewifi vollkommen Recht, 
handelte er gewifi aus voller, anerkannter Uberzeugung. Nur verstand das 
arme, geliebte Madchen nicht die Sache von diesem Gesichtspunkte auf- 
zufassen und machte — so sagt man in Weimar — ihrem Leben ein Ende.

Wenn von einer solchen Tragodie in einer Stadt wie Weimar so wenig 
bekannt ist, wie dies hier der Fali zu sein scheint, so tut man wohl besser 
daran, sich damit nicht zu befassen und auf das zu beschranken, was ge- 
schichtl ich verbiirgt ist.

Wenn nun Holtei diese zwei Geschichten mitteilt, urn Augusts Zu- 
stand zu erklaren, so glaube ich, dafi dieser sich besser aus Holtei’s iibrigen 
Mitteilungen erklaren lasse, die nicht auf Stadtklatsch, sondern auf Ange- 
schautcm, Erlebtem beruhen.

Holtei crzahlt (Bd. III, 395 ff.), dafi er sich bei seinem ersten Auf- 
enthalt in Weimar von August mehr zuriickgestofien ais angezogen fiihlte 
und dafi dessen „brutales Wesen" ihm mififiel. Im nachsten Band (IV, 72 ff.) 
knflpft er daran an und drzahlt tiber seinen Aufenthalt im Jahre 1828:

„Diesmal entging mir wohl nicht, wie er sich mir zu nahern suchte, 
aber ich suchte ihm zu entgehen und wich ihm aus. Er bemerkte das und 
nun war er vollkommen kalt, fremd, ja stolz gegen mich.

Da kam in meinen Vortragen „Faust11 an die Reihe. Ich las dies 
Gedicht in Weimar, wie ich mirs in Berlin eingerichtet. Ich darf sagen, 
dafi nach diesen auf mehrjahrige Priifung und Erfahrung gegrundeten Ein- 
richtungen trotz allen notwendigen Ausscheidungen nichts Wesentliches 1

1) 2. Dez. 1808, W. A. IV. Bd. XX, 225.
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fehlt und dafi ich dem allumfassenden Gedichte eine Konzentration zu 
geben gelernt habe, die von den Vcrsen: „Habe nun ach, Philosophie!“ 
bis zu Gretchens letztem Auftritt reicht und dennoch beim Vortrage den 
Zeitraum von zwei Stunden uin Weniges iiberschreitet. Bei keinem Anwe- 
senden tat sie sieli aber stiirmischer kund, ais bei August. Dieser, ein 
sonst sehr kuhlerLober meines Talents, wartete kaum ab, dafi ich von den 
Stufen, aut denen ich inein Wesen trieb, herabgestiegen war, um mich mit 
beiden Handen zu fassen und mir mit thranenfeuchten Augen zu verkiinden, 
welche Freude ich ihm gemacht. Seine Worte waren: „Ich werd’s dem 
Vater sagen, dafi ich vieles im Faust erst heute verstanden habe.“ Ich 
war besonnen und klarsehend genug, um zu fiihlen, dafi Augusts Begei- 
sterung, wie sie da im Saale vor mich hintrat und mir vor vielen erstaunten 
Zeugen lmldigte, mehr dem Gedicht seines Vaters, ais meinen Anstren- 
gungen galt; eben das aber machte mich ihm geneigter, denn warum soli 
ich’s leugnen, ich hatte die Meinung Vieler teilend, ihn bisher fur einen 
halben Barbaren gehalten und war jetzt aufs Freudigste iiberrascht, ihn 
so empfanglich zu finden. Von diesem Abende fing unsere Freundschaft 
an. Wir sahen uns taglich und wurden Vertraute; ais wir es waren, ver- 
hehlte er mir nicht, dafi er oft absicbtlich, vorziiglich vor Frenrden, daraus 
ausgehe, ais roher Gegner jedes poetischen Treibens zu erscheinen, weil 
ihm der Gedanke zu furchterlich sei, fur einen Erben zu gelten, der sich 
bestrebe, Firma und Geschaft des Vaters fortzufiihren.“ (Vgl. den ahnlichen 
tragischen Konflikt in Gerhart Hauptmanns „Michael Kramer11.) „Lieber11, 
sprach er, „sollen sie sagen, Goethes Solin ist ein dummer Kerl oder was 
sie sonst sagen mogen, ais dafi es von mir heifie, er will den jungen 
Goethe spielen. Der Name „Goethe11 war Augusts Fluch. Und August war 
kein gewohnlicher Mensch, auch in seinen Ausschweifungen lag etwas 
Energisches; wenn er sich ihnen hingab, schien es weniger aus Schwache, 
ais vielmehr aus Trotz gegen die ihn umgebenden Formen zu geschehen. 
Stirne, Auge, Nase waren schon und bedeutend, machten seinen Kopf dem 
des Yaters ahnlich. Der Mund mit seinen sinnlich aufgeworfenen Lippen 
hatte dagegen etwas Gemeines und soli an die Abstammung von weib- 
licher Seite erinnert haben. Er hielt sich, ging, stand, safi, geberdete sich 
wie ein feiner Hofmann; seine grazióse Haltung blieb stets unverandert, 
und auch wenn er berauscht war, wenn er tobte, fiel er nie aus dem Mafie 
aufierer Schicklichkeit.11 (Diese Mitteilungen Holteis erregten im Goethe’schen 
Hause den grófiten Zorn.) „Er wufite viel und mancherlei, nicht nur, dafi 
er, wenn er einmal ins Arbeiten kam, ein ganz tiichtiger Rat an fiirstlicher 
Kammer sein koinite, trieb er auch Naturwisscnschaften in vielfacher Rich- 
tung und hielt namentlich die vom Vater angelegten Samtnlungen jeder 
Gattung in bester szientivischer Ordnung. Das Mtinzkabinett hatte er gleich-
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falls in seinem Verschiusse und wufite geniigende historische Auskunft zu 
geben. Die Poesie, der abhold za scheinen bisweilen seine Laune war, 
liebte mein armer Freund ebenso innig, wie er ihr aufs innigste vertraut 
war. Neben Goethe stand ihm Schiller! — ja vielleicht iiber jenem! Wehe 
demjenigen, der sich in Goethes Hause beikommen lassen wollte, den 
Lebenden aut Kosten des Todten zu erheben." (Dasselbe gilt auch vom 
alten Goethe. Seine Pietat fur Schiller war eine so innerlich tiefe, dafi man 
davon wahrhaft ergriffen werden mufite.)

„Nie habe ich einen Freund gehabt, der so sichtlich und zur Freude 
des Beschauers Ordnung und Sauberkeit in allem, was ihn umgab, in 
Papieren, Briefsammlungen, Kunstschatzen zu halten wufite. Wahrend Vettern 
und Basen ihn fur einen unordentlichen, liederlichen Burschen ausschrieen, 
war in seinen Gemachern eine wahrhaft strahlende Reinlichkeit, iiber jeden 
Schrank und Kasten der wohltuende Friede heimatlichen und behaglichen 
Sinnes verbreitet. Mit seiner Familie bewohnte August das zweite Stock- 
werk des vaterlichen Hauses, auf Deutsch gesagt: Dachstuben. Der Alte 
hatte mit Beziehung auf die kajutenartige Beniitzung aller, auch der 
kleinsten Raume und den Glanz gutgepflegter Ausschmiickung einmal nach 
einer oben besuchten Abendgesellschaft geaufiert: Nun, in Eurem Schiffchen 
war es ja gestem ganz brav. Seitdem hiefi Augusts Appartement kurzweg: 
Das Schiff. Ach welche schone Nachtstunden haben wir in diesem Schiffe 
durchlebt! Wie viel gelacht! Wie ernst und erschopfend iiber manches ge- 
redet! August war voll Humor und ging auf alles ein, was dahin schlug, 
besafi ein seltenes Geschick, das Ergotzliche und Possierliche aufzufinden, 
wenn erst die Ritrde um sein krankes Herz geschmolzen war. Er hat es 
mir gesagt, er hat es mir geschrieben, seine Nachsten haben es mir be- 
richtet und der gebeugte Vater hat es mir dann nach des Sohncs Tode 
bestatigt, dafi im Umgang mit mir die finsteren Damonen, denen er 
unterlag, gewichen sind und dafi er am frohesten war, wenn ich mich in 
Weimar befand, dafi er in den Briefen an mich sein Innerstes aufschliefien 
mochte. Leider kann ich von diesem Briefe wenig oder nichts mitteilen. 
(Der Alte driickte sich gegen mich iiber jene Briefe, die er trotz ihrer fast 
unglaublichen Tollheit und zynischen Rasereien samtlich gelesen, mit den 
Worten aus: Nun, Ihr evacuiert Euch denn recht gehorig!) Aber mitten 
durch die lustigsten Briefe, durch die jubelndsten Gesprache zuckten 
dauernd Blitze des Unmuts, des Verzweifelns an sich selbst, des Lebens- 
iiberdrusses, die den traurigen Zustand des Unseligen beleuchteten.

Mehrere feindliche Machte hatten sich zusammengetan, um diese 
Personlichkeit zu zerstóren. Zuerst der Hang zum iibertriebenen Genufi 
des Weines. Unleugbar ist dieser gesteigert worden durch das traurige 
Bedtirfnis, sich in erkiinstelter Anspannung iiber den Druck der Gegen-
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wart und eines lastigen Daseins zu erheben. Aber auch kórperliche Anlage 
trieb ihn zum Trinken. In Volkes Mund lebte das bezeichnende Wort: „Er 
bat eine zu groSe Leber!“ Und tatsachlich haben bei Augusts Lcichen- 
sektion die Arzte erktart, seine Leber sei um fiinfmal groBer ais die eines 
gesunden Menschcn. Es war nicht anders móglich, dieses unwidcrstehliche 
Bedtirfnis, oft ani friihen Morgen schon massenweise Wein zu trinken, 
konnte nur krankhaft sein.

Das Yerhaltnis zwischen Vater und Sohn habe ich wiederholt beriihrt. 
Ich will nun, um es noch deutlicher charakterisieren zu kónnen, folgenden 
Zug mitteilen:

In der Nacht vor Holteis Abreise kam zu ihm August gegen 3 Uhr, 
gliihend vor Wein und Aufregung. Ich lasse nun Holtei erzahlen :

„Sie haben", sprach er zu mir, „gewunscht, ich sollte Ihre Auftrage 
an Ihre Freundin iibernehmen, wahrend Sie von Weimar abwesend sind, 
und haben es mir dabei zur Bedingung genracht, gegen jedermann das 
tiefste Geheimnis zu bewahren. Ich bin auf diese Bedingung stillschweigend 
eingegangen. Aber doch kann ich Sie nicht reisen lassen, ohne vorher zu 
fragen: ob unter jedermann auch mein Vater mit inbegriffen ist!“

„Naturlich", erwiderte ich, „der vor allen!“ „Dann“, sagte August mit 
grofier Entschiedenheit, „mufi ich mein Versprechen zuriicknehmen und 
darf Ihr Vertrauen nicht empfangen. Vor meinem Vater kann und darf ich 
kein Geheimnis haben. Seitdem ich reden kann, ist kein Tag vergangen, 
wo ich nicht, wenn wir an einem Orte lebten, jeden Morgen zu meinem 
Vatcr getreten bin und ihm alles erzahlt habe, was mir am vorigen Tag 
begegnet, was ich getan, was ich gedacht! Mein Vater ist mein Beich- 
tiger. Sie wissen, wie ich Sie lieb habe. Uber meinen Vater geht mir 
nichts." Er umarmte mich, sagte lebewohl und schied.

Damals war August 38 Jahre alt. Im nachsten Jahre (1829) war 
Holtei wieder in Weimar. Es fand damals jene erste Faust-Auffuhrung 
statt. August bot Holtei das „Du“ an und widmete ihm eine oft stiirmische 
Freundschaft. „Der Tod tobte ihm schon in den Adern; seine Heiterkeil 
war wild und erzwungen, sein Ernst diister und schwer, seine Wehmut 
herzzerreiBend. Dabei suchte er aber immer eine gewisse Feierlichkeit der 
Formen zu bewahren, die oft wie eine unbewuBte Nachahmung des Vaters 
erschien und sich deshalb im Gegensatz zu sonstigem Tun und Treiben 
gespenstig ausnahm."

Was sind das nun fur Damonen, die den schónen, tiichtigen Mann, 
der sich in den gliicklichsten Verhaltnissen befand, physisch und geistig 
zugrunde richteten?

Das ist nun offenbar ein krankhaftcr Zustand und es wird schwer 
zu entscheiden sein, ob Augusts Yerstimmungen aus physischen Ursachen
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zu erklaren sind oder aus auCeren Anlassen. Wohl mag beides im Spiele 
gewesen sein, die physische Ursache der Verstimmung machte ihn viel- 
leicht unfahig, auBere Unannehmlichkeiten zu uberwinden. Wenn aber in 
der Erziehung gefehlt war, so war es gewiB nicht durch Hartę geschehen. 
Der objektiven Natur Goethes war es viel angemessener, der Entwicklung 
freies Spiel zu lassen, ais Zwang aufzuerlegen. Iti der zartlichen Liebe 
zum einzigen Sohn mochte er eher zu weit gegangen sein.

Holteis Schilderung vom Jahre 1829 „Der Tod tobt ihm schon in 
den Adern“ u. s. w. gibt deutlich ein Krankheitsbild, ebenso wie sein 
Zustand bis zu seinem Tode iiberhaupt. Das krankhafte Bedtirfnis, Wein 
zu trinken, Geneigtheit zum Nesselausschlag, zur Rosę (die sich in Italien 
zeigte) sind ebenso bekannteKrankheitserschemungen, wieNiedergeschlagen- 
heit, Reizbarkeit, Hastigkeit u. dgl., die bei solchen Unglticklichen be- 
merkt werden.

Zu dieser physischen Grundlage erwagen wir nun Augusts mora- 
lische Lagę.

MitVerehrung und inniger Liebe hing er an seinem Vater und nahm 
gewiB Partei ftir ihn, unbedingt, auch wo er ihm nicht zu folgen imstande 
war. Er war ein treuer Verwalter seines Hauswesens und hielt die groBte 
Ordnung in seinen Sammlungen. Die aufierordentliche Schaffenskraft seines 
Vaters war aber auf ihn nicht ubergegangen. Sein Vater fuhlte sich im 
Alter hinausgehoben iibcr seine Zeit und den Mitlebenden dadurch fast 
entfremdet, August war es mit ihm, ohne wie er schopferisch zu sein. Er 
stand am Tor eines Paradieses, in das er hineinsah, ohne es zu betreten, 
betreten zu konnen. Wenn er nun auf seine hausliche Wirksamkeit zurticksah, 
so muBte ihm diese ais dieArbeit in einer Tretmilhle abstoBend erscheinen.

Er fuhlte sich ais ein Sklave, machtig gefesselt durch Liebe und Be- 
geisterung, aber ohne eigenes Lebensziel. Er fuhlte sich gegangelt und 
wurde zeitweilig vom stiirmischen Verlangen erfaBt, sich zu befreien. Recht- 
schaffen bloB seine Pflicht zu tun, das konnte ihn nicht befriedigen. Von 
der Menschheit fuhlte er sich abgesondert, von seinem gewaltigen Vater ge- 
lahmt. Selbst seine Frau lebte, wie er, nur fur den Vater. In verzweifelter 
Abwehr gegen die Macht, die seine Persónlichkeit aufsog, uberwarf er sich 
„mit Sitte und Gesetz“ und suchte Berauschung!

V I .

Augusts literarische Versuche.
Nebst diesen wichtigen Angaben erfahren wir durch Holtei auch 

einiges iiber Augusts literarische Tatigkeit. Wir finden bei Holtei auch
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einige Gedichte Augusts abgedruckt, die urspriinglich in einetn Goethe’schen 
Hausblatte „Das Cbaos“ erschienen sind.

Im Jahre 1829 erfreute sich Weimar einer besonders regen Gesellig- 
keit und Fremde der verschiedensten Nationen kamen zahlreich herbei, 
die freundliche, gastfreie Stadt zu ihrem Aufenthalt ftlr den Winter zu 
wahlen. Dieser zumeist munteren Jugend bot das Goethe’sche Haus eine 
willkommene Statte und in der von Goethes geistreicher, liebenswiirdiger 
Schwiegertochter bewohnten Mansardę pflegte man sich oft zurTeestunde 
ztisammenzufinden. In solcher Stimmung geschah es, dafi eines Tages 
einige bei Frau von Goethe versammelte Freundinnen, nachdem sie lange 
von ihrer Lektiire gesprochen, aut den Gedanken kamen, selbst etwas zu 
schreiben und Aphorismen, Sonette, Erzahlungen und alle móglichen 
hiibschcn, geistreichen Spielereien der Feder zusammenzubringen, urn so 
einen Verein zu bilden, dessen Mitglieder jedesmal Sonntags eine Abschrift 
des Eingelieferten erhalten sollten.

Man wollte diese Gesellsshaft den „Musenverein“ nen.nen, bald aber 
fand es sich, dafi die Zahl der schreiblustigen Mitglieder die der Musen 
allzusehr uberstieg. Auch hatte beinahe eine jede Damę einen „Apollo" 
im Vorschlag und so sah man derm gar bald ein, dafi das Unternehmen 
nach grofierem Mafistabe zugeschnitten werden miisse und dafi der Ab- 
schreiber unmóglich alle Mitglieder befriedigen konne. Man schlug also 
den Druck und die Journalisten vor. Einem so tendenzlosen, buntge- 
mischten, aus nichts entstehenden und aut nichts Bestimmtes abzielenden 
Blatte glaubte man keinen besseren Namen ais „Chaos" geben zu konnen 
und so machte derm dieses mehr denn zwei Jahre hindurch den Brenn- 
punkt, die Lust und das Entziicken eines Kreises aus, der eine kleine 
Welt in der grofien bedeutete.

Der Frau von Goethe wurde einstimmig die Zeitungsleitung iiber- 
tragen, sie sollte Schriftleiterin, Zensorin und Korrektorin zugleich sein. 
Da aber die Fdnsendungen in den verschiedensten Sprachen verfafit waren, 
so meinte sie, bei dem Redaktionsgeschafte der mannlichen Hilfe zu be- 
diirfen und wahlte Dr. Eckermann, Hofrat Soret (einen Genfer) und Herm 
Parry (Englander) zu ihren Stutzen. An dem streng zu bewahrenden Ge- 
heimnis der Autorschaften hatten diese gar keinen Teil, nur Frau v. Goethe 
wufite die Namen der Einsender und aufs strengste wurden diese ver- 
schwiegen. Einsendungen Ungenannter wurden gar nicht abgedruckt. Nur 
wer 24 Stunden in Weimar zugebracht und irgendeinen literarischen Bei- 
trag gelicfert hatte, konnte ais Mitarbeiter und Mitleser des „Chaos" auf- 
genommen werden; anderen Personen das Blatt zu zeigen, war streng 
verboten.

Wie manches Unbedeutende und mancher blofie Lokalscherz auch
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mit unterlief und wie wenig mail den Anspruch erhob, mit anderen Zeit- 
schriften wetteifern zu wollen, so hatte doch das „Das Chaos“ einen ent- 
schiedenen Vorzug vor vielen anderen. Es war namlich jegliche person- 
liche Anspielung ausgeschlossen und trotz der strengsten Geheimhaltung 
der Mitarbeiter durfte es nie zum Werkzeug kleiner gesellschaftlicher Bos- 
heiten oder verletzender Witze dienen. Es sollte nirgends Weh bereiten, 
sondern nur Freude. Und dies gelang in der Tat.

Schon mit Ungeduld sah man am Sonntag Morgen dem gedruckten 
Blatt entgegen. Man las, man riet, ahnte, glaubte, diesen oder jenen Ver- 
fasser zu erkennen und manches Herz erkannte wohl auch wirklich die 
Feder, die in der Hiille des „Chaos" ein Liebes- oder Abschiedswort zu- 
rief, das auszusprechen oder in Briefform zu iibersenden man nicht wagte. 
Und Sonntag Abend erhoben sieli am Hofe die Stimmen recht laut. Das 
„Chaos" wurde ringsum besprochen, man suchte zu erraten, das Erratene 
mitzuteilen, man kritisierte vielseitig die Beitrage und mit gehemmten 
Atemziigen bortę man oft das eigene Werk loben oder tadeln — errotete 
und schwieg.

An diesem anmutigen Spicie der Gesellschaft nahm Goethe lebhaften 
Anteil. Er las und besprach gern und launig jedes Blatt und spendete gar 
manchen heitern Scherz, gar manches liebliche Gedicht dazu. In den „Ge- 
sprachen mit Eckermann" (III, 231) finden wir Goethes Urteil tiber dieses 
Blatt. „Es ist doch hiibsch von meiner Tochter", sagt Goethe, „und man 
mufi sie loben und es ihr Dank wissen, dafi sie das hóchst originelle 
Journal zustande gebracht und die einzelnen Mitglieder unserer Gesellschaft 
so in Anregung zu erhalten weifi, dafi es doch nun bald ein Jahr besteht. 
Es ist freilich nur ein dilettantischer SpaB und ich weifi recht gut, dafi 
nichts Grofies und Dauerhaftes dabei herauskommt; allein es ist doch 
artig und gewissermafien ein Spiegel der geistigen Hóhe und unserer 
jetzigen weimarischen Gesellschaft. Und dann, was die Hauptsache ist, es 
gibt unseren jungen Herren und Damen, die oft gar nicht wissen, was sie 
mit sich anfangen sollen, etwas zu tun. Auch haben sie dadurch einen 
geistigen Mittelpunkt, der ihnen Gegenstande der Besprechung und Unter- 
haltung bietet und sie also gegen den ganz nichtigen und hohlen Klatsch 
schiitzt. Ich lese jedes Blatt, sowie es frisch aus der Presse kommt und 
kann sagen, dafi mir im ganzen noch nichts Ungeschicktes vorgekommen 
ist, vielmebr mitunter sogar einiges recht Hiibsche" u. s. w.

Auch August dichtete zuweilen. Im „Chaos" erschienen nach und 
nach eilf Gedichte, von denen ich bereits eine Probe mitgeteilt habe. Er 
nannte sich „Adoro". Dichterische Gedanken, wie Blitze, sieht man in 
seinen Gedichten auftauchen. Der Verfasser ringt aber miilisam mit der 
Form und der Gedanke wird oft mehr angedeutet, ais bis zur vollen Klar-
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lieit ausgesprochen. Er wiirde wohl ein Dichter, auch fur andere, geworden 
sein, wenn er die Fahigkeit besessen hatte, das Mechanische des Metrums 
zu beherrschen. Leider verstand er es nicht, seinetr Gedanken und Ge- 
fiihlen die entsprechende Form zu geben. Nichtsdestoweniger sind einzelne 
seiner kleinen Gedichte sehr lieblich, wenn auch wunderlich.

Da das „Chaos" zum engeren Bestande des „Goethe-Schiller-Archivs“ 
gehort und nur von diesem selbst zur Veróffentlichung gelangen darf, muB 
ich mich auf eine Probe von Gedichten beschranken, die Holteis „Vierzig 
Jahre" repioduzieren.

Bei der ersten Trennung wurde Holtei von August mit einer schon 
gearbeiteten Brieftasche beschenkt, die mit einer Abbildung von Goethes 
kleinern Gartenhaus geziert ist. Darauf beziehen sich die Zeilen, mit denen 
August seine Gabe begleitete.

Abschiedsgru(3 an Holtei.
So lebc wohl; Du hast mich froh gemacht.
Oelcite Dich von hier ein guter Stern!
Lang’ hatt’ ich nicht von Hcrzen so gelacht;
O glaube mir, ich denkc Dein ancli tern.

Im Ernstcn auch hast du mich stets bezwungen,
Und meine Thranen gab ich gern Dir hin.
Wcm Ernst und Scherz in solchem MaB gelungen,
Der l;i8t den Pfeil zuriick beirn schnellen FIieh’n.

Nimm denn von mir das Liebste, was ich habe;
Es ist mein Gliick, mein Himmel, mein Genufi.
Bescheiden ist die stille, kleine Gabe —
Fur Dich war’s immcr im Verschlul3,

„Diese Verse sind“, sagt Holtei, „vielleicht die schlechtesten, die 
Goethes Solin gemacht; aber mir sind sie die liebsten, nicht weil sie mich 
preisen, sondcrn weil sich an die letzten vier Zeilen, dem Leser unver- 
standlich, fiir meine Erinnerung eine ganze Geschichte kniipft."

An den „Abschiedsgrufi" anschliefiend, bringe ich nun andere Probcn 
seiner Gedichte.

Dem Inselfreunde.
Das Leben gleicht dem heifren Wasscrspiegel,
Es gleicht der Welle, die von dannen eilt;
Der Woge gleichfs, die ohne Zaum und Ziigcl 
Dem Bittenden nicht mehr verweilt;
Dem Sturme gleichfs, der ohn’ Erbarmen 
Das Schiff enttiihrt in seinen machfgen Armen;
Ein guter Schiffer aber hat in allen Stunden 
Ein herrlich Element, Bewcgung aufgefunden.
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Die Schwalbe.
ihr glaubt, im rauhen Norden baut sie Nest und Hort, 
Um zu verweilen hier Jalir ans Jahr ein.
Sie talcibt so iange nur arn lieben Ort,
So lange machtig wirkt der Sonne Schein.
Dann zieht sie fort und suchet neue Lust,
Im Ganges spielt sie ob der Reise Wust,
Zum Lieben, Fliegen ist gebaut die Brust.
So ist die Schwalbe ewig Friihlingszeichen,
Ungern sieht man sie hier und dort entweichen.
Ein heiTger Vogel zieht sie iiber Welten hin,
Die Liebe macht sie zu der langen Reise kiihn;
Und liebend, wohlgeachtet, wohlgelittcn,
Baut sie ihr Nest an dem Palast und an den Hiitten.

Madchens Auge.
Dunkelster Pyrop,
Reinster Diamant,
Ersfrer Fiihrer,
Letzfrer Wasser,
Beid’ in innigster Bewegung 
Bringen ungeheure Regung.

Ein Blick von Dir gibt mir die Ruhe wicdcr,
Ein Liebeswort tont mir wie stifie Lieder,
Ein Kufi kann mich zum Gott erheben,
Ein Du! Und alle Nerven bcben!
Ein Lebewohl und cine gute Nacht,
Ein Handedruck — und ew’ge Liebe wacht.
Ein Hoffen, bald Dich wiedcrfindcn,
Ein solch’ Versprechen kann ans Leben binden.

Die nun folgenden fiinf Zeilen, die einer spateren Zeit angehoren, 
in der August schon korperlich und geistig ganz zerruttet war, gelten der 
unvergefilichen GroGherzogin Louise.

Wahrend dem Einsenken.
Du willst, Du bleibst nocli hier,
Du ruh’st in unseren Herzen,
Begieitet haben wir Dich alle! — Wir!
Doch diese ungeheuren Schmerzen,
Dein Scheiden laBt sie mir.

Das nun folgende Gedicht, das im „Chaos" erschienetr ist, ais August 
bereits in Italien war, spricht seinen Zustand deutlich aus. Man konnte 
darin Abschiedsworte vor seiner Reise nach Italien vermuten und dann 
konnte man Einblick haben in die Stimmung, in der er Weimar verlieO
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und in die Umstande, unter denen es geschah. Aber schon das Datum 
sagt, daB es um vier Jahre friiher geschrieben war. Die Unterschrift 
„Goethe F.“ ist wohl zu lesen „Goethe filius“, eine Selbstbezeichnung, die 
vielsagend ist und ein Geschick ausspricht, das etwas Tragisches hat. Er 
ahnte wohl nicht, daB bald auch auf seinem Grabę zu lesen sein sollte 
„Goethe filius“.

Ich will nicht mchr am Gangelbande 
Wie sonst geleitet sein 
Und lieber an des Abgrunds Rande 
Von jeder Fcssel mich bcfrei’n.

Lind ist auch sich’rer Stnrz bereitet,
Ich weichc nicht vom schmalsten Pfad,
L'm Reichtum mancher wird beneidct,
Und wohl ist dies die schonste Tat.

ZerriB’nes Herz ist nimmer herzustelien,
Sein Untergang ist sich’res Los,
Es gleicht von Sturm gepeitschten Wellen 
Und sinkt zuletzt in Thetis Schofi.

Drtun stiirme fort in Deinem Schlagen,
Bis auch der letzte Schlag verschwand.
Ich geh’ cntgegcn besscrn Tagen,
Gelost ist hier nun jedes Band.

V I I .

Augusts Italienische Reise.
In Bezug auf Augusts physisch-moralischen Zustand hielt man eine 

Reise nach Italien fur zweckmaBig und versuchte merkwurdigerweise nicht, 
durch ein energisch eingreifendes Heiiverfahren zuerst seinen physischen 
Zustand herzustelien, dem die moralische Genesung wohl gefolgt ware.

Und so reiste denn August am 22. April 1830 mit Eckermann von 
Weimar ab, „um zu genesen". (Vgl. Eckermanns Gesprache, 21. April 1830, 
II, 139; Goethes Briefwechsel mit Zelter, VI, 158; Goethes Brief an Kastner, 
27. Dezember 1830.) Durch die Abreise des Sohnes hatten die Lasten, die 
nun der Dichter gem auf Jiingere (ibertragen hatte, bedeutend zugenommen. 
(Vgl. Goethe an Nic. Meyer, 18. Juni 1830.) Doch hegte man von dieser 
Reise besondere Hoffnungen. Zelter schreibt am 11. Juli 1830 (VI, 5) an 
Goethe: „Man hat mir die Haut abgefragt und sieli nicht genug wundern, 
ja freuen wollen, daB die Welt eine dritte Italienische Reise durch Herm
G. R. v. Goethe zu hoffen habe. Nun ich denke, unser Sohn werde auch
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nicht mit leeren Handen von daher zuriickkominen und wenigstens, wie 
Du hoffst, sich selbst gewinnen.11 Und wenn auch der Vater vor der Ab- 
reise seines Solines in einem Brief an den Kanzler v. Muller (23. Marz 
1830) sagt: „Mein Sohn wird in Italien seine eigenen Wege gehen, das 
Lumpenpack kiimmert sich viel urn die Vater“, so sehen wir ihn bald 
votn Gegenteil tiberzeugt. Denn durch alle Briefe dieser Zeit gehen die 
besten Aufierungen iiber August ais Reisenden, stets finden wir nur Lob 
iiber die ausfiihrlichen Tagebiicher und Reisebeschreibungen und immer 
kniipfen sich daran neue Weisungen des Vaters, die der Sohn beobachtet. 
Am 30. Juni finden wir in einem Schreiben Goethes an K. Góttling: 
„Meincs Solines umstandliche Tagesblatter reichen schon bis Venedig, er 
sieht sich mit Einsicht und Sorgfalt nach allen Seiten urn und zeigt sich 
wirklich einer so schónen Wanderung vollkommen werth." Und am 1. Juli 
heifit es in einem Schreiben an Soret: „Mein Sohn schenkt auf eine er- 
freuliche, lobenswtirdige Weise seine Aufmerksamkeit der Natur und Kunst, 
den biirgerlichen Zustanden und Aufierlichkeiten, wodurch sein Tagebuch 
hóchst interessant wird.“

Eckermann war eine Zeitlang Augusts Reisebegleiter. Der Dichter 
schenkte dem treuen Gefahrten zum Abschied ein Stammbuch, worin er 
die Worte aus Hiob geschrieben: „Es geht voriiber, eh’ ich’s gewahr 
werde und verwandelt sich, eh’ ich’s merke.“

Am 24. April langten sie in Frankfurt an und wohnten im Gasthaus 
zum „Weifien Schwan". Eckermann schildert mit wahrer Bewunderung das 
Walten des feingewandten, sprachkundigen Oberkellners (Gesprache, 11, 208). 
Am Abend des 25. sahen sie den „Don Juan“, wobei das Publikuin sehr 
gerausclwoll fiir und gegen Zerline Partei nahm.

Von hier aus ging die Reise nach Mailand, und nachdem sie dieses 
und die ganze Umgebung besichtigt hatten, durchstóberten sie Brescia, 
Verona, Padua und Venedig und kehrten dann iiber Mantua, Lodi nach 
Mailand zuriick. Hier nahm August noch die (Jberbleibsel auf und machte 
Bekanntschaft mit Professor Rauch. Sie gefielen einander und fuhren ge- 
meinschaftlich am 5. Juli nach Genua. Hier entschloB sich Eckermann zur 
Heimreise. Am 25. Juli, morgens 5 Uhr, sagten die beiden Reisenden vor 
dem Gasthaus in Genua einander das Lebewohl, ^welches das letzte sein 
sollte. Sie stiegen sodann in zwei Wagen, der eine, urn langs der Kiiste 
nach Livorno, der andere, um iiber Turin und Genf nach Deutschland zu 
gelangen.

Uber diese Reise aufiert sich nun Goethe in einem Briefe an Zelter 
(VI, 11) vom 18. Juli 1830: „Mein Sohn sieht sich mit ruhiger Aufmerk
samkeit um und schreibt recht ausfiihrliche Tagebiicher, worauf doch ailes 
ankommt. Die Gegenstiinde schwinden und die Eindriicke erloschen. Mein
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Sohn ist wirklich ais realistisch Reisender ganz musterhaft und fiihlt erst 
jetzt, wie viel Kenntnisse er eingesogen hat.“

Eckermann traf nun am 8. August in Genf ein, wo er die ersten 
genaueren Berichte uber den Verlauf der Julirevolution las. Hier erhielt er 
auch die Meldung, daB sich August am Tage nach der Abreise von Genua 
bei einem Umsturz des Wagens das Schlusselbein gebrochen habe und 
in Spezia krank liege. Er entschloB sich demnach, noch in Genf zu bleiben, 
um bei etwaiger Verschlimmerung des Ubels wieder sudwarts zu reisen. 
Am 28. August trafen von einem befreundeten Englander, Sterling, durchaus 
beruhigende Nachrichten aus Spezia bei Eckermann ein.

Diesen Tag, den Geburtstag des Vaters, hatte August in Pompeji in 
einem Kreis von Kunstlern gefeiert, von denen zu Ehren des Tages die 
Ausgrabung eines der schonsten Privathauser begonnen und „casa di 
Goethe" benannt wurde. Bekanntlich heifit es in kunstgeschichtlichen 
Schriften auch „casa del Fauno" und in demselben wurde das schone 
Mosaikbild der Alexanderschlacht entdeckt, das wohl die letzte grofie Freude 
dem Dichter bereitete, ais es ihm in einer Nachzeichnung kurz vor seinem 
Tode zukam.

Doch die Briefe, die August wenige Tage vor dieser Feier aus Neapel, 
das er von Livorno aus erreicht hatte, an seinen Vater richtete, wollten 
diesem schon nicht gefallen. (Vgl. Goethe an Zelter, 23. Februar 1831, VI, 
158 ff.) Sie deuteten auf eine gewisse Hast, auf eine krankhafte Exaltatiom 
Von Pompeji aus waren sie wieder heiter, ja lustig, lebendig.

Das Weitere erfahren wir nun aus dem von Karl Eitner nach mund- 
lichen Erzahlungen und schriftlichen Aufzeichnungen Prellers gegebenen 
Bericht. (Dieser findet sich in „Ein Englander uber deutsches Geistes- 
leben". Aufzeichnungen Henry Crabb Robinsons nebst Biographie und Ein- 
leitung von Karl Eitner, Weimar 1871, Seite 153 ff.; eine Erganzung bietet 
noch Otto Meyers Aufsatz in „Nord und Sud“, Bd. XXIII, 351 ff., De- 
zember 1882.)

V I I I .

Augusts letzte Tage.
August kam zu Schiff von Neapel nach Rom. Eine genauere Angabe 

feldt uns. Preller schreibt von Augusts auBerer Erscheinung: „Ich konnte 
mich nicht satt sehen, da er groBe Ahnlichkeit mit dem Vater hatte. An 
den hannover’schen Gesandten Kestner war er vom Vater empfohlen und 
so waren wir fast ohne Unterbrechung zusammen."

Welches Zusammentreffen! Der Gesandte A. Kestner war der Sohn
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der im „Werther" verewigten Lotte. In seinem Hause sollte Goethes ein- 
ziger Solin, fern von der Heimat, kurz vor seinem Tode, die letzten gliick- 
lichen Augenblicke geniefóen.

„August von Goethe", schreibt Preller, „war ebenso liebenswurdig, 
ais er schon war“. Freitag, den 23. Oktober, hatte Kestner ilin zu Thor- 
waldsen gefuhrt und Sonnabend, den 24. Oktober, mit Preller zu Tisch 
gebeteu. Von dem Besuch bei Thorwaldsen erzahlt Kestner schon in seinen 
„Romischen Studien". (Berlin, 1830. Seite 79.) Er sagte, mit August ein- 
tretend, zu Thorwaldsen: „Hier bringe ich Ihnen den Sohn Goethes". 
Thorwaldsen wandte sich uberrascht zuerst zu Kestner, dann zu Goethe 
und riel aus: „Das ist der Sohn Goethes?" „Ja, Ja", bekraftigt Kestner 
wicder. „Wirklich der Sohn Goethes?", fuhr er fort. „Ja", rief Kestner. 
Und die hellen Tranen stiirzten ihm nieder und er nahm ihn in die Arnie 
und wollte ihn kaum wieder loslassen. — Zu dem Mittagsmahle bei Kestner 
blieb nun August langer aus und schon bereitete sich Preller vor, urn fort- 
zugehen und ihn aufzusuchen, ais er etwas bleich eintrat. Er glaubte, sich 
in der Peterskirche erkaltet zu haben. Dies schien nicht unwahrscheinlich, 
denn er war ziemlich beleibt und konnte leicht erhitzt in den kiihlen Rautu 
getreten sein. Kestner schlug vor, den andern Morgen nach Albano zu 
fahren, worauf August einging. Er erzahlte den ganzen Abend viel und 
sehr interessant von seinem Vater und dem Weimarer Leben. Thorwaldsen 
bat Goethe, ihm fur sein Portrat in Relief zu sitzen, was zugesagt wurde. 
Urn 11 Uh ' begleitete Preller August in seine Wohnung.

Da wir das vortreffliche Reliefbild von Thorwaldsens Hand auf Augusts 
Grabstein wirklich vor uns sehen, bleibt es nach Prellers Erzahlung uner- 
klart, wann es entstanden sein konnte. — Er erzahlt weiter, daB sie andern 
Morgens um acht Uhr von Kestners Hause wegfuhren, August aber von 
einein Fieber befallen wurde, das sie abends nach Rom zuriickzukehren 
zwang. Um 10 Uhr langten sie hier an. Nach Kestners Aufzeichnung 
waren sieMontag, den 25., ausgefahren und erst Dienstag zuriickgekommen. 
Auf der Reise hatte August auffallende Teilnahmslosigkeit gezeigt. Preller 
wachtę bei ihm. Am Morgen kam ein Arzt, der eine versteckte Hautkrank- 
heit zu erkennen glaubte. [Nach dieser bestimmten Angabe Prellers scheint 
Kestner zu irren, wenn er angibt, dafi sie erst Dienstag zuruckgekehrt 
seien. Da Preller sich bestimmt erinnert, einmal allein (votn 25. auf den 
26. Oktober), ein zweitesmal mit Rudolf Meier (vom 26. auf den 27. Ok
tober) gewacht zu haben, miissen sie schon am Montag zuruckgekehrt 
sein, wie Preller angibt.]

Der Zustand Augusts verschlimmerte sich. Die zweite Nacht (vom 
26. auf den 27.) wacht wieder Preller mit dem Maler Rudolf Meier bei 
ihm. Gegen zwei Uhr nachts trat Preller vor das Bett des Kranken, der
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sehr unruhig geworden war. Da springt August aut und umklammert ihn, 
dafi Preller erdriickt zu werden furchtet. Beide Manner haben Miihe, ihn 
wieder ins Bett zu bringen. Preller legt sein Haupt aut das Kissen, August 
tat einen tiefen Athemzug und war verschieden,

Bald stand nun auch Kestner an der Leiche. Bei der Sezierung, der 
Preller und Meier beiwohnten, fand sich eine ubernatiirlich grofie Leber. 
Der Arzt sagte, er sei an einer zuruckgetretenen Hautkrankheit durch einen 
Gehirnschlag gestorben.

Diintzer erzahlt in „Goethes Leben“ (Seite 647) iiber Augusts plotz- 
lichen Tod: „August war Mitte Oktober von Neapel nach Rom geeilt, wo 
der gewaltige Eindruck der Niobe der Stadte und der lebhafte Verkehr 
binnen wenigen Tagen die letzte Kraft des fieberhaft Gespannten auf- 
zehrten." (Der Eindruck und der lebhafte Verkehr hat wohl das wenigste 
zum unerwarteten Tode beigetragen.)

Bei Móbius („Ausgewahlte Werke“, Barth, Leipzig 1903) taucht sogar 
der Gedanke aut, ob nicht August in den letzten Jahren an beginnender 
progressiver Paralyse gelitten habe und er stellt es ais eine Moglichkeit 
hin, dafi August eines unnaturlichen Todes gestorben sei.

Die deutschen Kiinstler trugen ihn ain 29. Oktober zur Gruft an der 
Pyramide des Cestius in einen Wald von Cypressen, wo Goethe vierzig 
Jahre vorher in einer melancholischen Stunde fur sich selbst ein Grab ge- 
zeichnet hatte.J) Aut der ersten Italienischen Reise bemachtigt sich Wolf
gang Goethes der Gedanke, in Rom zu leben und zu sterben. Am 24. Februar 
1788 entgleiten seiner Feder in einem Briefe aus Rom die Worte: „Wenn 
sie mich indessen bei der Pyramide zur Ruhe bringen —1“ Er meintc den 
protestantischen Friedhof zu Rom bei der Pyramide des Cestius. Da er 
kurz vor seinem Abgange von Rom das Cestius-Denkmal zeichnete, so ist 
daraus vielleicht die Sagę entstanden, er habe sich sein Grab in Rom ge- 
zeichnet. In der 7. der „Elegien“ sagt Goethe ausdriicklich:

„Dulde mich, Jupiter, liier und Hermes fiihrc mieli spiiter 
Cestius Mai vorbei, leise zum Orcus herab."

Und in der Tat erinnern wir uns an August, wenn es heifit:
„Ach zum Erdengliick geboren - 
Leider friih dir selbst verloren.“ —

Und bei seinem Tode móchten wir rufen :
„Ikarus, Ikarus,
Jammer genug!“ —

Dafi dieNachricht vom Tode Augusts sotort nach Dentschland dringe, 
suchte man zu hintertreiben. Am Todestage machte Kestner in Rom an

>) W. A. IV, Bd. VIII, 344.
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geeigneten Stellen folgenden Anschlag: „Unterzeichneter erlaubt sich zu 
bitten, daB der in letzter Nacht erfolgte Tod des Herm August von Goethe 
in den ersten acht Tagen nicht nach Deutschland berichtet werden mogę, 
denn um den Schrecken desVaters um den Verlust seines einzigen Sohnes 
zu mildern, wird Unterzeichneter einem Freunde desselben in Weimar mit 
morgender Post den Trauerfall mitteilen. An die Cotta’sche Buchhandlung 
geht zu gleicher Zeit das Gesuch ab, dieselbe Sorge fur den trauernden 
Vater aut die Zeitungen zu erstrecken. Die Beerdigung wird am Freitag, 
den 29. Oktober, erfolgen und der Leichenzug um 728 Uhr von dem Hause 
Nr. 17 Via di Porta Salara abgehen.“

In der Tat erreichte Kestner bei den damaligen Verkehrsverhaltnissen 
seine Absicht. In Góttingen z. B. kam eine Zeitung mit der Todesnach- 
richt nicht friiher ais am 20. November an.

Wie tief auch die Schreckensnachricht Goethe im Innem verwundete, 
er nahm sie mit groBer Fassung und Ergebung aut. Zu einer Zeit, wo er 
sich ais jubilierten Ahnherrn betrachten und in die stille Behandlung 
mancher guten Vorsatze zuriickziehen wollte, muBte er die Rolle des 
deutschen Hausvaters wieder ubemehmen, welche die hohen Jahre nicht 
mehr kleiden will. Am besten erhelit uns aus einem Briefe Goethes an 
Zelter vom 31. November 1831 (VI, 71) der Eindruck iiber den Verlust 
seines Sohnes. Hier heifit es: „Nemo antę obitum beatus“, ist ein Wort, 
das in der Weltgeschichte tiguriert, aber eigentlich nichts sagen will. Sollte 
es mit eigentlicher Griindlichkeit ausgesprochen werden, so mufite es heiBen : 
„Prtifungen erwarte bis zuletzt." Mir hat es nicht daran gefehlt, und es 
scheint, ais wenn das Schicksal die Uberzeugung habe, man sei nicht 
aus Nerven, Venen, Arterien und anderen daher abgeleiteten Organen, 
sondern aus Draht zusammengeflochten.

Das eigentliche wunderliche und bedeutende dieser Priifung ist, daB 
ich aile Lasten, die ich zunachst, ja mit dem neuen Jahre abzustreifen 
und meinem Jiinger-Lebenden zu iibertragen glaubte, nunmehr selbst fort- 
zuschleppen und sogar schwieriger zu tragen habe,

Hier nur allein kann der groBe Begriff der Pflicht uns aufrecht er- 
halten. Ich habe keine Sorge, ais mich physisch im Gleichgewichte zu 
bewegen; alles andere gibt sich von selbst. Der Kórper muB, der Geist 
will und wer seinem Wollen die notwendigste Bahn vorgeschrieben sieht, 
der braucht sich nicht viel zu besinnen.11

Und so schmerzlich die Familie den Verlust des geliebten Mitgliedes 
empfunden, sie muBte sich ins Unabanderliche, Geschehene ergeben und 
sich wieder dem Lebendigen und Tatigen zuwenden. Ottilie schlofi sich 
mit ihrer Familie dem greisen Vater viel enger denn friiher an uud bot 
ihm eine gewaltige Stiitze. Goethes Wirken blieb trotz der vielen Leiden
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keinen Tag unterbrochen, wie man an ihm uberhaupt die Maxime zu ver- 
ehren bat, da8 er jedes unniitze Leiden durch nutzliche Tatigkeit iiber- 
waltigt hat.

August liatte nocli seiuen letzten Willen aufgesetzt, aticli die Vor- 
miinder seiner Kinder bestimmt und alles geordnet.

Uud wenn wir nun bei Augusts Nanten seiner rtihrenden Liebe zu 
seinem Vater gedenken, des Anteils an allen seinen Handlungen, dabci 
der Verfehltheit seines eigenen Lebens bei treuester Ptlichterfullung, des 
Drangens in ihm nach einem Ausweg, nach Befreiung, so werden wir 
vom warmsten Auteil erfiillt. Wir werden teilnehmend die schonen Ziige 
seines Anllitzes betrachten und gern ein Zweiglein vom machtigen Lorbeer 
seines Yaters auf sein Grab legen.

=000=

D ruckfehler:
1. Zeile von oben soli CS heifien statt „zuriicligefuhrt", „zunickgefiihrt".

5, 16. „ „ » » „ „ „poetisclr, „goethisch”.
«>, 26. „ n „ „ „ „ „ „gegcnstellen“, gegeniiberstellen".
5, 6. >» unten „ „ „ „1908", „1808“.
6, 2. n n oben „ „ „ „1706“, 1796“.
6, 23. „ „ „ „ „ „ „ „ fiirs oglich “, „ fiirsorglich “.
6, 8. „ „ unten „ „ „ „zusamentrift“, zusammcntrifft“.
8, 4. „ „ oben „ „ „ „ausgefiihrt.“, „ausgefiihrt,“.
9, 9. „ „ nnten „ „ „ „morgcn“, „ani Morgen".
9 in der FuBnotc soli es heificn statt „Oktobet", „Oktober“.

14, 1. Zcilc von oben soli es lieil.len statt „immenr", „immer“.
15, 4. n n n n „ w „ „Schiller", „Schillers".
15, 10. „ „ „ „ „ „ „Grethc“, „Goethe".
17, 4. „ „ n » „ „ „ „seinen", „seinem".
19, 1. n „ unten „ „ „ „in", „im".
20, 18. „ „ oben „ „ „ „Walfhern", „Walthern".
21, 1. „ „ „ „ „Feststellungwie", „Fcststcllung, wie
24, 17. „ „ „ „ „ „ „Aufschliiss", „Aufschliisse“.
24, 7. „ „ unten „ „Erzahlnng", „Erzahlung".



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

a) Veranderungen im Schuljahre 191011.

A u s d c m  L e h r k ó r p e r  s c l i i c d c n :
1. Ocbliardt K i 111, mit Min.-Erl. vom 30. Juni 1910, Zl. 42514 zurn wirkliehen Lclircr 

ani k. k. Staats-Realgymnasium in Gurahumora ernannt.
2. Luzian K r a e m e r, mit Min.-Erl. vom 30. Juni 1910, Zl. 24513 zum wirkliehen Lclirer 

am k. k. Franz-Josefs-Gymnasium in Sereth ernannt.
3. lsrael P i l p e l ,  der mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. September 1910, Zl. 12893 zum 

Supplenten am k. k. III. Staatsgymnasium ernannt wurde.
4. Gustav O p i t z, der auf die wcitcrc Verwendung ais Nebenlehrcr fiir das Polnischc 

vcrzichtete.

In d e n  L e h r k ó r p e r  t r a t e n e i n :
1. Salomon H o r n s t e i n ,  der mit Min.-Erl. vorn 30. Juni 1910, Zl. 24513 zum wirk- 

lichcn Lehrer am k. k. I. Staatsgymnasium in Czernowitz ernannt wurde.
2. Peter P o p  e s c  ul, der zum Religionslehrer fiir die gr.-or. Religion mit Min.-Erl. 

vom 8. Februar 1911, Zl. 51524 ex 1910 ernannt wurde.
3. David Jakob F r i e d m a n  n, der mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 18. September 1910, 

Zl. 10884 zum Supplenten fiir das L, mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. April 1911, Zl. 1732 
fiir das II. Semcster ernannt wurde.

4. Dr. Eugen L e d e r e r ,  der mit Erl. des L.-Sch.-R. vom 18. September 1910, Zl. 10881 
zum Supplenten ernannt wurde.

5. Samuel G a b e, der mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. September 1910, ZL 12536 zum 
Supplenten ernannt wurde.

6. Benjamin E b n c r, zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 12. Dezember 1910, ZL 17131, Probe 
kandidat, sodann mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Miirz 1911, ZL 3521 zum Supplenten 
ernannt.

7. Stefan O l e k s i e w i c z ,  Lehramtskandidat, der mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 16. Novem- 
ber 1910, ZL 16082 zum Nebenlehrcr fiir das Polnischc bestcllt wurde.

b) Personalstand am Schlusse des Schuljahres 1910 1911 und 
Lehrfacherverteilung.

D irek tor:
1. Wo l f  Karl, [k. k. Direktor in der VI. Rangsklasse, Mitglicd der Priifungskomniission fiir 

Realschulabsolvcnten, Ehrenbiirger der Landeshauptstadt Czernowitz und Mitglicd des 
k. k. Stadtschubntes. Lehrtc Griechisch in V a, wóch. 5 St., bis zum Beginn des ii. Sem.
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P rofessoron  und w irk lich e Lehrer:
2. B a r i  e o n  Viktor, k. k. Profcssor, lelirte Gcschiclitc und Gcographic in III. a, IV. I), 

V. a, VII. a, VIII.!), zus. wbch. 19 St., im II. Semester 18 St.
3. I) c c k c r Philipp, k. k. Professor, Klassenvorstand der VI. b. Kustos des physi- 

kalischen Kabinetts, lehrte Mathematik in III. a, VI. b, Physik in III. a, VII. b, VIII. a, b, 
zus. wbch. 18 St. im I. Semester, 19 St. im II. Scm.

4. H c u r n a n n  Abraham, k. k. Religionsprofessor in der VIII. Rangsklasse, lehrte 
mosaische Rcligion in allen Klassen, zus. woch. 17 St.

5. H o r n s t e i n Salomon, k. k. wirklicher Lehrer, Klassenvorstand der I. a, lehrte Latcin 
in I. a und VII. a, Dcutsch in 1. a, zus. 17 St. woch.

6. J a s k u l s k i  Kornel, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Kustos der Lehrcr- 
bibliothek, I<lassenvorstand der IV. a, lehrte Latein und Griechisch in IV. a, Dcutsch 
in V. b und VIII. a, zus. wbch. 16 St., bis zum 7. Marz 1911, hierauf krankhcitshalber 
beurlaubt bis zu Ende des Schuljahres.

7. K a r g )  Hubert, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Kustos der geogr.-geschicht- 
licheu Lehnnittclsammlung, lehrte Gcschiclitc und Gcographic in VI. a und b, VII. b 
und 11. a, c, zus. woch. 21 St.

8. L u t i a Orest, k. k. Professor, k. u. k. Leumant i. d. R., Klassenvorstand der VII. b, 
lehrte Latein in V. b und VII. b, Griechisch in VII. b zus. woch. 16 St.

9. Dr. M a r k u s  Josef, k. k. Professor, scit 7. Marz 1911 Kustos der Lehrerbibliothck, 
Klassenvorstand der II. a, lehrte Latein und Dcutsch in 11. a, Griechisch in V. b, zus. 
woch. 16 St.

10. M a y e r  Otto, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Kustos der naturgeschicht- 
lichcn Lehrmittelsammlung, Priifiingskommissar fiir allgemeine Volks- und Biirger- 
schulen, lehrte Naturgeschichte in La, I. c, II. b, c, V. a, b, VI. b, zus. wbch. 17 St.

11. Dr. R u m p Hermann, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Ritter des F.-J.-O., 
Klasscneorstand der III. a, gerichtl. hecid. Sachecrstandiger fiir dcutschc Literatur, 
lelirte Latcin in III. a, Griechisch in III. a, Dcutsch in VII. a, b, zus. wbch. 17 St.

12. S c h  w e i g e r  Leopold, k. k. Religionsprofessor in der VII. Rangsklasse, erzbischofl. 
Konsistorialrat, lehrte rom.-kath. Rcligion in allen Klassen und hielt 2 Exhortcn, 
zus. wbch. 20 St.

13. Dr. S i g a 11 Emil, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Mitglied der Prtifungs- 
kommission fiir Realschulabsolventen, Klassenvorstand der VII. a, lehrte Latein in 
VIII. b, Griechisch in VII. a, philosophische Propiideutik in VII. a, VIII. a, b, zus. 
wbch. 16 St.

14. S p a r r e r  Emil, k. k. Professor, Klasseneorstand der V. a, lehrte Latcin in V. a, 
Griechisch in VI. a, b, zus. wbch. 16 St.

15. v. T a r n o w i e c k i Epiphanias, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Kustos der 
mathematischen Lehrmittelsammlung, Obmann des hiesigen Beamtenvereinskonsor- 
tiums, Klasseneorstand der VIII. b, lelirte Mathematik in IV. b, V. a, VI. a, VII. a, 
VIII. b, Kalligraphie in I. a,b, c, zus. wbch. 17 St.

16. T u m l i r z  Leo, k. k. Professor, Klassenvorstand der III. b, lehrte Latein in III. b, 
VI. b, Griechisch in VIII. a, zus. wbch. 17 St.

17. Dr. W a c h s m a n n  Markus, k. k. Professor, Klassenvorstand der IV. b, lelirte Latcin 
in IV. b, Griechisch in III. h, Dcutsch in VI, a, VIII. b, zus. wbch. 17 St.

18. W u r z c r  Romuald, k. k. Professor in der VII. Rangsklasse, Dircktionssekretar, 
Kustos der archaologischen Lchrmittel- und Programmsammlung, Obmann des Ver- 
cines „Bukowiner Mittelschule" und Kustos der archaologischen Sammlung des 
Bukowiner Landesmuscums, KIassenvorstand der VI. a, lehrte Latein in VI. a, VIII. a, 
Griechisch in VIII. b, zus. wbch. 16 St.



Z u r D i c n s t l c i s t u n g  z u g e w i e s e n :
19. Al i  a c z  Christi, k. k. wirklicher Lehrer am gr.-or. Obcrgymnasium in Suczawa, 

zugewiesen dem I. Staatsgymnasium in Czernowitz fiir das Schuljahr 1910/11 mit 
Min.-Erl. vom 27. August 1910, Zl. 28985, lelirte Mathematik in I. c, II. b, c, III. b, c 
mul IV. a, Logik in VII. b, zus. wocli. 20 St.

R elig io n sleh rer:
20. G l o n d y s  Viktor, evang. Pfarrvikar, lehrte die cvang. Religion in 4 Abt., zus. 

woch. 8 St. und liielt 2 Exhortcn.
21. P o p c s c u l  Peter, Religionsprofessor am 111. Staatsgymnasium in Czernowitz, erz- 

biscliofl. Exarch, lehrte seit 10. Nov. 1910 die gr.-or. Religion in 4 Abt. zu 1 woch. St., 
zus. woch 4 St.

S u p p le n ten :
22. E b n e r  Benjamin, Klassenvorstand der IV. a seit 13. Marz 1911, lehrte seit Beginn 

des II. Scmcsters Griechisch in V. a, sodann seit 13. Marz 1911 Latein und Griechisch 
in IV. a an Stelle des beurlaubtcn Profcssors Jaskulski, zus. woch 15 St.

23. E r i c d m a n n  David Jakob, lehrte Geographie und Geschichte in II. b, III. b, III. c,
IV. a, V. b und VIII. a, zus. woch. im I. Semester 24, im 11. Semester 23 St.

24. G a b e  Samuel, Klassenvorstand der III. c, lehrte Latein in III. c, Griechisch in III. c, 
Dcutsch in IV. a, b, zus. woch. 17 St.

25. G o t t l i c b  Bendet, Klassenvorstand in I. c, lehrte Latein und Deutsch in I. c, 
Griechisch in IV. b, zus. wćSch. 16 St.

26. G r U n f c 1 d Siegfried, Kustos der Schlilerbibliothck, Klassenvorstand der II. b, lehrte 
Latein in II. b, Dcutsch in II. b, III. b, VI. b und seit 13. Marz 1911 auch Deutsch in 
VIII. a, zus. woch. 17 St. bis 12. Marz 1911, dann bis zu Endc des Schuljahrcs zus. 
wocli. 20 St.

27. L a u r c e  ki  Peter, lehrte Naturgeschichte in I. b, II. a, VI. a, Geographie in l. a, b, 
Physik in IV. a, b, und Mathematik in II. a, zus. woch. 20 St.

28. M a i e r  Markus, Klassenvorstand der II. c, lehrte Latein in II. c, Deutsch in II. c,
III. a, c, zus. woch. 17 St.

29. P o r u b s k y  Franz, Klassenvorstand in I. b, lehrte Latein in I. b, Deutsch in 1. b,
V. a und seit 13. Marz 1911 auch Deutsch in V. b, zus. bis 12. Marz wocli. 15 St., 
dann bis zu Ende des Schuljahrcs zus. woch. 18 St.

30. S i l b c r b u s c h  Reinhold, Klassenvorstand der VIII. a, lehrte Mathematik in I. a, 
b, V. b, VII. b und VIII. a, Physik in III. a, VII. a, zus. wocli. 20 St.

Z eichenlehrer:
31. H c l z e l  Julius, Zeichenlehrer an der gr.-or. Oberrcalschulc, lehrte das obligate 

Zcichncn seit 1. Mai 1911 in I. a in 2 woclientl. Stundcn.
32. H u n d c r t Josef, Zeichenlehrer an der gr.-or. Oberrealschule, lehrte das obligate 

Zeichnen seit 1. Mai 1911 in I. b, c, zus. woch. 4 St.

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

beeid. Saclwerstandiger fiir das Turnen, erteilte Turnunterricht in allen Klassen in 
woch. 38 St.

34. S a d o w s k i  Josef, k. k. Turnlehrer, Mitglied der Prtifungskommission fiir allgem. 
Volksschulcn mit poln. Unterrichtssprache, erteilte Turnunterricht in allen Klassen, 
zus. woch 38 St.



45

N ebenlehrer:
35. C s a t o  Eduard, k. k. Rcalschulsupplcnt, lelirte Franzdsisch in 2Abt., zus.BSt. woch.
36. H e I z e 1 Julius, Zeichcnlehrer an der gr.-or. Obcrrealschulc in Czcrnowitz, lehrte 

Freihand.zeichncn in 3 Abt. zu 2 St., zus. 6 St. woch.
37. L i t v i n i u c  Amulius, k. k. Professor ara III. Staatsgymnasium, lelirte Rumanisch 

im I. Kurs in 2 Abt. zu 3 St., zus. 6 St. woch.
38. L u t i a Orest, k. k. Professor, lehrte Rumanisch im IV. Kurs a und b zu je 3 St., 

zus. 6 St, woch.
39. O I c k s i e w i c z Stephan, I.chramtskandidat, lelirte das Polnische im I. u. II. Kurs 

zu je 2 St., zus. 4 St. woch.
10. R a b ę  n e r  Ernst, k. k. Professor am III. Staatsgymnasium, lelirte Rumanisch im

III. Kurs, Abt. a und b, zu je 3 St., zus. 6 St. woch.
41. Dr. S b  i e r a  Radu, k. k. Professor am III. Staatsgymnasium, lehrte Rumanisch im

I. Kurs, Abt. c und im II. Kurs, Abt. a u. b, zus. 9 St. woch.
42. S c h 1 ii t e r Alfred, Musikdirektor-Stellvertreter, lehrte allgem. weltlichcn Gesang in

3 Abteilungcn, zus. 3 St. wbch.
43. T u m l  i r z Leo, k. k. Professor, lehrte Stenographie in 3 Kurscn. zus. 7 St. woch.
44. Za r z y m s k i  (friiher Blaszczuk) Anton, Volksschullehrcr, lehrte rbm.-kath. Kirchcn- 

gesang 1 St. woch.
45. Ż u k o w s k i  Otto, k. k. Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt, betraut mit den 

Oblicgcnheiten eines Landesschulinspektors fur dic polnischcn Volksschulen in der 
Bukowina, lehrte Polnisch im III. und IV. Kurs, 4 St. woch.

46. Z u r k a n o w i c z Isidor, k. k. Supplent am II. Staatsgymnasium, lehrte Ruthenisch 
in 2 Kurscn, zus. 4 St. woch.

P rob ek an d id a ten :
17. Eh n e r  Benjamin, mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 12. Dcz. 1910, Zl. 17131, dcm I. Staats

gymnasium zugcwicscn (dz. Supplent, s. Personalstand Nr. 22).
18. P r e l i c z  Rcinhard, mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. Fcbruar 1911, ZL 2212, dem k. k.

I. Staatsgymnasium in Czernowitz zugewiesen.

c) Beurlaubungen.
1. Regierungsrat Prof. Dr. Josef F r a n k ,  Ritter des F.-J.-O., zur Leitung des hiesigen 

Madchenlyzeums fik dic Daucr des Scluiljahres 1910/11 beurlaubt mit Erl. des k. k. 
Min. f. K. u. U. vom 9. Juni 1910, ZL 23106.

2. Heini T e 11 e r, k. k. Supplent, wurde mit Landesreg.-Pras.-Erl. vom 26. Juli 1910, 
ZL 4283, vorIaufig bis Ende des 1. Sem. des Schuljahrcs 1910/11, hierauf mit Min.- 
Erl. v. 31. Dez. 1911, Zl. 3679 und Landesreg.-Pras.-Erl. v. 17. Janner 1911, ZL 2019, 
auch fur das II. Sem. des Schuljahres 1910/11 zur Dienstleistung beim Landesschulrat 
fiir dic Bukowina einberufen.

3. Kornel J a s k u l s k i ,  k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, vom 7. Marz 1911 bis 
zu Ende des Schuljahrcs 1910/11 krankheitshalber beurlaubt (Min.-Erl. v. 7. April 
1911, Zl. 11990).

4. Peter L a u  r e c k i ,  k. k. Supplent, war mit L.-Sch.-R.-Erl. v. 4. April 1911, Zl. 4552, 
fiir die Zeit vom 1. bis 15. Mai 1911 behufs Vorbereitung fiir die Lehramtspriifung 
beurlaubt.
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d) Diener.
D c f i n i t i v :

1. A t l e l s b e r g e r  Kar), k. k. Scliukliener, fiilirte dic Gcbaudcaufsicht und cincn 
Tcil der Manipulationsgcschafte. Wohnt im Schulgcbaudc.

P r o v i s o r i s c h :
2. B a 1 k o w s k i Fclix, j
3. D z w i z d a k Georg, Anshilfsdicncr.
4. 11 n i c k i Joscf,

II. Lehrplan.
Der Untcrricbt wurdc nach dem zulolge Vcrordnung des Min. fiir K. u. U. vom 29. Marz 

1909, Zl. 11662 eingefiihrten neucn Normallchrplan fiir Gymnasien erleilt.
Die

Stuntleniibersicht fiir 1910/11.
war folgende:

Lehrgegenstande 1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ] Sum-
K 1 a s s e me

Rom.-kath. Religionslehre 2 2 2 2 2 2 2 1 2 i 16

Lateinische Sprachc . . 8 7 6 6 6 6 5 5 49

Griechische Sprachc . . — 5 4 5 5 4 5 ; 28

Deutsche Sprachc (Untcr- 
richtssprachc) . . . 4 4 3 3 3 3 3

1
3 ’ 26

Geschichtc . . . .  1 — 2 2 2 3 4 3 I. S. 4
II. „ 3

20
(19)

Gcographie . . . . j 2 2 2 2 1 1 — 10

M athematik.................... 3 3 3 3 3 3 3 2 23

Naturgeschichtc . . . 2 2 — II. S. 3 3 3 — j --  i I. S.10
II. „ 13

Physik und Chemie . . — 2 i. S. 3 — _ 4 I. S. 3
II. „ 4

i 2
(10) 1

Pliilos. Propadcutik . . - — - - _ — 2 2 4 |

Kalligraphie.................... i — — - — - _ 1

Zeichnen......................... 2 — - — - - - 2

T i i r n e n ......................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16

26 24 27 27 28 29 28 28 217 ! 
II S

1 217 i
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Evangelischer Religionsunterricht.
Der evangelische Religionsunterricht wurdc den Schiilcrn des k. k. 1. Staatsgymna- 

siums gemeinsam mit den Schiilcrn des k. k. Ii. und III. Staatsgymnasiums und der gr.-or. 
Oberrealschnlc in 4 Abtcihrngen mit zusammen 8 Stnndcn wochentlicli im Gebaude des
I. Staatsgymnasiums crteilt.

I. Abt. (2 St.): Luthers kleincr Katechismus, erklart von Erncsti, I. und II. Haupt- 
stiick. Biblische Geschichte des alten und neucn Teslainentes.

II. Abt. (2 St.): Kircbengeschichte von der Stiftung der Kirche bis zur Reformation. 
Heinrich Palmer: Der christliche Glaube und das christliche Leben.

III. Abt. (2 St.): Christliche Sittcnlehrc, I. Teil. Heinrich Palmer: Dic christliche 
Glaubens- und Sittenlehre.

IV. Abt. (2 St.): Christliche Glaubenslehrc, 1. und II. Teil. Heinrich Palmer: Dic 
christliche Glaubens- und Sittenlehre.

Griechisch-orientalischer Religionsuntsrricht.
Der gr.-or. Religionsunterricht wurde in 4 Abteilungen mit 4 woch. Stunden crteilt:
I. Klasse: Offenbarungsgeschichte (Alter Bund). II. Klasse: Offenbarungsgeschichte 

(Ncuer Bund). III. Klasse: Glaubens- und Sittenlehre (Groficr Katechismus). IV. Klasse: 
Liturgik. V. Klasse: Glaubenslehre. VI. Klasse: Sittenlehre. VII. Klasse: Kircbengeschichte. 
VIII. Klasse: Apologetik.

Freihandzeichnen.
Das Freihandzeichnen wurde zufolge Min.-Erl. v. 31. Jiinner 1911, Zl. 23986 cx 1910 

im II. Semester in der 1. Klasse obligat eingefiihrt, konntc aber nur in 2 wochcntlichen 
Stunden crteilt werden. Ftir den Rest des Schuljahres wurde folgender Lehrplan zu Grundc 
geiegt: Krcis, Ellipse, Geometrische Flachornamente, Eiform, Spirallinie, freie Pinscl- 
tibungen. Anlcgen dieser Fonnen mit Farbcn.

Turnen.
Das Turnen wurde in Gemafiheit der Ministerialverordnung vom 12. Februar 1897, 

Zl. 17261 cx 1896 in 19 Abteilungen zu je zwei wtichentlichen Stunden obligat untcrrichtet.

Freie Lehrgegenstande.
R n m a n i s c h c  S p r a c h e in 4 Kursen und 9 Abt. (je 3 St.). Der Unterricht wurde durch 

den Min.-Erl. vom 4. Juni 1903, Zl. 1035 organisiert.
I. Kurs: Behcrrschung der ftir das praktischc Leben und den Vcrkchr not- 

wendigsten Redewendungen und Vokabeln nebst einer aus dem Gebrauche der 
Sprache gewonnenen Sicherheit in der Flexion im allgemeinen. — II. Kurs: Vcr- 
standnis der Formenlehre in Vcrbindung mit einem das praktische Leben und den 
Vcrkehr umfassenden erweiterten VokabeIschatz. — III. Kurs: Syntaktischc und 
stilistische Eigentiimlichkeiten der rumanischen Sprache. — IV. Kurs: Einblick in 
die syntaktischen und stilistischen Eigenttimlichkeitcn der rutnanischcn 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 2 Kursen (je 2 St.). *) I. Kurs: Einiibung der ruthenischcn 
Schrift und Aussprache. Sprechiibungen an der Hand zusammenhangender Lcsestiicke.

*) Der Unterricht wurdc mit dem Min.-Erl. vom 18. Nov. 1907, Zl. 12525 organisiert.
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Analytischc Behandlung der wichtigsten Kapitel der Formenlehre. — II. Kurs: Ergan- 
zung der Formenlehre und der Syntax. Lekttire ausgewahlter Prosastiicke ukrainischer 
Schriftsteller des XIX. Jahrhunderts. Einiges iiber das Lcbcn und die Werke des 
Dichters Taras Szewczenko. Auswahl von Gedichten. Sprechiibungen im Anschlul.i 
an das taglichc Leben. Scbriltliche Arbeiten: Nacherzahlungen und Abfassung freier 
Aufsiitze im Rahmen des in der Schule vorgenommenen Lehrstoffes.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  in 2 Abt. (je 3 St.). I. Kurs: An der Hand zusammenhan- 
gcnden Sprechstoffes wurde die Aussprache mit besonderer Berticksichtigung der 
Sprechtakte eingeiibt. Die Elemente der Formenlehre mit den wichtigsten Regeln 
der Syntax wurden analytisch behandelt. In den mtindlichen Sprechiibungen wurde 
das Hauptgewicht auf die Aneignung cines entsprechendcn Wortschatzes gelegt. —
II. Kurs: Ergiinzung der Formenlehre und der Syntax mit besonderer Beriicksichti- 
gung idiomatischer Ausaruckswcisen. Lcktiirc cines abgeschlossenen Stiickes eines 
leicliteren Schriftstellers des XIX. Jahrhunderts ais Einfiihrung in das Kultur- und 
Geistesleben des franzósischen Volkes. Auswahl von Gedichten. Sprechiibungen im 
AnschlutS an das taglichc Leben. Schriftlichc Arbeiten: Nacherzahlungen, Briefe, 
Abfassung leichterer freier Aufsatzc im Rahmen des in der Schule gebotenen 
Obungsstoffes.

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

I. Kurs: Grammatik: Haupt- und Zeitwort. Syntax: Kongruenzlehrc, einfacher 
und erweiterter Satz. Intcrpunktion. Lcscn und Erzahlen. Memorieren. Schriftlichc 
Arbeiten: Alle 14 Tage eine Arbeit. — II. Kurs: Grammatik: Kasuslehre, Rektion 
derVerba, zusammengesetzter Satz. Lesen und Erzahlen mit besonderer Beriicksich- 
tigung der Statistik. Privatlekttire. Memorieren. Schriftlichc Arbeiten: Alle 14 Tage 
eine Arbeit. — 111. Kurs: Asthetisch-historischer Unterricht. Einfiihrung in die 
Literaturgeschichte. Memorieren. Schriftlichc Arbeiten: 5 Arbeiten halbjahrig. —
IV. Kurs: Literaturgeschichte bis auf die neueste Zcit. Schrittliche Arbeiten wic im
III. Kurs.

F r e i h a n d z e i c h n e n  in 3 Abt. (je 2 St.). I. Abt.: Zcichnen der geraden und krummen 
Linicn, Zeichnen von Winkcln und geometrischcn Figuren, Entwcrfen leichter geo- 
metrischer Ornamente und bci den fahigeren Schiilern Zeichnen kompliziertcr orna- 
mentaler Formen. — II. Abt.: Auffassen, Entwerfen und Ausfiihrcn von Ornamentem 
Perspektivisches Zeichnen der einfachen Korpcr (Wiirfel. Vierseitiges Prisma, Pyra- 
tnidzylinder. Kegel. Kugel). — III. Abt.: Studien von menschlichen Kopfteilen in 
verschiedencm Mafistabe, vorziiglich nach Modcllen. Skizzieren nacli der Natur. 
Zciclinen nacli Gipsmodellen und Naturobjckten.

S t e n o g r a p h i e  in 3 Kursen: I. Kurs in 2 Abt. (je 2 S t.): Wortbildung und Wort- 
kiirzung nacli dcm Lehrbuche von K. Waizmann mit fortwahrenden Lese- und 
Schreibiibungen. — II. Kurs in 2 Abt. (je 1 S t.) : Satzkiirzung nach Schellers Lehr- 
buch mit Lese- und Schreibiibungen. — III. Kurs (1 St.): Wiedcrholung der Satz
kiirzung und logischc Kiirzung mit besonderer Riicksicht auf die Einiibung schnellen 
Nachschreibens.

G e s a n g :  a) Allgemeiner Gesang: I. Abt. (1 S t.): Knabenstimmen: Noten- und Schliisscl- 
kenntnis; Zeitdauer der Noten und Pausen; chromatische Zeichen; Tonleiter und 
Intervalliibungen. Uber Rhythmus und Takt; rhythmische Formen, Taktartcn. Dur- 
Tonarten. Uber das Tempo und seine Bezeichnung. Dynamische Vortragszeichen. Ein- 
und zweistimmige Lieder aus Fr. Mairs und aus Kothes Liederstraut). — 11. Abt.
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(1 Śt.): Allgemeiner Chorgesang. Fiir Vorgeschrittene: Vierstimmige Lieder aus 
Kothes Sammlung, 2. Bd. III. Abt. (1 St.): Vierstimmige Mannerchore.

b ) Fiir rom.-kath. Schiller: Kirchengesang (1 St.).

Unterrichtssprache.
Dic Unterrichtssprache ist dic deutschc.

A bso lv ierte  Lektiire.
L a te in .

III. K l a s s e :  Corn. Ncpos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Epaminondas. Curtius 
Rufus 1, 3, 5, 6, 14, 16, 22. Nach der Chrestomathie von Golling, II. Aufl.

IV. K l a s s e :  Cacsar de bello Gallico: I, IV c 1—36, VII c 1—28. Curtius Rufus (Aus- 
wahl). Auswahl aus Ovid: Aetatcs, Selbstbiographie. (Nach der Chrestomathie von 
Scdlmayer.)

V. K l a s s e :  Livius (cd. Golling): I; I (Auswahl); XXII c l —7, 37—55. Ovid (ed. Sedl- 
mayer): Mctarn.: Aetatcs, Pentheus, Niobe, Dacdalus und Icarus, Philemon und 
Baucis; Fasti: Arion; Tristia: Abschied von Rom, Unter Barbaren; Elegien: Auf 
den Papagei der Corinna. Caes. de beli. G. II.

VI. K l a s s e :  Sallust, bellum Jugurthinum; Cicero or. I. inCatilinam; Virgil, Aen. I, III: 
Georg.: Laudes Italiae. Bucolica Ecl. I.

VII. K l a s s e :  Cicero, pro Scxto Roscio Amerino; Tuscul. disp. Auswahl. Virgil: Acneis
VI. IX. XI.

VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germania 1—27; Annalcs I. 1 — 15, 5 5 -6 8 ; II. und III. (Auswahl). 
Iloraz Odeń I. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 37; II. 3, 9,
10, 13, 14, 16, 17, 19, 20; III. 1, 3, 13,23,30; IV. 4, 5; Epoden: 2; Satiren: I. 1, 9;
11. 6: Epist. I. 1, 6.

G-riech.iscłx.
V. K l a s s e :  Xenophon (Chrest. Schenkl), Anabasis: 1, 3, 5, 8; Kyrupaedie 2. Homer, 

Ilias I, III.
VI. K l a s s e :  Xcnophon. Herodot (ed. Hintner) VII. Homer, Ilias: VI, IX, XVI, XVIII, 

XXII. Plutarch, Pcrikles.
VII. K l a s s e :  Homer, Odyssee: I, VI, IX, XI, XVI; Demosth. Phil. III; Plato: Apologic.

VIII. K l a s s e :  Plato, Protagoras; Sophokles, Antigone. Homer, Odyssee X und XI.

IDe-a.tsolb..
V. K l a s s e :  Schullektiire: Ebner-Eschenbach, Krambatnbuli; Rosegger, Erziihlungen.

VI. K l a s s e :  Schullekttire: Lessing, Minna von Barnhelm; Goethe, Gdtz von Berli- 
chingen; Shakespcarc, Julius Caesar. Privatlekti\re: Lessing, Emilia Galotti; Schiller, 
Kabale und Liebe, Die Rauber. Auswahl moderner Noveilen von Saar, Storm, Rosegger.

VII. K l a s s e :  Schullekttire: Goethe, Iphigenie; Schiller, Wilhelm Tell. Kontrollierte 
Privatlektiire : Schiller: Die Rauber, Kabale und Liebe, Fiesko, Maria Stuart; Shakes- 
peare: Macbeth. Einige modernę Novcllcn von Morike, Raabe, Det!ev von I.ilien. 
cron, Storni.
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VIII. K l a s s e :  Schullektiire: Goethe, Hermann nnd Dorothea; Schiller, Braut von 
Messina; Lessing, Laokoon (Auswahl); Grillparzer, Sappho. Privatlektiire: Schiller, 
Wilhelm Tell; Goethe, Faust I; Kleist, Prinz von Homburg; Grillparzer, Konig 
Ottokars Gliick und Ende; Otto Ludwig, Erbfórstcr.

III. U bersicht
iiber die im Jahre 1910/1911 gebrauchten Lelirbitcher.

R c l i g i o n s l c h r e :  A.  Fur die r om. - ka t h .  Schiilcr: 1. und II. Klasse: Grotlcr Kate- 
chismus der kath. Rcligion, 1. Aufl. 111. Klasse: Dr. Paukcr Wolfg., Lehrbuch der 
kath. Liturgik, 2. Aufl. und Dr. Pauker, Lehrbuch der Offenbarungsgeschichte des 
alten Bundes. IV. Klasse: Dr. Paukcr, Geschichte der Offcnbarung des neucn Bundes.
V. Klasse: Konig, Allgemeine Glaubenslehre, 11. ,  12. und 13. Aufl. VI. Klasse: 
Konig, Die besondere Glaubenslehre, 9. —13. Aufl. VII. Klasse: Konig, Die Sitten- 
lchre, 10. —13. Aufl. VIII. Klasse: Bader, Kirchengeschichtc, 5. Aufl. B.  Fiir die 
c v a n g. Schtiler: 1. Abt.: Luthers kleiner Katechismus von Ernesti, 40. Aufl.
2. Abt.: Palmer, Der christliche Glaube und das christlichc Leben, 10. u. 11. Aufl.
3 . Abt.: Palmer, Die christlichc Glaubens- und Sittenlehre, 1. T., 1. Aufl. - -  C. Fiir 
die gr.-o r. Schiiler: I. Klasse: Offenbarungsgeschichte des a. B. nach C. Coca und Dr. 
Wolfgang Pauker; II. Klasse: Offenbarungsgeschichte des neuen Bundes nach O. 
Coca u. Dr. W. Pauker; III. Klasse: Dogmen- und Sittenlehre nach Coca; IV. Klasse: 
Liturgik nach Coca; V. Klasse: Glaubenslehre nach Coca und Konig, 12. Aufl.;
VI. Klasse: Sittenlehre nach Coca und Konig, 12. Aufl.; VII. Klasse: Kirchen- 
geschichte nach Coca, 2. Aufl.; VIII. KL: Apologetik nach Coca und Wedewcr,
6. Aufl. — D.  Fiir die mos .  Schiller: I.—IV. Klasse: Dr. G. Wolf-Pollak, Geschichte 
lsraels, 1.—IV. Heft. V. Klasse: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 5. Heft, 11. Aufl. 
und Dr. M. Braun, Lehrbuch der jiidischen Geschichte, 1. T., 2. Aufl. VI. Klasse: 
Braun, Jiidische Geschichte, 2. T., 2. Aufl.; Bibel, Psalmen. VII. Klasse: Braun, 
Judische Geschichte, 3 . u. 4 T. VIII. Klasse : Philippsohn Dr. L., Die israelitische 
Rcligionslehre, 1. Aufl.; Bibel, Propheten, Braun, Von der Vertieibung der Judcn 
aus der pyrcniiischen Halbinsel bis zur Wiederherstellung ilirer biirgerlichen Rechtc, 4. T.

L a t c i n i s c h e  S p r a c h e :  I. Klasse: Schmidt-Thumser, Lat. Schulgrammatik, 11. Aufl.; 
Haulers Lese- und Ubungsbuch fiir die I. Klasse, Ausgabe A, 20. Aufl. — II. Klasse: 
Schmidt-Thumser, Gramm., 9. od. 10. Aufl.; Haider, Ubungsbuch f. d. II. KL, 17. u. 
18. Aufl. — III. Klasse: Gramm. wie in der II.; Haider, Ubungsbuch fiir die III. Klasse, 
11. Aufl.; Ciolling J., Chrestomathie aus Cornelius Nepos und Qu. Curtius Rufus,
3.  u. 2. Aufl. — IV. Klasse: Grammatik wie in der II.; Hauler, Ubungsbuch fiir die
IV. Klasse, 8. Aufl.; Caesar, Comm. de beli. Gall. ed Prammer, 9. Aufl.; Ausge- 
waldte Gcdichte des P. Ovidius Naso von Sedlmayer, 7. Aufl. — V. Klasse : Schmidt- 
Tliumer, Grammatik, 10. Aufl.; Hauler-Dorsch-Fritsch lat. Ubungsbuch f. O.-G.,
7. Aitfi.; Livius, Chrestom. ed. Golling, 3.  Aufl.; Ovid, Ausgcwahlte Gcdichte ed 
Sedlmayer, 7. Aufl. — VI. Klasse: Schmidt-Thumser, 9. u. 10. Aufl.; Hauler-Dorsch- 
Fritsch lat. Ubungsbuch, 6. Aufl.; Virgil. Aen. ed. Hoffmann, 5. Abdruck der 2. Aufl.; 
Sallust. Catilina und Jugurtha ed. Perschinka, 1. Aufl.; Ciceronis orationes sel. ed. 
Nohl, 2. Abdruck der 3 . Aufl.; Caesar beli. civ. ed. Paul, 2. Aufl. — VII. Klasse: 
Schmidt-Thumser, Grammatik, 9. Aufl.; Siipfle-Rappold, Aufgaben zu lat. Stiliibungen,
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II. T., 3. Aufl.; Virgil ed. Hoffmann, 5. Abdruck der 2. Aufl'.; Cic. or. sel. cd. Nohl 
pro Sexto Roscio Amerino, 2. Aufl.; Cic. Tuscul. disp. ed. Schiche und Cic. Briefc 
von Luthmer, 3. Aufl. -  VIII. Klasse: Scbmidt-Thumser, Grammatik, 9. Aufl.; Siipfle- 
Rappold, Atifgaben z. lat. Stiliib., II. T., 3. Aufl.; Horatius ed. Huemer, 7. Aufl.; 
Tacitus hist. Schriften in Auswahl, Ausg. von Miiller, 1. Aufl.; Muller J., Tacitus 
Germania, 1. Aufl.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  III. Klasse: Curtius-Hartel-Weigel, Griech. Gramm., 26. Aufl.; 
SchenkI, Griech. Elemcntarbuch, 21. Aufl. — IV. Klasse: Curtius-Hartel, Griech. 
Grammatik, 26. Aufl.; SchenkI, Griech. Elementarbuch, 21. Aufl. — V. Klasse: 
Curtius-Hartel, Griech. Gramm., 26. Aufl.; SchenkI, Griech. Elementarbuch, 21. Aufl.; 
Schenkl-Kornitzcr, Chrestomathie ans Xenophon, 15. Aufl.; Horn. Ilias von Christ,
3. Aufl. — VI. Klasse: Curtius-Hartel-Weigel, Grammatik, 25. Aufl.; SchenkI, Griech. 
Elementarbuch, 20. Aufl.; Homer, Ilias ed. Christ, 1., 2. oder 3. Aufl.; Herodot ed. 
Hintner, 7. Aufl.; Xenophon, Chrest., 14. Aufl. — VII. Klasse: Curtius-Hartel, Gram- 
matik, 25. Aufl.; Schcnkl-Weigel, Ubungsbuch f. d. ob. Klassen, 12. Aufl.; Homer, 
Odyssee ed. Christ, 4. Aufl.; Demosth. or. ed. Wotke, 5. Aufl.; Plato, Apologie von 
A. Th. Christ, 5. Aufl. — VIII. Klasse: Curtius-Hartel, Grammatik, 25. Aufl.; SchenkI, 
Obungsbuch f. d. ob. KI., 12. Aufl.; Platons Protagoras von Kral, 2. Aufl.; Sophokles, 
Antigone von Schubert-Hiiter, 7. Aufl.; Horn. Od. ed. Christ, 3. Aufl.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. Klasse: Dr. Karl Tumlirz, Deutsche Sprachlehre, f. M.-Sch.,
4. Aufl.; Bauer-Jelinek-Streinz, Lesebuch f. U.-G., 1. Aufl. — II. Klasse: Dr. Karl 
Tumlirz, Deutsche Sprachlehre, 3. Aufl.; Lesebuch von Bauer-Jelinek-Streinz, 2. Bd.,
1. Aufl. —- III. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Deutsche Sprachlehre, 2. Aufl.; Lesebuch 
von Bauer-Jelinek-Streinz, 3. Bd., 1. Aufl. — IV. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Deutsche 
Sprachlehre, 2. Aufl.; Lesebuch von Jelinek-Pollak-Streinz, 4. Bd., 1. Aufl. —
V. Klasse: Dr. K. Tumlirz, Grammatik. 4. Aufl.; Lesebuch von Bauer-Jelinek-Streinz,
5. Bd., 2. Aufl. — VI. Klasse: Dr. K- Tumlirz, Grammatik wie in der V.; Lesebuch 
von Bauer-Jelinek-Streinz, 6. Bd., 1. Aufl. — VII. Klasse: Prosch-Wiedenhofer, Lese
buch, III. Teil fur die VII. KL, 2. Aufl. — VIII. Klasse: Prosch-Wiedenhofer, Lesebuch,
4. Teil f. d. VIII. KL, 2. Aufl.

G c o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t c :  I. Klasse: Imendorffer, Lehrbuch der Erdkunde I.,
2. Aufl.; Kozenn-Schmidt-Heidrich, Atlas, 42. Aufl. — II. Klasse: Imendorffer, Geo- 
graphie, II. TL, 2. Aufl.; Dr. F. M., Altertum f. U.-G., 7. Aufl.; Kozenn, Atlas, 
41. Aufl.; Schubert-Schmidt, Hist. Atlas, 2. Aufl. — III. Klasse: Imendorffer, Lehr
buch der Erdkunde, III. TL, 2. Aufl.; Mayer, Mittelaltcr f. U.-G., 6. Aufl.; Atlas von 
Kozenn, 41. Aufl.; Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Atlas, 2. Aufl. — IV. Klasse: 
Mayer, Neuzeit, 6. Aufl.; Mayer-Marek, Vaterlandskundc, 9. Aufl.; Atlas von Kozenn, 
41. Aufl.; Histor.-geogr. Atlas von Schubert-Schmidt, 2. Aufl. — V. Klasse: Zeehe, 
Altertum f. O.-G., 6. Aufl.; Histor.-geogr. Schulatlas von Putzger, 30. Aufl.; Miillner 
Erdkunde fiir Mittelschulen, IV. TL, f. d. V. KL — VI. Klasse: Zeehe, Altertum.
5. Aufl.; Zeehe, Mittelalter f. O.-G., 3. Aufl.; Zeehe, Lehrbuch der Geschichte der 
Neuzeit, 3. Aufl; Jausz, Histor.-gcorgr. Schulatlas; Miillner, Erdkunde, V. TL, f. d.
VI. KL -  VII. Klasse: Zeehe, Neuzeit f. O.-G., 3. Aufl.; Jausz, Atlas wie in der 
VI. Klasse; Zeehe-Heidrich-Grunzel, Vaterlandskunde f. d. VIII. KL, 3. Aufl.; 
Atlanten von Kozenn-Schmidt-Heiderich, 39. Aufl.; Jausz, Histor. Schulatlas wie in 
der VI. Klasse.

M a t h e m a t i k :  I. Klasse: Jacob-Schiffner-Travnićek, Arithm., 1. Aufl.; Jacob-Schiffner- 
Travnićek, Raumlehre fiir die I. KL, 1. Aufl. — II. Klasse: Jacob-Schiffner-Trav- 
nicek, Arithmetik wie in der I. KL; Jacob-Schiffner-Travnicek, Raumlehre, 11. Teil.
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— III. Klasse: Jacob-Schiffner-Travnićck, Aritlim. wic in der I. KI.; Jacob-Schiffncr- 
Travnićek, Raumlehre, III. Teil. — IV. Klasse: Jacob-Schiftner-Travnićck, Aritlim. II. Tl., 
1. Aufl.; Jacob-Schiffner-Travnićek, Raumlehre, III. Tl. — V. Klasse: Jakob-Schiffner- 
Travnićek, Aritlim. II. TI.; Hoćcvar, Geometrie f. Q.-G., 6. Aufl. — VI. Klasse: 
Moćnik-Neumann, Arithm. f. d. ob. KI. nebst Aufgabcnsammlung, 30. Aufl.; Hoćcvar, 
Geometrie, 6. Aufl.; Hoćevar, Geometr. Ubungsaufgaben f. Ob.-G., 1. Hcft, -1. odcr 
5. Aufl. — VIII. Klasse: Moćnik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik nebst einer 
Aufgabensammlung f. d. ob. KI., 29. Aufl.; Hoćevar, Geometrie f. d. ob. KI , 6. Aufl.; 
Hoćevar, Geometr. Ubungsaufgaben 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. Klasse: Pokorny-Latzel, Tierreich, 29. Aufl.; 
Pokorny-Fritsch, Pflanzenreich, 25. Aufl. — II. Klasse: Pokorny-Latzel, Tierreich, 
28. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Pflanzenreich, 23. od. 24. Aufl. — III. Klasse: Rosenberg 
Dr. K., Lehrbuch der Physik f. d. unt. KI., 2. Aufl. — IV. Klasse: Dr. G. Ficker, 
Mincralreich, 4. Aufl.; Rosenberg Dr. K-, Lehrbuch der Physik f. d. unt. KI.. 2. Aufl.
— V. Klasse: Scharizer, Mineralogie und Geologie f. d. ob. KL, 5. oder 6. Aufl.; Wctt-
stein, Leitfaden der Botanik f. d. ob. KL, 4. Aufl. VI. Klasse: Grabcr-Latzel,
Zoologie, 6. Aufl. — VII. Klasse: Rosenberg Dr. K., Lehrbuch der Physik, f. d. ob. KI,
4. Aufl. — VIII. Klasse: Rosenberg Dr. K., Lehrbuch der Physik f. d. ob. KL, 4. Aufl.

P h i l o s o p h i s c h e P r o p a d e u t i k :  VII. Klasse: Lindner-Leclair, Logik. VIII. Klasse: 
Jerusalem, Psychologie.

R u m a n i s c h  (rei. obi.): Olinschi, Rumanisches Lesc- und Ubungsbuch fiir Mittclschulen,
1. Tl., 1. Aufl.; Stefureac, Rum. Lesebuch, III. TL, 1. u. 2. Abt.; Nastasi J., Ruman. 
Lesc- und Sprachbuch, 1. Aufl.; III. u. IV. Abt.: Bodnarcscul, Ruman. Sprach- und 
Lesebuch f. mittl. Klasscn, 1. Aufl.; Bodnarescul L., Grammatik zutn rum. Sprach- 
und Lesebuch, 2. Aufl.; Simionovici D., Rum. Lesebuch f. d. IV. Kurs.

P o l n i s c h  (Freikurs): l.A b t.: Małecki, gramatyka, 8 oder 9. Aufl.; Próchnicki, Lesebuch,
2. Aufl. — 2. Abt.: Małecki, gramatyka wie in der I. Abt., 8. Aufl.; Czubek-Zawi-
liński, Lesebuch fiir die III. Klasse, 1. Aufl. — 3. Abt.: Tarnowski-Bobin, Lesebuch,
1. TL, 1. Aufl. — 4. Abt.: Tarnowski-Bobin, II. TL, 1. Aufl.

F r a n z o s i s c h  (Freikurs): Feichtinger, Lehrgang der franz. Sprache f. Gymn., I. Teil,
2. Aufl.

S t c n o g r a p h i e  (Freikurs): I. Kurs: Weizmann Karl, Kurzgefafiter Lehrgang der Steno- 
graphic, 2. Aufl. — II. u. III. Kurs: Scheller F., Lehrbuch der Stcnographie, 13. Aufl. 

R u t h e n i s c h  (Freikurs): I. Kurs: Popowicz E., Ruthcnisches Sprachbuch, I. T. — II. Kurs : 
Popowicz E., Ruth. Sprachbuch, II, TL; Szewczcnko T., Lebcn undWerkc von Lukia- 
nowicz; Kruschylnezkey A., Perlen aus der ukrainischen Literatur.

IV. Deutsche Aufsatze
in den oberen Klassen.

V. K l a s s e  A: Jcder ist seines Gliickes Schmied. (Sch.) — 2. Hildebrand und Hadu- 
brand. [Eine Gegeniiberstellung der Charaktere ] (H.) — 3. Ferro nocentius aurum. 
(Sch.) — 4. Wie erlangt Bertram dc Born die Verzcihung seines Kdnigs? (H.) —
5. Welchen Segen hat die Einfiihrung des Ackerbaues gebracht? (Sch.) — 6. Hagens 
Charakter. [Nach dem Nibelungcnliede.] (FI.) — 7. Zur Auswahl: a) Was bietet 
uns unser Vaterland? b) Die Trcue, der leitende Grundgedanke des Nibelungen-
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liedes. (Sch.) — 8. Fin Gang um Mitternaclit. (H.) 9. Parzivals innerer Entwicklungs- 
gang. (Sch.) — 10. (s. Nachtrag.)

V. K l a s s c  B: 1. Der Inhalt der diinischen Balladę „Erlkónigs Tochter" ist in crziili- 
lendcr Form darzustellen. (Sch.) — 2. Das menschliche Leben: eine Seefahrt. (H.)
— 3. DerNutzen des Wassers. (Sch.) — 4. „Das ist der Fluch der bdsen Tat, dafi sic 
fortzeugend immer Boses muB gęba ren." [Zu zeigen an der nordischen Fassung der 
Nibclungcnsage.] (H.) — 5. Der Ackerbau ais Grundlage der menschlichcn Kultur. 
(Sch.) — 6. Rtidiger von Bechlarn im Nibelungenliedc. (Sch.) — 7. Die „Familie 
Mut“. (H.) — 8. Einmal ist nicht kcinmal! (Sch.) — 9. (s. Nachtrag.)

VI. K l a s s e  A: Der Mensch im Kampfe mit der Natur. (Sch.) — 2. Die Senatsitzung 
in Shakespearcs „Julius Casar". (H.) — 3. Das Privatleben des M. Brutus. (Sch.) — 
4. „Geld ist ein guter Diener, aber ein boser Herr." (H.) — 5. Das Verhaltnis zwischen 
dem Prinzen und der Emilia Galotti seit der ersten Begegnung. (Sch.) — 6. a) Welche 
Rollc spielt der Ring in Lessings „Minna von Barnhelm?" b) Trau, schau, wem. 
(Sch.) — 7. Der Gcdankengang der Klopstock’schen Ode „Der Zurichersee". (H.) -
8. a)  Die erste Begegnung Htions mit dem Elfenkonig [nach dem zweiten Gesang 
des „Oberon"], b) Des Wanderers Lust und Leid. (Sch.) — 9. Bliitentraume. (H.) —

VI. K l a s s e  B: 1. Die Rede Marc Antons bei der Bestattung Casars. [Nach Shakes- 
peares „Julius Casar".] (Sch.) — 2. Spare, lerne, leiste was,

Dann hast du, kannst du, giltst du was. (H.)
— 3. Charakteristik Hiions. [Nach Wielands „Oberon".] (Sch.) — 4. Die Geschichtc 
des Ringes in Lessings „Minna von Barnhelm". (H.) — 5. FreieW ahl: a ) Die Diclit- 
kunst ist eine Bildnerin der Menschheit. b) Das Ehrgefiihl Tellheims in Lessings 
„Minna von Barnhelm". (Sch.) — 6. Die Bedeutung der Hand auf wirtschaftlichem 
und geistigem Gebicte. (Sch.) — 7. Die Bedeutung der Strome fiir die Entwicklung 
der Kultur. (H.) — 8. Charakter des Prinzen in Lessings „Emilia Galotti". (Sch.) — 9. Das 
Vergessen: Ein Fehler, eine Schuid, ein Gltick, eineTugend. (H.) — 10. (s. Nachtrag.)

VII. K l a s s c  A: 1. Woran geht Macbeth zu Grunde. [Nach Shakespeares „Macbeth".] 
(Sch.) — 2. Der Kampt ums Recht in Goethes „Gotz von Berlichingen". (H.) —
3. Bewahrheitet sieli in Goethes „Egmont" der Ausspruch der Regentin: „leli furchte 
Oranien und furchte fiir Egmont?" (Sch.) — 4. Ober den wohltiitigen Einflufi des 
Umgangcs der Menschen mit der Natur. (H.) — 5. Wie gelingt es Iphigenien, das 
Tantalidenhaus zu entsiihnen? [Nach der Dichtung Goethes.] (Sch.) — 6. „Tu, was 
jeder Ioben miifite, wenn die ganze Welt es wiifite; tu es, daB es niemand weifi, 
und gedoppelt ist sein Preis." [Riickert.] (Sch.) — 7. Der Musikus Miller in Schillers 
„Kabale und Liebe". (H.) — 8. Zur Auswahl: a)  Uns alle zieht das Hcrz zum 
Vaterland. b) Inwiefcrne ist Schillers „Don Karlos" ein Humanitatsdrama? (Sch.) —
9. Alles Leben ist Kampf. (H) — 10. (s. Nachtrag.)

VII. K l a s s e  B: 1. Das eben ist der Fluch der bosen Tat, daB sie, fortzeugend, immer 
Boses muB gebaren. [Mit Zugrundelegung von Shakespeares „Macbeth".] (Sch.) —
2. Der Kampf ums Recht in Goethes „Gotz von Berlichingen". (H.) — 3. DieVolks- 
szenen in Goethes „Egmont". (Sch.) — 4. Uber den wohltatigen Einflufi des Om- 
ganges der Menschen mit der Natur. (H.) — 5. „Alle menschlichen Gebrechen siihnet 
reine Menschlichkeit." [Der Grundgedanke in Goethes „Iphigenie".] (Sch.) — 6. 
„Willst du, dafi wir mit liinein in das Haus dich bauen, lafi es dir gefallen, Stein, 
dafi wir dich behauen." [Riickert.| | Sch.) — 7. Der Musikus Miller in Schillers „Kabale 
und Liebe". (H.) — 8. Zur Auswahl: a) Ons alle zieht das Herz zum Vatcrland. 
b) Inwieferne ist Schillers „Don Karlos" ein Humanitatsdrama? (Sch.) — 9. Alles 
Leben ist Kampf. (H.) — 10. (s. Nachtrag.)
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VIII. K l a s s e  A: 1. Inwiefern kann man Schillers „Spaziergang“ ais cin Loblied auf dic 
Natur bezeichnen? (Scli.j -  - 2. Bcdeutung der Walder. (H.) — 3. Nach W alii:
a)  Die schadlichen Folgen des Krieges. b) Der Kricg ais Feind und Freund. (Sch.)
— 4. Inwieweit ist Wallensteins tragisches Gcschick in dessen Charakter, wic wcit 
in aufieren Vcrhaltnissen begriindet? (H.) — 5. Mit wclchcm Rcchte kann man unser 
Zeitalter ais das eiserne bezeichnen? — 6. F'reic Wahl: a) Scliuld und Stihne in 
Kleists „Prinz von Homburg“. b) Der Verlauf des auBeren Konfliktcs in Kleists 
„Prinz von Homburg“ ist ausfiihrlich zu schildern. c) Charakterschilderung des Flelden 
in Kleists „Prinz von Homburg". (Sch.) — 7. Freie Wahl: a) Mein Lieblingsdichter.
b) Ósterreichs Land und Leute.

c) Dem Freund ein F'reund zu scin, ist eine Gunst,
Die uns nicht schwer fallt, zu gewahren;
Dem Feind kein Feind zu sein, ist eine Kunst,
Durch die wir uns’re Kraft bewahren. (Sch.)

VIII. K l a s s e  B: 1. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen; nur das Lcbcn lehret 
jeden, was er sei. (Sch.) — 2. Schuld und Siihne der Jungfrau von Orleans. (H.)
— 3. a) Wallcnstein, „des Lagers Abgott, der Lander Geifiel". b) Der Staat in gc- 
ordneten Verhaltnissen und im Aufruhr. [Nach Schillers Ideengedichten.] (Sch.) —
4. „Es wachst der Mensch mit seinen groBeren Zwecken". [Schiller.] (H.) — 5. a) „Was 
glanzt, ist fiir den Augenblick geboren; das Eclitc bleibt der Nachwelt unverlorcn“. 
b) Der Schauplatz der Mandlung in „Hermann und Dorothea". (Sch.) — 6. a) Wic 
suchen dic F'reunde des Prinzen von Homburg dessen Fehltritt zu entschuldigen ? 
b) Der Gegensatz zwischen antiker und mittelalterlicher Kultur. [Nach einer Vor- 
lcsung A. W. Schlcgels.] (Sch.) — 7. Wie wird in Schillers „Wilhelm Tcll“ trotz der 
3 Handlungen dic dramatische Einheit gewahrt?

V. Verm ehrung der Lehrm ittelsam m lungen.
A. Bibliothek.

a) L e h r e r b i b l i o t h e k .
1. Durch Schenkung:

Vom k. k. U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m : Potzl Eduard, gcsammeltc Skizzen, 
18 Bandchen.

Vom B u k o w i n c r  L a n d e s a u s s c h u s s e :  Mitteilungen des statistischcn Lan- 
desamtes des Herzogtums Bukowina, XIII. Heft, III. Teil.

Vom g r .- o r .  e r z b i s c h o f l .  K o n s i s t o r i u m :  Schcmatismus der Bukowincr 
gr.-or. Archiepiskopal-Diozese fiir das Jahr 1911.

Vom V e r f a s s e r :  Wozu studiert man noch heutzutage Latcin und Gricchisch ? 
Von Ed. Stettner, k. k. Prof. in Biclitz.

2. Durch Kauf:
a) Z e i t s c h r i f t e n :  Verordnungsblatt fiir den Dicnstbereich des k. k. Ministeriums 

fiir Kultus und Unterricht. — Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen von Muller. — Neue 
Jahrbiichcr fiir Philologie und Padagogik von Dr. O. Uberg und Dr. B. Gerth. — Mittei-
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iungen des deutschen archaol. Instituts. — Zeitschrift fiir den deutschen Unterricht von 
Dr. O. Lyon. — Zeitschrift fiir Schulgeographie von Dr. A. Becker. — Physikalische Zeit
schrift von Simon. — Zeitschrift fiir den physik. und chem. Unterricht von F. Poske. — 
Literarischcs Zcntralblatt fiir Deutschland von Fricdr. Zarncke. — Dic schóne Literatur, 
Beilage zum Literarischcn Zcntralblatt. — Ósterr. Mittelschule. — Ósterr. Blatter fiir Steno- 
graphie. — Zeitschrift fiir Philosophie und Padagogik von O. Fliigel und W. Rein. — Kor- 
respondenzblatt, Amtliche Zeitschrift des konigl. stenogr. Instituts in Dresden. — Archiv 
fiir Philosophie von L. Stein und P. Natorp. — Jahresberichtc fiir neuere dcutsche Literatur- 
geschichtc von J. Elias und M. Osborn. — Die neue Rundschau von Dr. O. Bie. — 
Euphorion von Dr. A. Sauer. — Historische Zeitschrift von Meinecke. — Logos von Eucken.

b) L i c f e r u n g s w e r k e :  Thesaurus linguae Latinae. — Jakob und Wilh. Grimm, 
Dcutsches Wortcrbuch. — Goelhes Werke (Weimarer Ausgabe). — Heyse, Novcllen. — 
Enzyklopadic der mathem. Wisscnschaftcn. — Max Morris, Der jungę Goethe, V. Bd. — 
Pastor, Gcschichte der Piipste, Bd. IV, 1; IV. 2; V.

c) W e r k e :  Lombroso, Hypnotischc und spiritistischc Forschungen. — Kicfes O., 
Platons Parmenidcs und Philebos. (Ubersetzung) — Chamberlain H. St., Immanuel Kant.
— Andocidis und Antiphontis orationis von Blass. — Anthoiogia Cyrica von Hiller- 
Crusius. — Aristoteles, de arte rhetorica von Spengel. — Aristophanis cantica von Schroeder.
— Aristoteles, Ethica Eudemia von Susemihl. — Geihart Hauptinann, Gesammelte Werhe, 
6 Bandę. — Hcsse-Doflcin, Tierbau und Tierlebcn, I. Bd. — Engel, Geschichte der deutschen 
Literatur, I. u. II. Bd. — Halin Herm , Handbuch fiir physikal. Schiilerubungen. — Sulgcr- 
Gebing, Gerhart Hauptmann. — B. Busse, Das Drama. --  Meringcr, Das deutsche Haus. 
Schapire-Ncurath, Friedr. Hcbbcl. — Rehm, Deutsche Volksfcste und VoIkssittcn. — Christ- 
Schmid, Gcschichte der griech. Literatur, 5. Aufl. — J. Wolff, Shakespeare, der Dichter 
und sein Werk. — Stowasser, Griechenlyrik. Bartels, Deutsche Dichtung der Gegenwart. 
Mielke, Der deutsche Roman. — E. Wolff, Gutzkows Meistcrdramen. — Kuno Fischer, 
Schopenhauera Leben und Werke. — Schmidt Ferd. Jak., Zur Wicdergeburt des Idealismus. 
Pochharnmer, Dantes gottlichc Komodie. — Woemer, Henrik Ibsen, II. Bd. — Morach H. 
Dr., Das hóhcre Lehramt in Deutschland und Óstcrreich. — Celsus Arznciwissenschaft von 
Scheller-Frieboes. — Pindari carmina von Wilh. Christ. — Cic. partitiones oratoriae von 
Piderit. — Cic. pto Sexto Roscio von Richter-Flcckeisen. — Cic. Brutus von Piderit-Friedrich.
— Cic. de oratore von Pidcrit-Harnecker. — Cic. de imperio Cn. Pompei von Richtcr- 
Eberhard. — Cic. de natura deorum von Goethe. — Cic. Cato Maior von MeiCner-Landgraf.
— Cic. pro Milonc von Richter-Eberhard-Nohl. — Cic. Tuscul. disput, II. Teil, von Heine.
— Cic, Laelius von Meillner. — Freiligraths Werke, I. u. II. Bd., Leipzig, Hesse. — Gcrcke- 
Norden, Einleitung in die klass. Altertumswissenschaft, I. u. II. Bd. — Gilbert, die meteo- 
rologischen Thcoricn des Altertums. — Ktickenthal, Leitfaden fiir das zoolog. Praktikum.
— Heinrich Laube’s Werke, 5 Bandę, Leipzig, Hesse. — Leo, Die griech.-rom. Biographie.
— Menandrca von Alfred Koertc. -- R. M. Meyer, Die deutsche Lttcratur des 19. Jahr- 
huhdcrts, 4. Aufl., 2 Bandę. — Plautus Trinummus von Brix-Niemeyer. — Reitzenstein, 
Dic hellenistischen Mysterienreligionen. — Ferd. v. Saars Werke, 4 Bandę, Leipzig, Hesse.
— Tacitus’ Rednerdialog von Dienel. — Terenz Adelphoe von Dziatzko-Kauer. — Dr. 
R. Tiimpel, Die Geradfliigler Mittcleuropas. — Walde, Lateinisch-etymologischcs Wortcrbuch.
— Wilamowitz-Moellcndorf, Reden und Yortriige. — Wilamowitz-Mollendorf und Niese, 
Staat und Gesellschaft der Griechen und Romer. — Wissowa, Gesammelte Abhandlungen 
zur romischen Religions- und Stadtgeschichte. — Aristoteles Polifik von Susemihl mit lat. 
Ubers. von Moerbecke. — Arendt-Doermćt, Technik der anorgan. Experimentalchemie. — 
Guglielmo Ferrero, GróBe und Nicdergang Roms, 5 Bandę. — Const. Ritter, Platons Staat.
— Polybius von Diibner bei Firmin Didot, Paris. — Fricdr. Ratzel, Volkerkunde, I. u. II. Bd.
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— Paul Rohrbach, Vom Kaukasus Zum Mittelmeer. — Dietrich Schafer, Weltgeschichte 
der Ncuzeit, I. u. II. Bd. — Dr. Lor. Straub, Liederdichtung und Spruchweisheit der Hel- 
lcncn. — Tacitus Agricola von Walcli. — Domaszewski, Gesch. der roni. Kaiser, 1. u. II. Bd.
— Dr. H. Swoboda, 25 Liturgische Wandtafeln. — Hubner, Kinderschutz und Jugendfiir-
sorge in Ósterreich. Prof. Dr. Joscf M a r k  u s.

b) S c h i i l e r b i b l i o t h e k i
Durch Kauf:

Felde, Der Śohn der Walder. — Weitbrecht, Simplizius Simplizissimus. — E. von 
der Decken, Allah ist machtig und gerecht. — Grabein, In Jena ein Student. — Treller, 
Untcr dem Romerhehn. — Felde, Abdur Rahman der Muzlime. Ernst v. Wolzogen, Aus 
Schnurrpfeifers Liigensack. — Haek, Abenteuer in Sibirien. Proschko, Jugendheirnat. — Gast, 
Sven von Hcdins abenteuerliche Reise durch Tibet. — Hocker, Konig Attila. — Kern, Unter der 
Klaue des Drachcn. — Stern, Vom Stift zum Handelsherrn. — Henningsen, Erzahlungen neuerer 
dcutscher Dichter, Erzahlungen fremder Dichter. — Gerstacker, Jagderlebnisse. — Straul.1, Dia- 
mantminen von Afrika. — Enzberg, Fridljof Nansens Erfolge. — Fischer-SalIstcin, Friedrich 
Schiller. — Foehse, Unter Wilde verschlagen. Ortleb, Wolfszahn der SiouxhauptIing. — 
Konig, Von Hollas Rocken. — Worrishofer, Gcrettet aus Sibirien. — Andersen, Samtliche 
Marchen. — Andra, Griechische Heldensagen. — Berthold, Aus Tertia und Sekunda. — 
Blurn, Der Uberlaufer. — Bruneck, In den Schluchten des Kilimą-Ndjaro. — Cooper, Der 
Pfadfindcr, Die beiden Seelówen, Der Wildtdter. — Diitschke, Der Olymp. — Eckc, Rudi 
der Tertianer. — Gerstacker, Georg, Der kleine Goldgriiber in Kalifornien. — Goli, Kiinstler 
und Dichter des Altertums. — Hoffmann, Don Quichotte von La Mancha. — Ihnken, Durch 
ferne Meere. — Paul Turner, Der Schiffsjunge und Capitan. — Kern, Im Labyrinth des 
Ganges. — Kipling, Im Dschungel. — Kirchhoff, ErschlieBung des Luftmeeres. — Knaben- 
freund. — Lange, Volldampf yoraus. — Spohr, Marriat. — Mensch, Die Goldgraber. — 
Pajeken, Jim der Trapper. — Petersen, Lustige Schwabenstreiche. — Proschko, Jugend- 
heimat. — Reuper, Helden zur See. — Schalk, Die schonsten Marchen aus Tauscnd und 
eine Nacht, Die bunte Kuh von Flandern, Die schonsten Marchen. — Schwab, Die schonsten 
Volksbucher. — Treller, Verwehte Spurcn. — Beyer, Geschichte vom kleinen Buckligen.
— Ncuer deutscher Jugendfreund. — Der gute Kamerad. — Meyr Melchior, Erzahlungen 
aus dem Ries. — Scheffel, Gaudeamus. — Pierre Loti, Islandfischer. — Rostand, Cyrano 
von Bergerac. — Sudertnann, Frau Sorge, Rosen, Morituri, Stein unter Steinen, Strand- 
kinder. — Freytag, Soli und Haben. — Dahn, Walhall. — Jaschtschenko, Krissas Abenteuer.
— Stahl, Wie sah Goethe aus? (28 Tafcln) — Storm, Solinę des Senators, Geschichte aus 
der Tonnc. — Laube, Die Karlschiiler. — Herzog, Der Abenteurer. — Neumann, Welt- 
entdecker und Weltumsegler. — Sudermann, Der Sturmgeselle Sokrates. — Hesse, Unterm 
Rad. Bjornson, Wenn der jungę Wein bliiht, Laboremus, Bauernnoyellen, Uber unserc 
Kraft. — Kipling, Das Licht erlosch. — Raabe, Der Hungcrpastor, Die Leutc aus dem 
Walde, Unruhige Gaste. — Hauptmann, Hanneles Himmelfalirt, Biberpelz, Einsame Menschen, 
Die Weber, Versunkene Glocke. — Raabe, Die Chronik der Sperlingsgasse — Tołstoj, Volks- 
crzahlungen. — Jensen, Die braune Erika. — Spielhagen, Problematische Naturen. — Saars 
Werkc. — Schwab, Die Schildburger. — Ebner-Eschenbach, Kreisphysikus. — Roscgger, 
Schriften des Waldschulmeisters, Waldhcimat, Ernst und heiter und so weiter, Deutsches 
Geschichtenbuch, Jakob der Letzte, Wildlinge. — Herzog, Zum weifien Schwan. — Lagerlof. 
Erzahlungen. — Liliencron, Kriegsnovellen. — Horn, Ein Ostindienfahrcr. — Heyse, Andrca 
Delfin. — Jungbrunnenbucherei, Riibezahl, Die Nymphe des Brunnens, Konigskinder.
— Richter, Gotter und Helden. — Heyse, L'Arrabiata. — Gabriele Reuter, Gunhild Kersten.
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— Anzcngruber, Das vicrte Gebot. — Frenssen, Peter Moors Fahrt nacli Siidwcst. — 
Freytag, Journalistcii. — Ebers, Drci Marchen fiir Alt und Jung. — Anzengruber, Meincid- 
bmicr, Der Pfarrcr von Kirelifckl, Der G’wisscnswurm. -  Consciencc, Der l.owe von 
Flandern. — Schaupp-Horn, Heldcnsagen aus detn persischen Kdnigsbuch. — Seilcr, Mcicr 
Helmbreclit. — E. Th A. Hoffmann, Kater Murr. — Heysc, Noveilen. — Schalk, Dic 
groficn Heldcnsagen des deutschen Volkcs. — Hansjakob, Ausgewahltc Schriftcn. — Storni, 
Samtlicbe Wcrke. — Tołstoj, Soldatengeschichtcn aus dem Kaukasus. — Raabe, Das Horn 
von Wanza. — Georg Gellert, Grofics illustriertcs Buch der Jagdcn und Abenteuer aus 
a!len Zoncn zu Wasser und zu Lande. — Ritter, Illustrierte Lander- und Volkerkundc. 
Samtcr, Das Reich der Erfindungen. — Schirmer, Bilder aus dem altrdmischen Lebcn.

Prof. Siegfried G r ii n f c 1 d

c) P r o g r a m m s a m m l u n g .
Durch Tausch wuchsen an inlandischcn und rcichsdcutschcn Programmen (die Lck- 

tionskatalogc der dcutsclicn Uuiversitatcn mit eingcschlossen) 841 Nummcrn zu. Gcsamt- 
z.nlil: 26819. Prof. R. W u r z c r .

B. Physikalisches Kabinett.
Durch Kauf.

1. Ein Meidinger Ballonclemcnt. - 2 .  Abdampfschale aus Blei. — 3. Atomgcwichts- 
tafcl. 4. Spirituslatnpc. 5. Dampfdichtebcstimmungsapparat von Meyer. — 6. .Eprou- 
ecttcngcstcll fiir 24 Eprouvettcn. 7. Drei Eudiomctcr. 8. Einc Serie von 37 Flaschcn 
und Pulvcrglascrn mit Scliild und radierter Schrift. 9. Einc Retorte aus Eisen zur Saucr- 
stoffdarstellung. 10. Gasometer aus Glas mit Messing montiert. 11. Vier Quctsch- 
liahnc nacli Mohr. 12. Korkbohrcr. 13. Korkprcssc. — 14. Ldffcl aus Drahtnetz.
15. Biirettengcstell. 16. Ozonapparat nacli Berthold. 17. Ein Satz Schmeizticgcl aus 
Ton. 18. Schmelztiegelzange aus Eisen. 19. Kollodiumballon. 20. Eprouvcttcnhaltcr 
schcerenfórmig. — 21. Wechselstrommaschine fur Motor und Handbetrieb. 22. Univcrsal- 
Vertikal-Galvanomcter nach Dcprcz cTArzonal. — 23. Apparat zum Nachweis der Diffusion 
von Gascn nacli Anselm. — 24. Wasserstrahlgeblase aus Glas. 25. Taupunkthydromctcr 
nacli Daniel. 26. Gefrierapparat fiir Wasser nach Bcrbcrich. - 27. Ein tanzender Ballon 
im I.uftstralil. 28. Ein pneumatisches Feucrzeug. 29. Ein Polsucher. 30. Apparat 
fiir drahtlosc Tclegraphie mit Kcttenkohiirer. - 3 1 .  Einc Tonzcllc zum Doppclthcrmoskop 
von Looscr. - 32. Kapsel zu Looscrs Thermoskop 33. 12 Sternsteins Wandtafeln. — 
31. Tourcnzajilcr fiir Transmissioncn. Prof. Ph. D e c k e r .

C. Naturhistorisches Kabinett.
Durch Kauf.

1. Ein Kaimanschadcl. — 2. Ein Luftsackcpraparat von Columba domestica. 3. Vier 
Dr. Paul PfurlsclielleFschc zoolog. Wandtafeln und zehn Wandtafeln aus Lcutcmanns zoolo 
gischem Atlas. 4 Prof. Otto Ma y e r .

0. Archaoiogisches Kabinett.
1. Durch Schenkung.

1. H i l f s b i i c h c r :  Mitteilungen der k. k. Zcntralkommission fiir Erforschung und 
Erhaltung der Kunst- und liistorischen Dcnkmale. Drittc Folgę. IX. Band, Nr. 1. 12. Jahr-
gang, 1910. Gcschcnk des Herm Rcgicrungsratcs H. K 1 a u s c r.
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2. Durch Kauf.
1. H i l f s b i i c h c r :  J. N. Svoronos, Das Athcner Nationalmuseum. Phototypischc 

Wiedcrgabe scincr Schatze. Hcft 9 und 10. Deutsche Ausgabe besorgt von Barth. Anton 
Springer, Handbuch der Kunstgeschichte IV. Die Renaissance im Norden und die Kunst 
des !7. und 18. Jatirhunderts, 8. Aufl., crgiinzt von Felix Becker; Anton Springer, 
Handbuch der Kunstgeschichte V. Das 19. Jahrhundert. Erganzt von Max Osborn, 5. Aufl., 
beide Wcrke bci Secmann in Leipzig, 1909. — W. Dorpfeld, Troja und iiion. Ergebnisse 
der Ausgrabungcn 1870 1894, 1. u. II. Bd. Athen, Beck und Barth, 1902. - Archttolo- 
gischcr Anzeigcr, 1910. Dr. Lamer, Das griechische Hans. Tcxt zu Tafel X (Cybulski).

2. W a n d  t a f e l  n: St. Cybulski, Tafel X, Das griechische Hans.
Der Stand derSammlung am Schlusse des Schuljahres 1910/11 crschcint urn 3 Wcrke 

und 5 Biinde fortgesctzter Werke vermehrt. Gesamtzahl der inventiertcn Stiickc: 926.
Prof. R. W u r z e r.

E. Mathematische Lehrmittelsammlung.

Durch Kauf:
1. Hcnsing, Drei Modelle zur Inhaltsberechnung der Kugcl. — 2. Gebr. Dupuis, 

Sechs geradlinige Drahtkorpcr-Modelle aus Messing. — 3. Kocpp, Die fiinf rcgelmafiigen 
Korpcr. — 4. Apparat mit beweglichen Lin. u. Sek. zur Versinnlickung der geometrischcn 
Funktionen. . Prof. Epipli. v. T a r n o w i c c k i .

F. Historisch-geographisches Kabinett.
Durch Kauf:

1. Rothaug-Umlauft, Physik. Wandkarte der osterreich. Alpenlander. — 2. Rothaug- 
Umlauft, Physik. Wandkarte der Sudetenlander. — 3. Rothaug-Umlauft, Physik. Wand
karte der Karstlander. — 4. Kiepert, Wandkarte des rómischen Reiches. — 5. Spezialkarte 
(Blatt Czernowitz) 10 Sttick. Prof. H. K a r g 1.

G. Miinzensammlung.
Burski Franz (V. a) spendete 7 Sttick, Zolkiewer Josef (IV. b) 6 Stiick, Anderc 

11 Stiick, zusammen 24 Stiick. Prof. V. B a r l c o n .

H. Lehrmittel fur Freihandzeichnen.
1. Flachenhafte Lebcnsformen (12Modellc). — 2. Friichte (naturgetreue Nachbildung). 

— 3. Naturstudie: Rosenzweig, Molmblume, Schwertlilie. — 4. Vogel: Buntspecht, Nebelkrahe.
J. H e I z e 1.

I. Lehrmittel fiir Gesang.
«) Fiir den rom.-kath. Kirchengcsang: Vierstimmige Messe und Tantum ergo. b) Fiir 

den weltlichcn Gesang: 80 Exemplare Liedcrtexte mit Noten fur das Kaiserfest am 
4. Oktobcr 1910. A. S c h i  li t e r  u. A. Za r z y m s k i .

K. Turngeratesammlung.
a) Neue Turngeratc wurden nicht angeschafft. b) Aus dem Jugendspiellonde: 5 Paar 

Schnceschuhc (Skier) mit Bilgeribindung, 50 Turulschlager, 50 Turulballc. J. I. i l l n c  r.
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VI. Unterstiitzungswesen.
A. Stipendien.

_; i Name
N 1; 1 O
■j; des Stipendisten c/l

03

£

1; Katz Gustav . . . ]i II.

2 Lekcr Herscb . . I ”

3, Reinclt Anton . . II.

Bcnermung 
des Stipcndiuins

Datum und Zahl 
des

Yerlcihungsdekrctes

Jalir-
lichcr

Bctrag

K jh

Kaiser Franz Josef-Ver-| 
cinsstipendium

dto.

dto.

30. Nov. 1910, Zl. 12 

dto. 

dto.

4: Roznowiecki Max . jj „

5j Billig Emanuel M. 111. a 

O , Hackel Hermann . ' „

7, Nufibaum Stefanie . j p .̂ ^

8 Rcnner Rudolf . . III. b

9 Tannenbaum Herscb III. c

b Donnersberg Johann IV. a 

1 li Eisner Anton . . '  IV. a

|! ji
121 Nikorowicz Michael f IV. b 

13 Schweitzer Valentin „

14] Fischer Franz . . 1 V. a 

151 Leszczer Jonas ,

Gefallsstrafgcldcrubcr- ł." Gzem. v 20.

Kaiser Franz Josef-Sti- j., , , r  ,

Kaiser Franz Josef- 
Vereinsstipendium 30. Nov. 1910, Zl. 2

Kaiser Franz Josef-Re-1
gierungsjubilaums-Stif- Sitz.-Beschl. v. 9. Okt. 
tung des Vereines .Bu- 1909, Zl. 84

kow. Mittelschule"

Kaiser Franz Josef-Ver-ij 
cinsstipendium

dto.

30. Nov. 1910 Zl. 2 

dto.

Stefan und Karolinę v. jStadtmagistr. Czernow. v. 
Samborski’schcs Sti- 124. Miirz 1910, Zl. 2313, 

pendium j ex 1910 j

Klauser-Stipendium
des Kaiser Franz Josef- i 30. Nov. 1910, Zl. 2 

Vereines

Kaiser Franz Josef-Ver- 
einsstipendium

dto. 

dto 

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

100 -

100 - 

100 - 

200 | -

100 

100 

100

100 

100

120

100

100 

100 

160 

100
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NameN
■£ des Stipendisten6CL. J K

ia
ss

e Bcnennung Datum und Zahl
des

des Stipendiums . ,1 i Verleilumgsdiekretes

Jiilir-
licher

Betrag

K h

U! Mantpict Alois . . V. a Kaiscr Franz Josef-Ver- M im n
einsstipendium 3(1 Nov' !910' ZL 2 Kio -

17 Schlulcr Ernst Kich. V. b Giistae Bnrber’schcs K. k. Buk. l and.-Reg. v. 
Gymn.-Stipendium 9. Dez. 1910, Z l .  58158 200 |

16 Wcmlling Joliann . ”
Franz Adolf Wickcnhau- L.-Sch.-R.-Erl. v. 18. Noe. 

scr'sclics Stipendium 1908, Zl. 10956 84

10 Wotta Paul Joscf . »
Kaiscr Franz Josei-Ver- 3Q N  1910 z l. 2 

einsstipendium IliO —

do Arbcr Salomon . . VI. a JakobRosenzweig’schcs K. k. Land.-Reg v. Ki. Okt. 
Stipendium i 1906, Zl. 31918 100

i
-1 Reuowicz Wilhelm VI. b Kniser Franz Josef-Vcr- 3() N 1910 z! g 

einsstipendium 100 ! —
1 i '■

dd Schmidt Stef Karl ” dto. dto. 100 —

23 Hopp Erwin . . . 
a j

VII. a Joscf Konig’sches Sti- L.-Sch.-R.-Erl. v. 13. Noe. 
pendium 1908, Zl. 13955 113 10

d3 Hopp Erwin . . . 
b »

Bcamteneereins-Unter- Konf.-Bcschl. des Lehr- 
sttitzung korpers. v. 5. Dez. 1910 Ido —|

d4 Hubricli Wiilibakl . »
Kaiscr Franz Joscf-Ver- 3() Nov_ 1910 ZL 2 

einsstipendium 160 - I

251 Klein Ad a lb. Anton 
a ' »

Untcrrichtsbeitrag des Sitz.-Bcschl. des Kons. v. 
Spar- und Vorscliut.i- 11. Noe. 1910, Zl. 45665/1; 
Konsortiums des I. allg. Zusclir. au die Direktion 

Beamteneereines " v. 14. Noe. 1910, Zl. 926
80 -

-5 Klein Adalb. Anton 
b

Joscf Konig’sches Sti- L.-Sch.-R.-Erl. v. 29. Dez. 
pendium 1910, Zl. 16767 liii 40.

d6 Kriisscl Salomon . VIII. b Kaiscr Franz JoscfWer- 30 Nov. 1910 ZL 2 
einsstipendium 100 -

d7:; StraGberg Bernhard dto. dto. 100 j —

d.S Trichter David . . ••
. . .  , , , Buków. Landesausschul.! e. 
Markus Zuckcrsches 30 Nov i9(W y± 1/899 

Stipendium cx ]9q7
I

137 76j
Śj

d‘J:i Weingartcn Herm.

li i
”

Kaiscr Franz Josef-Vcr- 30 N ,C|10 Z1 2 
einsstipendium da No' '  U' 160 -

1
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st-

ZI
lii

b) Hantlunterstiitzungen.

Name des Schiilers
ii

Benennung
der Unterstutzung

Datum und Zalil

'-i
11

1 l.cszezcr Adolf . . II. b Kaiscr Franz Joscf- 
Vercin 30. Nov. 1910

9 Wurzcr l.othar . . 11. c dto. dto.

3 Zimmer Arnold . . ” dto. dto.

4 Zloczowcr Norbert -> dto. dto.

r, Stark Hcrsch Lcib III. c dto.' dto.

6 bryszczyn Ladislaus IV. a dto. dto.

7 HirschmiillerZacli..!. ” dto. dto.

8 Hnat Franz . . . » dto. dto.

9 Trichter Moritz . . IV. 1) dtp. dto.

10 Lang Ludwig . . V. a dto. dto.

11 Schmid Franz . . V. b dto. dto.

12 Steigmann Jakob . >> dto. dto.

13 Wolf Michacl . . - dto. dto-

11 BretsehncidcrBernh. VI. a dto. dto.

15 Buchler Hugo . . VI. b dto. dto

16 Schmidt Valentin . •> dto. dto.

17 Ernst Jakob . . . VIII. b dto. dto,

Bctrag 

K li

20 j —

20 j -  

20 — 

20 ]-• 

20 -  

20 !-- 

20 I — 

20  ! -  

20 j -

20

20 ! — 

2 0  | —  

20 |—  

30

211 —  

20 I -
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C. Lokales Unterstiitzungswesen.

I. Kaiser Franz Josef-Vercin zur Untersttitzung durftiger und wiirdiger 
Schiller des I. Staatsgyninasiums.

I .  j S t u s T ^ e i s

iiber das Stammycrmogen des Kaiser Franz Josef-Yereines arn 31. Dezember 1910.

Po
st

za
hl

B E N E N N U N G
Nominal-

wert

K j li

llalb
jalirige
Zinsen

K h

1
a) Z i n s e n  am 1. J a n  ne r  und  1. Jul i :  

Propinationsablbsungs-Schuldyerschrcibungen (vom 1. Jrinner
1890) Nr. 1966, y in k u l i e r t ................................................. 2000j — bo1—;

! 9

b) Z i n s e n  a m 1. Fe b r u a r u n d  am 1. Au g u s t :

Staatsschuldvcrschreibung (vom 1. Februar 1873) Nr. 82302, 
yinkuliert . . ...................................................................... 3300 - 69430

3 Schuldverschreibung des Uerzogtums Bukowina (v. 1. Februar 
1894), Nr. 3106, y in k u lie r t ............................................. , 2000 - 40 j —

4 Schuldverschreibung des Herzogtums Bukowina (v. 1. Februar 
1894) Nr. 3107, y in k u l i e r t ................................................. 2000 _ 40 -

5 Schuldyerschrcibung des Herzogtums Bukowina (v. 1. Februar 
1894), Nr. 107,‘ yinkuliert...................................................... 1000 - 2o|

6 Staatsschuldycrschreibung (v. 1. August 1868), Nr. 456433, 
Nr. 456434, Nr. 456435, Nr. 456436, Nr. 456437 . . . 10( 0 21 ..

7

c) Z i n s e n  am 1. Mi i rz u n d  am 1. S e p t e m b e r : 

Kronenrcnte Nr. 63618, yinkuliert (v. 1. September 1905) 8000' — 160 —
8 Kronenrcnte Nr. 74303, yinkuliert (v. 1. Miirz 1908)*) . . 7000,- 140 - -
9 Kronenrcnte Nr. 81332 (v 1. September 1 9 0 9 ) ................... 1000 — 20 -

10 Staatsrentc-Obligation Nr. 214064 (v. 1. Marz 1893) . . . 2000i - 40

11
d) Z i n s e n  am 1. Apr i l  und  am 1. Ok t o b e r :  

Staatsschuldyerschreibung vom 1. Oktober 1909, Nr. 75629 . 1200: - 25:20

Furtrag . . . 30500,—

1

625150;

) Urn den Erlds der verlostcn Propinationsschuldvcrschreibung Nr. 1354 per 2000 K 
und um den von der Sparkassc behobenen Betrag von 891 K 30 li wurdeJ eine Staatsrente- 
Obligation im Nominalwerte von 2000 K, Nr. 214064 vom 1. Marz 1893 und cinc Staats- 
schuldvcrschrcibung im Nominalwerte von 1000 K, Nr. 456433, 456434, 456435, 456436, 
456437 (vom 1. August 1868) gekauft.
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Ubcrtrag . . . 30500 - (>25! 50

c )  Z in s e n  a tn 1. M a i u n d a m 1. N o v e m b c r: |

12 Staatsschnklverschreibung (vom 1. Mai 1900), Nr. 106323,
v in k n l io r t ......................................................  . . . . 12000i — 24oj— i

13 Slaatssclnildverschreibung (vom 1. Mai 1901), Nr. 109883, !
y in k u l ie r t ............................................................................... n o o o i— 220—:

f )  Z i n s e n  a tn 1. Jut i i  und  a m 1. D c z c mb e r :
1

14 Ungar. Hypothekcnbank-Pram -Oblig. Serie 2062 Nr. 32 . . 200i— 4 -
15 „ „ „ ., „ 2062 „ 33 . . 200i - 4 : -
lii „ ’ „ „ „ „ 2062 „ 34 . . 200 r - 4 —
17 „ „ „ „ „ 3475 „ 68 . . 200 — 4  —
1S Einlagc in der Buk. Sparkasse (Sparkassehuch Nr. 90811) 765,65 — ! —

Summę . . . 55065 65 1101 50

XI. I^ecłi3a-a.n.g'sa,'bscłi.l-u.ss
Ober das Vcrcinsjahr 1910.

A. Einnahmen und Ausgaben.
a) E i n n a l i r aen:

1. Kassarest votn lalirc 1909 ...............................................................................  76 K 27 h
2. Spendc vom l.andesausschusse.....................................................................  150 „ — „
3. Subvention des Czernowitzcr S tad tm ag is tra tc s ........................................ 100 „ -- „
4. Spende vom Hcrrn Heinrich M a tto n i............................................................  10 „ — „
5. Spende vorn Herrn W. B a d ia n ....................................................................... 20 „ — ,,
6. Spende vora Herrn Reg.-Rat Dr. F r a n k ........................................................  10 „ -  „
7. Jahresbeitragc der V ereinsm itglieder...........................   726 „ 60 „
8. Riickzahlung des Schiilers B r l i c k ................................................................  20 „ — „
9. Zinsen von den W e r tp a p ie re n .....................................................................  2226 „ 20 „

10. Ans der Sparkasse b e h o b e n ..........................................................................  2360 „ — „
11. Erlos fur die verloste Staatsschuldverscl:rcibung Nr. 1354   2000 „ — ,
12. Zinsen von der Sparkasseeinlage (Nr. 90811).......................................  . 64 „ 74 ,,

Im ganzen . . . 7763 K 81 h
b) A u s g a b e n :

1. Vier Regierungsjubilaums-Stipendien a 160 K ............................................  640 K — h
2. Fiinfzehn Stipendien a 100 K ..................................................................... 1500 „ — „
3. Ein Stipendium................................................................................................... 50 „ — „
4. Handunterstiitznngcn fiir arme S c h il le r ......................................................  360 „ —
5. In der Sparkasse e i n g c l e g t .............................................................................. 2184 „ 10 ,,
6. Entlohnung fiir die E inkassiernng................................................................  70 „ 30 „
7. Druck des Jahrcsberichtes fiir das Jahr 1909 ............................................  15 „ — „
8. Ankauf der Staatsschuldverschreibungen......................................................  2891 „ 30 ,,
9. R eg ieauslagen ...................................................................................................  1 „ 96 „

Im ganzen . . . 7712 K 66 h
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c) B i 1 a n z :
Bci ciner Einnahme v o n ............................................  7763 K 31 li
mul der Ausgabe v o n .................................. ..... . 7712 ,, 66 ,,

ergibt sieli ciii Kassarest von . . .  51 K 15 li
Die vorsteliende Re’clinung wnrde von den Recliniingspriifcrn, den Herren Siegimmd 

O o l d e i i b c r g  und Pliilipp D e c k e r ,  am 4. Mai 1911 gepriift iind fiir richtig behmdeii.

B Stand des Verniogens.
Dasselbc bestand ani 31. Dezcmber 1909 ans Wertpapiercn im Nomiiialwcrte

v o n ................................................................................................... 53.391 K — li
eincr Einlage in der Bukowincr Sparkassc v o n ...........  941 „ 55 „
und dem Kassarcstc v o n ..................................................... ...... ■ 76 ,, 27 ,,

Im ‘ganzen . . . 54.318 K 82 li
Am 31. Dezcmber 1910 bestand das Stammkapital aus Wertpapiercn im Nominal-

werte v o n .........................................................................................  54.300 K — li
eincr Einlage in der Bukowincr Sparkasse v o n ...........  765 „ 65 ,,
und dem Kassarcstc v o n .....................................................___________51 ,, 15 ,,

Im ganzen . . . 55.116 K 80 li

V o ni A u s s c h u s s e  d e s  F r a ń  z J o s e f - V e r c i n e s .

C z e r n o w i t z ,  den 5. Mai 1911.

Vercinsobmann: Vcrcinskassier:
Gymnasialdirektor Karl Wolf. Religionsprofessor Leopold Schweiger.

Vercinssckretar:
Professor Romuald Wurzer.

XXI. -A--u.sweis
iiber den Stand der Ehrcnmitglicder, Griinder und bcitragenden Mitglicdcr des Kaiser 

Franz Joscf-Vereines im Jahrc 1910.

a) Ełiren.ia.iitgliećLei::
Herr K o c h a n o w s k i  Anton, Freiherr von, Ehrenburgermcister. \

„ K 1 a u s e r Heinrich, k. k. Regierungsrat.
„ Hofrat Dr. T u m 1 i r z Karl, k. k. Eandcsschulinspcktor.
„ Dr. F r a n k Josef, Lyzealdirektor und Regierungsrat.
„ B a d i a n  Wilhelm, Bankier.

To) Ox-ćin.d.er :
Sc. Durchlaucht Prinz H o h e n 1 oh  e-S eh  i 11 i n g s f  U r s t, k. k. Statthaltcr.
Se. Exzcllenz Oktavian R e g n c r Freiherr v. B 1 e y 1 c b e n, k. k. Landesprasident. 
Sc. Exzellcnz der liochw. Herr Dr. v. R e p  ta  Władimir, Erzbischof und Metropolit. 
Hociiwurden Herr C a 1 i n e s c u Myron, Archimandrit und Gencraiyikar.
Herr K o c h a n o w s k i  Anton, Freiherr von, Ehrcnburgermeister. t 
Die Abiturienten des Jahres 1879.
Herr Dr. Ł u p u  Florian, Prasident der Landesbank.

„ F i s c li c r Froim, Grofigrundbesitzer.
„ Dr. O n c i u 1 Aurel, Rittcr von, Gcneraldirektor.



C )  2 v £ i t g - l i e ć l s r  : Jaliresboitraff:
1. Herr Antschel Jakob, G ro fiindustrie lle r..................................................................... K 10’—
2. „ Dr. Auslander Jakob, Landes- und Gerichtsadvokat.........................................„ 12-—
3 ,, Badian Wilhelm, B a n k ie r ......................................................................................,, 8' —
4 ,, Baier Emil, k. k. D o m a n e n ra t ............................................................................  4'—
5. ,, Barleon Moriz, k. k. H o f r a t .................................................................................,, 10' —
6. j, Briill Josef, Oberbeamter der k. k. Staatsbahnen .......................................... „ 8 -
7. ,, Brunstein A. M., S ta d t r a t .........................................................................................   8 —
8. ,, Bujor Tlieodor, k. k. Gym nasialdirektor................................................................   8' —
9. ,, Elias Gnstav, k. k. Staatsbahnbeamter ................................................................   8' —

10. ,, Fontin Wenzel, Kaufrnann y ................................................................................. . 8'—
11. ,, Dr. Frank Josef, Lyzealdirektor und k. k. R cgierungsrat............................... ,, 8' —
12. ,, Fuhrmann Jakob, K au frn an n .................................................................................„ 8'—
13. ,, Fiillcnbaum Philipp, A p o th ck e r........................................................................... ,, 8' —
14. ,, Furth Felix, Freiherr von, B iirg e rm e is te r .......................................................... , 8' —
15. ,, Dr. Goldenbcrg Max, A d v o k a t ........................................................................... „ 8 '—
16. ,, Goldenbcrg S ie g r n u n d .............................................................................................  1(F —
17. „ Graubart Hermann, Realitittenbcsitzer..................................................................  8 '—
18. ,, Grtinfeld Bernhard, K a u f rn a n n ..................................................................................8’ —
19. „ Hackel Hermann, K au frn an n .......................................................................................8- —
20. ,, Hcutnann Abraham, k. k. Professor ........................................................................8 '—
21. ,, Hinghofer Friedrich, Oberinspcktor ........................................................................ 84—
22. ,, Holder Kalman, G utspach tcr................................................................................. ,, 10'—
23. ,, Homer Hans, M usikdirektor-Stclivertrcter..........................................................8-—
24. ,, Horniker Jakob, Kaufrnann................................................................................ ...... 10'—
25. ,, Ippen Wilhelm, Kaufrnann......................................................................................   8 '—
26. ,, Kapralik Abraham, Hausbesitzer .......................................................................  HF—
27. ,, Kiebcl Aurcl, k. k. Professor am Staatsgymnasium in Mieś . . . .  „ 2 0 --
28. ,, Kisslingcr Markus, Hausbesitzer............................................................................,, 10' —
29. ,, Klauser Heinrich, k. k. Regierungsrat und Gymnasialdirektor a. D. . . „ 10'—
30. ,, Kohn Bernhard, B a n k i e r ................................................................................ ....... 8-—
31. ,, Kraus Leon, K aufrnann.................................................................................................8' —
32. ,, Kuschniriuk Michael, k. k. Rcgierungsrat und Direktor der Lehrer-

b ildungsansta lt.................................................................................................. .....  8' —
33. „ Dr. Kwiatkowski Stanislaus, P r im a r iu s ............................................................ „ 15'—
34. „ von Langenhan Friedrich, Handclskammcrpnisident, kais. Rat . . . .  „ 8-
35. „ Lccker Lazar, Kaufrnann ..................................................................................... „ 8' —
36. ,, Leo Edmund, Hilfsamterdirektor a. D. und S tadtrat......................................... ,, 8- —
37. ,, Linker Siegrnund, K aufrnann .......................................................................................8'—
38. ,, Luttinger Samuel, B ankier........................................................................................ 10'—
39. „ Dr. Luttinger H e in r ic h ..............................................................................................   8' —
40. ,, Mayer Otto, k. k P ro f e s s o r .................................................................................„ 8'—
41. „ Mayer Jakob, K a u f rn a n n ................................................................................   ,, 8'—
42. ,, Ncunteufel Franz, k k. P ro fe s s o r ........................................................................ 8'—
43. „ Nesjcitic Eugen, Konsistorialaktuar.......................................................................„ 8 '—
44. „ Dr. Norst Anton, k. k. Universitatssekretar ................................................... „ 8 '—
45. „ Onciul Titus, Ritter von, k. k. O bcringenieur................................................... „ 8'—
46. ,, Papp Anton, A pothekcr.................................................................................................8' —
47. ,, Engel, Universitatsbuchhandler f ........................................................................   8'—
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48. Hcrr Dr. Pawlitschek Alfred, k. k. Landesschulinspektor.........................................  8'—
49. „ Dr. Perl Berthold, A d y o k a t ................................................................................. „ 8  —
50. ,, Dr. Philipowicz Władimir, Regierungsrat, Direktor der Landcs-Kranken-

a n s ta l t ......................................................................................................................... 8'—
51. ,, Popowicz Ensebius, k. k. U niversitatsprofessor..............................................   8 —
52. „ Rabener Ernst, k. k. P ro f e s s o r .......................................................................„ 8 —
53. ,, Rotter Joachim, Kaufmann............................................................................................8-
54. ,, Rossin Eduard, Bankier ...................................................................................... „ 8 -
55. „ Salter Samuel, G u tsb c s itz e r ............................................................................„ 8" —•
56. „ Schally Romuald, B u c h h a n d le r .............................................................................. 8' —
57. „ Dr. Sigall Emil, k. k. P rofessor.............................................................................. 8‘ —
58. „ Schlefcr M., Bank- und H ausbesitzer........................................................... ,, 10 —
59. ,, Schorr Charles, K aufm ann................................................................................ ...... 8-—
60. „ Schwarz C., Holzindustriellcr...................................................................................... 15 —
(il. „ Schweiger Leopold, k. k. P r o f e s s o r ..................................................................   8- -
62. „ Dr. Serwischer Heinrich, k. k. G erich tsad ju n k t............................................... . 1 0 -
63. „ Serwischer Nathan, P r iv a tie r ................................................................................ , ,10-
64. ,, Streit Rudolf, O ber-R echnungsrat..............................................................................8 —
65. „ Dr. Strzelbicki Adolf, A d y o k a t ............................................................................„ 8- —
66. „ Dr. Tittinger Wilhelm, A dyokat.................................................................................. 8-—
67. „ Tittinger Naftali, Rentier, kais. R a t ................................................................ ,, 10-—
68. „ Voitco Georg, G e m e in d e ra t........................................................................................4-—
69. „ Wassilko Nikolaus, Ritter von, Reichsratsabgeordneter.....................................40'—
70. „ Wechsler M., P r iy a t ie r ..................................................................................... ......  8—-
71. „ Dr. Wolf Adolf, k. k. O berbczirksarzt................................................................. ,, 6 —
72. ,, Wolf Karl, k. k. Gymnasialdirektor ..................................................................„ 8-
73. „ Wurzcr Romuald, k. k. P ro fe s s o r .........................................................................  8 '—
74. „ Zothe Hugo, k. k. O b c rfin an z ra t......................................................................... 4' —
75. „ Zwierzina Anton, k. k. Rechnungsreyident.......................................................... 8- —

II. Echiilerlade.
Verwalter: Direktor Karl Wol f ,  Professor Philipp D e c k e r  (Kassier), Professor Orest 

L u t i a (Bibliothekar), Konsistorialrat Professor Leopold S c h w e i g e r .

1. Kassabericht Liber das Schuljahr 1910,11.
a) E i n n a h m e n :

1. Kassarest voin Schuljahre 1909/10 ...........................................................  895 K 43 h
2. Ertrag von der Schum annfeicr.......................................................................82 „ 35 „
3. Spcndc des Eisig Weillelberger (W iż n itz ) ............................................  8 „ — „
4. „ „ Herrn Professors Heumann .................................................. — „ 36 „
5. Kranzablosungsspende des Herrn Uniyersitatsprofcssors Dr. Joli. Sbicra

anlaBlich des Ablebens des Landesschulinspektors Dr. Vysloużil . . 20 „ — „
6. Zinsen der Einlage bei der Bukowiner S p a rk a s sc .............................. 14 „ 91 „
7. Ergebnis der statutenmaBigen Sammlung im 1. Semester . . . .  723 „ 14 „
8. „ „ . 2. . . . 681 „ 77 „

Summę der Einnahmen . . . 2425 K 96 h 
Zu den im Yorstehenden ausgewiesenen Betragen, die sieli durch die im 1. und

2. Semester eingeleiteten Sammlungen ergeben, steuerten die einzelnen Klassen bei :
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Im I. Semcstcr im II. Scmcstcr Zusammcn
K 1 a s s c \

K h K 'i ; K h

I. A 47 50 ! 48 60 ! 96 10

I. B 42 — ■ 60 90 102 90

I. C 51 10 44 80 95 90

II. A 28 70 24 60 , 53 30

II. B 46 — 33 60 79 60

II. C 43 60 : 43 90 ; 87 50

III. A 12 40 13 30 25 70

III. B .............. 39 60 ; 9 60 i 49 20

III. C
l l

53 30 48 20 ; 101 50

IV. A 12 -  r 33 80 45 80

IV. B 57 90 34 -  I i 91 90

V. A 38 40 :• 38 60 72

V. B 58 84 54 70 1 113 54

VI. A 23 60 17 —  ; 40 60

VI. B 40 - 33 20 73 20

VII. A 44 70 46 07 91 37

VII.' B 40 -  i : 33 70 73 70

VIII. A 25 -  i 43 - 68 -

VIII. B 23 50 ij 19 60 ^ 43 10

Summę . . 723 1 4  i ; 681 77 i 1404 91

b A u s g a b c n :
Untcrstiitziing von Schiilcrn in 128 F a l l c n ................................... .... . 116-1 K — li

Summę der Ausgabcn . . . 1164 K — li

O  B i 1 a n 7.:
Bei einer Einnahme v o n .............................................................................  2425 K 96 h
und einer Ausgabc v o n ..............................................................................1164 — „

vcrbleibt der Betrag von . . . 1261 K 96 h
ais aktiver Kassarest, der gemafi § 3 der Statuten fiir den Beginn des nachstcn Jahrcs fur 
Untcrstiitzungen reseryicrt wird.
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Nachstchende Schiller haben einen Betrag von 5 K oder mehr gcleistct: I. A: Anlianch 
Hans je 5K (I. u. 2. Sem.), Gottlieb David je 5 K (I-u.  2 Sem), Cliodrowcr Samuel 5 K; 1. B: 
Bodenstcin Fritz 5 K, Nadler Paul 5K, Pulmann Siegmund 5 K; 1. C: Weinreb Adolf je 5 K 
(1. u. 2. Sem.), Weifiberg Karl 5K ; li. A: Fokschancr je 10 K ( l . u. 2.  Sem.); 11. B: Ohlgicl.icr 
Julian je 5 K (1. u. II. Sem.), v. Medweczky Emcrich, Klein Friedrich und Katz Karl jun. 
zu je 5 K (1. u. 2. Sem.), Łupu Konstantin 5 K; II- C: Sokol Israel je 5 K (1. u. 2. Sem.);
111. B: Katz Julius und Kohn Ignaz zu 5 K; IV. A: Fontin Bruno je 5 K (1. u. 2. Sem ), 
v.Tarangul Heinrich 5 K; IV. B: Oberliinder Arthur6 K (1. Sem.),5 K (2. Sem.), Romaszkan Gregor 
und Weisglas Ignaz je 5 K (1. u. 2. Sem ), v. Tabora Emanuel 7 K; V. A: Lcderle Leo jc 5 K 
(1. u. 2. Sem.); V. B: Kindler Erich und Łupu Stefan zu je 5 K (1. u. 2. Sem.); VI. A: 
Jakob Otto je 5 K (1. u. 2. Sem.); VI. B: Steiner Emil je 5 K (1. u. 2. Sem): VII. A: Anhauch 
Dionys, Fischer Albert und Klein Anton Adalbert jc 5 K (1. u. 2. Sem ), Steiner Anton 
und Chodrower Hermann zu 5 K; VII. B: Ledcrlc Eduard jc 3 K (1. u 2. Sem); VIII. A: 
Hcciit Bela und Kornfeld Rudolf je 5 K (1. u. 2. Sem.), Frciherr Rcgncr v. Bleyleben Max, 
Frciherr v. Brewer-Fiirth Karl und Kossler Johann je 5 K.

III. Jubilaum s-K rankenunterstutzungsfond des k. k. I. Staats 
gym nasium s in C zernowitz.

Diese im Jahrc 1908 gegriindete Wohlfahrtseinrichtung fiir dic Schiilcr des I. Staats- 
gymnasiums konnte crst im heurigen Schuljahre ihre segensiciche Wirksamkcit bcginncn. 
Der Stiflbrief lautet :

Stiftbrief.
Z u r  E r in n e r u n g  a n  d ie  Z e n te n n a r fe ie r  d e s  C z e r n o w i tz e r  k . k . /. S ta a ts g y m n a -  

s iu m s  h a b e n  e h e m a lig e  S ch iller  d e sse lb e n  d ie  G r i in d u n g  e in e r  W o h lfa h r ts e in r ic h tu n g  f i i r  
d ie s e s  G y m n a s iu m  b esch lo ssen  u n d  z u  d ie se m  Z w ecke  S a m m lu n g e n  e in g e le ite t, w elche  
d ie  S u m m ę  v o n  N e u n ta u s e n d  D r e ih u n d e r t  V i.erzig  Z w e i  (9342) K r o n e n  e rg a b e n .

D ie s e r  B e t r a g  w ir d  a n s  o b ig e m  A n la s s e  so w ie  a u s  A n la f i  d e s  6 0 jd h r ig e n  R e g ie -  
r u n g s ju b i ld u m s  S e in e r  k . u n d  k. A p o s to lisc h e n  M a je s ta t  F r a n z  j o s e f  I. z u r  G r iin d u n g  
e in e s  K r a n k e n - U n te r s t i i t z u n g s fo n d e s  d e s  C z e r n o w i t z e r  k. k. /. S t a a t s g y m n a s m m s  f i i r  
im m e r w d h r e n d e  Z e i te n  g e w id m e t .

Z u  d ie s e m  Z w e c ke  w e r d e n  u m  o b ig e n  B e tr a g  ósterre ich ische  K r o n e n r e n te n  a n g e -  
k a u f t  u n d  le tz te r e  a u f  d e n  N a m e n  „ J u b i ld u m s -K r a n k e n u n te r s tu tz u n g s fo n d  d e s  k. k. 
I. S t a a ts g y m n a s iu m s “ v in k u l ie r t .

D ie  Z in s e n  d ie s e s  F o n d e s  so lle n  z u r  U n te r s t i i t z u n g  k r a n k e r ,  s o w ie  e r h o lu n g s -  
b e d iir f t ig e r , b ra v e r , a r m e r  S ch iller  o h n e  U n te r s d i ie d  d e r  N a t io n  u n d  K o n fe s s io n  v e r -  
w e n d e t  w e rd e n .

D a s  R echt, d ie s e  U h te r s t i i t z u n g e n  z u  g e w d h r e n ,  s te h t  d e m  P r o fe s s o r e n k o lle g iu m  
d e s  g e n a n n te n  G y m n a s iu m s  u n te r  V o r s i t z  d e s  D ir e k to r s  zu , doch d a r f  d e r  D ir e k to r  
a u s t ta h m s w e is e  U h te r s t i i t z u n g e n  b is  z u  20  (z w a n z ig ) K r o n e n  auch s e lb s t  e r te i le n .

W e n ig s te n s  e in  F i in f te l  d e s  ja h r lic h e n  Z in s e n e r tr a g e s  s o l i  k a p i ta l is ie r t  w e rd e n  u n d  
s o l i  i ib e rh a u p t d e r  F o n d  nach M ó g lic h k e it  durch  e y e n tu e l le ' S c h e n k u n g e n , V erm (id itn isse ,  
R e in e r tr a g n is s e  a u s  W o h l td t ig k e its u o r s te l la n g e n  u n d  a n d e r e  M i t t e l  o e r g r o f ie r t  w e r d e n .

D ie  V e r w a h r u n g  u n d  V e r w a ltu n g  d ie s e r  S t i f t u n g  o b lie g t  d e m  je w e i l ig e n  D ir e k to r  
d e r  g e n a n n te n  A n s ta l t .

S o l l te  je d o c h  d ie se  A n s t a l t  z u  b e s te h e n  a u fg e h ó r t  h a b e n , w o r u n te r  j e d o c h  n ic h t  
e in e  o r g a n is a to r is c h e  U m g e s ta l tu n g  d e rse lb e n  z u  y e r s te h e n  is t, o d e r  s o l l te  d ie  g e d a c h te  
A n s ta l t  ih r e n  g e g e n w d r tig e n  in te r k o n fe s s io n e l le n  C h a r a k te r  v e r lie r e n ,  so  iib e rg e h t d ic  
V e r w a ltu n g  u n d  Y e r w a h r u n g  d ie s e r  S t i f t u n g  a u f  d ie  B u k o w in e r  k .  k . L a n d e s r e g ie ru n g ,
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w c lc h e r  d a n n  a u c h  d a s  R e c h t  d e r  V e r le ih u n g  v o n  U n te r s tu tz u n g e n  im  S im ie  d ie s e s  
S t i f tb r ie fe s  z u s te h e n  w ir d .

D e r  g e fe r t ig te  G y m n a s ia ld ir e k to r  e r k ld r t  n u n m e h r  in  se in e tn  N a m e n , so w ie  im  
N a rn en  s e in e r  A m ts n a c h fo lg e r ,  d a jl  e r  d ie  t r f i i l l u n g  d e r  S t i f tu n g s v e r b in d l ic h k e i te n  
i ib tr n e h m e  a n d  f u r  d ie  s t i f tu n g s g e m a fie  V e r w a h r u n g  u n d  V e r w a ltu n g  d e s  S t i f t u n g s -  
k a p i ta le s  a is  e in e s  f u r  im m e r w a h r e n d e  Z e i te n  u n a n ta s tb a r e n  F o n d e s  S o r g e  tra g e n ,  
so w ie  d a fi  in  je d e m  J a h r e s b e r ic h te  d e s  C z e r n o w i tz e r  I. S ta a ts g y m n a s iu m s  a u c h  e in  B c -  
r ic h t  iib e r  d ie  G e b a r u n g  d ie s e r  S t i f t u n g  im  a b g e la u fe n e n  S c h u l ja h r e  v e r ó f f e n t l ic h t  w e rd e .

D ic s e r  S t i f t b r i e f  w ir d  in  z w e i  E x e m p la r e n  a u s g e s te ll t ,  v o n  d e n e n  d a s  e in e  f u r  
d ie  h o h e  Ic. Ic. B u k o w in e r  L a n d e s r e g ie r u n g  u n d  d a s  a n d e re  E x e tn p la r  f u r  d ie  D ire lc tio n  
d e s  C z e r n o w i tz e r  Ic. k . I. S ta a ts g y m n a s iu m s  b e s t im m t is t.

C z e r n o w itz ,  a m  U .  D e ze m b e r  1908.

J o h a n n  M a y e r  m .p . ,  A n to n  Z a c h a r  m .p . ,
Obmann des Finanzkomitees. Obmann-Stellvertretcr des Finanzkomitces.

R o m u a l d  W u r z e r  m .p . ,
Schriftfiihrer.

leli erklarc in meinem Namen, sowie im Namen meiner Amtsnachfolger, dali ich die 
Erfiillung der Stiftungsverbindlichkeiten iibernehme und fiir die stiftungsgemallc Vcrwahrung 
und Vcrwaltung des Stiftungskapitals ais eines fiir immerwahrende Zeiten unantastbaren 
Fondes Sorge tragen, sowie datt in jedem Jahresberichte des Czernowitzer 1. Staatsgym
nasiums auch ein Bcricht iiber die Gebarung dieser Stitung im abgelaufenen Schuljahre 
veroffentlicht werde.

C z e r n o w i t z ,  am 12. Dezember 1908.

Dircktions- Regierungsrat Heinrich Klauser rn. p.,
siegel k. k. Gymnasialdirektor.

Zl. 51855/908.

Vorstehender Stiftbrief wird von der k. k. Landesregierung ais der obersten Stif- 
tungsbthórde im Lando genehmigt.

C z e r n o w i t z ,  am 31. Dezember 1908.

Siegel der Buk. Bleyleben m. p,
k. k. Land.-Reg.

Mit Erlafi der Buk. k. k. Landesregierung vom 25. November 1910 wtirdc das k. k. 
Landeszahlamt in Czernowitz beauftragt, dem Direktor des k k. I. Staatsgymnasiums Karl 
W o l f  die auf den „Jubilaums-Krankenuntersttitzungsfond des k. k. I. Staatsgymnasiums" 
vinkuliertc Kronenrcnte Nr. 77828 vom 1. Marz 1909 iiber 9700 K, sowie das Sparkasse- 
biichcl Bd. 115, Nr. 98854, iiber 21 K 86 h, ferner den Barbetrag von 193 K 60 h zu iiber- 
geben. Zuglcich wurde dem Direktor W o l f  der Stiftbrief tibermittelt mit der Weisung, 
im Sinne desselbcn auf die Vermehrung des Stiftungskapitalcs unablassig Bedaclit zu 
nehrnen, die angesammelten Betragc jeweils auf das Sparkassebtichel Bd. 115, Nr. 98854, 
anzulegen und, wenn ein grćifierer Betrag crreiclit ist, den Antrag auf dessen Anlegung in 
Notenrente zu stellen.

Das Vermogen der Stiftung besteht daher (nach dem Stande vom 20. Mai 1911) 
ans folgenden Posten;
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1. Yinkulicrte steuerfreic 4%ige Osterr. Staatsrcntcn-Obligation Nr. 77828 vom 1. Marz
1909 im Ncnnwerte v o n ............................................................................. K 9700' —

2. Sparkassebuch Nr. 98854 mit einer Einlagc v o n ......................................„ 382'23
3. Sparkassebuch Bd. 114, Nr. 97447, mit einer Einlage v o n .................„ 1241 89
4. Barbestand in der Direktionskasse, ycrftigbar fiir Unterstiitzungcn . . ,, 603'10

Zusammen . . . .  Ki l .  92742
Die Gebarung mit der Stiftung war vom 16. Jiinner 1911 an, an welchem Tage 

Dircktor Karl Wo l f  das Stiftungsvermógen iibernahm, folgende :

a) E i n n a h m e n :
1. Bchobenc Zinsen von der Obligation Nr. 77828 iiber 9700 K zu 4% vom 1. Marz

1909 bis 1. September 1 9 1 0 ............................................................................... K 5 8 2 '-
2. Erlos aus der von Prof. Wurzer verfąfiten Festschrift zur 100-Jahrfcier des

Gymnasiums..................................................................................................................  4050
3. Fiir ein Stiick der von Prof. Wurzer ycrfafiten F e s ts c h r if t ............................. . 2'—
4. Zinsen von der Obligation Nr. 77828 iiber 9700 K zu 4% vom 1. Sep

tember 1910 bis 1. Marz 1 9 1 1 .......................................................................... „ 194- —
Snmmc der Einnahmen . . . . K 818'50

b) A u s g a b e n :
1. An Unterstiitzung, arztl. Fionorar fiir die Behandlung erkrankter Schiiler K 5070
2. Einlage des 5. Teilcs der Einnahmen zur Kapitalisierung in die Buków.

Sparkasse auf das Biichel Nr. 98854 ......................................................................  16470
Summę der Ausgaben . . . . K 215'40

Es ergibt sieli somit ein Barbestand von K 60340. Dieser Betrag stcht der Dircktion 
zu Gcbote und wird stiftungsgemafi vcrwendet werden. Die Zahl der Bittwerber urn Unter- 
sttitzungen ist nicht gering, der Betrag wird kaum hinreichen, um allen Anforderungcn 
ganz zu geniigen. Doch diirfte er geniigen, um in den dringendsten Fallcn zu helfen.

Wie aus dem Vermogensauswei.sc ersichtlich, ist das urspriingiiche Stiftungsycr- 
inogen von 9700 K seit der Amtsfiihrung des Direktors Karl W o l f  auf 11.927 K 12 h, 
also um 2227 K 12 h gestiegen. Das Hauptverdienst an dieser namhaften Kapitalsyermeh- 
rung fallt Herm Prof. Leo T u m 1 i r z zu, der durch die Auffiihrung des Sophokleischen Dramas 
„Antigone" im hiesigen Stadttheater am 20. Jiinner 1909 von dem Reinertrage (1415 K) 1000 K 
dcm Jubilaums-Krankenunterstiitzungsfonde widmete. Der Rest von 415 K wurde fiir Hand- 
untcrstiitzungen an arme Schiiler yerwendet. (Siehe den Jahresbericht von 1908 09, Scite89).

Die restlichc Vermehrung des Stiftungsyermogens um K 122742 ist durch den 
Zinscnzuwachs, ferner durch die Kapitalisierung des 5. Teilcs der Einnahme und cndlicli 
durch den Verkauf der „Festschrift" und der Jubilaumsmedaillen bewirkt.

VI. Sonstige U nterstutzungen,
Wie alljahrlich, spendete auch heuer Frau .1. T., Profcssorswitwe, 12 K fiir cincn 

armen Schiiler. Die Spende wurde dem Schiiler Armbruster Jakob (VII. a) zugewendet.
Mehrerc Arzte, yornehmlich die Herrcn Dr. J. Po r as ,  Dr. M. W c i n r e b, Dr. Karl 

S c h c r m c r ,  Dr. H. A m s t e r, Dr. M. R o s e n f e l  d, Dr. M ii n z e r und Dr. A. W o l f  
behandelten unbemittelte Schiiler teils unentgeltlich, teils fiir ermafiigtcs Honorar. Die Herren 
Apothekcr Dr. B a r b e r  und F ii 11 e n b a u m yerabfolgten armen Schiilern unentgeltlich 
oder zu ermaBigtcn Preisen Arzneien.

A l l e n  e d l e n  S p e n d e r n  u n d  W o h l t a t e r n  d e r  s t u d i e r e n d e n  
J u g e n d w i r d  li i c m i t d e r  h e r z 1 i c li s t e D a n k a u s g e s p r o c h e n .
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VII. Reifeprlifung.
1. Im Schuljahre 1909/10.
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Von den im Sommer- tind Hcrbsttermine teils ais unreif auf 1/2 Jahr zuriickgewic- 
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*) Dic Zahl der mit S t i m m e n m e h r h c i t  fiir rcif erklarten Abiturienten ist in 
der Klammer beigcsetzt.
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Verzeichnis der im Sommer- und Herbsttermine 1910, ferner im Februar- 
termine fiir reif erklarten Abiturienten.

a 3

N A M  E
Geburtsort und 13 cj C/3 —i T3 '• • Ergebnis Gewahltcri 03 c der

1 tn O
Vaterland o

<v
U — C3 >> O Priifung Beruf

0- -J

i j Altheim Moscs . (Czernowitz, Bukowina 20 9 reifm.M*) Exportakademie

1 2 Badler Jankei Wassileti, 23 9 reif
m. li.*) **) Rcchte

3 Becker O skar. . Czernowitz, „ 18 8 reif m. E. rcchts- u. pliilos. 
Studien

4 Bergmann Mendel Stebne 20 9 reif m. M. Mcdizin

i 5 Birnbaum Salomo A. . Wien, Niedcr-Osterr. 19 8 reif m. E. Technik

i; Briick Leib . . Czernowitz, Bukowina 20 10 dto. Rcchte

i 7 Carnk Heinrich . „ 21 10 reif m. M. ”
8 Dcutsch Louis . ,, „ 19 8 reif m. E. >,

9 Dietz Franz Josef 21 8 dto. Philosophic

10 Edel Jakob . . Warez, Galizien 23 Ext. reif m. M. Medizin

11 Ehrlich Siegmund Czernowitz, Bukowina 20 9 dto. Rechtc

12 Elster Jakob . . „ >, 18 8 reif m. E.

13 Fischer O sias. . » >» 19 8 dto. Philosophic

14 Groll Salomon . 19 9 reif m. M. Rechtc

15 Grtinberg Julie . 20 Ext. reif m. E. Medizin

Ili Hack Peter . . Roscb-Czernowitz, Buk. 22 8 reif m. M. Reclitc

17 Hargeshcimer Rudolf . Eisenau, Bukowina 20 8 reif
m. Ausz. cv. Theologic

18 Hessler Edmund Czernowitz, „ 20 9 reif m. M. Rcchte

j 19 Hirschsohn Jakob lsak Sadagura, „ 20 9 reif m. E. Medizin

20 Hochstadt Selig . Nepolokoutz, „ 19 8 dto. Philosophic

21 Hoffer Ettel . . Czernowitz, „ 20 Priv. reif
m. Ausz. Medizin

22 Horowitz Mirl Kuty, Galizien 21 » dto. ..

23 lsler Rudolf . . Czernowitz, Bukowina 19 8 reif m. E. Philosophic

24 Jankei Max . . „ 21 11 dto. Militar

*) in. M. =  mit Stimmenmehrheit.
**) m. E. =  mit Stimmeneinheliigkcit.
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25 Joriscli Louis . . . . iCzcrnowitz, Bukowina 19 8 rcif m. E. Reclitc

2(> Kaindl Joscf . . . . 21 11 reif m. M. »

27 Katz Abraham Itzig . ,, ,, 23 9 reif m. E. Unbcstimmt

28 Katz Rudolf . . . . „ 19 8 rcif
m. Ausz. Philosopliic

2!) Kindier Heinrich . . >» » 18 8 dto. Technik

30 Kohler Siegmund . . » » 19 8 dto. Mathcni., Phys.

31 Kohn (Korf) Paul . . » 18 8 reif m. M. Exportakadcmic

32 Kramer Moses . . . Zadnicszówka, Galizien 20 9 dto. Mcdizin

33 Kraus Max . . . . Czernowitz, Bukowina 19 8 rcif m. E. >■
34 LangcnmaB Fciwel . . Dolhopole, ,, 24 8 dto. Reclitc

3.7 Lccker Cliaim Nussen I.cnkoutz, „ 21 8 dto. Philosopliic

31! Lichtmann Adolf . . Erassin, „ 20 9 rcif
m. Ausz. >’

37 Mecz Abraham Hcrsch Bojan, „ 21 9 rcif m. E. Reclitc

38 Meller Nathan . . . Czernowitz, 18 8 rcif tli. M. Mcdizin

39 Morgenstern Scliaja Zclcncu, 21 8 rcif m. E. Unbestimnit

40 Miillcr Gerhard W. J. Czernowitz, „ 19 8 dto. Reclitc

41 Nestmann Zacharias . >> ,. 19 8 dto. ,,

42 Norst Elisabeth . . . M 18 Priv. rcif
m. Ausz. Philosopliic

43 Ottenbrcit August . . ■Moiodia, 21 8 rcif ni. M. Reclitc

44 Perl Emanuel . . . . Czernowitz, „ 18 8 rcif
m. Ausz.

45 Reisner Adolf. . . . 22 10 reif m. M. ..

4(i Rondel Hermann . . Bojan, ,, 20 9 rcif m. E. Mcdizin

47 RoBler Artur Oskar Lembcrg, Galizien 18 8 dto. Reclitc

48 RoBler Sigisbert . . . Radautz, Bukowina 19 Priv. rcif ni. M. „

49 Rubin Samuel . . . Dorna-Watra, „ 21 9 rcif ni. E. Unbcstimmt

50 Salter Nikolaus . . . Czernowitz, ,, 20 9 reif m. M. Exportakadcmic

51 Salzingcr Salomon . . jCzorlkow, Galizien 22 8 rcif m. E. Reclitc
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52 Sandorski Bronislaus . Kotzman, Bukowina 19 8 reif rn. M. Rechtc

53 Schenkelbach Wilhelm Czernowitz, „ 18 8 dto. Medizin

54 Schlecker Isaak Bcer . Neu-Zuczka ,, 19 8 reif
m. Ausz. Exportakademie

55 Schneller Emilian . . Solka, 22 11 dto. Rechtc

5(5 Spothaim Friedrich . . Her(a, Rumanien 18 9 reif m. E. ,,

57 Strohal Rudolf . . . Franzthal, Bukowina 18 8 reif
m. Ausz.

58 Terner Samuel . . . Sereth, ,, 22 Ext. reif m. M. »

59 Wechsler Isidor . . . Sidorow, Galizicn 19 8 dto. Unbestimmt.

60 Weigetz W cnzel. . . Czernowitz, Bukowina 22 8 reif
m. Ausz. Pliilosophie

61 West Ludwig . . . . ” 19 9 reif m. M.

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

62 Engler Kasriel . . . Walawa, Bukowina 21 8 reif m. M. Rechtc

63 Friedmann Herscli . . Sniatyn, Galizicn 18 8 dto. Medizin

64 Gast Salomon Michael Borysław, ,, 22 9 dto. • Rechtc

(55 Gierowski Xenia . . Czertesz, Ungarn 23 Ext. reif m. E. Unbestimmt

2. Im Schuljahre 1910,11.
Im Sommertermine 1911 tneldeten sieli zur Reifepriifung 83 Kandidatcn, und źwar 

70 Offentliche Schiiler, 7 Privatisten und 6 Externc. Von diesen unterzogen sieli der schrift- 
lichen Priilnng 69 offentliche Schiiler, 7 Privatisten und 3 Externe.

Aufgaben fur die schriftliche Reifepriifung.

Deutsche Aufsatze.
(Zur Auswahl.)

F ti r d i e  1. A b t e i 1 u n g :
1. Welchc Schiinlicit und welchen Rcichtum bietet Osterreichs Natur, wclcbe GrtiBe 

Ósterreiciis Geschichtc ?
2. Stiirmen muB es, soli es Friihling werden. (Bezogen aut die Natur, den Menschen 

und den Staat.)
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3. O Weimar, Dir ficl ein bcsonder Los:
Wie Bethlehem in Juda, klcin und grofi.

(Goethe.)

F u r  d i e  II. A b t e i l u n g :
1. Was fiir politische und bkonomische Folgen ergeben sieli aus der zentralen Lagę 

der dstcrrcichisch-ungarischen Monarchie?
2. Werden die Volkcr in ihrer kulturellen lintwicklung mehr durch Gaben oder durch 

Heminnisse der Natur gefOrdert?
3. Drci Dinge machcn den Meister; Wissen, Konncn und WoIIen.

Ubersetzung aus dem Lateinischen.
I. A b t e i l u n g :

Livius a. u. c. XXXIX. cap. 40.

II. A b t e i l u n g :
Cicero, de offic. II. cap. 22, § 76—79 (Mittc).

Ubersetzung aus dem Griechischen.
I. A b t e i l u n g :

Platon S -( 694 c—695 C.

II. A b t e i l u n g :
Plutarch, Themistoklcs c. IX.

VIII. Fórderung der korperlichen Ausbildung und 
G esundheitszustand der Schiller.

Audi in diesetn Schuljahre war die Teilnahme an den Jugendspielen und dcm Sport 
im allgemcincn schr erfreulich, wenn auch mancher angesagte Ausflug und Ubungsmarsch, 
mancher Spielnachmittag, manche Radfahrt und Bergbesteigung wegen schlechten Wcttcrs 
entfallen rnuBte.

Die Direktion war auch heucr bestrebt, móglichst viele freie Spiclnachmittage zu 
schaffen und den Lehrkorper sowohl fiir die Jugendspiele und das Wandern, ais auch fiir 
den Sport zu interessieren.

Die Jugendspiele wurden am 28. Scptembcr begonnen und bis Anfang Novcmbcr 
fortgesetzt. In der Zwischenzeit wurden auch halb- und ganztagige Ausfliigc, sogenanntc 
Ubungsmarschc, unternommen, bei dencn zumeist auch gcspielt wurde. Das Baden im 
Pruthflusse dauertc bis Mittc Oktober. Was die Erlernung des Schwimmens anbelangt, so 
war es der Direktion auch in diesem Schuljahre nicht moglich, diesen gesunden Sport so 
zu fordem, wie er es verdicnt, da das stiidtische Schwimmbad im Pruth sich ais unzu- 
langlich erwies. Auch der mafiig betriebene Radfahrsport wurde so weit ais moglich ge-
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fordert und mchrcrc rccht schon verlaufenc Ausfahrtcn in die schoncn Talcr des Dnicstcr, 
Scrctli, Prntli und Czeremosz unternommen. Dem Schlittsehuh-, Schnecschuhlaufcn und 
Rodcln wurdc zwar die notigc Fórderung zu teil, docii konnte mit diesen LJbungcn zufolgc 
schlcclitcr Eis- und Schneevcrhaltnisse erst nach den Weihnachtsferien, wo ausgicbigcr 
Schneefall sowie Kalte eintrat, begonnen werden. Von seitcu der Dircktion wurden ncucr- 
dings von der Firma Bilgeri in Brcgenz 5 Paar Schneeschuhc bezogen, aufierdem wurden 
von mchrcrcn Schiilern aus eigenen Mitteln Schneescliuhe angekauft, so dali nunmehr 
diescr schone Sport rccht vie!e Anhanger gefunden hat. Er wurdc unter Autsicht und 
Leitung des k. k. Turnlehrers L i f i n e r  betrieben.

Das Schlittschulaufen erfuhr heuer dadurch eine Besscrung, dali der neugegriindctc 
Allgcineinc Sport-Klub seincn erworbenen kiinstlichen Eislaufplatz unter rccht giinstigen 
Bcdirigungen den Schiilern zur Verfiigung steilte.

AnfangApril 1911 begannen die Jugendspiele wieder und fanden erst mit Scmestcr- 
schlufi ilir Ende. I.citer der Spiele waren die Professorcn S i I b e r b u s c li, L a u r ę  c k i 
und Turnlehrer I. i 13 n e r. Aufierdem standen bei den Spielen eine grofiere Anzahl Spiel- 
warte zur Ycrfiigung, die wahrend der Winterszeit in 22 Spielwartstunden (an Sonn- und 
Feicrtagcn) vom Turnlehrer L i f i n e r  unterrichtet wurden.

Was das Wandern anbelangt, so wurden unter der Leitung der Professorcn S i 1- 
b e r b u s c h ,  J a s k u l s k i ,  L a u r e c k i, Q r ii n i e 1 d, P o r u b s k y und F r i e d m a n n  
lialb- und ganztagige Attsfliige sowohl klassenweise, ais auch in grofieren Gruppen unter
nommen. So untcrnahm Prof. S i l b e r b u s c l i  vom 9. bis 13. Juni mit 34 Schiilern einen 
Ausflug iiber Jaremcze, Warochta, a uf die Howerlaspitze (Czernabana) bei Korosmezó, der 
fiir die Schiiler ebenso Iehrreich ais angenehm verlief, jedoch teilweise durch schlechtes 
Wctter beeintrachtigt war.

In Bezug auf Schulhygiene wurden von Seiten der Direktion alle Mafinahmen gc- 
troffen, durch die die Gesundheit und das Wohlbefindeti der Schiiler gefordert werden 
konnte. Die Direktion ordnete auch heuer an, dafi sowohl die kleinen ais auch die groficn 
Unterrichtspausen nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter im Schulhofe in freier 
Luft zugebracht werden sollen.

Samtliche Schiiler wurden vom Schularzt Herrn Sanitiitsinspektor Dr. R u d n i k  einer 
cingelicnden Untersuchung unterzogen; ferner, wo es notwendig erschicn, das Elternhaus 
von den vorgefundenen Gebrechen verstandigt. Aber auch die Lehrer nahmen auf den 
arztlichcn Befund entsprechend Riicksicht bei der Behandlung und Beurtcilung der fiir 
krank und schwachlich erklarten Schiilern.

Erkrankte arme Schiiler erhielten unentgeltliche arztliche Behandlung und auch 
Geldunterstiitzungen. (Siehe Seite 70.)

Auch in diesem Schuljahre leisteten die beiden Turnlehrer Li f i ner  und S a d o w s k i  
bei kleineren Unfallen, bei plotzlichem Unwohlsein die erstc Hilfe mit solchem Gcschick, 
dafi die weitere arztliche Behandlung meist iiberfliissig wurdc.

Schiefiiibungen. Zufolge Erlasscs des k. k. Landesschulrates vom 17. August 1910, 
Zl. 10850, wurden die Schiiler der VII. und VIII. Klassc zu Bcginn des Schuljahres gcfragt, 
oh sic an den einzufuhrenden Schiefiiibungen teilnehmen wollen. Es erklarten sich 121 
Schiiler biczu bereit. Der Unterricht im Schiefien begann unter der Leitung des Herrn k. k 
Hauptmannes des 22. Landwehr-Infanterieregimentes Eduard R o t t  am 3. Dezember 1910 
nach den im Erlassc des k. k. Minist. fiir Kultus und Unterricht vom 16. Oktobcr 1910, 
Zl. 28968, angegebenen Vorschriften. An dem theoretischen Unterrichte (Vorschule) nahmen 
alle 121 Schiiler teil, an dem Kapselschiefien jedoch nur 98, da sich gezeigt hatte, dafi
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nicht allc die nbtige Eignung fiir das Schiefiwcsen besitzen. An dcm UbungsschieBcn mit
scharfen Patroncn, das auf der MilitarschicBstattc arn 18. Marz 1911 — also spat — 
begann, nahmen bloB 64 Schiller teil.

Das Scharfschicfien hatte bis Endc Mai 1911 folgendes Ergcbnis:
Anzahl der Schiefienden 64.
Bei den Vor(ibungcn abgegebenc Schiissc.................................................................610

„ „ Haupttibungen abgegebenc S ch iisse ......................................................... 742
zusammen . . . .  1382

Bei den Hauptiibnngen crzieltc T reffcr.............................................   374
. „ , , T re ffp ro z e n te .......................................................50-4%

Die Ergcbnisse sind also recht giinstig.
Bis zum April 1911 leitete den Schiefiunterricht der Herr k. k. Hauptmann Eduard 

R o t t  des 22. Landwehr-Infanteriercgimcnts in ausgezeichnctcr Weise. Die Direktion spriclit 
ihm hiefiir ilircn besten Dank aus. Durch die Beforderung des Herm Hauptmannes R o t t  
zum Major des 14. Landwehrrcgimcntes in Briinn wurdc ein Wechsel in der Leitung der 
SehieBiibungen notig. Von April an bis Ende Mai, wo sie abgcschlossen wurden, leitete 
sic der Herr k. k. Hauptmann Marzell L a n g  des 22. Landwehr-Infanterieregimentes. Audi 
dcm Herm Hauptmann L a n g  spriclit die Direktion ftir seine sehr erspricBliche Miihc- 
waltung den besten Dank aus.

Von Seitcn des Lehrkorpers fiihrten die Aufsicht iiber die an den SehieBiibungen 
teilnehmenden Schiller die Herren Reinhold S i b e r b u s c h ,  Peter L a u r e c k i  und 
J. 1). F r i c d m a n n .  Diese Herren nahmen auch selbst an den SehieBiibungen teil und 
stcigcrtcn durch ihr Bcispiel den Eifer und die Lust der Jugcnd fiir die gutc Sache. 
Mogen die Schiiler des Schiitzenspriichlcins eingedenk bleiben:

„Ub’ Aug’ und Hand 
Fiirs Vaterland!“
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trbersichtstabelle II
tibcr die Teilnehmer an den Jugendspielcn, den Ausfliigen und tiber den Gesundlieitszu 

stand der Schiller im Schuljahre 1910/1911.

Z a h 1 d e r  

Teilnehmer 'HjPZ
an j

K 1 a s s e j [ ... — --------------------j 1 S
c o_ CUO) u* 6 Uh

"Ó s BP £
s «bJO O h

to g Ol-o
3 Ć/l < W C/) n

1. A . . . 28 i 5 7

1. B . . . 27 2 10 ()

I. C . . . 25 44 12 10

11. A . . . 27 — 10 30

II. B . . . 10 43 7j 22

II. C . . . 33 9- 12 23

III. A  . . .  ; 10 11 11 17

III. B . . . U 42 24 24

III. C . . . a 20 4 10

IV. A . . . 12 31 10 23

IV. B . . . 8 — 18 27

V. A  . . .  ' 7 37 11 13

V. B .  .  . — 27 10 19

VI. A . .  . — — 2' 10

VI. B .  .  . 4 15 9 17

VII. A .  . . 2 — 9 19

VII. B .  .  . i — 17! 20

VIII. A . . . 10 — 19 29

VIII. B .  .  . 1 — 5l 13

Summę .  . 288 288 211 345

7  , ,  , j-Zahl der an Infektionskrank- 
z.am uer: heiten Erkrankten

7 5
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■  < u |  „ c

E
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c
' c / 3
N > O J a c c r - s

0 O ) c ^ * ' o . C . c c
• o c

£ C / 3 c
i  ^

CU 
i  ^ ;  5

I  :  
H

| 5

21 9 1 11 2 1 - - -

13 9 3 7 1 — -  | — 1 1 1

13 7 1 15 2 1 — 1 f>1 — ;

19 7 1 15 1 1 1 - — 11 1
29 10 4 1 20 2 — 1 — — 1

28 8 1 7 3 1 - — 5 1 1

7 3 - 14 - - - _ _ _ j  2 1

22 10 2
i  ^ 1 - - - _____

17 11 5 4 2 — — -

37 7 3 12 — - 1 - - 2 I _

28 9 3 22 — _ - -

10 14 7 17 2 - 1

22 S) 1 17 - - — — -

14 0 — 8 3 — — - 1

20 5 2 4 2 - — —

17 7 2 4 - - - — -

12 7 9 - — _ _  _  i

22 7 1 15 1 — — - — —
15 0 _ ; — 1 — — —  1  —  i

372 157 37 200 23 4 3 1 1 15 5
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IX. W ichtigere Erlasse.
1. Min.-Erl. v. 28. Juli 1910, Zl. 16770: Mit der Notę „geniigend” aus dem Schreiben 

kann cincm Schtiler aus der Mittelschule das Pradikat „vorziiglich geeignet” nur nacli 
besonderem Beschlufi der Lchrcrkonferenz zuerkannt werden, vorausgcsetzt, dat! diescr 
Notę eine Notę „selir gut“ gegeniiber steht. Ethalt ein Schiilcr ani Schlusse des Schuljahrcs 
im obligaten Schreiben und in cinem zweiten Gegenstandc dic Notę „nicht geniigend”, 
so kann ihm weder eine Wiederholungspriifung bewilligt, nocli kann er fur „im allgc- 
mcinen zum Aufstcigen geeignet” crklart werden. Die Noto. „nicht geniigend” aus dem 
Schreiben im Semestralausweis der I. Klasse zieht den Verlust der Stundung des Schul- 
gcldes nacli sieli.

2. Min.-Erl. v. 10. Oktober 1910, ZA. 38943: Erhalt ein Schiller der Untcrklasscn in 
cinem der Sprachfacher oder in der Mathematik die Notę „nicht geniigend”, olinc von der 
Lchrcrkonferenz fur „im allgemeinen zum Aufstcigen gecignet” erklart zu werden, so sind 
Bcrufungen gegen diese Entscheidung unzulitssig und dcm Ministcrium nicht melir vor- 
zulegen.

3. Min.-Erl. v. 30. Marz 1911, Zl. 8661: Dic diesjahrigen Hauptferien haben an den 
Mittclschulcn der Bukowina vom 7. Juli bis 31. August zu dauern.

4. Buk. k. k. Landesregicrung v. 9. Janncr 1911, Zl. 59180 cx 1910: Dic Auszahlung 
aller von der Buków. k. k. Landesregicrung angewicscncn S t i f t u n g s- u n d  S t i p c n- 
d i e n g e n i i s s e  erfolgt fortan ausschliefilich im Wege der k. k. Postsparkasse; dic Be- 
zugsbcrcclitigten haben die Quittungen wie bisher auszufertigen, doeli nicht melir zu 
stcmpeln, da dic Stempelgebiihr unmittelbar in Abzug gcbracht wird. Die Qnittnngcn sind 
mit der genauen Adrcsse des Bezugsberechtigten tunlichst 12 bis 14 Tage mit dem Vor- 
merke auf dem Briefumschlage: „Uber amtliche Auffordcrung portofrei” an das Rechnungs- 
departement der k. k. Landesregicrung einzusenden.

5. Min.-Erl. v. 27. Scpt. 1910, Zl. 53106: Mit Schiilcrn der IV. Klasse, dic im ersten 
Scmester in Physik die Notę „nicht geniigend” crhalten haben, ist eine Wicdcrholungs- 
priifung aus diesem Gegenstandc nicht yorzunehmen, viclmehr ist in allcn Fallen am 
Schlusse des Schuljahrcs aus Physik, Chemie und Mineralogie eine cinzigeNotc zu crtcilcn. 
Zur Eintragung dieser Gcsamtnotc sind dic Rubriken „ N a t u r g e s c h i c h t e ,  C h e m i e  
und P h y s i k ” zusammenzufassen. Im Palle eines Lehrcrwechsels im zweiten Scmester 
werden dic bcidcn Lehrer entsprechcnd das Einvcrnchmen zu pflegcn haben.

6. Min.-Erl. v. 28. Jiinner 1911, ZL 51907 ex 1910: Auch dann, wenn ein Schiilcr 
wegen ungiinstigen Erfolges die Anstalt nicht wciter bcsuchen darf, ist dic gcwdhnlichc 
Abgangsklausel anzuwenden, da auch in diesem Falle eine ordnungsmatiigc Abmcldinig 
des Schulcrs erfolgen muli.

7. Min.-Erl. v. 8. Fcbruar 1911, Zl. 51524 cx 1910: Die von der Direktion beantragtcn 
Kursę fur den Untcrricht in der gr.-or. Rcligionslehre werden unter den von der Direktion 
angegebenen Modalitiiten, und zwar zuniichst bis zum Schlusse des laufenden Schuljahrcs, 
geneinnigt.

8. Min.-Erl. v. 22. Fcbruar 1911, Zl. 35615 ex 1910: Kincmatographische Vorstcl- 
hmgen gehoren zu den dffentlichen Vorstcllungen, dereń Besuch den Schiilcrn nur nacli 
den, bestehenden DiszipIinarvorschriftcn gestattet werden kann.

9. L.-Sch.-R.-Erl. v. 22. April 1911, Zl. 5214: Vom Schulgcldc befreite Privatisten, 
bczw. Privatistinnen, konnen im zweiten Scmester dic Schulgcldbefrciung nur dann bc- 
lialtcn, wenn sic sieli mit einem entsprcchcnden Scmcstralauswcise tiber das 1. Scmcstc 
ausweisen konnen.
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10. Min.-Erl. v. 30. Marz 1911, Zl. 8941: Abiturienten, die im Sonimer- und Hcrbst- 
tcrmine des vorangegangcnen Jahres auf l/2 Jahr zuriickgewicsen worden sind und ais 
wiedcrholendc Schiller der letzten Klassc im 1. Semester in cinem oder mehreren Gegen- 
standen niclit entsprochen haben, sind zur Ablegung der betreffendcn Reifcpriifung im 
Februartermine niclit ztizulassen.

X. Chronik.
Das Schuljahr 1910/11 bcgann am 9. Septcmbcr 1910. Die Aufnahtns-, Wiederholungs- 

und Nachtragsprtifungen wurdcn am 9. und 10. Scptember abgehalten. Montag, den 12. Sep- 
tembcr fand der feierlichc Eroffnungs-Gottesdicnst statt, damach die Verlesung der Scliul- 
gesctze. Am 13. Septcmbcr begann der Unterricht.

Am 26. und 27. Scptember fanden die Reifepriifungen des Hcrbsttcrmines unter 
dcm Vorsitzc des Herrn k. k. Landesschulinspektors Dr. Alfred P a w l i t s c l i c k  statt.

Der 4. Oktober, der Namenstag Sr. Majestat des Kaisers F r a n z  J o s e f  1., wurde 
diesmal ganz besonders festlich begangen, da den Schulern, die Allerhóchstseinen Geburts- 
tag, den 18. August, wegen der Fericn nicht hatten gemeinsam fcicrn konncn, jctzt Gelc- 
genheit geboten werdcn sollte, die weltgeschichtliche Bedeutung jenes Tages nachtraglich 
von der Selmie gewiirdigt zu selien. Fingeleitet wurde der Festtag durch eine festliche 
Scliulmesse in der arm.-kath. Kirche. Um 12 Uhr versammelten sieli in der scliOn ge- 
schmiickten Turnhatle samtliche Schiilcr der Anstalt, der Lebrkórpcr und die Fcstgaste, 
darunter Se. Fxzcllcnz der Herr k. k. Landesprasident, dann Msgr. Priilat Josef S c h m i d, Biir- 
gcrmcistcr Baron F iir tli  samt Gemahlin und andere durcli Rang und Stellung hcrvorragende 
Pcrsonlichkeiten, dereń Anwesenheit die Festesstimmung wirksam crliobte. Nacli Eroffnung 
des F'estes durcli den Direktor trug der Schulcrchor J. G. Seidels Gedicht „Dem Kaiser”, 
vertont von K. F. Zelter, recht hiibsch vor. Sodann bestieg Prof. Dr. Hermann R u m p die 
Rednerbiihne und hiclt folgende Ansprache :

Hoclizuverehrende Festversammlung! 
Liebe Studenten!

Licbe mit der Pflicht im Bundę 
Ist ihm tief ins Herz gesenkt,
Und kein Tag, ja keine Stunde,
Da er an sein Volk niclit denkt.

(Martin G r e i f.)
Einzig ist die Tatsache in der Geschiclite allerZeitcn und Volker, dafi cin Herrsclier, 

dem Millionen Herzcn sciner Untertanen in unwandelbarer Liebe und Treuc entgegen- 
sclilagcn, in vollcr Frische des Geistes und Korpcrs den aclitzigsten Gcburtstag feiert, 
nachdcm er zwei Menschenaltcr mit weisem Geiste und starker Hand die Geschicke scines 
Rcichcs gclcnkt.

Fiirwahr, an Seiner Majestat, unsercm allcrgnadigsten Kaiser und Herrn, bewahr- 
licitct sieli jenes Wort eines alten Schriftstellers: „Bewundcrungswiirdig ist der Mann, der 
das Feuer des Jiinglings mit der Reife des Mannes und der Mildc des Greiscs vereinigt“. 
Auf dem Manoverfelde, auf schnaubendem Rossę, an der Spitzc seiner tapferen Regimenter 
ist Franz Josef der feurige Jiingling, im Ratę seiner Minister der reife Mann, unter dem 
strahlcndcn Weilmachtsbaume, umgeben von der Schar seiner bliihendcn Enkel, der milde 
Greis der mildc Grcis, der die goldenen Worte gesprochen: „Die Kinder sind ftir mieli 
das Schonste und Liebste: je alter ich werde, desto mehr liebe ich die Kinder!”
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Der koniglichc Siingcr des alten Bundes sagt im 90. Psalme: „Unser Lcbcn wiilirct 
sicbzig Jalirc, und wenn es hoch kommt, so sind es achtzig Jahrc, und wenn es kostlich 
gewesen ist, so ist es Miihc und Arbeit gewesen.”

So kostlich ist das Lebcn unseres Kaisers gewesen; denn es war der Miihc und 
Arbeit gcweiht. Und aut dieser Arbeit und Miihe rulitc Gottes reichster Scgen.

Untcr der yaterlichen Ftirsorge, unter dem miichtigen Schutz und Schirm unseres 
Kaisers wurdc Óstcrreicli ans cincm Staatc mit mittelalterlichcm Kastcnwcscn, mit Leib- 
cigcnschaft and Biittelherrschaft ein moderner Kuiturstaat.

Dic Verfassung, die unser Kaiser, der eigenen Uberzcugung folgend, seincn Untcr- 
tancn gegeben, liob den Unterschied der Stande aut und verkiindigte dic Gleichheit allcr 
Staatsbiirger vor dcm Gesctze; sie sichertc dic Gleichbcrechtigung alier Vi3lkcr und Kon- 
fessionen unseres Staates; sie berief die Vertreter des Volkes zur Mitarbcit an der Gcsctz- 
gebung und dadurch mittclbar zur Tcilnahme an der Regierung; sic befreite dic Arbeit 
von den bislierigen licminenden Schrankcn; sie erschlofl dic freie Bahn fiir jedes Talent, 
fiir jeden strebsamen Geist; sic weckte allc gesunden Krafte zu feurigem Wettcifcr. Und 
dic Friichte dieser Neugestaltung Ósterreichs sind aut allen Gebieten des materiellen und 
gcistigen Lcbens gereift. Aut allen Gebieten ist ein staunenswerter Aufschwung. Frci 
pfliigt der Bauer aut seinem Grund und Boden, das Gewcrbe bliiht in vielen Zweigcn, 
in reicher Ftille spendet der Bergbau seine Gaben und Fabriken lassen Dorfer zu Markten, 
Miirktc zu Stadten erbltihen. In den entlcgensten Talem des Hochgebirges pocht der 
Pulsschlag des volkerbelcbcndcn Verkehres. Die Handelsfiotte des Lloyd fiilirt des Reiches 
Flagge iiber alle Meere dcrWelt, und wie verdichtet sieli das Eiscnbahnnctz der Monarchie 
von Jahr zu Jahr, welche Triumphe hat die Technik in der Uberwindung einstens fiir 
unbezwingbar gehaltcner Schwierigkeiten in den Alpenlandern gefeiert, wo das DampfroB 
bald hoch an den Hangen der Berge, bald tief unter ihrem Kamtne dahineilt.

Die Fiirsorgc unseres Kaisers umfafit auch das Reich der Wahrheit und Schonhcit. 
Das ganzc Schulwesen von seiner untersten bis zu seiner hochsten Stufe wurdc cincr 
dtirchgreiienden Unigcstaltung unterzogen. Unter ihm sind die Universitiiten vermchrt und 
zu Stittten der freien Forschung geworden. Besonders an der Wiener Universitat wirkten 
Gelchrte von europaischein Rufę, und namcntlich in der Mcdizin hat dic Wiener Selmie 
fiir lange Zeit die Fiihrung behauptet.

Doch die Universitaten sind nur dic kronenden Giebel am Riesenbau des Unterichts- 
wesens. Der breite und feste Grund ist die allgemeine Volksbildung. Auch da sprach 
unser cdicr Monarch ein schopferisches „Werde!" Was die grofie Kaiserin Maria Theresia 
begonucn, das hat ihr Enkel volIendct. Unserem Kaiser vcrdankcn wir das hochentwickeltc 
Schulwesen unserer Zeit, nicht nur Volksschulen, sondern auch dic Mittelschuicn vcr- 
scliiedenster A rt; unter ihm hat das osterreichische Gymnasium seine Ausgestaltung cr- 
fahren, unter ihm wurdc die Realschule geschaffen.

Sic alie, liebe Schiller, haben Anteil an dem Segen, der von dieser Schopfung unseres 
Kaisers ausstromt. Sie alle sind unserem allergniidigsten Herrn zum Dankc verpflichtct, 
so lange Sie leben.

Die Liebe zur Kunst ist ein schones Erbtcil im Hausc Habsburg. Auch unser Kaiser 
war und ist der grofiherzigste Pflcger der Kiinstc und Forderer der Kiinstler. Wicu ist 
unter seiner Regierung zur schdnsten Residenzstadt geworden.

Auf scin Machtwort fiei der dilstere Festungsgilrtel, der die innerc Stadt cingc- 
schniirt und in ihrer Entwicklung gehemmt hat. An der Stelle der Stadtgriiben und Walie 
sowie der ilmen vorgeIagcrtcn weiten Flachcn entstand dic Ringstrafie, einc der schonstcn 
Straden der Welt, an der dic herrlichsten Monumentalbauten glcicli Perlen aneinander 
gerciht sind. Ilire Schonhcit preist Ferdinand von Saar;
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„Wer ziihlt die ragenden Bauten,
Die sieli schiicBcn zum Ring cdcl und prachtig zugleich?
Hier cin steinern Juwel, der jiingstc der Donie; zinn Himmel 
Slrebet des Doppelgetiirms zierliclies Stabwcrk liinan.
Dort breitfrontig mit ernsten Arkaden das miichtige Rathaus 
Unii ąuadrigengekrónt, attisches Marmorgebalk.
Hocliweg traumen im Athcr die Kuppeln der beiden Museen,
Mit italischem Reiz inutcn das Auge sic an.“

Diese Fiiile scgcnsvoller Arbcit gcdich und gcdcilil unter dem machtigen Schulze 
unscrcs Kaisers. „Arbeit ist des Biirgers Zierde, Segen ist der Miilic Preis." Damit aber 
dieser Preis niclit gcfiihrdet werdc, muli niclit lilolJ im Innem des Staates gesetzliclie 
Ordnung walten, der Staat mufi auch nach autlcn geaclitet, ja gcfurchtet dastchcn. Gc- 
fiircbtet aber ist nur der Starkę, und Óstcrreich ist stark. Scinc Starkę liegt in der Hccrcs- 
maclit, die unscr erhabener Kriegslicrr durcli die Eintiilirung der allgemeincn Wchrpfiiclit 
gescliattcn iiat. Osterreichs Hcer ist seitdcm cin Volk in Waffcn; es weifi, dat! es fiir die 
lieiligsten Giitcr kampft, wenn die ernstc Stunde rtifen solltc.

Allen Untertancn seines Reiclies ist unser Kaiser ein lcuchtendes Vorbild gewissen 
iiafter Pflichterfiillung und grenzenioser Sclbstverlcugnung.

Ais der lSjahrigc Jiingling den Thron sciner Viiter bestieg, sprach er bcwegten 
Hcrzens: „Leb’ wolil, du schone Jugend!" Mit diesen Worten nalim der jungę Monarcli 
Abschied von dem ungetrtibt frohen l.cben sciner Kinder- und Jiinglingsjalire, die Wortc 
zeitgen uns aber auch von dem tiofen Ernst, mit dcm unser Kaiser der seiner harrenden 
scliwcrcn Aufgabc entgegensah.

Ali sein Tagewcrk vom frtihen Morgen bis zum spaten Abcnd ist ganz und gar be- 
licrrsclit von der Erftillung seiner Herrscherpflichten, dencn er mit gcwissenhaftcstcr Trcue 
obliegt. Jeder Anregung sucht er gereclit zu werden, und nie bat er seine Hilfe vcrsagt, 
\vo es galt, werktatig zuzugreifen und unyerschuldetes Elcnd zu lindern. Dali unser Kaiser 
auch sein Lebcn fiir das Vaterland einzusetzen bercit ist, hat er bci St. Lucia, Raab und 
Solferino bcwiesen.

Unscrcm Kaiser ist das bitterste Weh, das tiefstc Leid, das cin Mensclicnlicrz treifen 
kann, niclit crspart geblieben. Er verlor durcli cin heimtiickisches Gcschick scincn Bruder 
in fernen Landen, er folgtc auch dem Sarge seines cinzigen hochbegabten Sohnes, er 
bcglcitctc zur Ruhestattc in die Gruft sciner Ahncn die Leiche sciner treuen Gattin uńd 
Lebcnsgefahrtin, die der Mordstahl cincs Rucliiosen zu Todc getroffen. In diesen Stundcn 
tinsaglicher Trauer hat ihn sein inniges Gottvcrtrauen und seinc felsenfestc Pflichttrcuc 
aufrccht crhalten.

„Forderc von dir und anderen die Erfiillung der Pflichtcn mit Ernst; aber sci mildc 
im Urtcil iiber dicFehler des Nachsten." Diesen schdnen Sinnspruch schrieb Scinc Majestat 
cigenhandig der Jugcndschriftstcllerin Thekla von Gumpert auf ilirc Bittc um ein Auto- 
gramm. Wclclie Mildc, wclclic Herzensgtite spricht aus diesen Worten!

Wer je das Gliick hatte, unseren Kaiser von Angesicht zu Angesicht zu schaucn, 
der kann den milden Blick seiner lieben blauen Augen nic vcrgcssen.

Tauscnden und Abertausendcn hat unser Kaiser den Kampf des Lebcns leichter gc- 
macht. Wie oft aber in diesem Kampfe treten dem Menschen die Elcmcnte feindlich 
gegeniibcr. Die Wasser treten aus den Ufern und rcificn des Menschen jahrelangcn FleiB 
widcrstandslos m it; das Feuer friilt in rasender Gier unser miihsames Werk, die Erde bebt 
und die Menschenwohnungen fallen wie Kartenhauser in sich zusammen. In solchcr Not
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blickt der Ostcrrcicher vertraucnsvolI auf zu scincm Kaiser. Und der stcllt sieli an dic 
Spitze, Millioncn folgen ihm. „Szegedin wird wieder erstchcn und schoncr ais zuvor!“ 
sagte er, und es erstand. Und ais in jener Ostcrsonntagsnacht des Jahres 1895 Laibach cin 
Triimmerhaufen wurdc, da war wieder unscr Kaiser voran, das Elend zu mildern, den 
Schaden gut zu machen. An Stelle des Ringthcaters stelit das kaiserlichc Siihnhaus, cine 
ewige Stattc der Giitc und des Mitleides. Und das gutc Herz unseres Kaiscrs fiililt audi 
dic Not der Armsten und Elendesten seiner Untertanen. Er ruft — und allc, aile kommen 
und tragen freudig ihren Baustcin bei zu den unverganglichen Werken der Barmherzigkeit. 
Am 80. Geburtstagc unseres Kaisers haben Kranke auf ihrem Schmerzenslager, Blinde, 
Taube und geborgene Waisenkindcr heifle Dankgebetc zum Himrncl gesendet fiir den rast- 
losen Helfcr in jegliclier Not, der auch in die tiefste Finsternis menschlichen Elcnds, in 
dic Naclit der Geisteskranken, dringen licfi cincn Strahl vom cwigen Liclite der Liebe.

An ungczahlten stummen Steincn prangt dankbar Franz Joscfs Name, uberall im 
wcitcn Reiclie crhalten Stiftungcn milder Art scin Andenken wach bis zu den fernslcn 
Gcschlechtcrn. Aber iauter ais der goldcnc Buchstabe auf dem Denkstcin preist scincn 
Namcn das gliicklicli leuchtende Auge, dessen Trane er getrocknet, dauernd lcbt scin An
denken in den Herzcn der Getrdstcten, dort stelit sein Dcnkmal: Acrc perennius.

Und im Jubeljahre 1908 gab unser Kaiser so riihrcnd Zeugnis von scincm edlcn 
Valcrhcrzen, ais er dic Losung ausgab, dic Jubelfrcudc dieses Jahres in Scgcnswcrkc „fiir 
das Kind“ zu verwandeln.

Dies goldcnc Herz, es schliigt in der Brust eines Friedensfursten. Ja, cin Fricdcns- 
fiirst ist unscr Kaiser! Bei dem gewaitigen Ausbaue der Wehrmacht lag der Fricdcns- 
gedankc des Kaisers zu Grundc, dem cr bereits im Jalirc 1866 Ausdruck vcrlicli in den 
Wortcn: „Nicht der geheime Gedankc der Wiedervergeltung sei es, der unscre Schrittc 
lenkt, cine cdlcre Gesinnung sei uns beschieden, wenn es uns gelingh durch das, was wir 
leisten, Ungunst und Feindschaft in Achtung und Zuneigung zu verwandeln.“

Und es ist ihm gelungen: Aus den ehemaligen Gcgnern sind Frcundc gcworden. 
Namentlich ist das Btindnis unseres Vaterlandes mit dem Deutschen Reicli cin machtiger 
Fcls im brandenden Mcer, ein unzerstorbares Bollwerk des Friedcns. Bei jeder Gclcgen- 
hcit erschcint der Kaiser der Deutschen in unserer Kaiserstadt, urn dem erhabenen Bundcs- 
genossen, dcm vaterlichen Freunde seine Liebe, Treue und Vcrehrung vor der ganzen 
Welt zu bekunden.

Ais in jiingstcr Zeit im Siidostcn unserer Monarchie am politisclicn Horizontc Gc- 
witterwolken gefalirdrohend aufstiegen, da war es der Fricdcnskaiscr Franz Joscf, der seine 
Vblker vor den Greucln des mannermordenden Krieges bcwahrte:

im Siidcn erhob sieli blutiger Schcin,
Da weinten die Miitter und Braute;
Es mufitc geschieden, geschieden ja scin,
Dic Solinę, sie zogen ins Wcite.

Sic zogen mutig dem Feind entgegen,
Bcrcit, fiir den Kaiser zu sterben,
Bcrcit, zu verbluten auf cinsamen Wegen 
Im fernen Lande der Serbcn.

Zu Hause aber, da flossen die Tranen,
Und qualvoll sclilichcn die Tagc,
Des liebenden Herzcns lioffendes Sclinen,
Es ward zur Totcnklage.



86

Bis plótzlicli erscholl clic crloscndc Kunde:
„Kein Kricg! Die Gcfahr ist gcbannt!“
Und „Friede!" flog es von Mund zu Mumie,
Erklang cs im ganzen Land.

Uml erlosciicn war der blutige Sclicin,
Aufjubeltcn Miitter und Brautc;
Bis tief in das fernste Tal hincin 
Ertontc das Fricdensgelaute.

Dafiir, dafi Dli uns gerettet den Fricden,
Dafiir sci gepriesen, o Kaiscr!
Des Segens Fiille sei Dir beschicden,
Du Milder, Du Giitigcr, Weiscr!

Uns allcn aber bleibc unser giitiger Monarch noch langc Jalirc bis an dic aufiersten 
Grcnzcn mcnschliclien Daseins erhaltcn, das walte Gott! Gott crhalte, Gott bcschiitze, 
Gott segne unscren Kaiscr! Seine Majestat Franz Joscf I., unser allcrgnadigstcr Kaiser und 
Hcrr, lebc lioch! liocli! hocli!

Nacli der cindracksvollcn Rcdć des Herm Professors Dr. Rump trug der Schiiler der 
VI. Klassc Norbert G r o 15 das Gedicht von Penn „Dcm Kaiser Franz Josef I.“ in so wirk- 
samer Wcisc vor, dafi er von allen Anwesenden reichen Beifall crntctc. Hierauf sang der 
Manncrchor dic Wcisc Suppes „Das ist mcin Ósterrcicli" unter der treffliclien Leitung des 
Gesangprofcssors Alfred S c h 1 ii t e r. Sodann trug der Schiiler der VIII. Klasse Karl Frci- 
lierr v. B r c w e r - F i i r t h  das Gedicht Anast. Griins „Hymnc an Óstcrrcich“ vor, worauf 
mit der Absingung der Volkshymne dic schone Feier ihrEnde fnnd, die allen Anwesenden 
unvcrgci51ich blciben wird.

Da ani Todcstage Ihrer Majestat der Kaiserin Elisabeth, dcm 10. Scptcmber, wegen 
der bei Schulbeginn stattfindcnden Priifungen nicht, wic sonst alljahrlich, eine Traueran- 
andacht fiir die Gymnasialjugend stattfinden konnte, bestimmte dic Direktion den 19. No- 
vcmbcr, den Namenstag der Verblichenen, zur Abhaltung einer Erinnerungsfeier fiir dic 
vcrcwigtc Kaiserin. Die róm.-kath. Schiiler wohnten cincm Hochamte in der arm.-kath. 
Kirclie bei, fiir dic israel. Schiiler fand im Gymnasium eine Flrinnerungsfeicr statt. Herr 
Prof. Dr. S i g a l i  eroffnete in Vertrctung des Direktors die Trauerandacht mit folgender 
Ansprachc:

„Die Feier, zu der wir hicr versammelt sind, gilt dcm Andenken einer erlauchtcn 
Frau, dereń Bild jedem Ósterreicher hcilig ist, unscrer yerewigten Kaiserin Elisabeth, fiir 
dic wir jahrjahrlich in trener Ergebcnhcit unscre Gebcte zum Himmel einporgcrichtct liabcn 
und dereń Gedachtnis aus unseren Hcrzen nie schwinden kann. Herr Prof. Heumann hal 
dic Gcdachtnisrede zu haltcn iibernommen und so crsuche ich Sie, in Ruhc und Wiirde 
ihr zu folgen.“

Die Rede Herrn Prof. H e u m a n n s ,  in der die trefflichen Eigenschaften der ver- 
blichencn Herrscherin gcwiirdigt wurden und auch auf den Umstand hingewiesen wurde, 
dafi der Morder der erlauchtcn Frau vor kurzem sich selbst gerichtet liabe, machte aut dic 
Zuhbrer cinen machtigen Eindruck.

Mit Erlafi des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 14. Dezember 1910, 
Zl. 46051, wurde Prof. Dr. Emil S i g a l i  in dic VII. Rangsklassc bcfbrdert.

Mit Allerhochster EntschlieRung vom 10. Janner 1911 haben Se. Majestat den Direktor 
des I. Staatsgymnasiums Karl W  o I f in die VI. Rangsklasse mit der Rechtswirksamkeit vom 
1. Janner 1911 allergnadigst zu befordern geruht.
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Ani 31. Janner 1911 fand mit der Verteilung der Semcstralauswcise das 1. Semcster
seineri Abschlufl.

Mit dem 11. Semcster begann am 1. Staatsgymnasium der Untcrricht in der a r m c- 
n i s c h c n  S p r a c h e in zwci wochentlichen Stunden. Er wurdc von Prot. Christi A 11 a c z 
uiicntgcltlicli erteilt, nachdcm der k. k. Landesschulrat mit Erlafi vom 18. Janner 1911, 
Zl. 489, die Genehmigung erteilt hatte. Der Lehrkurs war von 19 Schiilern des I. Staats- 
gymnasiums, von 6 Schiilern des II. und 10 Schiilern des 111. Staatsgymnasiums besucht, 
die im abgelaufenen Semcster armenisch lesen und schreiben, deklinieren und konjugicrcn 
und das Fiirwort und Zahlwort lernten. Hauptsachlich aber wurde dem Untcrrichte cinc 
armenische Fibel zugrunde gelegt. Lcider wird der Untcrricht, der rccht gute Erfolgc hatte 
und fleillig besucht wurde, im niichsten Schuljahre nicht fortgesetzt werden kdnncn, weil 
Prot. Allacz am gr.-or. Gymnasium in Suczawa, dcm er angehórt, lcider nicht liinger ent- 
behrt werden kann und wieder dort Dienst tun wird. Herr Prof. Allacz, der durcli zwci 
Jahre dem 1. Staatsgymnasium zugewiesen war, hat hicr ebenso eifrig ais erspricfilich gc- 
wirkt, er hat sieli die Zuneigung und Achtung der Amtsgenossen und Schiller erworben 
und die Direktion sieht ihn daher schr ungern scheiden.

Am 24. Ecbruar 1911 wurde die Reifcpriifung der aut ein lialbes Jalir zuriickgewic- 
sencn Abituricnten und einer Externistin unter dem Vorsitze des Hcrrn k. k. Landesschul- 
inspektors Dr. Alfred P a w l i t s c h e k  abgehalten.

Am 20. Miirz 1911 feierte die cvangclischc Gemcindc den 70. Geburtstag ihres lang- 
jahrigen Seelsorgers, des Herm Seniors Josef F r o n i u s ,  in besonders fcstlichcr Weise. 
Audi die Direktion bcgliickwunschte den Herm Senior, der durch nahezu 30 Jahre den 
cvangelischen Religionsunterricht am I. Staatsgymnasium erteilt hatte, auf Bcschlul.1 des 
Lehrkdrpers im Namen der Anstalt hcrzlichst.

Am 24. Miirz fand zugunsten des Kaiser Franz Joscf-Vereincs zur Untcrstiitzung 
armer und wiirdiger Schiiler des k. k. 1. Staatsgymnasiums ein Schiilerkonzcrt im grofien 
Musikvcreinssaale statt. Folgcnde Tonstiicke kamen zur Auffiihrung: 1. M o z a r t ,  Ouver- 
tiire zu Titus (Schiilerchor), Turners Wanderlied (gemischter Chor); 2. E n g e l s  b e  rg, 
„So weit“ (Mannerchor); 3. S c h u b e r t ,  „Impromptu* in B-dur“ (Klaviervortrag von Frl. 
Alice M i 11 e 1 m a n n, VI. B); 4. M e n d e, „Das Gewittcr" (gem. Chor); M c n d c l s o h n ,  
„Winterlied" und „Venetianischcs Gondcllied“ (gesungen von Bcnno J a n k i ,  VII. A); 
6. A u b c r, „Ouvertiirc zu Maurer und Schlosscr“ (Schiilerorschester); 7. P a c li c, „Ver- 
gangen" (mit Orclicstcr); 8. W i n i a w s k i, „Mazurka" und S c h u b e r t ,  „Labeille" 
(Violinvortriige von Willy B a r t f e 1 d, VI. A ); 9. F i b y, „Óstcrreich, mcin Vaterland“ 
(gem. Chor).

Das Konzcrt ecrlief sehr schón und jede einzelnc Nummer fand rcichen Beifall. 
Besonderc Anerkennung fanden der Klaviervortrag der Schiilerin der VI. Klasse Prl. Alice 
M i 11 e 1 m a n n, das Violinspiel des Schiilers der VI. KI. Willy B a r t f e 1 d und der Gesang 
des Schiilers der VII. Klasse Benno J a n k i .  Aber auch die iibrigen Vortriige ernteten ver- 
dienten Beifall und gcreichtcn nicht nur den Schiilern, sondern auch dem musikalischcn 
Lcitcr des Konzcrtes Herrn Musikprofessor Alfred S c h 1 ii t e r zur hohen Elirc. Das Konzert 
lieferte den namhaften Reinertrag von 332 K 80 h. Oberzahlungen und Spenden liaben 
geleistet: Sc. Exzcllenz der Herr Landcsprasident Dr. Oktayian Freiherr v. B 1 e y 1 c b e n, 
Sc. Exzcllcnz der Herr Landeshauptmann Georg Freiherr v. W a s s i 1 k o und Herr Btirger- 
mcister Fclix Freiherr v F i i r t l i  je 20 K, Frau Babette S t e i n  e r  11 K 20 li, Herr Bank- 
direktor Dr. Moritz P a s c h  k i s, Filialc des Wiener Bankvereines und Herr Regierungsrat 
Konstantin v .T a r a n g u I je 10 K, Herr Universitatsprofessor Dr. Josef Ritter v. G c i 11 e r, 
Prałat Msgr. Josef Se l i m id,  Herr Obcrrcchnungsrat E i g e r m a n n  und llcrr Dr. Paul 
S t c i n e r je 7 K 80 h, Herr Gutsbesitzer W e i f i e l b c r g c r  6 K 2 0 h ,  Herr Hausbesitzcr
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K r a u s, Hcrr Julius B i e d e r m a n n  und Herr Zentralinspcktor K r a s a  je 5 K 60 h, 
Herr Hans K 6 fi 1 e r 4 K 60 h, Familie S c h w a r z  4 K 56 h, Hcrr kais. Rat R c c h e n
5 K 60 h, Herr Prot. Otto M a y e r  2 K 20 h, Frau Fanny A p t o w i c z, Herr Hugo 
R o s e n b  a u m, Hcrr Post-Vizedirektor L i p p e r t und Hcrr Regierungsbcamtcr K a 1 m u s 
je 2 K, die Herrcn Klavierlchrer K o n i g und Direktor H a li n je 1 K 60 h, die Herrcn 
Direktor Heinrich S t e i n e r und Sagedirektor F r a n k je 1 K 20 h, K- P. 90 h und Herr 
Inspektor G u b e r t 60 h.

Die Leitung des Kaiser Franz Joscf-Vereines sprach allen edlcn Spendern den 
warmsten Dank aus. Sie dankte ferner Hcrrn Musikdirektor-Stellvertreter Alfred Sc h l t i t c r  
fiir die Veranstaltung und treffiichc Leitung des Konzertes, dem Herrn Prof. A 11 a c z fiir 
die bercitwillige Besorgung der inuhevollen Vorarbeiten und der Verrcchnung, cndlich 
allen, die bei dem Konzerte mitgewirkt hatten, aufs herzlichste in den hiesigen Zeitungen.

Am 7., 8. und 9. Juni wurden die schriftlichen Reifepriifungen mit 79 Abiturientcn 
abgehalten.

Am 20. Juni 1911 fand zugunsten des Kaiser Franz Joscf-Vercines zur Unterstiitzung 
armer und wiirdiger Schiller des 1. Staatsgymnasiums ein Gartcnkonzert unter freundlichcr 
Mitwirkung des Czernowitzer Mannergesangvereines statt, das den namhaften Reinertrag 
von 1119 K 63 h ergab. Speuden und Uberzahlungen leisteten: Bukowlner Landesausschufi 
(Griindungsbeitrag) 100 K; Se. Exzellenz der Herr Landesprasident Dr. Oktavian Freiherr 
v. B l e y l e b e n  und die Direktion der Buk. Sparkassc je 50 K; Herr Oberlandesgerichts- 
Vizcprasidcnt Johann Ritter v. D y l e w s k i  40 K; Herr Kommerzialrat A n h a u c h  25 K ; 
Se. F.xzellenz der Herr Erzbischof Dr. v. R c p t a, ferner die Herrcn Biirgermeister Baron 
F ii r t h, Modest Ritter v. G r i g o r c e a ,  Landtagsabgeordneter Jakob H e c h t, Landtags- 
abgcordneter Dr. Isidor K a t z ,  Bankier Samuel L u 11 i n g e r, kais. Rat Joscf Óhl g i c f i e r ,  
Bezirkshauptmann Michael R o m a s z k a n ,  Landtagsabgeordn. Salomon R u d  i ch ,  Reichs- 
ratsabgeordneter Nikołaj Ritter v. W a s s i 1 k o, Dr. W e i n r e b, Landtagsabgeordneter 
Dr. Salo W e i f i e l b e r g e r ,  dann dic Direktionen der galiz. Aktien-Hypothekcnbank, der 
Anglo-osterr. Bank, des Wiener Bankvereines und des Buk. Kreditvereincs fiir Handel und 
Gcwcrbc je 20 K; die Herren Dr. C h a j e s ,  Bankier Emanuel C h ó d  r o w e r ,  Dr. Joscf 
C li o d r o w e  r, Siegmund C h o d r o w e  r, Dr. Pino Graf v. E z d o r f, Dr. Ernst F e i n, 
Apothcker F r i t s c h, Obcrfinanzrat G a j e w s k i ,  Grofigrundbcsitzer Siegmund G o l d c n -  
b e r g ,  Univ.-Prof. Dr. G e i t l e r  Ritter von A r m i n g e n, kais. Rat Jakob K i n d 1 c r, 
Landtagsabgeordneter Dr. K w i a t k o w s k i ,  Oberbezirksarzt Dr. F 1 i n k e r, Dr. Jakob 
K o d e r ,  Landesgerichts-Vizeprasident K r i s t e 1, Hofrat K n i p f e r, Direktor K r i s k o, 
Regierungsrat M a n d y c z e w k i ,  Kaufmann Heinrich N a d 1 e r, Univ.-Prof. Dr. R a p p a- 
p o r t, Gutspachter Leon R u d i c h, Stabsarzt Dr. R e i t  m a n n ,  Bankier S. R o s c n b l a t  t, 
Julius S i n g e r ,  Landesbaurat S c h m i d t ,  Regierungsrat v. T a r a n  gu l ,  Direktor Hugo 
T i 11 i n g e r, Dr. Wilhelm T i 11 i n g e r, Josef W e i f i e l b e r g e r ,  Isidor W i e g 1 c r, 
ferner die Frauen Leopoldine F o n t i n ,  Babette S t e i n e r  und Giscla W o l f  je 10 K; 
Herr Konsistorialrat S c h w e i g e r  9 K 10 h;  Sc. Exzellenz Feldmarschall-Leutn L e d c r l e
6 K 50 h ; Herr Rechnungsrat R e i fi 6 K; die Herren Prokurist B o d e n s t e i n ,  Kauf
mann Jan D r z c w i ń s k i ,  Inspektor Gi l b e r t ,  Dr. K o r m u fi, General N a s  t o p i ł ,  
Dr. O b e r 1 a n d e r, Hofrat Eusebius P o p o v i c i, Pfarrcr P o p o v i c i in Unter-Wikow 
Hofrat R o 11 e r, Gutspachter S c h a r f s t e i n ,  Dr. S e i n f e 1 d, Dr. S e y k, Stationsvorstand 
B a b i ń s k i ,  Oberst W o n k a, Rechnungsrat Ludwig Ritter v. Ż u ł a w s k i  je 5 K ; Msgr. 
Prałat S c h rn i d 4 K 30 h ; Herr Landtagsabgeordneter K r e h a n  4 K 10 h ; die Herren 
Prof. FI c u m a n n, Prof. Dr. W a c h s m a n n  und L. E. W e i f i e l b e r g e r  je 4 K ; Hcrr 
Pfarrer Michael N i k i t o w i c z (Dawideny) 3 K ; Herr G o l d e n b e r g  2 K 80 h ; die 
Herrcn Bankier E 11 e s und Major R o 11 e n b e r g e r je 2 K 40 h ; N. N. 2 K 10 h; Herr
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Dr. F l i n k e r  1 K 30 h ; dic Hcrren Vikar G l o n d y s  und S ch n i r ch  je 1 K 10. An 
Hellerspenden im ganzen 2 K 40 h.

Allen diesen cdlen Spendcrn und Wohltatcrn der armen Schiller unserer Anstalt wird 
hieinit der herzlichste Dank ausgesprochen, ferner dem Hcrrn Rcvidenten Z w i e r z y n a ,  
der die sehr miihevollen Vorarbeiten in opferwilligster Weise besorgte, den Herren Pro- 
fessoren A li  a c z  und S i l b e r b u s c h ,  die ihn darin unterstiitzten, und dem Hcrrn Bucli- 
druckereidirektor H a u s e r ,  der die Plakate unentgeltlich beistcllte.

Am 26. Juni begann dic miindliche Reifepriifung unter dem Vorsitze des Hcrrn k. k. 
Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Ko s c h .  Sie dauerte bis zum 3. Juli.

Am 2. Juli wurde das Schuljahr mit feierlichem Gottesdicnste und der Zcugnisver- 
teilung geschlossen.

Der unerbittliche Tod raffte in diesem Schuljahre drei ehemalige Lehrcr des I. Staats- 
gymnasiums dahin.

Am 30. Janner wurde Hcrr Reg.-Rat Stefan v. R e p t a, pens. Direktor des gr.-or. 
Gymnasiums in Suczawa, hicr zu Grabę getragen. Der Verblichene gehbrte vom Jahre 
1884 bis zum Jahre 1895 unserem Lehrkorper an.

Am 22. Februar d. J. starb hicr Herr Landesschulinspektor d. R, Dr. Wilhelm Vys -  
i o u ż i i ,  der von 1859 bis 1871 am 1. Staatsgymnasium wirkte.

Am 26. Mai d. J. starb Herr Professor i. R. Viktor P r c l  i cz, der von 1888 his 1896 
Lehrer an unserer Anstalt war.

Der LehrkOrpcr beteiligte sieli an dcm Leichenbegangnisse der Verblichenen und 
legte Kriinzc an ihren Sargen nieder. Die Vcrdicnste der Verstorbencn wurden im Vcreine 
„Bukowiner Mittelschule" gcwiirdigt.

XI. W issenschaftliche Leistungen undV ortrage der 
M itglieder des L ehrkórpers im Schuljahre 1910/11.

1. Christ! A li  a c z :  a) „Uber den Zeeman-Effekt", Vortrag gehalten am 21. Janner 
1911 im Rahmen der Vorlesung: „Besprechung physikalischer Fragen" im physikalischen 
Instilut der Universitat. — b) „Mathematik und Naturwissenschaft der Cheops-Pyramide", 
Vortrag gehalten im Vereine „Bukowiner Mittclschulc“ am 13. Juni 1911.

2. Samuel G a b e : d) Die Stellung von Substantiy und Attribut im Hexametcr des 
Claudian. (Primitiae Czernovicienses.) Czernowitz, Pardini. — a) Die geistigen und sozialen 
Bestrebungen des V. vorchristl. Jahrhundertes im Spicgel der Aristophanischen Komodie. 
Inauguraldissertation.

3. Siegfried G r i i n f e i d :  a) Vortrag: Goethe und die Seinen. („Vcrein der arbci- 
tenden Fraucn“, (Zweig Czernowitz.) — b) Vortrag: August von Goethe. (Deutscher Sprach- 
vcrein.) — c) August von Goethe. Eine Studie. (In diesem Jahresberichte.)

4. Dr. Salomon H o r n  s t e i n :  „Untersuchungen zum hippokratischcn Korpus", Diss. 
yeroffcntlicht im 11. Hcftc der Primitiae Czernovicienses.

5. Dr. Josef M a r k u s :  „Uber dic Didaktik des Griechischen in der IV. Gymnasial- 
klasse", Vortrag gehalten in der „Buk. Mittelschule" am 28. Aprłl 1911.

6. Dr. Hermann R u m p :  „Theodor Storni", Vortrag gehalten im hics. Zweig des 
Deutschcn Sprachvercincs. Vcrlag von Romuald Schally, Czernowitz.

7. Romuald W u r z e r :  „Nachruf fiir weiland Landesschulinspektor Dr. Wilhelm 
Y y s l o u ż i l ,  Yortrag gehalten im Yerein „Buk. Mittelschule" am 28. Aprii 1911.
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XII. Verzeichnis der Schiller am Schlusse des 
II. Sem esters 1910/11.

I. Klasse, Abt. A.
Abraham Emil. Adlcrstein Josef Alfred. Altmann Siegfricd. Anhauch Hans. Axclrad 

Bernhard. Axentowiez Arnold. Bart Karl. Benda Ludwig. Benechis Chaim Nussen. Beri 
Alcxander. Bianowicz Leo. Blaszczyk Josef. Bohm Edlcr v. Bohmersheim Herbert Gunthcr. 
Braun Ludwig. Brcndcr Hermann. Brill Bernhard. Brodkorb Richard Leopold. Cantimir 
Milan Ernst. Chodrowcr Samuel. Demcl Josef. Ebner Karl. Ehrenkranz Isracl. Einhorn Josef. 
Fcldmann Bernhard. Fischer Bruno. Frankel Robert. Freitag Michael Alfons. Frieder Jakob. 
Geib Friedrich Andreas. Gelbcr Norbert. Gcller Jakob. Gelles Schloma Ber. Gclmini Eduard 
Josef. Goldcnschlag Moritz Julius. Goldncr Benzion. Gottfried Jakob. Gottlicb Max. Grol.1 
Elias. Grofiberg Karl. Grofifeld Moritz. Gtinzer Bernhard. Guttmann Julius. Hasenfratz Isak. 
Hausner Schmicl Moses. Heinz Bruno. Herschmann Arthur. Honicli Felix. Jaskulski Ewald 
Julius. — P r i v a t i s t e n :  Dorfmann Isaak. Druckmann Ernst. Engel Stanislaus. Flondor 
Radu, Rittcr von. Fricdwagner Irmingard Editha Marie. Glaubach Isaak. Gottlicb David. 
Grienberg Frcide. Habermann Elsa. Paschkis Mariannę Johanna Luise.

I. Klasse, Abt. B.
Bodcnstein Fritz. Gottlicb Leo. Hosenfratz Josef. Hutter Heinrich. Josef Mcier. Karp 

Samuel. Kaswan Abraham. Kaswan Bcnedikt. Kern Wilhelm. Ritter v. Kisiliewski Sergij. 
Klar Eugen. Klemer Moses. Knapik Maximilian. Kohn Jakob. Kopaczynski Josef. Kramer 
Jakob. Kranzdorf Josef. Krauthammer Saul. Landskron Viktor. Langer Schloma. Laufer 
Schloma. Lclir Jakob. Lehrer Siegfricd. Leo ignaz. Liebermann Hermann. Lindenbach Othmar. 
Mack Rudolf. Mayer Friedrich. Mayer Herbert. Medilenskij Rudolf. Meller Max. Merdinger 
Max. Metsch Siegfricd. Michalski Romuald. Miinz Martin. Mtiuzer Friedrich. Nacher Heinrich. 
Nadler Paul. Norst Anton. Popowicz Johann. Procopovici Grigorie. Pulmann Sicgmund. 
Rapf Norbert. Rathsprccher Norbert. Rcgwald Michael. Reich Robert. Rein Samuel. Reili 
Maximilian. Rosenberg Josef. Rostler Jakob. w Rottenberger Kurt. Schmalenberg Karl. 
P r i v a t i s t c n :  Kainpcl Sophie. Korn Chaim. Landes Sylvia. Markus Herinine Osterer Ośna.

I. Klasse, Abt. C.
Balak Johann. Kosiński Emil Anton. Kucharek Ladislaus. Najdek Simon. Rcnner 

Viktor. Rittberg Philipp. Rosenblatt Samuel. Rottenberg Martin. Rubinowicz Miczislaus. 
Runes Bernhard. Salter Waldemar. Sali Oswald. Sawiakowski Alois. Schacher Gustaw 
Schachter Leiser. Schafcr Moischc. Scharfstein Jonas. Schatten Moritz. Schcinhorn Mordko. 
Schmerz Josef. Schneeberg Leo. Schubuth Maxitnilian. Schulbojm Maier. Schwarzbach 
Simche Hersch. Seinfeld Leopold. Scmmel Salomon. Seyk Heinrich. Silber Isidor Alfred. 
Silberstein Leopold. Skrehunetz Bruno Kornel. Soifer Benno. Strickcr Paul. Siihser Isracl 
Leo. Tabak David Hersch. Tischler Maximilian. Trichtcr Paul. Unterschiitz Josef. Wacek 
Wcnzel. Wagner Jakob. Wagschal Josef. Weiner Gustaw Weiner Samuel. Weinreb Adolf 
Friedrich. Weifiberg Karl. Weitlmann Markus. Wertli Hans. Weseli Leonhard Maximilian. 
Wiesenthal Moses. Winter Max. Wolanski Zeno Sergius. Wolf Nathan. Wunsch Simon. 
Ziller Pinkas. — P r i v a t i s t c n :  Runes Gusta. Schmoss Julius Wilhelm. §tefanovici 
Alice Maria. Vogel Ruwen. Watter Max. Weiner Siegfried. Załuski Leo Yalerian.
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Altlicim Karl. Antschcl Maximilian. Aptowicz Josef. Arnold Leopold. Arnold Nikolaus. 
Auslander Karl. Becker Moritz. Ber Bernhard. Berger Oskar sen. Berger Oskar jun. Bittmann 
Dawid. Bloch Anton. Blumenreich Sicgmund. Bocheński Maximilian. Bolwinski Viktor. 
Bosyk Schojl. Brandmarker Julius. Briick Paul. Brull Moses. Brunberg Maximilian. Buk 
Chaitn. Burdia Bogdan. Buxbaurn Lazar. Czap Oskar. Dankner Karl. Dawid Michel. Diner 
Benjamin. Dubensky Wilhelm. Edelstein Moritz. Ehrenkranz Luzer. Ehrlich Alexander. 
Eiflcr Adolf. Eisinger Louis. Engel Ottinar. Engler Isaak. Essenfeld Josef. Exner Lorenz. 
Feldmann Samuel. Feller Branko. Fenner Max. Feuer Israel. Feucr Jakob. Fingerhut Karl. 
Fink Julius. Fleininger Otto. Fliegler Hermann. Flinker Ernst. Fokschaner Wolfgang. Fuhr- 
mann Markus. Gartler Philipp. Ocisinger Artur. Goldblatt Emerich. Gottlieb Siegmund. 
Graf Isidor. Grcif Isaak. Greif Meschel. Grofimann Israel. Gruder Max. Gyolokay Stanislaus. 
Halpcrn Juda. Halski Eduard. Hammel Max. — P r i v a t i s t e n :  Graf Bigot de St. Qticntin 
Duglas. Briick Liii. Gricshaber Charlotte. Halpern Johann. Schwemschuh Helene.

II. Klasse, Abt. A.

II. Klasse, Abt. B.
Hartmayer Isak. Hecht Adolf. Hcld Siegmund. Heringer Leo. Herschkowitz Itzig. 

Hilfgott Heinrich. Hirsch Fischel. Hitzig Albin. Hitzig Siegfricd. Holzstein Karl. Horaczek 
Anton. Horenstein Samuel. Hutschnecker Josef. HutterFranz. Jorisch Arthur. Jurman Ignaz. 
Katz Gustav. Katz Isidor. Katz Karl jun. Katz Karl sen. Kerner Leon. Kcrner Moses. 
Kimmelmann Markus. Kirschbaum Bruno. Klein Friedrich. Klein Gustav. Knebel Sevcrin. 
Koppclmann Isidor. Korn Karl. Lawner Moses. Laxer Asriel Selig. Leker Hersch Mendel. 
Lcszczer Adolf. Lesiccki Marian. Lifschcs Schmiel. Lobel Friedrich. Łupu Konstantin. 
Mader Leo. v. Medveczky Emmerich Wilhelm. Melzer Peretz. Merdinger Otto. Mctsch 
Max. Metzker Chaim. Mindes Alfred. Morgenstern Isaak. Muller August Heinrich. Neubergcr 
Benedikt. Nikorowicz Johann. Noe Oskar. Nussenbaum Karl. Nussenbaum Wolf. Ochshorn 
Markus. Óhlgiesscr Julian. Orawctz August. Ostcrer Srul. Pohoriles Chaim Leib. Rappaport 
Max Egon. Ratzko Oktavian. — P r i v a t i s t e n :  Klein Marie. Konig Rosa. Locker Chana. 
Muller Karl Ernst. Ohrcnstein Ida. Silberbusch Klara.

II. Klasse, Abt. C.
Michel Marzcll. Reifler Mortko. Reinelt Anton. Reitcr Bernhard. Renowicz Josef. 

Rosegg Paul. Rosenblatt Julius. Roznowietzki Maximilian. Rum Aron. Ruszewski Ladislaus. 
Sauer Rudolf. Saucr Rudolf. Schachter Philipp. Schachter Uscher. Schapiera Bernhard. 
Scharf Chaim. Schaul Jakob Hermann. Schick Richard. Schmidt Alexandcr. Schmicrer Julius. 
Schneeberger Joachim Nathan. Schneider Jankel Wolf. Schonhorn Isak Moses. Schwagcr 
Bruno. Schwarz Emil. Schwarz Franz Josef. Schwitz Zacharia Leib. Scidner Heinrich Adolf. 
Singer Josef. Sokol Israel. Spiere Oskar. Stein Leo. Stein Moritz. Stern Moritz. Sticglitz 
Pesacli. Strasser Ffduard. Switkes Julius Ernst. Szmeterling Arnold. Tcutler Moses. Thomo- 
wicz Nikolaus Viktor. Tierst Karl. Tollcrian Karl Anton. Traub Josef. Traub Martin. Tutt- 
nauer Siegmund. Ungcrmtintz Max. Vollweider Heinrich. Weibl Karl Ludwig. Weifi Maurice. 
Weizcnblatt Abraham. Wiescnthal Mendl. Wotika Karl Franz Josef. Wurzer Lotar. Zahorski 
Franz. Ziehaus Hermann. Zimmer Arnold. Zloczower Norbert. Zuckcr Mendel Chaim. Zulauf 
Michael Stanislaus. — P r i v a t i s t e n :  Rosenberg Ciłcilic. Rosenzweig Klara. Runes Martha. 
Schorr Aurelia Charlotte. Schustcr Asriel Hersch. Silberbusch Fricda. WeiBelberger Elisa- 
beth. WeiBglas Karolina.
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Abr;imovici Albert. Apter Hermann. Bardfeld Heinrich. Bicner Moritz. Billig Emanuel. 
Bicrmann Fciwel. Boral Jakob. Brandmarker Heinrich. Buchen I.eo. Buk Mordko. Burnat 
Rudolf. Csala Arnold. Dobrowolski Josef. Drucker Josef. Enderl Viktor Hugo. Erdstein 
Sicgfried. Ernst Moses. Essner Julius. Fallenbogen Chaim. Fcklcr Manes. Feldmann Samuel. 
Fcuerstein Moses. Fischer Elias. Gast Benjamin. Gerber Georg. Goldhagcn David. Gold- 
schlager Stephan. Goldschmidt Maier. Gottlieb Karl. Gottlieb Rudolf. Granicrer Adolf. Grcif 
Jakob. Grofi Bernhard. GroB Karl. Griinberg Baruch. Griinberg Emil. Hackel Hermann. 
Hlauschkc Friedrich. Jorisch Alfred. Mech Balthasar. NuBbcck Johann. — P r i v a t i s t c n :  
Andcrmann David. Byk Erna. Dauber Frime. Engler Surę. Fuchs Norbert.

III. Klasse, Abt. B.
Hermann Maximi!ian. Horowitz Fciwel. Hosenband David. Igalffy v. łgały Robert. 

Jalkowicz Aurel. Kahany Miecislaus. Kalmus Josef. Karmelin Ignaz. Katz Hermann. Kutz 
Samuel. Katz Sicgmund. Klein Jakob. Klein Maximilian. Kohn Ignaz. Koppclmann Michel. 
Kom Sicgmund. Kozem Dietrich. Lackncr Ignaz. Landau Joachim. Lang Jakob. Lichowski 
Leon. Liebermann Josef. Liebmann Isaak. Lobenschufi Gutman. Mahler Artur. Martin Karl. 
Mcchner Adolf. Million Adolf. Muller Edgar. Miinzcr Albert. Negrusz Gerhard. Neubergcr 
Ovidie. Nikoliszyn Alcxandcr. Nospreis Moses. Nusscnbaum Karl. Nussenbaum Koloman. 
Nussenbaum Salomon. Patak Guido. Pcssach Leon. Pick Emil. Podolicr Adolf. Rcdcr Josef. 
Reinstein Max. Reisncr Markus. Renncr Rudolf. Rittner Jakob. Rosenberg Karl. Wagner 
Michach — P r i v a t i s t e n :  Katz Julius. Mann Abraham. Miinzer Samuel. Nussbaum 
Stcphanie. Prciss Artur. Rcder Bernhard. Rosenhaupt Samuel.

III. Klasse, Abt. C.
Rokicki Victor. Roth Meinhard. Rubinowicz Thaddaus. Runcs Hersch. Runcs Moritz. 

Salzingcr Leib. Sandmann Samuel. Schachter Emil. Schapira Leon. Schcchter Leon. Schiftcr 
Jakob. Schiftcr Marzell. Schmidt Edgar Oskar. Schrenzcl Josef. Schwitz Friedrich. Seinfcld 
Albert. Singer Isak. Sperber Alexander. Stalmann Johann. Stark Hcrsch Leib. Steigmann 
Leo. Stciner Viktor Edwin. Stenzler Norbert. Stern Moses. Sternberg Julius. Storfer Heinrich. 
Straub Ambros. Szczęsny Josef. Tabak Maximilian. Tannenbaum Abraham Josef. Tannen- 
baum Mcier Hersch. Tannenbaum Max. Teitler Benjamin. Teitler Josef. Teitler Isak. Tenncn- 
blatt Jakob. Thaler Michael. Tinninger Johann Josef. Va!enzi Karl. Waldhorn Jakob. Wein- 
berger Maximilian. Wcissmann Rudolf. Weizcnblatt Hersch. Wclchorski Władimir. Widncr 
Oskar. Wiżnitzer Moses Isak. Zimmer Hersch. — P r i v a t i s t c n :  Sandmann Julie. 
Schachter Helcnc. Schally Romuald. Schmidt Efraim. Sinnreich Scheindel. Storfer Anna. 
Stroli Adolf. Wclt Martin Berthold.

IV. Klasse, Abt. A.
Ast Jakob. Bayer Ernst Arthur. Berghoff Ludwig. Bergmann Mendel. Brcttschncider 

Moritz. Buber Isidor. Burian Ewald. Denker Nachmann. Donnenfeld Mathias. Donnersbcrg 
Johann. Einlauf Max. Eisner Anton. Felder Max. Feuerstein Emil. Fischer Osias. Fontin 
Bruno. Fryszczyn Ladislaus. Fuchs Efroim. Gaber Kornebus. Gerber Wilhelm. Goldmann 
Josef. Grohs Friedrich. Gruber Isaak. Griinberg Gustav. Gilbert Marius. Hcrschmann Adolf. 
Heuchert Johann. Hirschmiiller Zacharias. Hnat Franz Ludwig. Horowitz Hugo. Horowitz 
Karl. Hutschnekcr Alfred. Jawetz Osias. Kandel Erwin. Kandel Max. Katz Josef. Katzcr 
Stephan. Kaufmann Herbert. Kldckncr Eugen. Koch Wilhelm. Kopccki Lorenz. Krauss Romuald.

III. Klasse, A b t. A.
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Krumbein Karl. Landes Adolf. Langbcrg Moritz. Lanz Ferdinand. Letzter Elias. Lilicnfcld 
Chaim. Molier Simon. Miinz Karl. Nnlibeck Martin. Sclincider Benjamin. v. Tarangul Heinrich. 
Wiyczuk Roman. — P r i v a t i s t e n :  Adler Nachmąnn. Badian Josef. David Jetti. Demcl 
Josef. Flecker Johann. Gast Israel Leo. Karmclin Regina. Kofler Sabinę. Weiftelberger Josef. 
Katz Heinrich David.

IV. Klasse. Abt. B
Gottlieb Leopold. Kinsbrunner Markus. Kirschbaum Julius. Kleinbcrg Akós. Klcin- 

berg Wilhelm. Kormuhs Arthur. Landmann Markus. Lang Robert Max. Meisclmann Za- 
charias. Midiel Otto. Molnar Paul. Morgenstern Bruno. Neugebauer Josef. Ncumann 
Emerich Ouido. Nikorowicz Michael. Oberlandcr Arthur. Opolski Kasimir. Pauker Srul. 
Patak Egon Friedrich. Pollak David. Pospischil Rudolf. Reicli Wilhelm. Renncr Karl. Rinzlcr 
Josef. Roli Baruch. Ronis Hermann. Roth Edwin Josef. Rotter Leopold. Rubel Jakob. Sa- 
binski Sevcrin. Sammlcr Ludwig. Sand Bernhard. Schafler Osias. Scharfstein Isak. Schlosser 
Simon. Schmid Adolf. Schneicr Samuel. Schweitzer Valentin. Serafinowicz Nikolaus. Seyk 
Viktor. Silberbusch Herbert. Storfer Samuel. v. Tabora Emanuel. Terner Israel. Thaler Siegfried. 
Trichter Moritz. Trichter Paul. Trichter Richard. Wagner Robert. Wegemann Arnold. Weifi- 
glas Ignaz. Wcnzel Johann. Zerner Louis, Żolkicwer Josef. Zwierzina Raimund.

V. Klasse, Abt. A.
Abraham Hermann. Anhauch Karl. Appenzeller Peter. Baycr Josef. Berghoff Emanuel. 

Bcrkowicz Josef. Bittmann Viktor. Buchen Bruno. Buchholz Karl. Buresch Ferdinand. Burski 
branż. Fcingold Schmicl. Fischer Franz. Frankendorfer Erwin. Frics Georg. Fuchs Hcrsch. 
Golz Hermann. Griinberg Jakob. Hartenstein Josef. Hassner Benjamin. Heidcn Valentin. 
Hitzig Siegmund. Ilowski Stanislaus. Kampel Ladislaus. Katz Josef. Kierkorowicz Alexander. 
Kirschbaum Friedrich. Kohn Albert. Kramer Karl. Kranz Siegmund. Krzyszton Heinrich. 
Laridau Fciwisch. Lang Ludwig. Langberg AIexandcr. Lastowiecki Eugcn. Lederle Leo. 
Leszczer Jonas. Linkcr Norbert. Manąuet Alois. Perl Ignaz. Rcdcr Siegmund. Rosenberg 
Fischer. Schattner Moscs. Seidenstein Moriz. Schmid Erwin. Żurowski Franz. — P r i v a -  
I i s t c n : Eltes Johann. Gottlieb Eisig. Hager Jurę. Hermann Toni. Rosner Schloimc. 
Schnapp Beri. Weber Wilhelm.

V. Klasse, Abt. B.
Kindler Erwin. Kwiatkowski Siegmund. Lieber Pinkas. Ldbl Nachmann. Łupu Stephan. 

Lustig Paid. Morgenstern Jakob. Nerwin Wilhelm. Noe Osias. Nussenbaum Naftali. Nusscn- 
baum Norbert. Paszko Emil. Rafalowicz Pinkas. Rennert Baruch Resch Viktor. Roiscnbcrg 
Ignaz. Roller Heinrich. Salter Julius. Schachter Paul. Schafler Sąmuel. Schapira Mordko. 
Scliarfstcin Heinrich. Schattner Mordko. Schltiter Ernst. Schmid Franz. Schreibcr Siegmund. 
Schubuth Rudolf. Schwarz Moritz. Schwarz Paul. Seemann Adolf. Serfas Heinrich. Simchc 
Josef. Singer Erich. Spiegel David. Steigmann Jakob. Steinberg Markus. Tiirkfeld Bernhard. 
Wcissmann Gustav. Wendling Johann. Wiegler Bruno. Wolf Michael. Wotta Paul. Zinn 
Leopold. Zloezower Leo Dawid. v. Żuławski Adolf. — P r i v a t i s t c n : Kranz Ida. Schnce- 
baum Herminc. Turnhcim Sophie. Turnhcim Stephanie.

VI. Klasse, Abt. A.
Abramowitz David. Arber Salomon. Bardfeld Wilhelm. Bcsen Gustav. Besen 

Simon. Bittmann Jonas. Bretschneider Bernhard. Cuparcnco Alexie. Ettinger Meier Josef. 
Fein Erwin. Feldmann Aron. Fischhof Lazar. Flinker Martin. Fritsch Rudolf. Gabe Moritz.



94

Goldschliiger Rudolf. Rittcr von Grigorcca Eugen. Grof.1 Max. Grolis Norberl. Halpcrn 
Michach Hayder Guido. Hermann David. Hesscl Joachim. Heuchcrt Adolf. Horowitz Karl. 
Jakob Otto. Koffler Joscf. Kostrakiewicz Rudolf. Kricger Joscf. Links Karl. Lityński Heinrich. 
Weiser Markus. — P r i v a t i s t e n :  David Antschel. Goldschmidt Aron. Harnik Clianc. 
Kelman Dworc Cliajc. Krześniowski Karl Viktor.

VI. Klasse, Abt. B.
Bergmann Rubin. Buchlcr Hugo. Caruk Alois Joscf. Goldschliiger Bruno. Heller Uschcr. 

Hoffmann Joscf. Lupinski Alexander. Metli Ernst. Muller Rudolf. Nagler Meicr. Ntirnberg 
Heinrich. Pistiner Theophil. Popovici Eusebius. Rcitmann Rudolf. Renowicz Wilhelm. Rosen
berg Jakob. Rosenblatt Michael. Sachsenbcrg Josef. Salzmann Hermann. Sass Friedrich. 
Sclrapira Samuel. Schercr Max. Schmidt Stephan Karl. Schmidt Valentin. Schnitzer Jakob. 
Schorr Albert. Scinfcld Leopold. Seyk Alexander Eugen. Silberbusch Julius. Steiner Emil. 
Talskyj Joscf. Wagner Alfred. Weidcnfeld Joscf. WeiBelberger Maximilian. Wolfcr Bruno Karl.

P r i v a t i s t e n :  Auslander Ninon. Biener Jakob. Mittelmann Alice. Paunel Euphrosyne. 
Perl Jcanctte. Radaković Theodor. Reitmann Helene. Tromer Jakob. Weifielbcrger Salomon. 
Weiser Mordko.

VII. Klasse, Abt. A.
Achner Moses. Anhauch Dionys. Armbriister Jakob. Baltuch Jakob. Bernfeld Josef. 

Bibring Eduard. Birnbaum Selig. Bohacek Anton. Chodrower Hermann. Dedejczyk Bcrtram. 
Drimcr Abraham. Druckmann Karl Ludwig. Edelstein Marzell. Eltcs Adolf. Fischer Albert. 
Gajewski Alfons. Gold Albert. GrUnbaum Hermann. Hilfcrding Josef. Holdcngraber Artur. 
Hopp Erwin. Horniker Karl. Hubrich Willibald. Issecescul Leon. Jahoda Josef. Janki Benno. 
Kawalla Oswald. Klein Anton Adalbert. Klein Max. Kodi Johann. von Kraus Josef. 
Mcdvcczky Tibor. Ncunteufel Erich. Salzinger Isak. Scklecker Gerson. Steiner Anton. 
P r i v a t i s t e n :  Binderer Rosa. Gronich Moses. Koch Maria. Krasa Anna.

VII. Klasse, Abt. B.
Du Bois de Ficnnes Edgar. Eckstein Meier. Flinker Friedrich. Held Gustav. Hersch- 

rnann Plicbus. Kudisch David. Kwiatkowski Georg. Ledcile Eduard. Libsch Erwin. Luttinger 
Adolf. Luttinger Otto. Malarski Viktor. Manberg Alfred. Merdinger Jakob. Osterer Fciwel. 
Przybyła Otto. Rabinowicz Julius. Schachter Samuel. Schreiber Rudolf. Sperber Leon. 
Storfcr Friedrich. Storfcr Leopold. Strobel Georg. Tarangul von Valea-Utsci Konstantin. 
Tcrner Cliaim. Tucliner Samuel. Wagsclial Efraim. Wagsclial Uscher. Waltenberger Miecislaus. 
Wertli Leon. Wicentowicz Klemens. Widner Isaak. Wołoch Salman. Zeidner Herschku. — 
P r i v a t i s t c n :  Lobl Rudolf. Radakovic Konstantin. Sternlieb Toni.

VIII. Klasse, Abt. A.
Appenzcller Friedrich. Auerbach David. Baltinester Sicgfricd. Becr Adalbert. Blum 

Hans Robert. Frciherr von Brewcr-Fiirth Karl. Bruckenthal Lcib. Buber Markus. Chaics 
Ludwig. Eisen Maximilian. Ernst Jakob. Frucht Leopold Friedrich. Griinberg Osias. Hassncr 
Siegmund. Hcclil Bela. Hellering Hersch. Hofmann Ernst. Jankiszowski Stanislaus. Janson 
Kasimir Bronislaus. Jaslowitz Adolf. Knopper Isidor. Kornfcld Rudolf. Kossler Johann. 
Kynćl Johann. Riter von Pcrżul Dcmeter. Rauch David. Regncr Frciherr von Blcylebcn 
Maximilian. Rosenblatt Wilhelm. Rosenblatt Hersch. Schachter Leopold. Schmcrz Ignaz. 
Seidmann Max. Tcnncnblatt Philipp. Rittcr von Wartercsiewicz Adam. Weisscr Gabriel. — 
P r i v a t i s t c n :  Blum Nelly. Gingold Siegmund. Kwiatkowski Viktor. Mandyczewski 
Ycronika. Ncumann Yiktor.
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Gaster Edmund. Kozak Adrian. Kranzdorf Hcrsch. Krassei Salomon. Kula Arnold. 
Lciter Leo. Lindenbaum Mayer. Markus Hermann. Moritz Kalman Mechel. Nikclski August 
Adolf. Ostcrcr Schmiel. Rcttcr Siegmund. Samct Chaim. Schapira Mordko Leib. Schmidt 
Heinrich. Schonbaum Siegmund. Schwarzfcld Jakob. Seyk Edmund. Slaiher Aizik. Sobc 
Norbert. Sonier Wolf. Stradberg Bernhard. Tcrnbaeh Nachman. Trichter David. Weiner 
Mcschulim. Weingarten Hermann. Weissbach Maximilian. Wirth Karl. Zierlioffer Joliann. 
Zucker David. - P r i v a t i s t c n :  Elockcr Albert. Greller Karolinę. Turtcl Bernhard. 
Willner Wolf.

VIII. Klasse, Abt. B.

P rivatlekture.
L a te in .

IV. K l a s s e  A:  Buber Isidcr: Caesar beli. Gall. II. Eisner Anton: Caos. beli. 
Gall. III. Jaw etz Osias: Caes. beli. Gall. II. c. 1 —15. Meller Simon: Caes. 
beli. Gall. III. e. 1—1(1. NuGbeck Martin: Caes. boli. Gall. III . Schneider 
Benjamin: Caes. beli. Gall. II. c. 1 -15. Tarangul Heinrich, Edler von Malca 
U tsei: Caes. beli. Gall. II.

IV. K l a s s e  B: Lang: Caes. beli. Gall. II. 1—15. Neumann: Caes. beli. Gall. III. 
1—1(1. Nikorowicz: Caes. beli. Gall. II. 1—15 u. III. Oberlilnder: Caes. beli. 
Gall. I II  1—11). Pauker: Caes. beli. Gall. II. u. III . P a ta k : Caes. beli. Gall. III. 
Reich: Caes. beli. Gall. II. 1 —15. R o tter: Caes. beli. Gall. III. 1—7. Sabinski: 
Caes. beli. Gall. II. c. 1—15. Scharfstein: Caes. beli. Gall. II. 1 —15. Silber- 
husch: Caes. beli. Gall. II. Buch 1—10 Kap., III . Buch 1—15 Kap. Serall- 
nowicz: dasselbe: III. 1—10. Thaler: dasselbe: II. u. vom III. 1—15. Trichter 
Moritz: dasselbe: IV. Buch 20—38 Kap. Trichter Richard: dasselbe: II. 1—15. 
Zolkiewer: dasselbe: II. u. vom III . 1—7 Kap.

V. K l a s s e  A: Abraham Herm .: Caes. beli. Gall. VI. (Auswahl). Burski Franz : 
Caes. beli. Gall. V. (Auswahl); Liv. XXII. (Auswahl); Ov. Met. 2(5. 27 (Sedlmayer) 
Ov. Eleg. II. 1., II. 7.. III. 7. Bucliholz K arl: Liv. I. (Auswahl); Ovid. Eleg. III. 7. 
Berghoft: Liv. XXI. (Auswahl); Ov. Met. 5. 19. Bittmann Miktor: Liv. XXI. (Aus
wahl). Feingold Schmiel: Liv. X X II.(niclit- geleseneKapitel); Ov. Met. 6.18; Ov. El.
III . 10. Fischer F ranz: Liv. XXI. (Ausw.); Ov. El. II. (5. III . 10. Frankon- 
dorfer: Liv. XXI (Ausw.). Fuchs: Liv. XXII. (Ausw.); Ov. Met. 11. Golz Herm .: 
Liv. X X II (Auswahl niclit gelesener Kapitel). Hartenstein .Josef: Ov. Met. 4. 
Hassner Benjamin: Ov. El. I l i .  11. Hitzig: L ir. X X II (Ausw.); Ov. El. I I I ;  
5, 7, 10. Kramer K arl: Ov. Met. 7. Kranz Siegm.: Ov. Met. 4. Landau Heinrich: 
Or. Met. 19; Ov. El. II. 5; III. 5. Langberg A lex.: Liv. IV. (Ausw.). Leszczer 
Jonas: Liv. IV (Ausw.). Linker N .: L ir. IV. (Ausw.). Manrpiet AL: Liv. V. 
(Ausw.); Ov. Met. 15, 20; Ov. El. II. 9, 10, 11. Schattner Mos.: Ov. Met. 19, 
27. W eber: Liv. XXI. (Ausw.). Żurowski: Liv. V. (Ausw.)

V. K l a s s e  B:  Kindler Erwin: Ovid (Ausgabe von Sedlmayer) Metam., Stuck: 
4, 7, 11. Kwiatkowski Siegmund: Ovid, Metam., 3, 4, 5, 13. Lieber P in k as: 
Metam., 4, 20. Lobl Nachmin: Ovid Motam., 4. Lustig Paul: Ovid. Metam., 4, 
27. Nussenbaum Naftali: Orid, Metam., 20, 27. Nussenbaum N orbert: Ovid, 
Metam., 4. Rennert Baruch: Ovid, Metam., 4 ,15,20,27. Schafler Samuel: Ovid.,
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Metam., 4. Schapira Mordche: Ovid, Metam., 26, 27. Schattner Mordche, Ovid, 
Metam., 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 25, 26; Eleg. 3; 
Fasfcen: 6, 7; Liyius XXI. cap. 1—20. Schubuth Rudolf: OWd, Metam.. 3. 
Schwarz Paul: Ovid, Motam., 3. Simcho Josef: Ovid, Motam., 4, 14. Singer 
Erich: Ovid, Metam., 3, 4, 5, 18, 19, 20; Eleg. 3; Trist. 1; Spiegel Dav:d: Ovid, 
Metam., 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13. 14, 15; Eleg., 1, 2, 3. 4. 5; Pasteli: 1, '2. l(i; 
T ristien: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9; Briefe vom Pontus: 3. Steigmann .Jakob, Ovid, 
Metam., 4. Weissmann Gustay: Ovid, Metam, 5. 13, 18; Pasień: 2. Krauz Ida: 
Ovid, Metam.. 4, 9, 10, 21, 25, 2 5. 27. Sahneebaum H erm ine: OviJ, Metam.. 
4, 9, 10, 21, 25, 26, 27.

VI. K l a s s e  A: Arber Salomon: Sallust, Catilina 18—43. Besen Simon: Caes. : 
beli. civ. I. c. 20—40. Bittmann Jo n as: Sallust, Oatil. c. 1 -20. Gic. or. in 
Cat. II. Fein Erw in: Sali. Cat. c. 1 —10; Gic. or. in Gat. IV. Feldmnnn Aron: 
Gic. or. in Gat. II. Fischbof Lazar: Sali. Catil. 1—40. Gic. or. in Gat. II. 
Flinker M artin: Sali. Hist. Fragm. Oratio Gottae ; Gaes. beli. civ. 11. 1—9 nnd 
23—30.; Virg. Ecl. V. Goldschliiger Rudolf: Sali. Cat. c 1—16. Hayder Guido : 
Caes. beli. civ. III, 1 —15. Virg. Ecl. V. Hermann David : Sali. Cat. 1 - 8 ;  
Caesar beli. civ. I. 20—40. Hessel Joachim : Virg. Ecl. V : Sali. epist,. Mithid. 
Kofller Jo se f: Liv. XXI. 45—56. Sali. .ług. 40—42. W eiser M arkus: Sali. Jug. 
17—19.; 40—42. Sali. Cat. 1—15. Gic. in Gat. or. I I .;  Gaes., beli. civ. I. 20—40.

VI. K l a s s e  B:  Auslander Ninon : Virg. Aen. IV. Mittelmann Alice : Virg. Aen. IV. 
Paunel Euphrosyne : Virg. Aen. IV, V, VII. Schor Albert: Gic. Cat. II. Sein- 
feld Leopold: Gic. or. in Cat. II., Sali. ep. Gn. Pomp , or. Gottae., Virg. Ecl. V

VII. K l a s s e  A:  Anhauch D ionys: Virg. Aen. X. Bernfeld Jo se f: Virg. Aen. IV. 
Druckmann Karl : Virg. Aen. X. Gold A lb e rt: Virg. Aen. IV. Griinbaum H er
mann : Virg. Aen. IV. Hilferding Jo se f: Virg. Aen. IV. Holdengriiber A rthur: 
Virg. Aen. V. Hornikor K arl: Virg. Aen. V. Hubrich W ilibald: Verg. Aen. 
IV u. V. Issecescul Leo: Virg. Aen. V. Jahoda .Josef: Cicero, de imperio Gn. 
Pompei. Klein A nton: Virg. Aen. VII. Koch A lexander: Virg Aen. V. Kraus 
Josef: Virg. Aen. IV. Salzinger Isak : Virg. Aen. X. Schlecker G erson: Virg. 
Aen. IV.

VII. K l a s s e  B: Kwiatkowski Georg: Gic., pro A rchia; in Antonium I. Lederle 
E duard: Gic., in Antonium I, III, VII, Przybyła O tto: Virg., Aen. IV. von 
Tarangul K onstan tin : Gic., pro Archia; in Antonium, I, III. Sternlieb Toni, 
Gic. in Verrem IV'; Virg., Aen. IV, V.

VIII. K l a s s e  A : Appenzeller F riedrich : Gic. pro Archia. Baltinester Siegfried : 
Gic. de diyiuatione in Gaecilium; Liyius II, 1—7, Tac. ann. V. Eisen Maximilian: 
Plinius des Jiingeren Briefe (nach der Ausgabe von R. C. Kukula) 30 Briefe. 
Grflnberg Osias : Hor. Epod. 1, 7, 9, 13. Hoffmann E rn s t: Gic. in Verr. act. II. 
lib. TV : de signis. Janson Kasimir : Tac. Germ. c. 27 bis zu Ende. Kornfeld 
Rudolf: C. Plinii Gaecili Secundi Epistnlae, 30 Briefe Plinius des Jiingeren 
(nach der Ausg. v. Kukula). Kynćl Hans : Liy. X X II. c. 1—7 und 37—40. 
Regner Freiberr v. Bleyleben : Gic. pro Archia und Virg. Aen. IV. Rosenthal 
H ersch : Gic. pro L igario : Liv. XXII. 1—20. Virg. Aen. I \ r, IX. Schachter 
Leopold: Gic. pi'0 A rchia; Tacit. Agricola. Schmerz Ignaz : Tac. ann. V. Buch. 
und Hor. Epod. 1, 7, 13. Tennenblatt Philipp : Tac. Germ c. 27—40; Tac. ann. 
III. Buch. und Hor. Od. P 20, 21, 38. Warteresiewicz Adam : Virg. Aen. IV. und 
Gic. de imperio Gn. Pompii.
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VIII. K l a s s e  B:  Kranzdorf H ersch : Tacit. Ann. XVI. Kula Arnold: Virg. Aen. IV. 
Moritz K alm an: Virg. Aen. IV. Osterer Schmiel: Tacit. Ann. XVI. Retter 
S iegm und: Virg. Aen. IV. Ternbacli Nachman : Tacit. Ann. XVI. Weifibach 
Maximilian: Virg. Aen. IV. Zucker David : Tacit. Ann. VI. Greller Karolinę: 
Gic. de senect. — Virg. Aen. VI. — Horaz, sUmtliche vier Biicher der Odeń.

G - r i e c ł i i s e ł i .
V. K l a s s e  A : Berghoff E m anuel: Xenoph. Anab. IX, 1—28. Burski F ran z: Xenoph. 

Anab. II, 1—18. Feingold Schmil : Xenoph. Anab. II, 1—30. Fischer Franz : 
Xenoph. Anab. II, 1—20. Fuchs H ersch : Xenoph. Anab. II. 1 — 18. Hartenstein 
Jo se f: Xenoph. Anab. II. 1—20. Hassner Benjamin: Xenoph. Anab. II. 1 — 18: 
Hitzig Siegmund: Xenoph. Anab. V II 1--86. Kyrup. IV 1 — 11 ; Lederle Leo: 
Xenopb. Anab. 1-35.  Manquet Alois : Horn. II. XIX. Schmidt Erw in: Xenopli. 
Anab. VI. 1—20.

V. K l a s s e  B:  Kwiatkowski: Xen. An. II. IV. VI. VII. IX. X. Hom. II. XIV,
XIX. L ieber: Xen. An. IV. Nussenbaum N orbert: Aesopische Fabeln 1—21. 
Rafalowicz: Xen. An. IV. S a lte r : Xen. An. IX. Scharfstein: Xon. An. II. 
Schattner : Aesopische Fabeln: 1—21, Xeu. An. II. Hom. II. II. IV. VI. VII. 
VIII. Schreiber: Xen. An. II. IV. VII. Hom. II. II. IV. Schubuth : Xen. An. IV. 
Hom. II. I. ganz memoriert und yorgetragen. Spiegel: Aesop. Fabeln 1—21, 
Xen. An. II. IV. VI. VII. IX. X. Kyrup: I., Hom. 11. II. IV., nacli volbst. 
Ansg. : Aen. Oekonom. IV, 20—25. Res publ. Laced. VIII. de vectig. I. Agesi- 
laos. V, VII. Hellen. 1. 7. II, 2, 10 — 23 II, 3, 11 — 56. VII, 5, 4—25. Arriau 
An. I, 13—16. II, 15, 6—24, 6. Hom. 11. I. ganz memoriert und yorgetragen. 
Weifiinann : Xon. Kyrup. I. W endling: Xen. Kyrup. 111. W otta : An. IV. Ida 
Kranz: Xen. An. II. Herm. Schneebaum : Xen. An. II. IV. Hom. II. XIX.

VI. K l a s s e  A:  Arber : Hom. II. 19: Herod. 1 (Auswahl). B ardfeld : Hom. Od. 1; 
Herodot I  (Auswahl), V (Auswahl). Fein E . : Herod. V III (Auswahl). Fischhof: 
Hom. 11. XIX. Flinker M .: Hom. II. X II, X X ; Herod. I.. V. und VI. (jede.s 
Buch in Auswahl). Fritsch : Herod. V (Auswahl), VI (Auswahl). Grohs N o rb ert: 
Hom. 11. XIX. Groi) M ax: Hom. II. XX. Hayder Guido: Hom. II. VII, XII.
XX. XXI. Priyatistin Kelmann: Hom. II. VII, X.

VI. K l a s s e  B:  Auslander Ninon (Priyatistin): Hom. II. VII, VIII, X, XII, XIV, 
XVII, XXII, XXIV ; Herod. I (Auswahl), VI. (Auswahl). Biener (Priyatist) : 
Hom. 11. VII. H eller: Hom. II. X II. Lupinski : Hom. II. IV, XIV, XIX. Meth : 
Hom. II. XIX. Mittelmann (Priyatistin): Hom. II. VIL VIII, X, XVII, XXI, 
XXII, XXIV. N ag ler: Hom. II. XIX. Paunel (Priyatistin): Hom. II. VII, VIII, 
XIV, XVII, XIX, XX, XXII, X X IV ; Herod. VI (Auswahl), IX. lle itm an n : 
Hom. 11. X. XII, XVII. XX. R osenb la tt: Hom. II. IV', XIV. X IX ; Herod. VI 
(Auswahl). Salzm ann: Hom. II. XIX. S cherer: Hom. II. XIX. S cho rr: Hom. 
II. IV, XII, XIV, XI X;  Herod. VI (Auswahl). W elt: Hom. 11. X II: Herod. VI 
(Auswahl). Weifielberger Max: Hom. II. XIX.

VII. K l a s s e  A:  Anhauch D ionys: Hom. Od. VII : Demosth. Olynth. I. Druckmann 
Karl Ludwig : Hom. Od. V II .: Demosth. Olynth. I. Hilferding Josef: Hom. Od. VII. 
Holdengriiber A rtur: Hom. Od. II. III. VII. VIII. X X III; Demosth. OLI .  
Horniker K arl: Hom. Od. V II.: Demosth. Ol. 1. Hubrich W illibald: Hom. 
Od. III. Jaboda Josef: Hom. Od. II. III. IV. V. VII. VIII. X. XII. X III. 
Kawalla Oswald: Hom. Od. VII. Klein Anton: tłom. Od. II. III. Kraus Josef: 
Hom. Od. VII. Salzinger Isak : Hom. Od. VII. VIII. ; Demosth. Ol. I. Binderer. 
Rosa: Hom. Od. II. III. V. VII. VIII. X II. X III. XIV. XV. XVII. XVIII. 
Koch Maria : Hom. Od. II. III. IV. V. VII. VIII. X. XII. X III. XIV. XV. XVII.
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XVIII. Krasa A nna: Hom. Od. II. III. IV. V. VII. VIII. X. XII. X III. XIV.  
XV. XVII. XVIII.

VII. K l a s s o  B:  Kwiatkowski Georg: Hom. Od. 111, VII, VIII, XII,  XV, XVIII. 
XX, XXIII, XXI V;  Dem., Uber den Friedeu. Lederle Eduard, Hom. Od. VII. 
Luttinger Adolf: Hom. Od. VII. Schreiber Rudolf: Hom. Od. VII. Srorfer 
Leopold: Hom. Od. VII. X X III. v. Tarangul Konstantin, Hom. Od. II V. 
VII, VIII, X, X II--X V , XVII—X X IV ; Dem. Philipp. I. Sternlieb Toni: Hom. 
Od. III, VII, XV ; Dem. Philipp II.

VIII. K l a s s e  B:  Krassel Sal.: Platon, Eutyphron. Kranzdorf H erscli: Dem. 
zspt stp7jvTję u. Hom. Od. XII. Kula Arnold: Hom. Od. XV, XVIII, XXIII  
Leiter Leo : Platon, Eutyphron. Lindenbaum Meier : Hom. Od. XXII. u. Platon, 
Eutyphron. Moritz K alm an: Hom. Od. X X II Osterer Schm iel: Dem. rspi r/y sip.
u. Hom. Od. XVI. R etter S iegm und: Hom. Od. XXII. Schapira Mordko : Hom. 
Od. XV. Seyk Edmund: Platon, Eutyphron. Somer W olf: Hom. Od. XV. 
Ternbaoli N achm ann: Platon, Kriton, u. Hom. Od. XVrI. TrichL r David : 
Platon, Eutyphron. W eingarten H erm ann: Platon, Eutyphron. Weijjbaeh 
Maximilian: Hom. Od. XV, XVII. Zucker : Hom. Od. VII.

H / e - u - t s c ł i . .

V. K l a s s e  A:  Anhauch : Goethe, Reineke Fuchs. Burski: Irying, Ausgewahltc 
E rzahlungen; Dietrichepen. Feingold : Lessing, Minna von Barnhelm. Griin- 
b e rg : Storm, Immensee. H itz ig : Heyse, Zwei Gefangene; Grillparzer, Der 
arme Spielmann und das Kloster bei Sendomir; Schiller, der Verbrecher ans 
verlorener E h re ; Mosen, Die italienische N ovelle; Geibel, Der Tod desTiberius 
(memoriert). K ram er: Schiller, Die Piccolom ini; Kleist, Der Prinz von Honi- 
btirg. L eszczer: Sudermann, Rosen (4 Einakter). M anquet: v. Saar, Tainbi ;
v. Ebner-Eschenbach, Krambambuli und Der gute Mond.

V. K l a s s e  B: Kwiatkowski: Riehl, Knlturhistorisohe Novellen ; Liliencron Um- 
zingolt und der R ichtungspunkt; Raabe, Die schwarze G aleere; Hauif, I)it; 
letzten R itter von M arienburg; Scheffel, Ekkehard. M orgenstern : EichendorfT, 
Aus dem Leben eines Taugenichts ; Grillparzer, Der arme Spielmann und das 
K loster bei Sendomir. Scharfstein: Keller, Das FMhnlein der 7 A ufrechten: 
Droste-Hiilshoff, Die Judenbuebe. Schattner : Grillparzer, Der arme Spielmann ; 
Friedmann, Kirchenraub. Schm id: Freytag, Ingraban. Singer: Wolff, Der 
Rattenfanger von Hariieln ; Heine, Belsazar (memoriert). S p iege l: Halni, Der 
Fechter von Rayenna. K eller: Pankraz, Der Schmoller. Steigm ann: Franzos, 
Die H ex e ; Freytag, Soli und Haben. W eissm ann: Freytag, Die yerloruuo 
Handschrift. W endling: Heyse, Der yerlorene Solin; Heine, Belsazar (memo
riert). Zinn : v. Saar, Tambi.

VI. K l a s s e  A:  Bartfeld W ilhelm: Spielhagen, Problematisohe Naturen. Bittinaun 
.Jonas: Lessing, Miss Sara Sampson. Fein Erw in: Lessing, Miss Sara Sampson. 
Flinker Martin und Grigorcea Eugen: Storm, Von Jenseit des Meeres. Groli 
M ax: Saar, Noyellen aus Osterreich. Grofi N orbert: Laube, Die Karls- 
sclitller; Shakespeare, Hamlet. Hermann D ayid: Kleist, Michael Kohlliaas. 
Jakob O tto : Saar, Noyellen aus Osterreich. Koffler Josef: Storm, Von Jenseit 
des Meeres.

VI. K l a s s e  B: Caruk Alois: Bjornson, W enn der jungę W ein bltih t; Dahn. Ein 
Kampf um Rom; Ganghofer, Schlofi Hubertus. Goldschlager Bruno: Dahn. 
F redegundis; Herzog W iskottens; Zum weifien Schwan. Niirnberg: Goethe. 
Klayigo. Pistiner Theophil: Freytag, Journalisten. Popoyici Eusebius; Ebers,



99

Eine agyptische K dnigstoehter; Spielhagen, Problematische Naturen. Reit- 
inanu: Raabe, Hungerpastor. Renowioz W ilhelm: Storra, Noyellen; Bulwer, 
Die letzten Tage von Pompeji; Hesse, U nter dem Rad. Rosenberg: Moliere, 
Der Geizige; Shakespeare, Hamlet, Makbeth. Sachsenberg Josef: Ebner-Eschen- 
bach, Das Gemeindekind. Sass Friedrich : Ludwig, Zwischen Himmel und Erde. 
Schapira: Herzog, W iskottens. Schnitzer Jakob: Spielhagen, Problematische 
Naturen. Scherer Max : Sudermann, Straudkinder, Morituri. Schmidt Stephan : 
Rostand, Cyrano von B ergerac; Her>og, Der Abenteuei'er. Schmidt Valentin: 
Greinz, Das Haus Michael Senn. Schorr Albert: Eichendorfł, Aus dem Leben eines 
Taugenichts. Seinfeld Leopold: Laube, Karlsschuler. Silberbusch Julius: Storni, 
Acjuis submersus. Seyk A lexander: Wilbrandt, Der Meister von Palmyra. 
Steiner Emil: Ebers, Homo sum. W agner Alfred: Ganghofer, Martins Klause, 
Kiosterjager. W olfer Bruno: Hesse, Peter Kamenzind; Liliencron, Kriegs- 
noyellen ; Storni, Geschichten aus der Tonne.

VII. KI a s  su  A: Anhauch Dionys : Grillparzer, Die Ahnfrau ; Ebner-Eschenbach 
Das Gemeindekind ; Heyse, Noyellen ; Shakespeare, Hamlet und Othello. Arm- 
bruster Jakob: Dahn, Ein Kampf um Rom. Bernfeld Josef: Hesse, Peter 
Kam enzind; Schónherr, Glaube und Heimat. Birnbaum Selig : Grillparzer, Sappho. 
Dedejczyk Bertram : Shakespeare, Hamlet. Drimer Abraham : Goethe, Clavigo ; 
Storni, Immensee; Schónherr, Glaube und Heimat. Druckmann K arl: Grillparzer, 
Die Ahnfrau; Paul Keller, H eim at; Ebner-Eschenbach, Das Gemeindekind. 
Eltes Adolf: Shakespeare, Heinrich IV., V., VI. Gajewski Alfons: Freytag, 
Soli undH aben: Spielhagen, Problematische Naturen ; Storin, Immensee. Gold 
A lbert: Sudermann, Die Ehre. Gronich M oses: Storin, Jenseits des M eeres; 
Scheffel, Ekkehard. Holdengraber A rtu r : Sudermann, Die E h re ; Schbnherr, 
Glaube und Heimat. Hopp E rw in: Fi-enssen, Die Sandgrafin; Storm, Novellen. 
Horniker K a rl: Schónherr, Glaube und H eim at; Shakespeare, Othello, Grill
parzer, Die Ahnfrau; Scheffel, Der Trompeter von Sakkingen. Hubrich W illibald: 
Storni, Aijuis subm ersus; Shakespeare, Othello ; Grillparzer, Die Ahnfrau; Ebner- 
Eschenbach, Das Gemeindekind. Issecescul L eon : Saar, Noyellen. Jahoda Josef: 
Shakespeare, Hamlet, Othello; Storin, Immensee. Janki Benno: Stifter, Noyellen. 
Kawalla Oswald : Raabe, Die Chronik der Sperlingsgasse : Morike, Mozart auf 
seiner Reise nach Prag ; Shakespeare, Hamlet. Klein Anton : Kleist, Das Kiltclien 
von Heilbronn; Shakespeare, Othello und H am let; Sudermann, Die Ehre; 
Rosegger, Die Fórsterbuben; Dreyer, Vater und Sohn. Koch Johann: Shake
speare, Othello und Konig Lear. Kraus Josef: Shakespeare, Konig Lear. von 
Medyeczky Tibor : Shakespeare, Hamlet. Salzinger Isak : Shakespeare, Der Kauf- 
mann vonV enedig; Grillparzer, Sappho. Steiner Anton: Sudermann, Die Heimat.

VII. K l a s s e  B: Du Bois E dgar: Gutzkow, Der K onigsłeutnant; Spielhagen, Pro- 
blematische Naturen. Flinker Friedrich : Spielhagen, Problematische N aturen; 
Meyer, Novcdlen; Otto Ludwig, Der Erbfórster; Droste-Hiilshotf, Die Juden- 
buche. Herschmann Pliobus und Kudisch' David: Shakespeare, Konig 
Lear und Hamlet; Ernst, Asmns Sempers Jugendland. Kwiatkowski Georg: 
Shakespeare, H am let; Ebner-Eschenbach, Das Gemeindekind. Lederle Eduard: 
Rosegger, Aus den Schriften des W aldschulm eisters; Shakespeare, Konig Lear. 
Libsch Erwin: Hauptmann, Hanneles Heimfahrt, Die yersunkene Glocke; 
Sudermann, Die Ehre, Die Heimat, Morituri; Goethe, Wilhelm Meisters Lehr- 
jahre. Luttinger Adolf: Ebner-Eschenbach, Das Gemeindekind. Luttinger O tto : 
Ebner-Eschenbach, Das Gemeindekind. Malarski Viktor: Grillparzer, Die Ahn- 
frau: Saar, Noyellen. Manberg Alfred: Scheffel, E kkehard; Shakespeare, Othello



100

und Konig Lear; Spielhagen, Problematische Naturen. Merdinger Jakob: Ebner- 
Eschenbach, Das Gemeindekind. Osterer Feiwel: Bjornson, Noyellen. Przybyła 
O tto: Ganghofer, Der laufende B erg; Hauptmann, Die Weber. Rabinowicz 
Ju lius: Ebner-Eschenbaoh, Das Gemeindekind. Schachter Samuel: Ebner- 
Eschenbaeh, Krambambuli; Heyse, Der yerlorene Sohn. Sperber Leon : Spiel- 
bagen, Hammer und Ambofi. Storfer F ried rich : Shakespeare, Hamlet; Spiel- 
hagen, Problematische Naturen. Storfer Leopold: Freytag, Die yerlorene Hand- 
schrift; Ebnei'-Eschenbach, Das Gemeindekind. Strobel Georg: Shakespeare, 
Konig Lear; Spielhagen, Problematische Naturen. v. Tarangul K onstan tin : 
Scheffel, Ekkehard; Dahn, Die Kreuzfahrer; Storni, Aquls submersus; Shakes
peare, Konig Lear. Terner Chaim: Ebner, Das Gemeindekind. Tuchner Samuel: 
Ibsen, Der Volksfeind; Spielhagen, Hammer und Ambofi. Wagschal E froim : 
Shakespeare, Konig Lear und H am let; Wagner. Lohengrin. W agschal Uscher: 
Ebner, Das Gemeindekind; Shakespeare, Konig Lear; Grillparzer, Sappho. 
Wicentowicz Klemens: Freytag, Soli und Haben; Shakespeare, Konig Lear. 
W idner Isak: Sudermann, Die Ehre; Shakespeare, Konig Lear. Wołoch Sa
lomon: Freytag, Soli und Haben; Spielhagen, Hammer und Ambofi.

VIII. K l a s s e  A:  B altinester: Noyellen von Th. Storm ; Bartsch, D ieZw olf aus der 
S teierm ark; Ebner-Eschenbach, Unsuhnbar ; Bożena. Freihei-r v. B leyleben: 
Hamerling, Ahasyer in Rom ; Heyse. Italienische Noyellen. Rauch : Hauptmann, 
Der arme Heinrich. Rosenblatt: Hauptmann, Der arme Heinrich. Schinerz: 
Sudermann, Frau Sorge, R osen; Rostand, Cyrano von Bergerac. Weisser : 
Hauptmann, Der arme Heinrich. F rucht: Ebers, Eine agyptiscbe Konigstochter. 
B uber: Rostand, Cyrano von Bergerac.

VIII. K l a s s e  B:  Kula A rnold: Grillparzer, Das Goldene Vlies. Markus Herm ann: 
Richard W agner, Musikdramen. Schwarzfeld Jakob: Grillparzer, Das Goldene 
Vlies. Schonbaum Siegmund : Hebbels Dramen. Sobe N orbert: Ibsen, Die Wiid- 
ente. Ternbach N achm an: Grillparzer, Die Ahnfrau. Strafiberg Bernhard : 
G. Hauptmann, Elga. Trichter D ayid: G. Hauptmann. Der arme Heinrich. 
Weiner Meschulim : Shakespeare, Richard III. W eingarten Heinrich : Schonber, 
Glaube und Heimat. Weifibach Maximilian : Grillparzer. Die Judin von Toledo.

P r a n z o s i c l i .

Tarangul K., VII. b und Fischhof L. VI. a : Moliere, L ’Avare. Schorr A. 
VI. b : Moliere, Le Malade imaginaire. Grofi N. VI. a : Racine, Iphigenie. Schorr A.
VI. b : Le Sagę, Histoire de Gil Blas, Extraits. B ietschneider B. VI. a: Ohateau- 
briand, Atala. Singer E. V. b : Victor Hugo, Ruy Blas. Grofi N. VI. a : Voltaire, 
Zadig. Schor A. VI. b : Augier et Sandeau, Le Gendre de JI. Poirier. Tarangul K.
VII. b : Augier, Les Eflrontes. Popowicz E. VI. b und Grofi N. VI. a : G. Sand, La
petite Fadette. Seinfeld L. VI. b: Scribe, Le Verre d!eau. Popowicz E. VI. b,
V. Bittmann V. a und Bittmann J. VI. a : Daudet, Tartarin de Tarascon. Schorr A.
VI. b : Daudet, Contes du lunde. Singer E. V. b: Dumas A., La Question d’argent.
V. Bittmann V. a :  Dumas A., Feunne de Claude. V. Bittmann V. a : Maupassant, 
Fortcomme la mort, Extrait,s. Tarangul VII. b : A. France, Le liyre do mon ami, 
Extraits. Spiegel D. V. b : A. France, Crainąuebille, Extraits. V. Bittmann V. a: 
Zola, La Debacie, Extraits. Scbattner M. V. b und Lupinski A. VI. b : Choix de 
nouyelles modernes I. II. Grofi N. VI. a :  Rostand, Les Romanesijues. Bittmann J.
VI. a : Dumas A., Henri III . e t sa cour.
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Nachtrag zum vorjahrigen Jahresbariahte.
Za  dem im Jahresbericht 1909/10 unter dem Titel „Zur Geschichte des k. k. 

f. Staatsgyrnnasiums11 von Prof. W  u r  z e r herausgegebenen Verzeichnis der Abi- 
turienten dieses Gymnasiums ist nachzutragen, beziehungsweise richtigzustellen:

Zu Jabrg. 1880, S. 23, erg .: Serethian Parthenie, k. k. Oberlinanzrat in Karlsbad.
Zu Jahrg . 1882, Nr. 38, lie s : Opolski Josef, rom.-kath. Religionsprofessor an der 

k. k. Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt in Czernowitz, s ta tt „k. k. Baurat 
in W ien.“

Ferner zum Jahrg. 1861, S. 8:
Nr. 4. Bukszanesko Georg, gestorben.
Nr. 6. Dutkiewicz Hilarion, ais Theolog gestorben.
Nr. 9. Kniehynicki Klemens, Theologie, Med. Dr., Arzt. gestorben.
Nr. 12. Kopytczak Basil, ais gr.-kath. Religionsprofessor in Tarnopol 190(1 

gestorben.
Nr. 13. Kozłowski Hippolit, gr.-kath. Pfarrer, gestorben.
Nr. 14. Krasnopolski Horaz, k. k. Uniyersitatsprofessor, ais H ofrat in Prag 

1908 gestorben.
Nr. 15. Knstynowicz Josef, Philosophie, gr.-kath. Pfarrer in Luczka.
Nr. 16. Lewicki Johann, gr.-kath. P farrer in Dolina.
Nr. 17. Manowarda Edler v. Jan a  Moritz, k. k. Postkommissar, gestorben.
Nr. 19. Popesc-ul Porphyr, ais H orer der Philosophie gestorben.
Nr. 21. v. S trutyński Titus, ais Ju ris t gestorben.
Nr. 22. Szymonowicz Johann, Theolog, arm.-kath. Dechant und Domherr in 

Lemberg, gestorben.
Nr. 23. Preiherr Wassilko-Serecki Georg, 19 Jah re  alt, ais Ju ris t im Jahre  

1865 gestorben.
Nr. 24. W itoszynski Kornel, ais Mediziner gestorben.
Nr. 25. W itoszynski Leo, gr.-kath. P farrer in Galizien, gestorben.
Nr. 26. Zenneg v. Scharfenstein Eduard, ais Student der Rechte gestorben.
Zu Jahrg . 1871, S. 15, Nr. 10, Fernbach Leo, lebt je tz t ais k. k. Notar in 

Krems (Niederosterreich).
Zu Jhrg . 1874, S. 17, Nr. 11, Gródki Anton lebt ais k. k. S tatthaltereirat 

in Lemberg.





St
at

is
ti

k 
de

r 
Sc

hi
iie

r.
D

ie
 f

ur
 d

ie
 P

ri
ya

tis
te

n 
ge

lte
nd

en
 Ż

ab
ie

n 
si

nd
 

in
 d

er
 e

nt
ep

re
cb

en
de

n 
K

ol
um

nę
 d

en
 a

ut
 d

ie
 B

ff
en

tli
cb

en
 S

ch
ill

er
 b

ez
U

gl
ic

ta
en

 Z
ah

le
n

i u
 k

le
i n

er
 S

ch
ri

ft 
re

ch
ts

 o
be

n 
be

ig
es

et
zt

.

—  101 —

*  •H Cl
p ,, -+ ><? T4
03 CO • £0 p  D i CD 73 CD CO O  O  O  p  X  CD
£3 O l O i iG CO O  X  X
p O O l CD 0 5 X  r-H
C3 COa
CC

Cl Cl
P i P O  P O  <—i P  r-H i p

c o CO
1 1

CO 1 1 CO 1 i CO CO r -, r-H 1

---- to- ■ r- CO
i I O 1 1 CO 03 l o iG  iG •O O  CD 1 I 0 3

O l p 1 |
P 1 1 CO p CO

■ n
X

- ~ o i • o i o CO I— CO P ~  iG  j 1 1
c o I I P 1 1 c o c o CO 1 1

ł—i 1

i i —  1 0 5  —< •—< o CD P » o  I 0 3  |
c o p 1 | P i CO p CO r-, r-H | 1

i U5 »• «
-JO O O  O l CD » 0 CO CD • O  — 0 3  0 5  P  ! i i
CO p p CO P CO — 0 3  1 1 !

5 >  i M ■h n  **
ci '.o p t" - 0 3  > 1(0 1 I— o i  iO 0 5  I ' -  iQ  1 1 1

p c o c o ' c o  1 i CO CO ^  1 1 1

00 — Cl
c o .—» CD 1 —< p 0 3 0 5 > o P X  l -  X 1 1
c o • o

1
•o p P p —<

-•f t !  ®  -n
ci p p P  0 3 0 3  CO CO P  0 5

p • o
1 •u

P •o P r_* ł_ ' r”"*
1

c •■f et
CM c o CD CO p  p 0 3 •O

X X CD p CD •O O l r— !
P

P t
ci P • CO 1 -  CO O  iG P P  o p  CC <f»

P CD CD •O CD UO — 0 3  0 3  X 1

_
-w o  1*Q i \G CO I O  0 3 1 • O i -  X

o CO 1 •o 1 •O 1 <o P r“H 03 1 1
p

<—H c o p  «-h •O CO CO iG X  I -

^  1 C • °  * o 1 * °
p » o p O l r-H i 1

, 1 -h ec -•
•co i ^  co P 05 GC j I -  p CO CD —  iO X  X  1^

i! p 1 CO P p ' 1 !

>0 • C» -i*
o OD o I «H 0 3  — 1— ł—< •ro 1 CD X  X i ' -  - h r -

>o I ' -
1

• c — CD iCJ 0 3  O l

,<5 | i
•—< _ CO 0 3 : C i iG  ^ CD P iG P X  CD X  P  1 -
p  — •o CD 1 •O CD •O 0 3  0 3 I 1 1

Ci ■ i
ci O I— CM I c o ZO 03 0 3  0 5 0 3 1 I '” 0 3  »C CO O l P

p CD I CD •O 1 CD CD X  ■—1 •—1 I 1

OD I 1
1 P OD i! «  'c o 1 CO •O i j CO 0 5 1 ^ X  CD

1 i
P
CO
(X)
P

! °  CD .
1 ®

iCJ 1
1 * °

i£0 Ol p i 1 1

p i - _!i _ fo _
I s z 0 5  | 1 X O 1 l - 0 3  iG

«  ?! 
! -  X  I -

j X P
^  o p D •O 1 •O •O Ol —

| ci
U5 ^  i£0 1 iG o  | ; »0 I '- 1 / X  O X  o  lO
I - i ’ | X 1 ^ CD 1 I iG P  t—i 0 3  r-H 1 1 1
P

N3 er.

TO
W

*~! ci 
0 5  — p  ■

—> o  * 
Z* X
Xh 03

<13

g ^  Ś
"  S £

a
oaO)£C
ci

, MS 50 £ 2

50 *03 «
*43 pW <d a> 4J

£N
*t3
P

n: N ?
<33

. m
P W3 
03 _5 0 ^ ^  P
.a
P  P  p  03 
03 <33 CU £  03 HJ -p50 X 03-o>

P  'h
^3 ®  03

w c 3
N

03

PP

o ~

=*3
O

a

O

^ _V.- a 5 & ^
o £.2 "5 ; S? O N 4) g •-
§ i Ś ^ - g s g
O cq O cc ffl 3



102

OS CO 09
O) Cl X X  .+

oi co 44 44 CO X  35 —
S3 U --- - ' O  W  I '- H  CO 1>  lO  H o r -  o i  o  o i  no X  r h  X ) CC KO 0 0 CD 1 r : o d -

N T—> cd J l r H . O KO —  »Q M »C C l 0 1  c o
c o I ' - X •—1 -O X

OT
jjt <¥ co

3 ^ 1  I ! ! | | H  | o CO O l | | | O iO  | 1 t—l H  CO O 1 1 I1 1 1 I I I  1 CO O l I I I 0 0 1 1 Ol CO 1
i 1—1

« Cl — ot
1 | . 1 l i r-ł —. | I I lO CO C  O l i 1 lO X  i — 1 tO
1 1 i 1 1 1 1 1 c o c o  ! • CO 1 O l

l 0 0
: 1 i 1

.-t< »  -h -+ 44 01 -■t

D3 —  —' | O  | 1 1 f— CO 1 c o O  h  (M | | CO 1 -  1 1 — —• X 1 1
1 1 1 ! 1 c o c o  1 1 CO 1 1 O l X

k-H ■# •* -+ -•f
K*' d I I O , ) —< i *— 1 CO I r—< —1 CO O  I r —  O l X CD 1 i 1i ! 1 . 1 c o CO 1 c o —1 1 1 CM c o 1 1 1

*4 44
«■< 44 O .

I I  i O  1 M l i i »o O l —  O l 1 1 . o lO  ! 1 O l ^ l~ ■ 1 1 1
1- -t c o c o c o O l 70
s~_ o w i» .+

d l i l i i Ol O  1 Ol  i 1 Ol ^  1 1 Ol  Ol  -eH Ol

(1)
l i l i i I I I  l CO c o  I I I c o 1 1 Ol 70 1 1 1

■# -+
r—< | | 1 | i£3 C O r . H  1 I ICO C i  l 1 1(0

1 I I  1 i 1 I I ^h T*1 1 1 I 1 Th 1 i 1

W > z. 44 Ir* cs
a '-< | ! | — —• » i —• i Th —  | CO 1 1 Th H T ) l X Th 1

1 ' 1 1 i 1 Th ^ 1  i 1
■ *

rH 1 O l rh 1 1 1 1

r- ,(5 Cl 1— 44 44 *-• .-ł>
| | i 1 ^ • Q O  —  CO | * - iC ~  i O —  c o  t^* 4 0

w I l u 1 1 1 iC2 » o  1 iO CO » o ; i 1 —

H—< c c c
ci 1 1 ! 1 1 M ó l ! Th x  ~  » o  1 1 Th CO —  1 —  X  — ■̂ h 1 1 1 CD

> o Th iCl — CO » o
di X X X Cl X X Cł j*

I ' - I - -H —  X 1 - 1 »C —
l l l l I I  M Th Th 1 l i Th 1 1 X Th

t- i- 1* l- d  co
>—i

M M I
CO •O •—< Ol  j i X Ol  X X 1 '—1 OT

rH M I I I Th Th 1 ! Th 1 _ c o Th 1 f-4

10 119_ 1 1 M i  i —i cd  o j  o i  i —- r— iC  —  I | O l c o .—1 | | OT C l

l 1
1 1 1 i t-i I I I  1 Th c o  1 Th 1 1 CO Th 1 1 r-H r-t

M — — X X X X co co
—* — o  o * CO CM , *Q —< ; CC) —( 1 1 O l — X i -  -rh 1 -

1 M  1 > 1o lO  ! 1 ko 1 1 iC 1 *— 4-4

X x 44 lO X co co
,__j —< i i i | l l l l : X CO r -  CO I t H CC) X  [ I — —  X X r — i — c o
i—i l i i i M I M HO »£0 1 KO 1 1 Th »Q

Ot M 119 co ci

d ~  i i r
CM CO i lO  I '—1 O l | 1— CO O l 1 - h  CT

1 I I  M * o iO  i 1
w

1 1 » c O — 1 O l

i «e CC X Cl f9 —
c o c o  i t -  i i CO X  —< I | O l r - CO 70 iQ  CD l -

1 1 i 1 i 1 1 iO Th 1 | 1 iO T—< 1 1 CO iO —  TH

U5 »!5 10 iO u* (Tl Cl
CM tH i - l  | 1 O l C i  I 1 01 I— Ol CC X  ! — CD

! |
l l l l M l  ! • O l O  1 I I » o 1 1 CO iCw

c c c X Cl 44

-
I I  | O l  | w

i 1 1 I I I  i X "  H ( M  | 1 c o C i  1 1 O  CO c o X Ol f*H
1 Th TJ1 Th c o Th

co"

ot f i • o  d " Z*-i

a  ■ 4 3 • O  ’ —
W ©a

a

o
©
g

©

©  .  .  .  .
0 3

©
ci a3

0)

©

«-3 g  j-S  3
O  .
W  4 3  

‘4 3  03 * 
ci  fcC

oi

<V
a

X

© . . .  4 3  .
x 4 0

CO
a

— . fcc

co
®  R S

^  * 

i i  *
a
©

a , T 3  .  . 2 -4> OT o 0  ^ 3 4 0

_  * * a  r c •H r- • O  ' ©

Ó
s

te
ir

e
ic

Ł

S
a

lz
b

u
r

g

T
ir

ol
. 

.
S

te
ie

r
m

a
r

U
n

g
a

r
n

B
o

s
n

ie
n

D
e

u
ts

c
h

la

R
u

C
la

u
d

R
u

m
a

n
ie

n

N
ie

d
e

r
la

n

*—1

CO

D
eu

ts
ch

R
um

an
is

c!
Po

ln
is

ch
Cz

eo
ho

sl
a'

U
ng

ar
is

ch U )

©

Dh

Th K
at

ho
lis

ol
» n

G
rie

ch
is

e)
E

va
ng

el
is

M
os

ai
so

h 4^

t o

11
 J

ah
re R  c  r. 

0 1  x  Th



103 —

•CO co n
x  -+ ■«* -+ ® ci w a Cl
44 44 4- *  ©  05 4- tc 0 •4 -  M X x  ta X  -+
r H Q C O O ( M W Q O * « O M t o CO CO t o CO O l  X 4—< n T  l O O  n o

I O  — . t o X  n r  I ' - 0 5 n o  r ~ t o  n o
CO CO CM X n o <JJ

^  ei „ .+ •1* «t< ■H fi 44 44 .4
i I I C D  L -  H  ^  CO r— 0 O  O 0 t -  Ó  I I x  1 O n r  n r
I I I  r —i c o CM *-4 c o O l  1 1 1 X

_, lO 1.0 0 4- d *> X
1 I 1 ^  X  X  ( N CM » Q l -  CO KO nO  O l  i I t> - r —< » Q O l  O l
1 1 1 H CO O l CO O l  1 1 X

■jl M „ ■* -+ 44 Cl 44 44 -4
1 1 C O  C S  C O  i O  (M  h CO i O  GO X CO O  I I ' -  O
1 1 CO CM c o 01  1 X

Cl ^  -H •+ >■«< -f Cl 44 44 *v
i ; c o  c o  c o  c m  i ! I t o t o  0 CO n T  c o  I I n r  O l ZOM  r H  r - «  1 CO O l  r -« CO O l  1 CO

,4 44 4̂
j «  ■* >1? d  1 ffi CI -4 «  ci | X 44
' 1 -  i- * CO l '*  1 CM i ! i O r - i i d T— > t O  1 T— 4 O  — >0 X  X

nH CO CM — c o O l X
eo c» c» eo iO Cl

I CO CO 0 5  CO r -t  I | I O l i O  L '« O l n r  CO I . n o  0 O l n r  CO
1 r -  I 1 CO CM CO 01  l X

Cł 44 44 *K eo <h eo 44 -+
^ - i - O I O h  i I O i Ó  0 10 t o  n o  1 n r t -  c o »f0 1-  t o
CM —1 1 1 C O  f-f nH 01 1 n T

eo <* t- -h 05 ec to cr. Cl 44
CO t D  CM n T  n T  CM 1 i CO l-H n r n r  CO I O l L>- T—< n r X  I n

T - .  —  1 T f C O  r-* n r X  1 n r

co ci ci t - 4- tO I - 0 d 1-
O  O  » C  CM 1 - h  | I l O CO O l kO I O l  I - n r j O l
CM r -  1 1 xO — I O i nH .0 1 1

0 c c
| | Cl 00 .+

—  O  X  l ' -  r -t  r-4 1 1 - 3 X  t o n T C O I ^ H c o 1 0 n T O l  O l
•— 1 T— 1 i O CO — HO X  «—1 n o

* uj co co ci Cl .+ eo
O !  n T  X  O l  I I I | i l ' - co nr I - X  —  n r c o I T—< I n 44 44
r-H I I I 1 r ti CO I - ntt 1 n T

|| 3 O l  O l

1- t - 44 44 r - !!

| | | | | 1 CO O }  05 X O l  O l  X c o c o  0 X
n r

L _
CO

il
•* 4- vO «* -+ us eo d 11 O l  O l
t O  n T  r *  ! I I 1 ,— 1 I — < O l  J 5 »— > n r  L -  0 0 5 1 ^ : 14

1 1 ! 1 l CO n r *— 1 I— < 1 n r
!!

0 00 ^  -■# co 44 44 X X -4 44

®  1 ^  1 -  i 1
CO 0 5  0 5 X H i O X X n T  O l ■/'

j i Q n T i O c o n o

K5 w •x d  Cl
O t Ji h  | | | I | 1 1 CO X  0 X 1 -- n r t o 1 ’— ' X

1 1 1 1 ’ i O CO O l » Q — < c o | . c 1

«  ci ta 44 44 44 Cl
1 1 CM 0 5  CO O l t o  10  n o » o —  O

~ i  1 1 ! 1 I 1
1 ®

n*H t- i CO n r
h

1 1

C T  1 1 1  l 1 : I I

to
co

ci <ł> 
X  i O

tc
CO t o  0 5  x 0

ta
1 O

X
X N O l  O l

i O X  1-1 n o O l 1 n o
h -

*0 — .-* >0 44 cl d X r—< I— *
1 1 * | | | 1 O l 0 5  CO 0 1 • n o  0 5  0 X l  O O l

i O OO — no O l  * -« 1 no II -o y—>
c c c | j

-+  to
CM 1 1 1 1 ! 1 i 1 co O  X X CO co X n o X d

n r n r O l — n r

a
3cn

R R K C

3 W bo *

® ‘-3 fcC *- C :c3 3 j?
|  g 
© «)

« C © ••
® g

*•= g S= • & a
<D ^ •■«'-'

M ® .7; • 60
' i  £

r -i -+- _a . Łi ‘JO <D
^  ® o  o> ~  *t3
s 5>® ••§ ® 5• S co -*£ -to, ® ‘S -4J co ^ 

*~2 j d  co ®  b c - * f  o  •— b o  3  3
c  ■— '  tn 3  —* 3  v r  a  '-■ NJ 3 - M

2  —  0* bC -.2 b o  ^  £3 e d  r- u b0:? .^O 3 S *"M a; -«-= 3
bO ~  ®  feo * 2  3  3  3  co J 3

2  '5$ > « ^ £ E /£  Ł0 S .£p Ł0 w^  0) q - "  c  M
=2 g S - g ?  3 J5
3  i  o WK g Mfcog |  
^ * ^ » 3 S ś l«  g sg W TJ g N ® O fl ® T3 O
N3 t> a  £;

E»0
3  0 5  

N oT
btm
CC «—<

-3 ~  P
a> e: o* no qj w
^  c
fe wiO  tO  I r -  GO O l O  ł-11 O l CO 

' O l O l O l O l



111A 
I 

IIA

101

&
tSJ

lO

4  9  0  <B 
UJ r* H et 
CO •'cf* rfl iQ

r* es «*

O C 5 ^  
CO 1 -  łD> 

iO
CM &  
O

O
CM
c o

CD CO 
^  O  
CO ^

O  (M r -  o
GO OO 
rt>

O  O
T̂ f
Gi 05

3
8

8
8

0
 

I

n os O  O O
J l i i i CM £>  I I I C75 — | | CM 05 CO o 1 '

(M l I 1 có rH 1 1 CM .H «=H CD o

h  h H V- ---, —
1 O  O  I | 0 0 5  1 1 1 C5 Lh  l — CO O Ĉ l rh CD

! 1 <M *— M ! CO D l ::■— M
■H H w CI .H OS o  O O

1 TH | M O l - I -  ( M  O CD c o  »o o  co no
CO 1 i c o  c o CD

r—*
-ł H W C» Ii ■«-< n i- 11 r-< _  „

r—< te: o o  , r łł O 1 - CO O f H O  CO' ro
CM | CO -H M | i CM n c c  co CD

H
u  ©ł •# .+ o  o O

CO CM rH CD »Q H CM CM 05 r f  CO CM
| I 1 CO 1 CO Osi CM rn rn CM O CO

»H ^ D l

II H 03 o  o O
CO T- łH TH CO O  | TH co TjH CD CO L'* o  CD CD

m  t—i 1 -  L - rr
<—’

v0 r-t M -i ^ 00 O  O o
T—( rH | O h ^  I'- CD ł— OO Tf< I - TH rH t— CD CD CM

| CM i CO M  CM 1 (M rH r— DJ T±ł
H  ^ M

©i h  h » w -+ tr O  O rH,
rH TH O  O  rH lO CM . CM TH O CÓ O rH rH 05  1 - *H CO Dl

c o  1 rn CM CM CM 05 05 05

^  H  CD
c o

CO CO co c

M

-H  O  rH  O

-  -  O  O
CD CM ^ r r
CM DJ O  CM

o  " o
^  c n  D l  GO
M  r— 0 5

| O  |  O  O

o  o  o  o

- - o  o
i— 1(0 CD CM
CO CO -  <—

o  o  o
GO Tf< CM 
O  CM CO

•h ■w eo **
t H co CD CO O

CM
O  O  

0 5  >D a o  CO
CO Tłi O  CO

l O  O  M  C 5 C
CO
«  r* u
—  (M rH O
CO rH

■
3 w  C 

CO

CO CM 
OM CO

0  o01 cocc co
o  o  
^  o ś

. ^  
a

,Q  T5 
c3 a

O  2  ; H

& S  a ,

' •rCi-C
a  n

a  ^  *53D j j
^  ®  a
03 d  f i  

O  p
O  o

a ćc

£  a T  
M  O
M  0 5  
CO rH
c3

H

>  • 60 
«  . ą  

ua

i _ - a  
CO o

ad ’ 
o  .

2

- r-- 60+3 o  2  ̂ £  
b 2 .S° °  3 « 
;  - 2  —  S n  -w 3 -9 -c F2 -a ~
2  §  f  3  . a  . 2  

s i z ; ^

^ a ■01 ójG^
bC^g ?  

- r -  T 3 b oG5 r- -r 
<3? W  -4-J

!a 's
: l ^ r-•H o  05 bfiad a 
•*g 60 bfl63 *H •!—I^ o ®
O N  <D

>  cii

<33 o
a  *2
b c  - 1
'$  .£» ' 
o? 3  
&o a '

g  . 2

• 2 & a &
05 -*-

<35 £

B ' 5<D 'li 60 60
=  - £  $ P ®  

g l S ^

c3

35 05H> H-
.—  W  CO 

Ol <35 05
*CS S
a

ad o
M  X'

a=

a

^ ® m
® w  "S

£  13 03

3
fficcco

< $(n
n  r

Q ..

a
O)

^  ® D
-h  -h

u  CO OT 
r£5  05 <35

t>g a  a
S  t
§ C 0 »

a a  a a  a a

Mja

“z a cdbo a  a
r —■ CD OJ
a  co co

a a



10
58

-4
-  105 —

g  I

O l O l
rt< ^

CC l  '"

0
CO

01
co
c c

i r  i i i ^  i i

r-< j O l I CO CM I T* CD

HMnN | Ol .

I I w i " i i " ’
i - u O h  rH . t — C i CO

CaJ
00
m

o
0
01

O l
t ’-
O l

! I
j  CO | O l - o

c o
c o

CC CO
1 -  ^co ^

cc.
cb
c o

CM i O  03 ^

03 lO

l CM 0 3  | h H CO

| CO j CO 0 3  0 3  t-h CO CC j |

O
O
CM

O
CM
CM

co O
CM CO L - I I O l , CO rH 03  r-1

i i I i i i

i 03  ) CO I O

O
o

o
o
03

CO I
c o  1 CO

f—t iO
01  i r i r N 3 , | | |

03

2
0

0
CD 0 3
CM 2  |

CD
rH
iO>
r-i

l> rH 03
i ^  i 1 1 ” 10 80 1 I I

O l
8

0
0

O l c ó
A S  i
03  ^  1

03
c bCD

t M iO
i ! ~  1 1 i r 1 1 1

03

2
0

0

CD X CD
co co i iO  CO CO . lO , r .  pjt . , , 1 1

CO 1 I '-
rH

1 ! 1 1 1 1 i 1 1

cb
CO CO I 
03  ^  l 3

6
7 03

1 1 ‘= 2  ! 1 1 1 " l i i i 1 1

CC X

v * « 2  1
03

rH
X
CO

CO
I 1 ! i : l 1 1 1

lO  0 3  [ j |
1 1

03 O
iO  CO 1 
03  t-h 1

CM
X
CO

C i
1 1 i " l i 1 1 1

03  03  | j | i

%D t  2
^  £  r3v  © cc
© rO

"■ © vrfl bc x  
'■?& <v

*  43 CS2
©

©
g
g
P

CC

„ o  
Cl <u

©
bO

. £  e . S -  
3 f i Q

-  bO

0
J ;  ■< _ 
©
-ii co*
01 r ?

1 *  
cLcm’ 

c c  .

£  C

<t) 03*
-P

2  C  
P h 2  

.00  - 
©  ****

_ •  O  _ *  ,23 .
© <3 © «■$

03* g ® *  «

l U l^  2  a
~  O ł

GQ X  ^

S  §

- P  .

S B ci 
m ©  ŁC^rcs-
» « s
Ci* .rH O

ES -
■ w

x

jj 3
s *a .
ES H“l

P h

5- -Ł\
:cS
a  h- ;  

P h

? © cc J2
i 1 = £
! c ^ = 5 - S
• ms . ©  *3 g

^  © —
kh © -a

1  § -•
2  S ,  ©r &tX P

®  © 3
j"J o ©

» w 60 •
> 3  5  .
: ^  r/3 

- ©  . 
bO
CJ
<3 02 

S-a-S " 
■ g - °  £

CO P 3

w  ^Sh M

CO

i i  ■•§ %
" ą  § - s -  

■*^—*1-1

^  5 £ H h

2  ©
P  03 1 1  -r-.•p © €®
i ? - 1? &
S j £  . §  Sc

w

rO
p
©

p «

- u
x  1 
o



-  106 —

Kundmachung fur das Schuljahr 1911/12.
Die Aufnahme der Schiller in die I. Klasse erfolgt nacli den Ferien am 1. Sep- 

temlier 1911 (II. 9 llermin). Die Aufnahmswerber haben sieli an diesen Tagen yormittags 
zwischen 8 und 10 U hr in B e g l e i t u n g  i h r e r  E l  t e r n  oder dereń b e v o 11- 
m i i c h t i g t e n  S tellvertreter in der Direktionskansdei zu melden, einen 1 e g a 1 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 Kalender- 
jahre zur Vollendung gelangende zehnte Lebensjahr naohweist, nnd, falls sie eine 
oilentliche 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  nmfi der U nterrichtserfolg in der Unterrichtssprache 
mit einer e i n z i g e n  N o t ę  klassifiziert erscheinen, aucli muli auf denselben der 
Z w e c k  der A u s f o l g u n g  e r s i c h t l i c h  gem acht 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  ilires Kindes anzu- 
geben. Die Angabe der E ltern wird fur die Folgę ais bindend angeseheii.

Nur Schiller, welche mindestens die IV. V o l k s s c h u l k l a s s e  oder das
4. Schuljahr beendet haben, diirfen zur Aufnahmspriifung z u g e l a s s e n  werden.

An dem oben genannten Tage wird yorm ittags von 10 Uhr an die schriftliche 
und nachm ittags von 3 Uhr an die miindliche Priifung yorgenommen werden.

Bei der Aufnahmspriifung wird in der Religionslehre dasjenige Mah von Wissen, 
welches in den ersten vier Klassen der Volksschule erworben werden kann, in der 
deutschen Sprache Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen 
Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Fonnenlehre, 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 m it den Regeln der Rechtschreibung 
und richtige Anwendung beim Diktandoschreiben, im Rechnen Geiibtlieit in den vier 
Grundrechnungsarten mit ganzen Żabien yerlangt.

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

Die der Direktion beim Einschreiben der Schiller iibergebenen Dokumente 
werden am 17. September zuriickgestellt werden.

Jeder neu eintretende Schiiler bat die Aufnahmstaxe von 4 K 20 li und den 
Lehrm ittelbeitrag von 3 K zu entrichten. Diese Taxen werden im Falle der Niclit- 
aufnahme des Schiilers zuriickgestellt.

Zu Beginn des Schuljahres 1911/1912 werden die schriftlichen W iederholungs- 
und Nachtragspriifiingen sowie die A.ufnahmspriifungen in die holieren Klassen am 
1. September von 8—11 Uhr, nachm ittags von 3 Uhr an die miindliche Prtifungen 
abgehalten werden. Die Ordnung dieser Priifungen wird durch eine Kundmachung am 
schwarzen Brette bekanntgegeben werden. Die Aufnahmswerber haben sieli a c l i t  
T a g e  vor Schulbeginn schriftlich oder miindlich unter Vorlage ihrer Papiere bei der 
Direktion anzumelden.

Schiiler, die bereits im yorigen Jahre  der Anstalt angehorten, haben sieli am
4. September von 9—11 Uhr zur Einschreibung in den hieftir bestimmten Klassen- 
zimmern zu melden, liiebei das letzte Jahreszeugnis yorzuweisen und den Lehrm ittel
beitrag von 3 K zu entrichten.

Auswartige Schiiler, die in eine liohere ais die I. Klasse aufgenommen werden 
wollen, haben sich um dieselbe Zeit beim D i r e k t o r  s e 1 b s t  zu melden. Ober ilire 
Aufnahme kann erst am 4. September um 6 Uhr abends unter Beriicksiclitigung der 
yorhandenen Sitzpliitze entschieden werden.
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Alle Schiller, die ofientlichen Schiller und die Priyatisten, haben bei der Ein- 
schreibung am 4. September 2 yollstandig ausgefilllte N a t i o n a l i e n ,  in denen aucli 
die freien Gegenstande zu yerzeichnen sind, die sie in dem neuen Schuljahr besuchen 
wollen, zu iibergeben; das Nationale muli die U nterschrift des Vaters oder des ver- 
antwortlichen Aufsehers tragen.

Die Anmeldting nm Aufnahme der Priyatisten erfolgt in derselben Weise und 
zu derselben Zeit wie die der offentlichen Schiller; b e i  a u s w a r t i g e n  P r i y a 
t i s t e n  d e r  II. bis VIII. K l a s s e  k a n n  d i e  M e 1 d u n g a u c h s c h r i f 11 i c h 
o r f o l g e n .

An jedem Schultage urn 10 Uhr werden den El tern der Schiller oder dereń 
yeranwortliehen Aufsehern im Professorenzimmer Auskiinfte erteilt.

Am 5. September um 3/j8 Uhr haben sich samtliche Schiller zum Eroffnungs- 
gottesdienste in ihren Klassenzimmern zu yersammeln, worauf sie in die Kirche, 
beziehungsweise in den Tempel geleitet werden. An demselben Tage um 9 U hr friih 
findet die Verlesung der Schulgesetze und der Stuudeneinteilung statt.

Das Schulgeld betriigt fa r jedes Semester 40 K und muli mittels des bei der 
Direktion unentgeltlich erhiiltlichen Erlagscheines im Wege der Postsparkassa 
liingstens 6 Wocheu nach Beginn jedes Semesters entrichtet werden. Auf dem Erlag- 
schein muli nicht nur der Vor- und Zuname des Schillers, fiir den das Schulgeld 
erlegt wird, sondern a u c h d ie  K l a s s e  u n d  A b t e i 1 u n g, der er angehort, auf- 
geschrieben sein. U nbem ittelte Schiller der II. bis VIII. Klasse, welche im letzten 
Jahreszeugnisse die Eignung zum Aufsteigen und aus dem Betragen wenigstens 
die Notę „gut“ erhalten haben, konnen von der Zahlung des Schulgeldes ganz oder 
zur Hiilfte befreit werden. Ebenso kann denjenigen armen Schulern der 1. Klasse, 
welche im Lauf'e der ersten 3 Monate des I. Sem esters aus allen Gegenstanden g u t e  
Leistungen aufweisen, das Schulgeld g e s t u n d e t  werden. Schiller, welche die Be- 
treiung oder Stundung anstreben, haben ihre (stempelfreien) an den k. k. Landes- 
schulrat zu richtenden Gcsuche bis 11. Septem ber 1910 durch ihre Klassenyorstande 
bei der Direktion einzureichen. Den Gesuchen muli cin nach der yorgeschriebenen 
Drucksorte in allen Teilen genau ausgefillltes und vom Pfarram te (Kultusyorstande), 
dem Gemeindeamte (bei auswartigen Schulern auch von der Bezirkshauptmannschaft), 
fernor vom Grundbuchs- und Steueramte bestiitigtes Mittellosigkeitszeugnis, den 
Gesuchen um die Befreiung auherdem das letzte Jahreszeugnis beigeschlossen werden.

Die Stundung geht in die Befreiung ilber, wenn der betreffende Schiller am 
Schlusse des I. Semesters den Bedingungen — keine nichtgeniigende Notę und aus 
dem Betragen wenigstens die Notę „gut“ — entsprochen hat. Sonst mu6 er n o c l i  
v o r  B e g i n n  d e s  II. S e m e s t e r s  das Schulgeld fiir das I. Semester zahlen.

C z e r n o w i t z ,  1. Juli 1911.

Karl Wolf,
k. k. Gymnasialdirektor.
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Nachtrage und Berichtigungen.

Zu S. 53 ff. Die letzten deutschen Aufs&tze la u ten :
V. Klasse A : 10. W er ist ein Held ? (Sch.)
V. Klasse B: 9. Was treibt die Menschen in die Ferne ? (Scli.)
VI. Klasse A: 10. Zur A usw ahl: a) Was erfaliren wir aus der Exposition des 

O ot z v. Berliehingen iiber die Bezielmngen zwischen dom Bischof und Gotz'? b) Der 
Langsamste, der sein Ziel im Auge "beha.lt, geht noch inimer geschwinder ais. wer 
oline Ziel um herirrt. (Scli.)

VI. Klasse B : 10. Zur A usw ahl: a) Mit welchem Reclit kann man Goethes 
„Gotz von Berliehingen" ein Produkt des „Sturmes und Dranges" nennen ; b) Spiel 
und Gegenspiel im „Gotz von Berliehingen"; c) Die Stellung W eislingens zwischen 
Maria und Adelheid in „Gotz von Berliehingen". (Sch.)

VII. Klasse A und B : 10. Mein starkster Eindruck in der lieurigen Lekture.
VIII. Klasse A : 8. Nicht an die Giiter hangę dein Herz.

Die das Leben verganglich zieren !
W er besitzt, der lerne verlieren ;
W er im Gliick ist, der lerne den Schmerz.

(Scbillers „Braut. von Messina.") (H.)
VIII. Klasse B : 8. An der Schwelle eines neuen Lebensabsohnittes (in Form 

einer Absehiedsrede). (Seh.)

Zu X. Chronik, S. 89.
Die rbmisch-katholische Jugend des k. k. I. Staatagymnasiums zeigte heuer 

einen ganz besonders opferfreudigen Sinn, indem sie dem Gyinnasialaltare einen 
silbernou, in Feuer vergoldeten Kelch sam t Patenne im W erte von IGO Kronen 
w idm ete; dieser Kelch kam auch am 1. Juni 1911 wahrend der hl. Messe bei der 
feierlichen ersten Kommunion zura erstenmal in Verwendung.

Nachtrag zu den Schulgeldzahlungen im Schuljahre 1909 10: Zu den im Jahres- 
beriehte von 1909/10 fur das zweite Semester ausgewiesenen 19.240 Kronen kominen 
noch 9G0 Kronen hinzu, welche von den Privatisten im Herbstterm ine gezalilt wurden: 
die Schulgeldleistung der offentlichen und privaten Schiller betriigt dalmr fiir das 
ganze Schuljahr 1909/10 37.280 K.

S. 58 zu E. Mathematische Lehrmittelsammlung. 4. lies ,,Versinnlichung“ statt. 
V ersinnlickung.

S. 55. Z. 17 von oben: lies „Andooidis . . . orationes" s ta tt orationis, dann „Antho- 
logia lyrica" s ta tt Cyrica.

S. 76. Z. 14 von unten: lies „der fiir krank . . . erklarten Schiller" s ta tt Schillern.
S. 83. Z. 8 von o b en : lies „mit Leibeigenschaft und Biittelherrschaft" s ta tt 

„L. and B.“
S. 89. Abschnitt XI. zu 1. der Vortrag des Prof. A lla c z  iiber die Cheops-Pyramide 

fand im Vereine „Bukowiner Mittelschule" am 20. Mai 1911 sta tt, nicht am 13. Juni.
S. 94: Im  Schiilerverzeichnis der VII. KI. A : lies „Kraus Josef. von Medweczky 

Tibor" s ta tt „von Kraus Josef. M. T."
S. 96: zu VIII. KI. A erg.: Nelly Blum : Tacit. Agricola. Veronika Mandyczowski: 

Tacit. Agricola und Cic. Cato Maior de senectute.
S. 98 zu VIII. Klasse B erg.: Karolinę G reller: Platons Phaedon, Sophokles E lek tra ; 

Dem. Ol. I. II. III. Bei denjenigen, die Platons Euthyphron golesen hahen, ist zu 
lesen „Euthyphron" nicht Eutyphron.


