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I, Milets gunstige Lagę und Bedeutung 
fur die griechische Kultur.

Jedes Zeitalter hat sein Geprage, der Zeitgeist driickt jeder 
Epoche seinen Stempel auf, durch den sie charakterisiert wird. Unsere 
Zeit steht im Zeichen des nationalen Kampfes und der Kolonialpolitik, die 
das Hauptaugenmerk und direkt eine Machtfrage der europaiscben Staaten 
geworden ist. Es diirfte nicht uninteressant seiu zu betrachten, wie die 
Griechen, das geistreichste Kulturvolk des Altertums, Kolonien anlegten und 
sicherten, wie sie, dem heutigen England vergleichbar, ein Kolonialreich 
begrundeten, das wie ein Bliitenkranz das Gestade des Mittellandischen 
Meeres vom Kaukasus bis nacti Afrika und Frankreich umsaumte. Ais 
naturliches Zwischenglied zwischen den drei grofien Kontinenten war 
dieses Meer bewohnt und umwohnt von dem begabtesten der Vólker, 
das, soweit geschichtliche Erinnerung zuruckreicht, an allen seinen Kiisten 
friih heimisch war.1) In diesem Umkreise spielt das spatere, sogenannte 
„Mutterland“, d. h. das festlandische Griechenland, eine fast untergeordnete 
Rolle. Die Fiihrerschaft aber in der Kulturgeschichte der Griechen fiel dem- 
jenigen Stamme zu, der durch seine ganze Geschichte auf die nachste 
Berithrung mit dem Orient angewiesen war, den Joniern. Sie vor allen 
schufen die Grundlagen der spateren griechischen Geistesentfaltung, sie 
begrundeten durch ibren Handel die Macht Griechenlands. Im siebenten 
Jahrhundert waren sie die Herren des Welthandels zwischen den drei 
Kontinenten. Uber das ganze Mittelmeer, vom Pontus Euxinus bis zu den 
Saulen des Herakles, dehnten sich die jonischen Pflanzstadte und Handels- 
platze aus und selbst das verschlossene Agypten offnete seine Schatze dem 
jonischen Unternehmungsgeiste.2) An der Spitze dieser Handelsplatze und 
zugleich des jonischen Bundes erscheint im siebenten Jahrhundert Milet 
ais die machtigste und vornehmste Statte griechischen Wesens: sie wird 
auch die Wiege der griechischen Zivilisation. Denn hier in dem kleinasiati- 
schen Jonien haufen sich die Reichtiimer der ganzen Welt zusammen, hier 
beginnt, wahrend noch auf dem Festlande Rauheit der Sitten herrscht, der Sinn 
fur die Schonheit des Lebens und iiir seinen hoheren Inhalt zu erwachen

J) Schon Homer findct dic Griechen fast iiber das ganze Mittellandische Meere verstreut.
2) Prinz, „Fundę aus Naukratis" in Agypten, in Klio, Beitrage zur alten Geschichte. 

Bd. VIII. Diederich, Leipzig.
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Das altere Milet, das die jonischen Griechen besetzten, war eine 
kretiscbe 4) Kolonie, die schon zu Homers Zeiten 2) in karische 3) Hande 
iibergegangen war. Ais sich namlich die Jonier Milets bemachtigten, da heifit 
es, dafi sie nicht griechische Weiber bei ihrer Ankunft mitbrachten, sondern 
dafi sie karische Madchen freiten, dereń Eltern sie erschlagen batten.4) D as 
G e b i e t vo n Mi l e t  v e r e i n i g t e  a l s o  d i e  d r e i  s e e m a c h t i g -  
s t e n  V o l k e r  d e s  A l t e r t u m s :  Kr e t e r ,  K a r e r u n d  J o n i e r .  
Unstreitig fand da eine Vermischung und, wie wir geseben, eine Ver- 
schwagerung mit den Ureinwobncrn statt. D a z u  k a m d i e  v o r z ii g- 
l i c h e  K i i s t e n b i l d u n g  — Milet hatte nicht weniger ais vier Hafen 
— welche alle seefahrenden Nationen, die vom Handel lebten, hier ver- 
einigte, wo a l l e  H a n d e l s w e g e  a u s  d e m I n n e r e n  A s i e n s  
miindeten.5)

Die Stadt lag ara latmischen Meerbusen, 80 Stadien sudlicb von der Mtin- 
dung des Maandcr und bestand zur Zeit ihrer Bliite aus zwei von einer 
gemeinschaftlichen Mauer umgebenen Teilen, der aulteren und inneren 
Stadt, von denen letztere auch noch besondere Festungswerke ®) hatte. Sie 
zahlte 4 Hafen, welche besonders durch die vier vor ihnen gelegenen 
tragasaischen Inseln, von denen Ladę die bekannteste ist, geschiitzt waren. 
Ein Hafen diente ais Kriegshafen.7) Siidlich von Milet lag der uralte und 
bertihmte Tempel des Apollo Didymeus mit einem Orakel,8) das zwar von 
den Persem im jonischen Aufstand zerstórt, spater aber in einem Urn- 
fangę, wie kein Tempel des Altertums, wieder hergestellt wurde. Von diesen 
Tempelanlagen sind noch Ruinen erhalten.9)

Auf der ganzen Erde gab es datnals sicherlich keinen Ort, wo es 
leichter gewesen ware, sich tiber entfernte Lander zu unterrichten und 
geographische Kenntnisse zu sammeln, ais in Milet. Hier lebten die Bluts- 
verwandten der Manner, die durch die syrischen Wiisten zogen und im 
fernen Abendlande Utica und Gades griindeten und tiber die Saulen des

r) Ephoros bei Strabo XIV, 034, Apollodor III 2, 1.
2) Hom. II. 807—809.
а) Pherekyd. frag. III bei J. Miiller (F. H. Gr.) I p. 98 und Strabo XIV p. 032.
4) Herodot I, 140.
5) Siehe W. Aly, Beitrage zur Stadtgeschichle von Milet und Atlien in Klio, Bd. XI (1910).
б) Arriau 1,1.
7) Strabo 1, 1.
8) Herodot VI, 19. Pausan. VII, 2, 5; Mela 1, 17, 1; Plin. 1, 1.
9) Die Ausgrabungen, die von Deutschland und Ósterreich an der Statte des alten 

Milet gemacht werden, sind noch nicht abgeschlossen.
Im Jahre 1905 hat die Publikation der Ausgrabungen begonnen:

a) Die Ausgrabungen in Milet, von Th. Wiegand, im archaolog. Anzeiger des deutschen 
archaolog. Instituts, Bd. XIV, S. 91 ff, Bd. XVII, S. 147 ff und 3. Heft ex 1913, S. 123 ff.

b) Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit 1899, herausgegeben 
v. Theod. Wiegand, Berlin 1900.

c) Das Rathaus von Milet, von Robert Knackfufi, Berlin. G. Reimer 1908.
d) Rudolf Herzog, Ephesos und Milet in Klio, Bd. VI, S. 529 ff.
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Herakles bis zu den Zinninseln fuhren; hier war das Vaterland der gefiirch- 
teten Korsaren, die das Scbwarze Meer in seiner ganzen Ausdehnung 
durchschifft hatten und bis ans Asowische Meer auf Raub ausfuhren; hier 
lag eine Ansiedlung desjenigen Volkes, ais dessen eigentliche Heimat das 
Meer betracbtet wurde und dessen notorischer Seekunde das Sprichwort 
entnommen war: „Kennt der Kreter das Meer nicht?" Das waren die 
glucklichen Elemente, welche die Kinder Joniens an dieser Kuste 
vorfanden. Was ihrem Gesichtskreis fruher ais in nebelgrauer Ferne 
erschienen war, verschwand wie ein kindischer Gedanke vor dem unend- 
lich erweiterten Horizont, der sich hier vor ihrem geistigem Auge auftat. 
Es ist kein Zufall, sondern die natiirlicbe und notwendige Folgę dieses 
seltenen Zusammentreffens, daB gerade an diesem Orte und an keinem 
anderen die ersten Keime der geographischen Wissenschaft emporsproBten, 
die erste Landkarte gezeichnet, die erste Sonnenfinsternis berechnet und 
die ersten Anfange zur Philosophie und Geschichtschreibung gelegt wurden. 
Milet ist die Heimat der Philosophen Thales, Anaximander und Anaximenes 
und der Logographen Kadmos, Dionysios und Hekataios. Hier fand ihr Geist 
und Herz durch ein Geschick die Nahrung bereitet, die ihnen Unsterblichkeit 
verlieh. Milet wurde die Wiege der griechischen Zivilisation, eine der reichsten 
und machtigsten Handelsstadte des Orients, die in Kriegszeiten unter allen 
griechischen Stadten Kleinasiens dem Feinde den gróBten Widerstand ent- 
gegensetzen konnte. Keine griechische Stadt, weder des Festlandes noch 
der griechischen Inselwelt, hat so viele Kolonien gegriindet wie Milet.1)

Die Geschichte dieses Kolonialreiches zu ergrunden, in seiner Ent- 
wickelung und seinem Niedergang darzustellen, ist eine schwere Aufgabe 
und wir besitzen noch immer keine geniigende Darstellung dieser Art.2) Zur 
Lósung dieser auBerst schwierigen Frage muB der Historiker beim Archa- 
ologen in die Schule gehen oder richtiger gesagt, selbst Archaologe werden.

Nur eingehende topographische Forschung, Teilnahme an Ausgra- 
bungen an Ort und Stelle, eingehende Beriicksichtigung des einschlagigen 
epigraphischen und numismatischen Materials und volle Beherrschung all 
der Kleinfunde, in erster Linie der Keramik s), kann den Historiker in den_________ V '

Plinius nat. hist. V, 31 aehtetg, nach Seneca consol. ad Helv. c. 6 funt und 
siebzig, mćh Strabo XIV, 1, 6 zwei-und^sifihzig....

b) ltls!3x!zś ó.t.oiziac'(«p Ia>v;!z; IaxsiXc!v stę xov IIóvxov Skymnos Periegesis 733.
c) [T/,; —ę] ióxr)C t] yjc ’Icuv \ vj~-] <•)] z’-3u.3 v r ;  -//A ji7jtpo~ó?,swę icoXXcuv z a t [j.3Y«Kcuv 

•zokzo)v gv t o ) I Io z T ra  y.a\ xfj Ar(D~~u> za i t.'jXIjj: /ou t yjc 0 !x o u |j.e v / ic  M'.Xvj3'!<ov tcóK s io c  po u A rj za l 
oftuo; . . . C IG  II'2878. '

2) Rambach De Mileto eiusque coloniis. Halis. 1790. ist ganz veraltet und die sonst 
vertrefflichcn Arbeiten von Karl Neumann, Die Hellenen im Skythenlande. Berlin. 1855 
und L. Biirchncr, Die Besiedlung der Kiisten des Pontus Euxinus durch die Milesier. 
Kempten. 1885, sind unvollstandig; beide Autorcn sind iiber den I. Teil ihres Werkes 
nicht hinausgekomrnen, konnten natiirlich auch die so wichtigen Rcsultate der gerade in 
den letzten Jahren gemachten Fundę bei den Ausgrabungen am Nordgestąde des Schwarzen 
Meeres nicht verwerten.

s) Klio, Bd. IX 139.
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Stand setzen, zu deutlicher Anschauung des kulturellen Lebens in dem 
einen oder anderen Kolonialgebiet zu gelangen.

Mogę mein bescheidener Versuch, den uns zunachst liegenden Teil 
dieses Kolonialreiches, die milesischen Kolonien im Skythenlande, im Lichte 
neuerer Forschung darzustellen, ais ein kleiner Beitrag zur Geschichte der 
griechischen Kolonisation beifallig aufgenommen werden, in einer Zeit, die 
durch die Bemiihungen fast aller seefahrenden Nationen um Erwerb von 
auswartigen Landstrichen zu Besiedlung- und Handelszwecken ihr Geprage 
erhalten hat, in einer Zeit, wo die Erforschung der grofien jonischen 
Schwesterstadte Milet und Ephesos von zwei Seite an Seite schatfenden 
Staaten, Osterreich und Deutschland, zielbewuBt in Angriff genommen is tŁ) 
und wo gleichzeitig ein reges Interesse fur die Erforschung der milesischen 
Kolonien am Nordgestade des Schwarzen Meeres zu verzeichnen ist. Eine 
Reihe von Historikern und Archaologen, wie W. W. Latyschev, Zebelew, 
G. v. Kieseritzky, Vsevolod Miller, Ernst v. Stern, W. B. Pharmakowsky, 
Rostowzew, Wessolowsky u. a. suchen die alten milesischen Kolonien am 
Pontos in zahlreichen Publikationen auf Grund nener Ausgrabungen, For- 
schungen und Inschriftensammlungen im neuen Lichte darzustellen. Denn 
mit der archaologischen Bestatigung der literarischen Oberlieferung sah 
es recht lange diirftig aus. Eine einzige milesische Vase aus Kertsch (Panti- 
kapaion) in der kaiserlichen Eremitage in Petersburg diente Jahrzehnte 
lang ais einziger materielier Beleg fur die Richtigkeit der Tradition.

Heute steht die Sache anders. Zahlreiche Fundę altmilesischer Tbpfer- 
waren, nicht nur am nordlichen Gestade des Schwarzen Meeres, sondern 
auch weit nach Norden im Gouvernement Kiew bei Smela 2) und Ryzaniwka 
im Zwenigoroder Kreise, das Czertomlyker Grab an den Wasserfallen des 
Dnjepr sowie Fundę im Gouvernement Jekaterinoslaw und in Podolien 
u. a. beweisen, dafi diese milesische Kulturwelle weit ins Festland sich 
ergossen hat.3)

ImGegensatz zu Schmuck und Waffen, die alsKriegsbeute oft weit gewan- 
dert sind, lassen diese keramischen Fundę auf eine intensive kulturelle Beein- 
flussung der eingeborenen Bevólkerung schliefien. Es ware des „Schweifies 
der Edelsten wert“ festzustellen, inwieweit diese milesische Kulturwelle nach 
Norden gedrungen und inwiefern sie auch unsere Gegenden beriihrt hat.

J) Siehc Anm. 9 auf Seite 4.
2) Graf A. A. Bobrinsky: Die Kurgane bei Smela, 1894.
3) a) Chwojka, Grabfelaer am mittleren Dnjeprgebiet. Mitteilungen der russ. archaol. 

Gesellschaft, Bd. XII, S. 1 ff.
b) Chanenko: Die Altertiimer des mittleren Dnjeprgebietes, daselbst, Bd. IV.
c) G. v. Kieseritzky: „Archaologische Fundę in Siidrufiland“ im arch. Anzeiger deś 

kais. deutschen arch. Instituts, Bd. XVI, S. 55, Bd. XVII, S. 44 und Bd. XX, S. 57.
d) Ernst v. Stern: Zur Frage uber die Einfliisse der antiken Kultur auf die Gebiete 

an der Nordkiiste des Schwarzen Meeres in den Zapiski (Mitteilungen) der Odessaer 
Gesellschaft ftir Geschichte und Altertumskunde, Bd. XIII, 1910.

e) Die Abhandlungen der Odessaer Archaologen in den Zapiski, Bd. IV 133 ff, 
V 592 ff, VI 2 ff, X 7, XIII 115 ff, XV, XXI, XXII (1900) und XXIII (1901).



VII

II. Die griechische Kolonisation.
Der Name Kolonie1) ist rómischen Ursprungs; die griechische Kolonie 

(ir.ry.yj.a) ist jedoch grundverschieden von dem, was wir heute unter Kolonial- 
besitz verstehen. Die griechische Kolonie ist eine Niederlassung von Griechen 
im fremden Lande und bildet ein selbstandiges Staatswesen, eine Politie 
mit eigenem Burgerrecht; dadurch unterscheidet sie sich vom Emporion 
(lp7rópcov), der Handelsfaktorei, die keine eigene Gemeinde bildete, und 
von der Kleruchie ( x X r j p o u i n  der die Burger ihr altes Burgerrecht 
behielten.

Die Anfange der griechischen Kolonisation reichen in die Zeiten der 
Volkerwanderung zuruck, aus der die historischen Staaten hervorgingen.2) 
Man kann in der Geschichte der griechischen Kolonisation drei Perioden 
unterscheiden: der ersten Periode gehoren jene Niederlassungen der Griechen 
aut den Inseln des agaischen Meeres und an der Weltkiiste Kleinasiens an, 
die durch die groBe Volksbewegung in Griechenland die dorische Wande- 
rung veranlaBt haben. Die altesten Ansiedlungen sind noch in das Gewand 
der Sagę gehiillt und lassen sich der Zeit nach nicht bestimmen. Aus ihren 
urspriinglichen Wohnsitzen verdrangl, wandten sich die griechischen Stamme 
nach Osten und es wurden jene Niederlassungen gegrundet, die ais die 
aolischen, jonischen und dorischen Kolonien bekannt sind und den Mutter- 
staaten gegeniiberliegen.

Die Aoler, nahe Verwandte der Booter und Thessaler, besetzten den 
nordlichen Teil der Westkiiste Kleinasiens und die Inseln Lesbos und 
Tenedos. Der Ausgangspunkt der aolischen Kolonisation muB hauptsachlich 
der pagasaische Golf gewesen sein. Die Jonier zogen vom saronischen 
Golfe aus und besiedelten die Kykladen und die mittlere Westktisie Klein
asiens, wahrend die Dorir, vom argolischen und lakonischen Golfe aus- 
ziehend, Kreta, Melos, Thera, Astypalaia und die Siidwestktiste Kleinasiens 
mii den davorliegenaen Inseln besetzten.

b  Rostowzew und Meyer: Ober den Ursprung des Kolonats in Klio I (1902), S. 295—299 
und 424-426.

2) Siehe Szanto, Griechisches Burgerrecht, S. 62 ff. Georg Busolt, Die griechischen 
Staats- und Rechfsaltertiimer bei Iwan Muller IV ./1 ., Seite 84 ff. Busolt, Griechische Ge
schichte 12, 264 ff. § 8—9. Eduard Meyer, Geschichte des Altertums II. § 286 ff. Ernst 
Curtius, Die Griechen ais Meister der Kolonisation. Berliner Akademie 1883. Pohlmann, 
GrundriB der griechischen Geschichte, S. 33—41. G. Herzberg, Kurze Geschichte der alt- 
griechischen Kolonisation. Giitersloh 1892. Dondorf, Ober die Kolonisation bei den alten 
Griechen im Jahrbuch fur klass. Philologie C XI, V I 37 fl, 82 ff, 117 ff.
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Ais Resultal dieser Kolonisation wird die Einteilung der Westkiiste 
Kleinasiens in die Aiolis, Jonia und Doris angesehen, dereń Stadte sieli 
zu einem Bundę uin ein religioses Zentrum zusammenschlossen. Es sind 
dies die 12 aolischen Stadte 4) mit Smyrna, das aber im 7. Jahrhundert an 
die Jonier verloren ging. Das gemeinsame Heiligtum war das HavatóXtov auf 
dem Vorgebirge Kane. In der Jonia sind die 8u(o8exara5Xsię "Iwvs;2): Miletos, 
Myus, Priene, Ephesos, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai, Phokaia, 
Erythrai, Chios und seit dem 7. Jahrhundert auch Smyrna. Das religiose 
Zentrum derselben, war das dem helikonischen Poseidon geweihte Ilavta>vtov 
am Vorgebirge Mykale. Die dorische Hexapolis umfafite urspriinglich 
Halikarnassos, Knidos, Kos, Jalysos, Kamiros und Lindos mit dem gemein- 
samen Heiligtum auf dem Vorgebirge Triopion bei Rhodos.

Die zweite Periode umfafit die Zeit vom VIII. Jahrhundert v. Chr. Geb. 
In dieser begann ein neuer Aufschwung der Kolonisation, bestimmt einer- 
seits durch die Interessen des Handels, der sich neue Gebiete zu erschlieflen 
suchte, anderseits durch wirtschaftliche und politische Verhaltnisse.3)

Der Druck des Adelsregiments, das Aufkommen des Tyrannis, dann 
die Kampfe zwischen dem Adel und dem aufstrebenden Biirgertum, endlich 
der Zwiespalt zwischen den Geschlechtern selbst veranla8ten viele, eine 
neue Heimat zu suchen. Dazu kamen die Wirkungen der wirtschaftlichen 
Krisis, die sich infolge des Beginnes der Miinzpragung und der Bildung 
des Kapitals, der Einfuhr des billigen iiberseeischen Getreides und der 
Vermehrung der Sklaven vielfach geltend machte. In manchen Landschaften 
wurde unter diesen Umstanden bei dem meist mageren Boderi der Raum 
fur die freie Bevólkerung zu enge. Nicht selten mochten auch blofie Unter- 
nehmungslust und gewifi oft iibertriebene Nachrichten von der Fruchtbarkeit 
und dem Reichtum kaum erschlossener Gebiete ganze Scharen zur Aus- 
wanderung bewogen haben.4) In dieser Zeit zeigt sich die Expansionskraft 
des griechischen Volkes, das es verstand, den Uberflufi an Bevolkernng in 
den kleinen Staaten durch Koloniegrundungen in trefflich organisierter 
Weise abzuleiten.

Nicht mehr nach Osten allein, sondern auch nach Westen, Norden 
und Siiden wurden Kolonien ausgeschickt und den Landem der Barbaren 
gewissermafien ein Saum griechischer Erde angewebt.5)

Im achten Jahrhundert wurden im Westen die Kiisten Italiens und

r) Herodot ed. Stein, Berlin, Weidmann 1883, I, 149.
2) Derselbe VII, 95.
:!) Piat. Nom. IV, 708. Seneca ad Helv. 7.
4) Auch infolge eines Geliibdes oder auf Geheifi eines Gottes wurden Kolonien 

gegriindet, so Rhegion (Strobo VI, 257), Tarent (Pausanias X, 10, 6), Siris (Herodot VIII, 62).
5) Cicero, de republ. II, i ,  9.
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Siziliens, im Osten die der Propontis und des Pontos Euxeinos der helle- 
nischen Seefahrt und Kolonisation erschlossen. An d e r  Sp i t z e  s t e h t  
d a s  p o n t i s c h e K o l o n i a l s y s t e  nr, f a s t d u r c h a u s  e i n e  
S c h o p f u n g  d e r  k l e i n a s i a t i s c h e n J o n i e r ,  i n s b e s o n d e r e  
d e s  z u e i n e r  g r o fi e n H a n d e l s m e t r o p o l e  e r w a c h s e n e n  
Mi l e  t.1) An der grofien weltgeschichtlichen Tat, der kolonialen Ausbreitung 
der Griechen im ganzen Mittelmeergebiet, die sich in den Jahrhunderten 
seit Beginn der Olympiadenrechnung vollzog, ganz besonders aber an den 
fruchtbaren Ufern der Propontis und des Schwarzen Meeres, erscheint in 
erster Linie und am intensivsten das koloniale Hellas, speziell das klein- 
asiatische Jonien mit Milet an der Spitze, beteiligt.

Einzelne Kolonien wurden selbst Metropolen, so besonders Miletos, 
das nach Plinius2) iiber 80 Kolonien, wenn auch zunachst ais Faktoreien, 
am Pontos anlegte.

Im Westen finden wir die Handels- und Industriestadte Korinthos und 
Chalkis mit zahlreichen Kolonien. Was den Gang der Kolonisation selbst 
betrifft, so wurde er hauptsachlich dadurch bestimmt, dafi mit Ausnahme 
der stets den Charakter einer Ackerbaukolonie am treuesten bewah- 
renden aolischen Ansiedlung sowie der Kolonisation der Chalkidike und 
der achaischen Pflanzstadte am tarentinischen Golfe, die fast ausschliefilich 
durch Ackerbau und Viehzucht reich wurden, die Griechen in der ganzen 
Epoche nicht darauf ausgingen, das Hinterland ihrer Kolonien in betracht- 
licher Tiefe zu hellenisieren oder grofie Eroberungskoionien anzulegen.

In dieser Epoche der Kolonisation ist auch ein gewisses Erstarken 
des griechischen Nationalbewufitseins unverkennbar. Wenn sich seit dieser 
Zeit — sicher seit dem 7. Jahrhundert — ein Gesamtname des Hellenen- 
volkes findet, so zeigt dies untriiglich, dafi ihm inmitten seiner Zer- 
splittefung die Idee der Nation, der Begriff eines gemeinsamen Vater- 
landes aufgegangen ist. Der sichtbarste Ausdruck dieses Geftihls der 
Zusainmengehórigkeit ist die Entwicklung der grofien panhellenischen Feste 
und die Stellung, welche Delphi gewissermafien ais die geistliche Haupt- 
stadt der hellenischen Welt gewann> ais der gemeinsame Herd von Hellas,3) 
eine Stellung, welche es der delphischen Priesterschaft ermóglichte, Jahr- 
hunderte hindurch neben dem religiósen zugleich einen bedeutenden 
politischen Einflufi aut die Gestaltung der aufieren und der inneren Ver- 
haltnisse der hellenischen Staaten auszuubenP) Selten wurden in historischen

') Pohlmann, Grundziige der poi. Geschichte Oriechenlands beiJ. Muller, II, 1, S. 374.
2) Natur. hist. V, 31.
:!) Koivr; Ś3TIC!. Plut. Arist. 20.
4) Cartius, Griechische Geschichte I, 477 f.
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Zeiten die Ąnlegung einer Kolonie ohne Befragung des delphischen Gottes 
unternommen.1)

Es waren nicht blofi religióse Griinde,2) welche die Staaten oder aucli 
Privatpersonen dazu bestimmten, den Rat des delphischen Gottes vor der 
Aussendung der Kolonie zu befragen, sondern auch der praktische Wert 
eines solchen Rates, weil Delphi bei den weitreichenden Beziehungen 
der dortigen Priesterschaft sicher auch eine gute Auskunft geben konnte.

Wie die Veranlassung zur Grundung einer Kolonie, so war auch 
der Vorgang bei der Aussendung und die Einrichtung verschieden. Doch 
hatte sich wohl durch das Herkommen ein gewisser Brauch ausgebildet, 
den Herodot xa vo|xięć[isva 3) bezeichnet. Zur Leitung des Unternehmens . 
wurde ein obaa-cyj; mit unumschrankter Vollmacht ernannt, wenn ein solcher 
Fiihrer nicht durch die Natur der Verhaltnisse bereits gegeben war.4) War 
die Auswanderung die einer unzufriedenen Partei, wie z. B. die der Par- 
thenier in Sparta, welche Taras begrtindeten, so war der Fiihrer derselben 
auch der Oikist; geschah die Aussendung von staatswegen, so wurde der 
Oikist vom Staate ernannt, z. B. fur Brea Demokleides,5) fur die im Jahre 
325/4 im adriatischen Meere gegrilndete Kolonie Miltiades.6) Der Oikist 
hatte das durch Krieg oder Vertrag gewonnene Land 7 8) an die Kolonisten 
zu verteilen, wobei ihm eine Kommission von -/£o)vó|rot zur Seite stand.*) 
Dann richtete er das neue Gemeinwesen ein. Die Kolonisten wurden gleich- 
mafiig mit Landlosen bedacht, nachdem zuerst bestimmte Landereien fur 
die Gótter vorweggenommen waren.9) Starb der Oikist, so wurden ihm 
Ehren und Opfer eines Heros zuteil.10 *) Teilnehmer an dem Zuge waren 
die Parteigenossen, dann diejenigen, die sich dazu meldeten.11) Es kam auch 
vor, dafi wenn der Staat die Aussendung einer Kolonie beschlossen hatte, 
aus den Hausera, die mehrere Sohne hatten, einer durch das Los 12) aus-

4) Herodot, V, 42; Cicero de div. I, 3: Quam vero Graecia coloniam misit in Aeoliam, 
Joniam, Asiam, Siciliam sine Pythio aut Dodoneo aut Hammonio oraculo?

2) Gilbert, Staatsaltertiimer II, 399.
3) Herodot V, 42.
4) Apollo ais Oikist in Thurii, da man sich tiber die Personlichkeit nicht einigen 

konnte. Vgl. die Inschrift im archaolog. Anzeiger des Jahrbuches des kais. deutschcn atch. 
Instituts, Bd. XVII (1902), S. 56 und Diod. XII, 32.

5) CIA I, 31 (Stiftungsurkunde der athenischen Kolonie Brea).
“) Ibid. II, 809; bisweilen gab es auch mehrere Oikisten, Thukid. III, 92.
7) Paus. VII, 3, 10.
8) CIA I, 31.
9) Diodor XII, 10 (Anlage von Thurioi).
10) Herodot VI, 38; Thuk. V, 11.
“ ) Thukid. I, 27.
12) Herodot VI, 153; Thuk. III, 2, 92.
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gehoben wurde.1) Nicht selten forderte man auch Angehorige befreundeter 
Staaten zur Teilnahme auf.'1 2 3)

Die Stiftungsurkunde enthielt bei staatlichen Grundungen alle diese 
Bestimmungen, so fur Brea : Bestellung der Okistai, Bestimmung der Zeit, 
innerhalb welcher die Kolonie ausgefuhrt werden sollte, Bestimmung der 
Teilnehmer und endlich Bestimmungen uber das Verhaltnis der Kolonie 
zur Mutterstadt.8)

In diesem Falle gewahrte der Staat auch eine Geldaushilfe. Bei der 
Einrichtung der Kolonie folgte man vielfach den Einrichtungen der Mutter- 
stadt, aus der man auch das heilige Feuer aus dem Prytaneion, dem Staats- 
herde der Mutterstadt, zur Entziindung des Feuers auf dem Staatsherde der 
neuen Stadt mitnahm.4 * *) Ebenso wurden die Hauptkulte der Mutterstadt in 
die Kolonie verpfianzt. So findet sieli der von den jonischen Stadten an 
der Westkiiste Kleinasiens gepflegte Kultus des helikonischen Poseidon 
auch in den von ihnen begrundeten Pflanzstadten Sinope und Tomoi. Nicht 
selten wurde Apollo, unter desgen Auspizien der Auszug und die Be- 
griindung der Stadt erfolgt war, ais ■xę/yjf(ir(lz oder -fjyejjiwy besonders ver- 
ehrt.B) Andererseits nahmen die Kolonisten manche Kulte an, die sie in 
der neuen Heimat vorfanden, z. B. die Verehrung der kleinasiatischen 
grofien Naturgóttin in Ephesos oder des Gottes Ammon in Kyrene. In den 
Kolonien erfolgte vielfach eine Verchmelzung mit der einheimischen 
Bevolkerung.G)

Ein ausgedehntes Landgebiet wurde bloB von den achaischen und 
einigen dorischen Kolonien erworben, sonst bildeten sie Stapelplatze und 
Absatzgebiete ftir den Handel und die Industrie der Mutterstadt, was 
besonders von den milesischen Kolonien am Pontus gilt.

Das Verhaltnis zwischen Kolonie und Mutterstadt war entweder durch 
die Stiftungsurkunde geregelt (CIA I, 31) oder wurde ais Pietatsverhaltnis 
aufgefafit und mit dem Pietatsverhaltnis zwischen Mutter und Kind ver- 
glichen.7) Es waren nur Ehrenrechte, welche der Mutterstadt erwiesen 
wurden; zu den Hauptfesten schickten die Kolonien Festgesandte, D-ewpot, 
und Opfertiere, wahrend bei den Festen der Kolonie den Angehórigen

1) Thuk. IV, 153.
2) Thuk. III, 92; Diod. XII, 10, 59.
3) CIA I, 31.
‘) Herodot I, 140.
■>) Thukid. VI, 3. Vergl. die im Archaolog. Anzeiger des deutschen archaolog.

Instituts, Bd. 16, S. 50 auf einer jonischen getriebenen silbernen Phiale gefundene Inschrift: 
ATI0AA0N0X IH'EM0X0X KI Al I TOT EN <1> AN . . . . .  d. h. ich gchorc Apollo dem Fiihrcr, 
dem am Phasis (befindlichen).

i) Thuk. VI, 17, 2.
<) Thuk. I, 34; 48, Polyb. XII, 10, 3; Dionys Hal. III, 7; Plato leg. VI, 754.



XII

der Mutterstadt besondere Ehrenrechte zukamen.1) In politischer Beziehung 
galt der Grundsatz, daB die Kolonien selbstandig seien, daher die griechi- 
schen Kolonien fur ihre Mutterstadt wohl die Quelle des Ruhmes und des 
Reichtums, nie aber der Macht wurden.i) 2 *) Streitigkeiten zwischen Kolonie 
und Mutterstadt sollten moglichst auf friedlichem Wege ausgeglichen und 
Kriege vermieden werden, was freilich nicht immer moglich war, wie dies 
von den Kerkyraern gegeniiber den Korinthern geschah.8) Die Kolonien 
eilten dem Mutterlande auf den verschiedenen Gebieten des geistigen, 
politiscben und materiellen Lebens voraus und erreichten bald eine hohe 
Bliite. In der Zerstreuung tiber den ganzen Landerkreis des Mittelmeeres 
fand der den Griechen eigentiimliche Trieb nach individueller Gestaltung 
des Gemeinwesens die reicbste Befriedigung. Freilich zu einer umfassenden 
Staatenbildung hat die Kolonisation nicht gefiihrt; auch das Mutterland 
erfuhr keine Starkung durch sie, wie die Perserkriege zeigen. Ab e r  a l i e  
K o l o n i e n  w a r e n  b l i i h e n d e  S i t z e  g r i e c h i s c h e r K u 11 u r 
und,  w e n n  a u c h  d i e  m e i s t e n  f r t i he  u n t e r  F r e m d h e r r -  
s c h a f t  k a me n ,  so d i e  n t e n  s i e  d o c h  d e r  V e r b r e i t u n g  
g r i e c h i s c h e r  K u n s t  u n d  W i s s e n s c h a f t  n a c h  a l l e n  Ri ch-  
t u n g e n  hin.  Da s  g r i e c h i s c h e  We s e n  e n t w i c k e l t e  i n d e r  
K o l o n i s a t i o n  e i n e  V i r t u o s i t a t, w i e s i e  zu k e i n e r  Ze i t  
u n d  v o n  k e i n e m  V o l k e  a u c h  n u r  a n n a h e r n d  e r r e i c h t  
w u r d e.

IM. D ie  K o lo n is a tio n  des S c h w a rz e n  M e e re s  
d u rc h  d ie  M iie s ie r.

Die Kolonisation des Schwarzen Meeres war die Folgę der Entwicklung 
des Handels auf diesem Meere. Dieser ist aber sehr alt. Waun und von 
welchem Volke die pontischen Gewasser zuerst befahren wurden, ist nicht 
zu ermitteln. Die altesten Vertreter des Handels am Schwarzen Meere, auf 
welche die Geschichte hinweisen kann, waren die Phónizier4) und die 
Karer.5 * *) Ihre Handelsbeziehungen, auch mit dem nordlichen Gestade des

i) CIA i, 31.
a) Thuk. I, 34.
3) Herodot III, 1!); VII, 51; VIII, 22; Thuk. I, 25, 34.
4) Vergl. Eduard Meyer, Geschichte des Altertums 1, 233; Btirchner, Die Besiedlung

der Ktisten des Schwarzen Meeres, Seite 31—32; Karl Neuraann, die Griechen im Skyten-
landc, Seite 340—41; Movers, die Phonizier II, 2; Schmulling, Der phonizische Handel in
den griechischen Gewassern.

5) Von Arrian wird ein Ort Kapoiy k.pfy an der Pont. Westkiiste erwahnt p. P. E. 35, 
vergl. Strabo XII, 573, XIV, 632.
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Schwarzen Meeres, unterliegen keinem Zweifel, jedoch lafit sich dieser 
phonikische und karische Handel mangels historischer Nachrichten nicht 
genau erweisen. Die historischen Zeiten treffen den Handel am Schwarzen 
Meere bereits in den Handen der Griechen.

Zur Zeit, ais die ersten nachweisbaren milesischen Niederlassungen 
ani Pontos entstehen, waren die Phónizier nach dem treffenden Ausdruck 
Ed. Meyers bereits ein absterbendes, im Besitz erscblafftes Volk und nicht 
mehr imstande, den Wettbewerb der kiihnaufstrebenden, sich allseitig ent- 
faltenden Hellenen zu ertragen. Bei den Karern kann man, trotzdem die 
Bliitezeit der Seeschiffahrt dieses unstaten Volkes, wenn auch vielleicht 
mit willkurlichen Zeitannahmen, ins VIII. und VII. Jahrhundert,*) also fast 
gleichzeitig mit dem Beginn der milesischen Pontusfahrten angesetzt wird, 
annehmen, dafi sie vor den Fahrten der Milesier in den Pontus bereits 
diese Ktisten befahren haben, man kann sich aber auch denken, dafi sie 
mit den Burgern der in ihrem Gebiet gelegenen Stadt — stand doch Milet 
auf karischem Grund und Boden 2) — dorthin gekommen seien, wenn auch 
von vielen Fahrten nach fremden Ktisten und auswartigen Besitzungen der 
Karer in ziemlich frtiher Zeit berichtet wird.

Ob die Milesier den Spuren der Phónizier oder Karer nachgingen, 
oder ob der Zufall milesische Schiffsleute in die pontischen Gewasser 
fiihrte und wann das erste griechische Schiff von den Fluten des Pontos 
„óiĘstvoę“ gepeitscht wurde, ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben.

Das Schwarze Meer ist fur die Schiffahrt rećht spat erschlossen worden, 
wie wir dies aus einer Stelle bei Strabo 3) selien, wo Eratosthenes seine 
Ansicht iiber die geographischen Kenntnisse in den homerischen Gedichten 
aufiert. Eratosthenes sagt, zur Zeit Homers sei das Schwarze Meer unfahr- 
bar gewesen, es sei dĘeiwę, d. h. das „ungastliche" genannt worden. Die 
anhaltenden schweren Nebel und die vorherrschend vom Norden kommenden 
haufigen eisigen Windę, Stiirme und Ungewitter, dereń Gefahrlichkeit intolge 
der Steilheit der Ktisten und der vielen Ktistenvorsprtinge noch erhoht 
wird/) ferner das trtibe Aussehen 5) des fast insellosen, selbst dem heutigcn 
ausgebildeten Schiffahrtswesen gegenuber gefahrlichen Meeres mit seiner

b Vergl. Euseb. Chroń. 1345.
2) Von den viclen Stellen bei den Alten sei nur Strabo XII, 573; XIV, 032 hier 

angefiihrt; Pausanias VII, 2 und Herodot I, 142.
3) VII, 298.
4) Besonders gefiirchtet waren die Kiistenvorspriinge bei 'Ispov opoz und die verrufene 

Ktiste von Salmydessos. Siehe Xenophons Anabasis VII, 5, 12.
5) Schon im Oktobcr weht bisweilen ein eisiger Nordwind, der das Oestade in grane 

Staubwoiken hiillt und das triibe Wasser des Meeres aufwuhlt. Hans Dragendorf im Ar- 
chaolog. Anzeiger des Jahrbuches des deutschen archaolog/Instituts, Bd.'_XlIj[(1857), S. 0.
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uniibersehbar erscheinenden W asserflache,mufi anfangs selbst kiihne 
Seefahrer abgeschreckt haben. Die graue Farbung der Atmosphare wahrend 
eines guten Teiles des Jahres lafit das Meer fast „Schwarz" erscheinen 
und trug mit den schon aufgezahlten Eigenschaften die Schuld, dafi dieses 
Meer anfangs von den Griechen das „ungastliche" genannt wurde. Bei 
den Schriftstellern der Alten wird diese Unwirtlichkeit vorwiegend auf die 
unangenehmen Eigenschaften der anwohnenden barbarischen Vólker zuruck- 
gefiihrt.2)

Zum gastlichen Meere (Hóvxo; eóĘćwoj) wurde es erst durch die 
Kolonisationstatigkeit der Griechen, namentlich der Milesier, welche unter 
allen Griechen die weitaus grofite Zahl von Kolonien und Faktoreien an 
seinen Kiisten anlegten. Die Anfange dieser Kolonisation reichen gewiB 
bis in die erste Halfte des VIII. Jahrhunderts. Die einzige milesische Kolonie 
an der Nordktiste des Schwarzen Meeres, dereń Anfang ein Datum hat, 
Olbia, datiert aus der Mitte des VII. Jahrhundert v. Ch. Geb. Doeh bezieht 
sich ein derartiges Datum gewohnlich schon auf die definitive Gestaltung 
der Kolonie; die Anfange der Faktoreien und Kolonien musseti wir in 
eine viel friihere Zeit verlegen.3) Wenn die Grtindung mancher Kolonien 
an der Sudktiste (wie Kyzikos, Synope) in das VIII., ja sogar in den Anfang 
des VIII. Jahrhunderts fallt, so ist es ais sicher anzunehmen, dafi schon 
damals wenigstens Anfange von Ansiedlungen oder zumindest Anlegungen 
von Handelsfaktoreien auch an der Nordkuste erfolgten.

Die Zeit der besonders intensiven milesischen Kolonisation war das 
VII. und VI. Jahrhundert. Dies hatte seine Ursachen in den schweren 
Kampfen mit dem lydischen Reich,4) worauf dann ein grimmiger innerer 
Kampf 5) zwischen der demokratischen und aristokratischen Partei folgte, 
der viele dazu bewog, ihr Gliick in den nórdlichen Landem zu suchen.

Handel und Industrie waren diejenigen Krafte, welche die griechischen 
Kolonisten nach diesen weiten Landem hinzogen, sie verlockten, sich in 
der Fremde unter wilden und fremden Volkern niederzulassen, sich hier 
Jahrhunderte lang unter allerlei Unbeąuemlichkeiten und Gefahren aufzu- 
halten und sich der feindlichen Angriffe, sei es durch Waffen, diplomatische

]) xoW.i; s«iv m\  izoWm iv dvTo\ir; ;j.uyóv fpmv Dionys. orb. deser. 147, 5; Horaz, 
carmen II, 13, 14; III, 4, 30; Plato Gorgias 511 u. a.

2) Skymnos 734 f; Strabo VII p., 298 f; Mela I, 19, (>; Plinius n. h. IV, 7, (i, VI, 1; 
Ovid Trist. IV, 4, 55 u. a.

3) Die Entstehungszeit der meisten Stadte des Altertums ist in dichte Nebel 
gehullt und die in spSterer Zeit verfafiten Griindungsgeschichten (-ztiasię) tragen dcutlicb 
den Stempel der Fiktion auf der Stirn. In der Regel gelingt es erst durch die an Ort und 
Stelle gemachten Ausgrabungen genauere chronologische Resultate zu erzielen.

4) Herodot I, 6 und 1, 17—23.
5) Herodot V, 28, 29.
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Kiinste oder durch Geld zu erwehren. Getreide und Fische, die zwei 
Nahrungsmittel der Grieclien im Altertum, wurden von den griechischen 
Kolonien am Schwarzen Meere in grofien Mengen gewonnen und aus- 
gefiihrt. Dann exploitierten sie auch. die reiclien, noch nicht erschópften 
Naturvorrate, aber in noch grófierem MaBe tauschten sie die Rohprodukte 
bei den benachbarten Vólkern fiir Gegenstande der griechischen Kultur ein 
und schickten sie, naturlich mit groBem Gewinn, nach den griechischen 
Landem. Aus den pontischen Landem erhielten die Griechen Vieh und 
Sklaven, von den Vorraten Honig, Wachs und gesalzene Fische in groBer 
Menge, wofiir die Griechen ihrerseits Ó1 und verschiedene Sorten Wein 
austauschten.1)

Strabo gibt uns eine kurze Schilderung des Handels inTanais: „Die 
Nomaden (sc. Skythen) fiihrten Sklaven, Leder und andere Naturprodukte 
ein, die Bosporaner hingegen Kleidung, Wein und andere Erzeugnisse 
kulturellen Lebens".2) Ahnlich berichtet Demosthenes: „Das Schiff brachte 
aus Pantikapaion nach Theodosia Wolle, einige GefaBe voll gesalzener 
Fische und Ziegenfelle“.i!) Herodot spricht von den Skythen, welche Getreide 
fiir denVerkauf4) anbauen ; von dem Ackerbau verschiedener sarmatischer 
Volker, besonders an der Donau und an der Maotis, spricht auch Strabo.5) 
Er erzahJt auch vom Fischfang, welcher aufier von den Griechen auch 
von den Maoten an der Maotis, wahrscheinlich ebenfalls fiir den Export, 
betrieben wurde.0) Die Fische wurden gedorrt, gesalzen und getrocknet 
und so prapariert nach Griechenland versandt. Alle diese Gegenstande 
wurden, sei es durch Barbaren selbst, oder durch griechische Agenten und 
Handler, aut den Markt gebracht. Von griechischer Seite werden ais Export- 
artikel Wein, Ó1 und allerlei Stoffe griechischer Industrie und Kunst erwahnt.

Die Einfuhr des Weines aus den griechischen Stadten und Inseln,7) 
besonders aus Rhodos, Kos, Thasos, Mende, Knidos hinterlieB zahlreiche 
Spuren in Gestalt von Amphorahenkeln 8) mit Inschriften an verschiedenen 
Orten der Ansiedlungen. Es ist ein besonderes Verdienst Ernsts v. Stern, 
des groBten der Odessaer Archaologen, dieBedeutung derkeramischen Funde!)) 
in StidruBland fiir die Erklarung der Kulturgeschichte der Kolonisation am 
Schwarzen Meere erschlossen zu haben. Auch der andere Odessaer Archaologe, 
Prof. Zebelew, schliefit sich den wichtigsten Ausfiihrungen Sterns an.10)

]) Polybios IV, 38. 2) Strabo IX, 2, 3. 9) Demosth. gegen Lakritos § 34. 4) IV, 17. 
■') VII, 3, 17; XI, 2, 1 und 4.

fi) Strabo VII, 45; XI, 2, 4.
7) Demosth. gegen Lakrites § 35.
8) Die Amphorahenkel wurden von Becker und Jurgevic in einer Serie von Abhand- 

lungen in den Mitteilungen der Zapiski der Odessaer histor. Gesellschaft, Bd. V, VII, XI, 
XV, XVIII, XXI und XXII beschrieben.

9) E. v. Stern, Die Bedeutung des keramischen Fundę in StidruBland, Arch. Anz., 
Bd. XXII (1900), Theodosia und seine Keramik, Odessa 1900.

'«) Daselbst, Bd. XXIII (1901).



XVI

IV. D ie  S ky the n .
a) Name und Uberlieferung.

Das erste Volk, welches die Griechen an der Kiiste des Schwarzen 
Meeres von der Mtindung der Donau bis zum Dnjepr kennen leruten, 
nannten sie Skythen. Es ist naturlich und eine in der Vólkerkunde haufig 
wiederkehrende Erscheinung, dafi in neu entdeckten Landem der Name des 
zuerst bekannt gewordenen Volkes auch auf die weiter entfernt lebenden, 
die allmahlich aus dem Dunkel auftauchen, ausgedehnt wird, bis eine genau- 
ere Kenntnis wesentliche Stammesunterschiede ergibt. So nannten die Fran- 
zosen nach den ihnen zunachst wohnenden Alemannen die Deutschen „Alle- 
rnands". Auch die Perser nannten die Skythen nach dem ihnen zunachst 
wohnenden Stamme Saken (2a~zai), welcher Name auch ais Gesamtname fur 
alle Skythen gebraucht wurde.1) Der Name Skythen komint in der griechi- 
schen Literatur zuerst bei Hesiodos2) vor, wenn wir von Homer, der 
sie in seinen 'Iuirojrolyot3) angedeutet hat, absehen. Hekataios4) aus 
Milet, der bei den ausgedehnten Handelsbeziehungen einer Vaterstadt am 
ehesten in der Lagę war, Genaueres iiber die Vólker, welche am Nord- 
gestade des Schwarzen Meeres wobnten, Auskunft zu geben, bezeichnet 
ziemlich unbestimint alle Volker nordlich vom Schwarzen Meere ais 
Skythen. Ebenso unbestimmt erscheint die Bezeichnung bei Hellanikos.3) 
Oberhaupt hatte man vor Herodot vom Norden der Erde und seinen Be- 
wohnern nur eine sehr unklare Vorstellung. Erst Herodot °) hat uns ein 
genaues Bild Skythiens und seiner Bewohner geliefert, der zum Teil wolil 
aus eigener Anschauung, obgleich er dies nirgends sagi und sein Aufent- 
lialt in Skythien sieli wahrscheinlich nur auf Olbia und die sudlichsten 
Kustenstriche beschranken diirfte,7) grofitenteils aber durch Benutzung friiherer 
Quellen, wohl des Hekataios aus Milet,8) und aus Nachrichten, die er von

') So ofters bei Herodot IV, (i, 7, (14, u. a. O., Plin. 0, 17, lb.
:;) Fragtn. 45 und 4G aus Eratosth. bei Strabo VII, p. 300.
3) Homer II. XIII, 5.
4) Hekataei Milesii fragm. ed. Klausem Berolini 1831. Nr. 154, 168, 179.
■') Fragm. Hist. Oraec. bei Iwan Muller I. p. 57 Hellanici fragm. 92.
«) I, 15, 103; III, 116; V, 9, 10, hauptsachlich aber IV, 1—141.
7) Siehe die Charakteristik Herodots bei E. Bonell in seinen „BeitrSgen zur Alter- 

tumskundc RuBlands" St. Petersburg 1882, S. 27.
s) Herodot II, 143; V, 36, 125; VI, 137. Vgl. J. V. Prasek, Hekataios ais Herodots 

Quelle in Klio IV (1904), S. 163 ff, ferner M. Hermann, Hekataios ais mutmafiliche Quelle 
Herodots in seiner Beschreibung des Xerxeszuges. Klio XI (1911), S. 382 ff.
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den Eingeborenen selbst bezogcn hatte,1) eine so aiisfiihrliche Darstellung 
dieses Landes und seiner Bewohner gibt, daB keiner der spateren Historiker 
dieselbe durch richtigere oder genauere Angaben iibertroffen hat. Alle 
Schriftsteller vor Ptolemaios — mit Ausnahme des Hippokrates von Kos — 
wiederholen die Angaben Herodots.

Die Frage iiber den Ursprung der Skytlien ist bis heute nicht gelost. 
Es ist unglaublich, wie weit da die Ansichten auseinandergehen. 
Die einen, darunter Karl Neumann, halten sie fur Mongolen, andere wieder 
fur Slaven (Schafarik, N. J. Wesselowsky, Zunković, Partycki). Bonell2) 
und Fressl3) halten die eigentiichen Skythen fur Germanen und R. Fr. 
Kaindl4) findet ihre Nachkommen sogar in unseren Huzulen. Wo die An
sichten der Gelehrten des Altertums und der Neuzeit so erheblich von einander 
abweichen, konnte es natiirlich nicht ausbleiben, daB der Gedanke aufkam, 
die Griechen hatten mit dem Namen Skythen kein bestimmtes Volk 
bezeichnet, sondern unter diesem unbestimmten Kollektivnamen all die 
verschiedenen Vólker begriffen, die im Altertum die weiten Landstriche 
des heutigen europaischen und asiatischen Rufilands durchzogen.

All die friiheren Ansichten iiber die Nationalitat der Skythen anzu- 
fiihren, wifre zu weitlaufig, hier auch zwecklos. Die friiher gangbare Ansicht, 
die Skythen waren Iranier, die auch Niebuhr, Bóckh und Karl Neumann 
vertraten, widerlegt der Moskauer Professor Vsevolod Miller, der von den 
speziellen Studien iiber die Osseten ausging.5) Er halt aber nicht alle 
Skythen fur Iranier, sondern nur die Sarmaten und sondert die westlichen 
nomadisierenden von ihnen ab, obwohl er alleBeweise ihres uraio-altaischen 
Ursprunges fiir hinfallig halt. Er neigt sich also teilweise der Ansicht Lati- 
schevs und Mischczenkos zu, welche die Skythen fur eine gemischte Bevól- 
kerung halten. Den iranischen Ursprung der Skythen wieś detailliert bereits 
Zeus0) — hauptsachlich an ethnologischen Einzelheiten — nach. Der linguisti- 
sche Zusammenhang der Skythen mit den Iraniern wurde durch die Arbeit 
Miillenhofs: „Uber Herkunft und Sprache der pontischen Skythen und Sar- 
maten“ 7) genau bewiesen. Tatsachen aus der Kultur- und Kunstgeschichte,

') Herodot IV, 16, 70.
2) In seinen „Bcitragen zur Altertumskunde RuBlands" St. Petersburg 18<S2, S. 503.
3) „Die Skythen-Sąken, Urvatcr der Germanen".
*) „Die Huzulen sind Skythen". Ein Beitrag zur Heimatskunde von R. Fr. Kaindl, 

Czernowitz 1887.
5) „OccTiurcKh; otio;ui, tom III. 1887. Enirpa(|iHMeeivio c:ri,;iu npariCTBa na iori 

Pocein. Htypmyrr, Mnu. nap. npocB. 1880 IX. 'Iepm  crapiiiiu bi> upouanisui. ii óijctt, 
Occthut>“, dasclbst 1882. VIII.

8) „Die Deutschen und die Nachbarstamme", S. 285 ff.
7) Monatsberichte der Bert. Akademie, 1800, abgedruckt mit Zusatzen im Bd. III 

seiner Deutschen Altertumskunde, Index d. iranischen Wdrter, S. 122.
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welche jedenfalls auf einen engen Zusamtnenhang der skytho-sarmatischen 
Bevólkerung mit den Iraniern Vorderasiens hinweisen, wurden von Tolstoi 
und Kondakow hervorgehoben.

Diese Frage heute — nach mehr ais zwei Jahrtausenden — bei fast vol- 
ligemMangel anKulturdenkmalern, aus bloBen, genug oft sieli widersprechen- 
den Nachrichten bei den einzelnen Autoren, von denen wieder einer vom 
anderen abhangig ist, feststellen zu wollen, ist ein Ding der Un- 
moglichkeit. Auch die sprachlichen Reste geben dariiber keinen AufschluB, 
da wir von der Sprache der Skythen so gut wie nichts wissen.2) Herodot 
nennt uns auBer den Gotternamen 3) — die ja grazisiert sind — und den 
Namen der Quelle Exampaos 4) nur noch ein paar Namen, so : aptpa =  
eins und a-ou — das Auge, woraus der Narne Arimaspen ■"’) gebildet sein 
soli, ferner oióp — der Mann und rraxdć == tóten, woraus der Name der 
Amazonen oUpnaza. 6) zusammengesetzt ist.

Die Untersuchung und Vergleichung der angeblich skythischen Wdrter, 
fur dereń genaue Uberlieferung niemand bilrgen kann, haben zur Lósung 
dieser Frage nichts beigetragen, hochstens Philologen und Historikern 
Gelegenheit geboten, die Elastizitat ihres Geistes zu priifen. DaB aber uicht 
alle skythischen Vólkerschaften nórdlich vom Pontus dieselbe Sprache 
redeten, sehen wir aus jener Herodotstelle, wo von 7 Dolmetschern und 
ebenso viel Sprachen die Rede ist, durch welche die Skythen mit den 
Argypaern 1) verkehrten. Der Name Skythen umfaBt bei Herodot alie der 
„koniglichen Horde“ untertanigen Volker; dieses allein legt schon die 
Vermutung nahe, dafi sie unter diesen untertanigen Vólkern auf Grund 
ihrer politischen, nicht aber ethnographischen Zugehorigkeit zu den Skythen 
gezahlt wurden. Dies geht besonders daraus hervor, daB Herodot ebenso 
wie Hippokrates die Skythen einerseits ais echte Noma*den8) darstellt, 
wahrend er andererseits erzahlt, daB manche skythische Stamme vom 
Ackerbau lebten.9) Er spricht von ihrem Perhorreszieren aller fremdlandischen,

!) In den Russischen Altertilmern (PyccKia upeisuocni), Bd. II, 1889. Zu erwahnen 
sind noch: Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg 1895; Tomaschek, Kritik der altesten 
Nachrichten tiber den skythischen Norden, Berlin 1887. Sitzungsb., Bd. 117, S. 26; Sobo
lewski : Hypothesen iiber die Sprache der Skythen und Sarmaten im St. Petersburger 
Archiv fur alte Philologie XXVII.

2) Miillenhof, Uber die Herkunft und Sprache der pontischen Skythen und Sarmaten 
in den Deutschen Altertilmern, Bd. III, S. 101—125. G. Cuno, Forschungen im Gebiete 
der alten Volkskunde 1871, i. Tell: Die Skythen.

3) Herodot IV, 59, 94.
4) IV, 52, 81.
5) Herodot III, 116; IV, 18, 27.
«) IV, 110.
’) Herodot IV, 24.
») IV, 46.
u) IV, 17, 18; IV, 67; IV, 17.
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besonders der griechischen Sitten, wahrend wir doch von ihm auch 
von den hellenisierten Kallipiden7) erfabren. Alle Versuche, aus der 
Etymologie dieser Namen auf die Abstammmung der Skythen zu 
schlieBen, halte ich fur leere Vermutungen. Die Alten haben uns 
iiber die Abstammung der Skythen vollig im Dunkel gelassen. Nach 
Herodot,2) der drei verschiedene Sagen, eine einheimische und zwei 
griechische, anfiihrt, waren die Skythen, die sich selbst fur das jungste 
Volk unter allen hielten, wahrend sie von den griechischen und romischen 
Schriftstellern fur eines der altesten gehalten werden, von den Massageten 
gedrangt, aus Asien iiber den Araxes nach Europa gezogen und hatten 
sich hier urspriinglich im Lande der von ihnen vertriebenen Kimmerier 
festgesetzt, von wo sie sich dann immer weiter ausbreiteten und auch die 
Ebenen am Schwarzen Meere und der Maotis bis zum Tanais hin besetzten. 
Andere3) dagegen hielten sie fur Eingeborene jener Gegendeti nordlich 
und westlich vom Schwarzen Meere und namentlich die griechische Sagę 
machte sie zu Abkómmlingen des Herakles.4) Herodot teilt die Skythen in 
folgende Hauptstamme: I. Die Sy.u&ai apoTYjpe;5) von der Quelle Exampaos 
bis zu den Quellen des Hypanis in Podolien, bis nach Wolhynien hinein. 
II. Die -7,'jtfai ysorpyct oder Bop’jcr9'sv$TTai,6) dereń Wohnsitze sich oberhalb 
der Waldregion Hylaa jenseits des Borysthenes bis zum Pantikapes drei 
Tagreisen weit gegen Osten und elf Tagreisen weit gegen Norden langs 
des Borysthenes hinauf erstreckten. Sie bewohnten also die heutigen Gou- 
vernements Jekaterinoslaw, Kiew, Poltawa und — mit den Pfluger-Skythen 
gemeinsain — Podolien, Lander, die noch heute durch ihren Getreidereichtum 
bekannt und, wie ehemals fur die griechischen Ansiedlungen am Schwarzen 
Meere, besonders Olbia, auch heute noch die Kornkammer fur den russischen 
Getreidehandel bilden. III. Die 2xó9-a: jSaauUtci,7) der zahlreichste, tapferste 
und vornehmste Stamm der Skythen, welcher die iibrigen ais seine Knechte 
ansah und sie mit der Knute (pac-trĘ) zu Paaren trieb. Sie wohnten jenseits 
des Gerrhosflusses sifdlich bis Taurien, óstlich bis an einen vom taurischen 
Gebirge bis zur Maotis gezogenen Graben und bis zur Stadt Kremnoi,

O IV, 17.
2) IV, 11, 12; vergl. IV, 5, 8 ff 52 und Diodor II, 43.
3) Herodot IV, 8—10; Pomp. Mela II, 1; Val. FIavius V, 49.
4) Herodot IV, 10: d.rJ) psv Z z u ftś iu  aoO IIp c rz /.so ; ysvI s ,9'« i ~ouj dz\ '(s zo p izo nc
5) Pfliigcr-Skythen. Die Ackerbau treibenden Skythen unter eincm notorischen No- 

madenvolke miissen befremden, auch ist der seltsame Unterschied zwischen SzóiPzt apoT/jpa; 
und S zuftcu  Yao>p-(ot noch nicht erklart. In der Olbier Protogenesinschrift (Latyschev IOSPE 1,16) 
werden sie MiSjaAArys; genannt.

łl) Herodot IV, 17 f; 53, 58 f. Strabo VII, p. 13. Melia II, 1, 5, 6.
7) Herod. IV, 20, 56, 57, 59, 120; Strabo VII, p, 300; Mela I, 1.
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nordlich langs des Tanais hinauf bis zu den Melanchlainen, also wohl 
zwischen dem Donetz und Don bis zum Asowscben Meere hin. Es ist 
auffallend, dafi Herodot die Bewohner Skythiens zwischen dem Istros und 
Tyres nicht besonders benenni. IV. Die nomadischen Skythen, 
NapaSsc:1), die weder saen noch ackern, jenseits des Pantikapes bis Gerrhos 
in einer Ausdehnung von 14 Tagreisen (etwa in der Nogarischen Steppe). 
Aufier den vier Volkern, welche das skythische Volk im engeren Sinne 
bilden, rechnet Herodot noch zu den Skythen: den Stamm der Alazonen 
( ’AXaęwveę)1 2), die siidlichen Nachbarn der Pflugerskythen am mittleren Bug 
in Podolien, und die Kallippiden (KaDaun-oat)3) zu beiden Seiten des 
unteren Bug, die er durch die Nahe der griechischen Kolonien, — lag doch 
in der nachsten Nahe Olbia — ais hellenisierte Skythen bezeichnet, 

. . . Ióvteę "EXXy]vsę Z/ATai, und aut die schon der Name
ais eifrige Pferdezuchter zu deuten scheint. Weiter im Norden und Osten
wohnten die 'S\óA-{y\y.v/a (Schwarzmantel),4) NsOpot (Neuren),5 *) BauStyo: 
(Budinen),0) (Thyssageten),7) MaaaayŚTai (Massageten),8) Topatai
(Jyrken),9) 'ApywiTtaTco (Argippaer),10 *) TrcspjUdpsoi (Hyperboreer)n) und
schliefilich die einaugigen ’Apt(jiaoTOi' (Arimaspen).12) Ganz im Norden 
waren die Wohnsitze der Hyperboreer und Argippaer, welche letztere Herodot 
auch Kahlkópfe nennt, eines zwar wie die Skythen gekleideten, aber seine 
eigene Sprache redenden, friedlichen Volkes, das von allen umwohnenden 
Stammen ais heilig und unverletzlich angesehen wurde, das seine Streitig- 
keiten selbst schlichtete und jedem, der zu ihm fluchtete, eine sichere Frei- 
statt gewahrte. Ptolemaios zahlt noch eine Menge anderer Volkerschaften aut.

Einer besonderen Erwahnung verdienen die Sarmaten oder Sauro- 
maten,13) an die uns noch heute die Sarmatische Tiefebene in RufSland 
erinnert. Sie wohnten zur Zeit Herodots jenseits des Tanais von der 
innersten Bucht des maotischen Sees gegen Norden hin 15 Tagreisen

1) ib. IV, 19; Mela I, 1.
2) Herod. IV, 17, 52.
3) ib. IV, 17.
<) Herodot IV, 20, 100-102, 107, 119, 125.
r') ib. IV, 17.
«) IV, 102, 105, 108, 119, 122, 130.
7) IV, 22, 123.
«) I, 301 f, 204 f, 215 f; Diod. 2, 43; Arrian. 4, 17; Mela 1, 2, 5; Plin. (i, 17, 19; 

Justin 1, 8; Ammian. 22, 18, 23 u. a.
”) IV, 22.
10) IV, 23.
łl) IV, 23, 32—36.
>2) III, 116, IV, 13, 27.

Herodot IV, 21, 57, 102, 110, 116, 119, 122, 128, 136.
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in eincm vollig baumlosen Lancie,') also etwa im Lande der donischcn 
Kosaken. Trotzdem man die Sarmaten mii den Skythen zusammenwirft, 
scheinen sie doch zwei verschiedene, wenn auch stammverwandte Vólker 
gewesen zu sein, was schon daraus hcrvorgeht, da8 Herodot sie fur Ab- 
kommlinge skythischer Jiinglinge und der Amazonen nennt,2) obgleich er 
ihre Sprache 3) von der skythischen unterscheidet und ihr Gebiet nicht mehr 
skythisches Land nennt.4) Wahrscheinlich waren sie kein reiner, sondern 
ein mit benachbarten Volkern vermischter Zweig der Skythen, der, von 
Osten her vordringend, sieli viele rein skythische Stamme unterwarf und 
mit ihnen zu einem Volke verschmolz, so dali nun der Name Sarmaten 
eine immer weitere Verbreitung in Skythien erfuhr. Soviel wenigstens steht 
fest, dal) wir in spateren Zeiten iiberall dort Sarmaten vorfinden, wo die 
alteren Schriftsteller und auch Herodot die Bezeiclinung „Skythen" gebrauchen. 
Der Name Skythen ist allmahlich in den Namen Sarmaten und rj L-/.ufHx in 
•fj ^appaiia itbergegangen.5) Ihre Sitten und Gebrauche waren im allgenreinen 
dieselben wie bei den Skythen.

Uber die Volkszahl der Skythen konnte Herodot nattirlich keine 
genaue Auskunft geben, da teils der Name der Skythen ein so allgemeiner 
und unbestimmter war, teils auch die Grenzen, die Herodot ihnen anweist, 
in der langen Reihe von Jahren verschieden waren. „Die Zahl der Skythen", 
sagt Herodot, „war ich nicht imstande, genau zu erfahren, horte vielmehr 
dartiber abweichende Atrgaben ; einige behaupten, sie seien sehr zahlreich, 
andere hingegen, es seien ihrer nur wenige, die eigentliche Skythen sind.6)" 
Die letztere Angabe erhalt schon dadurch, dafi sie sichtlich auf einer Unter- 
scheidung des herrschendes Stammes von den Unterworfenen beruht, den 
Stempel gróBerer Zuveilassigkeit und dient gleichzeitig zur Bestatigung 
dessen, daB sich unter der skythischen Bevolkerung auch fremde Elemente 
befanden. Thukydides ') halt sie fur ein sehr zahlreiches Volk und 
versichert, dali den an Macht im Felde und an Menge des Heeres die

!) Sap\id~iz yibprj Herodot IV, 123, wahrend der Name Sap\iv.~ia (yiuprj) zuerst bci 
Pomp. Mela III, 4 und dann bei Ptolem. III, 5, V, 9; VIII, 6, 2 vorkommt.

2) IV, 110—117; Mela III, 5, 4.
3) IV, 117: cp<»vfj oś o! S a a p o ira ta i  vot>iCo'J3! Sy.oSr/.^ 30kor/.iZrrmę wjzfj 6~jj tou ap yaiou , 

i"-i oj ypY}3Tui; śĘ:y.7ilov auTrjv ai A iiattovsę. Vergl. Ovid ex Ponto III, 2, 40; IV, 13, 17; 
V, 12, 57.

4) obrJn Szullizrj IV, 21.
•’J) Hippokr. de aere § 89, 91; Strabo XI, p. 492; Diodor IV, 45; Plinius IV, 12, 25; 

Curtius VII, 7 u. a.
6) llkJj&o; oś to Szokśoo oby. oió; tt Ś(tvou./(v O-Tpszioi; rruDśs&cu, d.Ktjl ouzaopoo; kóyouę 

“ spl to o npilliiou r,xooov’ xat ydo y.apTU zohkobę y.ai óklpouc, to: Sv.u9aę sivc:i. Herodot IV, 81.
7) II, 97.
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Thraker bei weitem tibertreffenden Skythen weder in Europa noch in Asien 
irgend ein Volk ohne Bundesgenossen zu widersłehen imstande ware, wenn 
diese einig vorgingen. Auch Xenophon spricht von der uberaus grofien 
Zahl der Skythen. Nur Hippokrates scheint anderer Ansicht gewesen zu 
sein, da er die Skythen ein unfruchtbares Volk nennt.

b) Die Grenzen Skythiens.

Herodot gibt dem Lande Skythien (yj 2xufhxVj)4), mit und ohne ympr] 
oder yrj, fj xwv Sv.u»Htov ytópyj,2) 2xi>1Ky] 3), folgende Grenzen: im Osten den 
Tanais und die Maotis,4) im Westen den Ister in seinem letzten Laufe, 
der es von Thrakien scheidet6), und das Land der Agathyrsen, im Siiden 
das Schwarze Meer(!) und im Norden das Land der Neuren, Androphagen 
und Melanchlanen und die unbekannte Wiiste,7) so daB es das ganze siłdliche 
Rufiland, etwa von den Gouvernements Mohilew, Tschernigow, Orel und 
Kursk nordwestlich bis Wolhynien und Podolien, siidwestlich iiber Bessa- 
rabien hinaus in die Moldau und Walacliei hinein, sudlich bis zur Krim s) 
und ostlich bis zum Don umfafit. Die spateren Schriftsteller, wie z. B. 
Strabo und Ptolemaios, beschranken den Namen Skythen nicht mehr aut 
so fest bestimmte Grenzen, sondern lassen dieselben, die sie sehr oft mit 
den Sarmaten verwechseln, indem bei ihnen der Name Skythen zu einer 
ganz vagen Bezeichnung aller Vólker des Nordens der Erde wird !l), noch 
viel weiter gegen Norden und Osten von der Weichsel bis nach Sibirien 
hin wohnen. Mela ist der erste Schriftsteller, der von einem Teil des alten 
Skythiens den Namen Sarmatia (rj iappa-tta)10) gebraucht, neben welchem 
er jedoch noch ein weit ausgebreitetes europaisches Skythien u) und aufier 
diesem auch ein asiatisches urn den Oxus und Jaxartes 12) kennt, wahrend

ł) IV, 5, 12, 21, 48, 99.
2) IV, 23.
3) IV, 8, 17.

IV, 100, 202.
з) IV, 99, 101.
6) 100, 101.
•) IV, 20, 100, 101.
8) r' X/.rj!}izy( yzppóyrpo; bei Strabo VII, 308. Siehe ferner den Artikei Chersoncsus 

Taurica von Brandis bei Patily-Wissowa, III. Bd., S. 2252.
IJ) Vgl. Forbiger, Alte Geographic, Bd. I. S. 24, 30, 54, 77, 122, 131 ff; Bd. II, S. 452 

(Sarmatia Asiatica) und Bd. III, S. 762 (Sarmatia Europaea), vergl. noch dazu Piin. 4, 80 ff 
nnd Ptolem. 3, 5, 4.

10) Mela 3, 4.
и) Mela 3, 4.
12) I, 3, 4; II, 1.
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Ptolemaios zuerst Skythien ganz aus Europa verbannt und nur noch von einem 
asiatischen spricht. Das alte herodoteische Skythien, nur mit groBter Aus- 
dehnung gegen Norden, beschreibt er jedoch ausfuhrlich ais europaisches 
Sarmatien.1) Bei dieser Sachlage durfen wir uns nicht wundern, daB 
in unseren Schulatlanten und auf den Schulwandkarten bezuglich der 
Wohnsitze der alten Skythen eine formliche Begriffsverwirrung herrscht. 
Bald findet man die Skythen iiber ganz Nordosteuropa verbreitet, bald 
nordlich vom Kaspischen Meere, bald in Ungarn und bald in Sibirien. 
Die Sache ist aber auch erklarlich. Es bandelt sich um gewaltige Zeit- 
raume, die in ein fast undurchdringliches Dunkel gehullt sitid, und ohne 
Zweifel um nomadisierende Vólker, bei denen das Schieben oder Geschoben- 
werden an der Tagesordnung war. Dies gilt ganz besonders vom Nord- 
gestade des Schwarzen Meeres, das ais Durchzugsland fast aller aus Asien 
hereinbrechenden Volkerschaften bekannt ist und gewiB nicht ohne Grund 
die „Vólkerpforte“ hiefi.

c) Die Beschaffenheit des Landes.

Von den Gebirgen des Landes weiB uns Herodot nur ein paar Grenz- 
gebirge zu nennen, namlich das taurische -) an der Siidgrenze und ein 
anderes ohne Namen 3) an der Nordostgrenze, das sich durch seinen Reich- 
tum an Holz und Gold wohl ais der Ural verrat und von Hippokrates ais 
das ripaische4) bezeichnet wird, dagegen fiłhrt er von den zahlreichen 
Fliissen die bedeutenderen in grofier Vollstandigkeit an. Ptolemaios erwahnt 
im Westen noch die Sarmatici montes5), unter welchen wir den nordlichen 
Teil der Karpathen zu verstehen haben, und ftihrt von den Montes Carpates 
zwischen den Quellen des Tyras und Borysthenes den Mons Peuce (i) an. 
Der hydrographischen Beschreibung Skythiens schickt Herodot folgende 
allgemeine Ubersicht voran: Das Land Skythien ist eine grofie Flachę und 
dabei grasreich und wohl bewassert.7) Es fliefien durch dasselbe nicht

') Ptol. III, 5, 6; VI, 13—15; er tcilt das ganze grofie Land in 2 Hauptteile: 
Scythia intra et extra Imaum (iljcjflra rt ivri; zeń b.zuz 'Iaaou) und beschreibt ersteres 6, 14, 
letzteres 6, 15.

a) IV, 3; IV, 99.
з) IV, 23, 25.
') Hippokrates de aere ed. Kiihn, Leipzig 1826, p. 557; -a. '1'izala. oprt. Strabo VII, 

290, 299; Ptolem. 3, 5, 15; Mela 1, 19, 13, 18, 20; Plin. 4, 88; Ammianus 22, 8; Steph. 
Byz. 576.

B) Ta ilapiiaTizcż opr 2, 11, (i.
и) flsuzy) 3, 5, 6.
0 Herodot IV, 82: zu p.śj-ziir,: xa0 t:$5:ou. IV, 47: rj ts j/, Osa zsoiię <z5tyj ~oimorję

Tc zai ćluopóę 53TIV.
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weniger Fliisse ais in Agypten Kanale. Diejenigen von ihneti, die nennens- 
wert sind und die vom Meere aus mit Schiffen befahren werden kónnen, 
sind folgende : Der ftinfmiindige 'Icrcpoę, der TupYję, Trcavt;, Bopuattśwję, 
lIavcr/.a~Y)ę, Trraxuptę, Fśppoę und Tavat'ę.’) Wenn man genau bestimmen 
will, welchen heutigen Fliissen die genannten entsprechen, mufi Herodots 
Ausdruck, daB sie Ttpoarĉ WToł <żrcb aaaYję2) sind, ins Auge gefafit werden. 
Damach sind die fiinf ersteren unbestritten die Donau, der Dnjester, der 
Bug, der Dnjepr und die Konka ; ebenso ist der Tanais unzweifelhaft der 
Don. Uber Hypakyris und Gerrhos sind die Gelehrten bis lieute nicht 
einig. Herodot beschreibt die Fliisse Skythiens von Westen nach Osten, 
er beginnt also mit dem Istros.3) Unter dem Namen "la-cpo; ist die Donau 
schon den altesten Griechen bekannt,4) die freilich noch sehr irrige Vor- 
stellungen von ihr hatten. Der Name Donau, Danubius (Aavoójjtoę) ist 
urspriinglich blofi den Rómern bekannt gewesen; bei den griechischen 
Autoren mit Ausnahme des Ptolemaios 5) fehlt er fast ganzlich. Sie wurde 
in ihrem wahren Laufe erst durch die Romer bekannter. Man hielt sie 
allgemein fiir einen der gróBten Strome der Erde6), unbedingt fur 
den grofiten Europas.7) Ober den Istros sagt er Folgendes: Der Istros 
ist der groBte von allen Fliissen, die wir kennen und er flielit immer sich 
selbst gleich, im Sommer wie im Winter.*) Er ist aber der erste von Westen 
ber unter den Fliissen in Skythien. Er fliefit mitten durch ganz Europa, 
indem er von dem Lande der Kelten her anfangt und ins Schwarze Meer 
dort mtindet, wo die Kolonisten der Milesier Istros (TarptYj) bewolmen. 
Durch das skythische Land fliefien ihm fiinf Fliisse zu : im Osten der grofie 
FluB, den die Skythen Porata (llćpata), die Hellenen Pyretos (Uupeióc;) 
nennen 9), dann der am meisten westlich befindliche Tiarantos (Ttapartó;) 
und die zwischen den beiden in den Istros miindenden Araros (’Apapóę), 
Naparis (Nakapię) und Ordessos ('Opoyjaaśę). Dies sind einheimische 
skythische Fliisse, welche den Istros verstarken. Ober die Nebenfliisse des 
Istros siimmen die meisten Erklarer ganz oder mit geringcn Abweichungen

!) Deutsch: Istros, Tyrcs, Hypanis, Borysthenes, Pantikapes, Hypakyris, Gerrhos und 
Tanais.

2) Vom Meere aus schiffbar.
3) II, 33, 34; IV, 48—.00 und 90.
4) Hesiodos Theog. 338; Pindar Ol. 3, 25 u. a.
5) 2, 11, 5. 7, 2, 12.
6) Sophokl. Od. Tyr. 1227, Herodot 2, 23, 4, 47 ff, Strabo 15, 702 u. a.
i) Strabo IV, 204; VII, 289; XII, 553.
8) Wohl im Vergieiche mit dem Nil, der bekanntlich im Jahre einmal hoher steigt 

und dessen Wasserftille in bestimmten Zeiten des Jahres yerschieden ist. Vergl. Skymni 
Chii periegesis ed. Teubner (B. Fabricius) ex 1846, pag. 45, Vers. 775 ff.

9) Unzweifelhaft unser Pruth.
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darin uberein, daB sie mit folgenden heutigen Fliissen identisch sind : der 
Porata mit dem Prutli, der Araros mit dem Sereth, der Naparis mit der 
Jalowitza, der Ordessos mit dem Ardzesch und der Tiarantos mit der 
Aluta ; der MarisfluB diirfte der in Siebcnbiirgen entspringende Marosch 
sein. Von den rechten Zuflussen des Istros lafit sich viel weniger evident 
nachweisen ais von den linken, welchen heutigen Fliissen jeder entspricht. 
Es wiirde mich viel zu weit fiihren, all die verschiedenen Vermutungen 
der vielen Erklarer anzufuhren. Ein Beispiel mogę geniigen. Woher mag 
wohl der Name des groBten Flusses der Bukowina seinen Ursprung 
genommen haben? Miillenhof1) leitet den Namen von „par“ =  „anfiillen" 
ab; Schafarik rechnet den llópx~x zu den urslavischen Namen, andere wieder 
fiihren das Wort aut eine Wurzel mit dem griechischen Tzópoę und dem 
deutschen „Furt" zurtick, bei Konstantin Porphyrogennetos fiihrt der FluB 
den Namen Brutos und hat diesen auch beibehalten.

Herodot behauptet wiederholt, dafi die skythischen Fliisse aus 
Seen ihren Ursprung nehmen.2) Im allgemeinen hat er Recht, da 
bekanntlich das europaische RuBland reich an Seen ist und viele 
russische Fliisse aus Seen entspringen und durch Seen ihren Lauf 
nehmen. Der nach dem Istros genannte FluB Skythiens, der Tyres,3) 
welcher von Norden herkommt, entspringt aus einem grofien See, 
der die Grenzen zwischen dem skythischen und dem neurischen Lande 
bildet. An der Miindung wohnen Flellenen, wclche Tupliat heiBen.4) Der 
dritte FluB, Hypanisr>), kommt aus Skythien und entflieBt einem grofien 
See, urn welchen wildc, weifie Pferde weiden.6) Der Borysthenes (Dnjepr) '•) 
ist nachst dem Istros der grofite unter diesen Stromen. Was Ertrag und Nutz- 
barkeit anlangt, so ist er nach Herodots Ansicht nicht nur unter den 
skythischen, sondern unter allen Stromen, den agyptischen Nil allein 
ausgenommen, am reichsten ausgestattet. Den Viehherden bietet er die 
schonsten und zutraglichsten Weiden; in ihm wimmelt es von ganz 
ausgezeichneten Fischen. Sein Wasser ist sehr angenehm zu trinken und 
fliefit klar und rein. An seinen Ufern sind die schonsten Saatfelder und, 
wo das Land nicht bestellt wird, steht das dichteste Gras. An seiner Mun-

■) In der „Deutschen Altertumskunde", Berlin, Weidmann 181)2, III. Bd., S. 123.
2) Namlich der Tyras IV, 51, der Pantikapes IV, 54, der Hypakyris IV, 55, 

der Tanais IV, 57.
3) Herodot IV, 51.
*) Herodot IV, 53. Der Name Tuplice, bewcist, dafi noch zu Herodots Zeit die rnile- 

sische Kolonie Tyras bestand.
5) Herodot IV, 52.
6) Diese Angabe ist schon aus dem Grundc fiir walir zu halten, weil es solehe 

aucli in neuerer Zeit gegeben hat. Vgl. Bonell I, S. 80.
7) Herodot IV, 53, Skymnos Vers 843 ff, Ptol. 3, 5, (i, 16 ff, Plin. 4, 82, 88, Strabo 

VII, 289, 306, Mela II, 1.
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dung bildet sich Salz von selbst in Fiille; er liefert auch die groBten 
gratenlosen Fisclie, die „avTaxatot“ heifien, und hat noch vieles andere 
Bewundernswerte. Bis zum Land der Gerrher, vierzig Tagfahrten aufwarfk, 
dies weifi man, fliefit er von Norden her. Durcb welcher Menschen 
Land er hóher hinauf seinen Lauf nimmt, kann niemand sagen. Der 
Borysthenes und der Nil sind die einzigen Strome, von denen Herodot 
die Quellen nicht anzugeben vermag, aber auch kein anderer der Hellenen 
ist dies imstande.1) Erst da, wo der Borysthenes dem Meere nahe ist, vereinigt 
sich mit ihm der Hypanis und sie ergiefien sich mit ibm in denselben Liman 
(eXoę). Der Pantikapes 2) flieBt von Norden aus einem See her. Er strómt 
durch die Hylaa 3) und fallt heruach in den Borysthenes. Der Hypakiris 
entspringt auch aus einem See und lauft mitten durch das Land der ' 
nomadischen Skythen, worauf er, die Hylaa und die sogenannte Achilles- 
bahn zu seiner Rechten, bis zur Stadt Karkinitis hinabfliefit und ins 
Meer mundet.4) Ein NebenfluB des Hypakiris ist der Gerrhos. Auch die 
Landschaft, die er durchflieBt, heifit Gerrhos. Aut seinem Laufe zum Meer 
bildet er die Grenzscheide zwischen den nomadischen und „kóniglichen" 
Skythen. Der Tanais5) entstromt auch einem See und miindet in einen 
noch groBeren, den maotischen, der die Grenze zwischen den „koniglichen“ 
Skythen und den Sauromaten bildet. In den Tanais ergiefit sich der Hyrgis.6) 
Ais GrenzfluB gegen Asien gilt fur die einen der Tanais,7) fur die anderen 
der PhasisfluB im auBersten Ostwinkel des Schwarzen Meeres.

In der Beschreibung der Fliisse folgę ich hauptsachlich Herodot, 
weil fast alles, was Herodot in diesem Kapitel mitteilt, zu dem Besten 
gehort, was wir von alten Schriftstellern darilber besitzen. Die hochst 
genauen Angaben Herodots tiber den Borysthenes, die ais die besten und 
zuverlassigsten gelten, lassen mit Recht schliefien, dafi Herodot, so wie er 
im IV. Buche Kap. 53 schreibt, nur ais Augenzeuge schreiben konnte. 
Herodot ist hier, wie in vielen anderen Nachrichten iiber die Skythen die

1) Herodot IV, 53.
2) Herodot IV, 19, 47, 54, VI, 18; Mela 2, 1, 5; Plin. 4, 83, Steph. Byz. 520. Der 

Pantikapes ist nach Herodots Angaben IV, 18, 19, 54, ein linker Nebenflufi, kann also kein 
anderer FluB ais die Konjskaja oder Konka sein.

3) TX«irj, Herodot IV, 70.
*) Herod. IV, 56; den GerrhosfluB Herodots mit einem heutigen FluB zu identifi- 

zieren ist bisher noch nicht gelungen.
5) Herod. IV, 57.
6) Wahrscheinlich der heutige Donetz (was Mannert, Schafarik, Eichwald u. a. 

behaupten).
') Skymnos V, 878; Tov Bł T«vatv, oz tz~i rij: \~Wtz opoz, TŚ|ivsi ~s trjv 5jitsipov

iy.rj.~ipm oiya. Strabo VII, 310, Ptol. 3, 5, 14 u. a., Mela 1, 1, 6, Plin. 4, 78, Horaz. Od. 
3, 4, 36; Ovid ex Ponto 4, 30, 55, Trist. 4, 4, 49 u. a.
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einzige Quelle fur die spateren alten Schriftsteller, welche ihre uberein- 
stimmenden Schilderungen nur aus ihm entlehnt haben. Dies wird jedem 
auf den ersten Blick klar, der die Herodotstelle IV, 53, Skymnos v. 813 f und 
Melas lib. II, cap. 136 gegenuberstellt, Dabei soli nicht geleugnet werden, 
dafi Herodot in seinen skythischen Geschichten auch vieles scheinbar irrtiimlich 
uberliefert hat, das aber bei richtiger Erklarung im allgemeinen ais wahr 
gefunden wird. Ungemein wichtig ist Herodots Bericht von der Hylaa, 
dem Waldende, welches er selbst ais wahr dadurch bestatigt, dafi 
er gleichsam sein Erstaunen daruber ausdriickt, weil er ja von der 
volligen Baumlosigkeit der angrenzenden und auch der jenseits
des Don gelegenen Steppe wufite.1) Die Hylaa war nach Herodots 
Angabe auf der linken Seite des Dnjepr vom Meere aus sichtbar; hinter 
ihr, zwischen dem in sie fliefienden Pantikapes (Konka) und dem Bory- 
sthenes (Dnjepr), waren die „ackerbauenden" Skythen ansassig. Daruber, wo 
die Hylaa zu sucben sei, hat nie ein Zweifel bestanden, da sie von mehreren 
alten Schriftstellern genau beschrieben wird. Demnach erstreckte sich die 
Hylaa zwischen dem unteren Dnjeper und dem Golf von Perekop vom 
Meer aus nach Osten hin. Dieses Waldland hat spater grofie historischc 
Bedeutung gehabt, indem es den Kosaken, welche Seerauberzuge ins 
Schwarze Meer unternahmen, vortreffliches Materiał ftir die Ausriistung 
ihrer Flotten darbot. Ein kleiner Rest desselben hat sich bis in die neueste 
Zeit erhalten.2)

d) Das Klima Skythiens.

Darin stiinmen alle alten Schriftsteller uberein, dafi das Klima Sky
thiens selbst in den sudlichsten Gegenden rauh war, strenge und anhal- 
tende Winter, viel Regen und Schnee, aber wenig Warme hatte. Von den vielen 
Autoren, die dariiber berichten, erscheinen mir folgende vier ais die ver- 
lafilichsten : Herodot,3) weil er nicht nur seine eigenen Eindrucke wieder- 
gibt, sondern besonders die Berichte derjenigen Griechen und Skythen 
berucksichtigt, welche bis zu den Argypaern gereist waren und schon Jahre 
lang in den skythischen Landem verweilten: der Arzt Hypokrates 4) von 
Kos, der ein ausgezeichnetes Buchlein uber Klima, Wasser und Boden- 
beschaffenheit geschrieben hat und von seinem Standpunkte ais Arzt mit

>) IV, u, 18 f, :>i f, 7(1.
-) Siehe Zapiski der Odessaer Gesellschaft fiir Geschichte u ad Alterstumskundc, 

Bd. XI, S. 37.
3) IV, 28, 29, 30, 31, 129; II, 22; IV, 7.
4) Hippokrates von Kos ist einer der beruhmtesten Arzte des Altertums und lebte 

von 460-373 v. Chr.
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Beriicksichtigung der klimatischen Verhaltnisse die Skythen und ihre Lebens- 
weise schildert, Aristoteles, der ais Naturhistoriker und von jenen Gegenden 
(Stagira) auch nicht zu weit entfernt, in seiner niichternen Denkungsart 
iibertriebenen und phantastischen Bericbten unzuganglich war, und schliefi- 
lich Ovid durch seinen Aufenthalt in Tomi. Diese Gewahrsmanner berichten 
uber das Klima Skythiens fast ubereinstimmend, wie folgt. Herodot: 1) 
Gar kalt und winterlich sind alle die Lander, die ich oben genannt (von 
Istros bis zu den Arimaspen). Acht Monate im Jahre herrscht Frost von 
unertraglicher Strenge. GieBest du in dieser Zeit Wasser aus, so entsteht 
kein Schmutz, wohl aber, wenn du ein Feuer anziindest. Im Winter gefriert das 
Meer und der kimmerische Bosporus und die Skythen ziehen in Scharen auf dem 
Eise hintiber und fahren mit ihren Wagen bis zum Lande der Sinten. So 
dauert der Winter ununterbrochen acht Monate und auch wahrend der 
anderen 4 Monate herrscht kiihles Wetter. Und dieser Winter ist in seiner 
Art ganz anders wie die Winter in anderen Landem. Denn in der Zeit, 
wo es regnen sollte, fallt nur wenig Regen, aber im Sommer regnet es in 
einem fort und es gibt dort im Sommer heftige Gewitter. Kommt einmal im 
Winter ein Gewitter, so staunt man dartiber wie uber ein Wunderzeichen. 
Ebenso gilt ein Erdbeben, sei es im Winter oder im Sommer, in Skythien 
fur ein Wunderzeichen. Die Pferde halten solchen Winter aus, aber die 
Esel und Maultiere erliegen ihm gleich, wahrend anderswo Pferde, wenn 
sie im Froste stehen, am Knochenbrande zugrunde gehen, Esel und Maul
tiere es aber aushalten; aus derselben Ursache hat dort das sogenannte stumpfe 
Hornvieh keine Homer. Solche Wirkungen ubt dort die Kalte. Von dem 
Lande nordlich von Skythien uber die bewohnten Gegenden hinaus erzahlen 
die Skythen selbst, dafi es nicht moglich sei, wegen der dicht umher- 
liegenden Federn weiter vorzudringen. Von diesen Federn habe ich aber 
folgende Meinung: In diesem Lande schneit es fortwahrend, im Sommer 
natiirlich weniger wie im Winter; wer aber aus der Nahe die Schneeflocken 
hat fallen sehen, weiB, was ich sagę ; denn der Schnee gleicht Federn. 
Wegen solcher Winter ist der nordliche Teil dieses Konlinentes unbewohn- 
bar. Ich meine also, dafi die Skythen und die urn ihr Land wohnenden 
Nachbarn den Schnee mit Federn vergleichen.'2) Hippokrates von Kosa) 
aufiert sich ahnlich : Was die Jahreszeiten und den Korperbau derMenschen 
betrifft, so ist das Skythenvolk von den ubrigen Menschen sehr verschieden 
und gleicht nur sich selbst wie das Agyptervolk. Das Land ernahrt die

b  IV, 28, 29, 30, 31, 129; II, 22; IV, 7.
2) Herodot IV, 28—31, 129; II, 22, IV, 7.
3) Hippokrates, Deutsche Ausgabe von Dr. R. Fuchs, I, § 25, 26 und 28, griechischc 

Ausgabe von F. Z. Ermerin, 1858. Vol. I, p. 272, § 25 und p. 273, § 26.
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Tiere hochst kiimmerlich sowohl beziiglich der Grofie ais auch beziiglich 
der Menge; denn es liegt unmittelbar unter dem Baren und unterhalb 
der ripaischen Berge, woher der Nordwind kommt. Wahrend des sommer- 
licben Umlaufes gewahrt die Sonne nur auf kurze Zeit Warme und auch 
dann nicht viel. Die aus den siidlichen Gegenden wehenden Windę erreichen 
das Land entweder gar nicht oder nur fur kurze Zeit, votn Norden her 
aber wehen iminer kalte Windę, die von Schnee und Eis und von der vielen 
Wassermenge herkommen. Das Land ist also unwohnlich. Dichte Nebel 
lagern am Tage in der Ebene, wo jene Leute ihr Leben zubringen. Dort 
werden auch die Tiere nicht grofi, sondern nur so klein, dafi sie sich in die 
Erde verkriechen konnen; denn der Winter und die Kahlheit der Erde 
hindern sie am Wachsen. Es gibt dort auch keine Zufluchtstatte und keinen 
gęschiitzten Ort. Die auf den Wagen befindlichen Wohnungen der Skythen 
schiitzen sie nur ungeniigend gegen Regen, Schnee und Windę. Das 
Skythenvolk sieht wegen der Kalte gelbrot aus. Infolge der Kalte wird 
namlich die weifie Farbę versengt und gelbrot.1) Auch Aristoteles 2) bestatigt 
das von Herodot und Hippokrates Gesagte: „Die Kraniche ziehen aus 
den skythischen Ebenen in die Stimpfe oberhalb Agyptens. Die weifie 
pontische Maus verbirgt sich in Baumen ; in Skythien gibt es wegen der 
Kalte keine Esel. Wegen des vielen Schnees dauert den Skythen das Ge- 
treide (die Wititersaat) aus, wachst jedoch sonst im Frtihjahr schnell in die 
Hóhe; am Pontus bleibt das in der Kalte gelassene Getreide viele Jahre 
unverdorben. Im Winter reitet man iiber den Istros, wenn er von der Kalte 
fest zugefroren ist, wie auf einer Ebene des festen Landes.“ Ovid 3) klagt 
aus seinem Verbannungsorte zu Tomi, im Suden derlster-Miindung, wiederholt 
tiber die skythische Kalte und erwahnt auch das Zufrieren des Istros und 
des Schwarzen Meeres. Strabo 4) erzahlt, dafi an der Miindung der Ać(j,vy] 
MatwTię solche Eisdecken vorkommen, dafi des Mithridates Feldherr die 
Barbaren im Winter auf dem Eise besiegte. Da gegenwartig das Klima 
jener Landerstriche Rufilands im allgemeinen milder ist ais das von Herodot 
geschilderte Klima Skythiens, so hat man in dieser Schilderung eine Uber- 
treibung finden wollen und dies dadurch zu erklaren versucht, dafi die 
griechischen Schriftsteller und Ovid ais verwohnte Sudlander fur die 
nordische Kalte empfanglicher waren. Statt vieler Erklarungen und

') Hippokr. I, § 28.
2) Arist. ed. F. A. Didot, Vol. IH. De animalibus I, 8, cap. 12, 17. De animi gener. 

I, 2, cap. 8.
3) Ovid. Ep. lib. I, ep. 2 v. 25—28, ep. 3 v. 13, ep. 4 v. 37 und 50, ep. 8 v. 9—12, 

lib. III ep. I v. 11—16, lib. IV ep. 7 v. 7, 8, 8 ep. 9 v. 81 und 85, ep. 10 v. 32—34 und 
37-46.

*) Strabo II, 1, 16.
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Beispiele fiihre ich blofi die enorme Kalte des Winters 1912 an. Nach iiber- 
einstimmenden Zeitungsnachrichten war das Schwarze Meer ani Nord- 
gestade meilenweit gefroren, furchtbare Schneesturme wechselten mit 
eiskalten sibirischen Nordwinden. In Odessa sank die Quecksilbersaule 
unter 20" R, in Kiew unter 30° R. Jedenfalls steht die Tatsache fest, dafi 
die Nordkiiste des Schwarzen Meeres unter dem Einflusse der Nordost- 
winde einer groGeren Kalte ausgesetzt ist ais die Ostkliste. Vom Klima an 
der Dnjeper-Miindung sagt Tomilow in den Zapiski der Odessaer Gesell- 
scliaft fiir Geschichte und Altertumsforschung Bd. VII, S. 171 Folgendes: 
Br> OnaKOBi. Bceiyia ripu xopoinoi"t amib no .'ib/iy óc3oriacHO ±>3,T,HTb, 
uo ri[>n ne óo.aiuoii orrenejm noroAOio BecbMa cKopo ponóimaoT i.. Bi. 
Hiiirhuiiiyio 3HMy (1775) apTiuiepiio H3T> Knnóypna Bri> OiauoBb nepeno- 
aiiTB Cmuio mojkiio. Vom Klima von Kertsch heiGt es ahnlich : 3 iimw H3pt>;j,i;a 
óbiBaioib nocTOHHiibi, oahuko cJiyuaeTcn, tuki. vit<i boci, ripojniBi. aawep- 
aaoTb CTO.TB Kpf>iiKo, uto 6eab nŷ K/j,i>i na Ta\iaiicKyio cTopony 1»3Autt» 
\io>KTia, a rrhmie b óiithoctb pocciircKiis BOlicKb oaiiv amiy riepexa5Kajm....

[Man kann stets bei schonem Winter auf dem Eise nach Otschakow fahren, 
doch schon bei geringem Tauwetter zerschellt die Eisdecke. In diesem Winter 
(1775) konnte man mit der Artillerie von Otschakow nach Kynburn fahren. 
Die Winter sind selten bestandig, doch geschieht es, dafi die ganze Meerenge 
(Strafie von Kertsch) so stark gefriert, dafi man gefahrlos auf die Taman’sche 
Seite hiniiberfahren kann und das Fufivolk der russischcn Heere in cinern 
Winter hiniibersetzen konnte.]

e) Die Geschichte der Skythen.

An die Frage der Durchforschung der ethnologischen Verhaltnisse 
der Volker anr Nordgestade des Schwarzen Meeres, an die Losung der 
Skythenfrage, wagę ich mieli gar nicht heran, sie ist eines der schwierigsten 
Probleme der Volkerkunde. Ich begniige mich daher damit, die Vólker, 
welche vor der Grtindung der inilesischen Kolonien an den pontischen 
Gestaden ais sefihaft oder nomadisierend nachzuweisen sind, blofi namhaft 
zu machen, von denjenigen aber, die die Milesier bei der Anlegung ihrer 
Kolonien dort antrafen, etwas ausfuhrlicher zu berichten. An den pontischen 
Nordkiiste safien vor den Skythen ais altestes uns bekanntes Volk die 
Kimmerier.1) Ilire Abstammung und Geschichte gehórt in das Reich der 
Sagę. Urn den Beginn des VIII. Jahrhunderts, also kurz vor den ersten 
milesischen Griindungen am Nordgestade des Schwarzen Meeres, wurden

0  Herodot IV, 11: -r;v yip vuv v£jiov~«i Xzutf«t, aurrj \ t j s -w. xó xciX«tiv s’vat
KlULlJL2f>UOV.
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sie aus ibren Wohnsitzen am Kimmerischen Bosporus,1) dei ohne Zweifel 
nach ihnen so benannt wurde, von den Skythen vertrieben und zogen mit 
Weib und Kind nach Westen, von wo sie, mit thrakischen Stammen vereint, 
um 600 v. Chr. Geb. verheerend in Kleinasien einfielen. Wenn wir eine 
Wanderung der Skythen aus Vorderasien annehmen, diirfen wir sie 
doch nicht so verstehen, dafi sie den Steppen eine vollkommen neue 
Bevolkerung zufuhrten. Es war gewifi nur eine herrschende Hordę erschienen, 
welche mit ihrem Namen die friihere Steppenbevólkerung bedeckte, ja 
sogar gewisse Elemente dieser fruheren Bevolkerung in ihren Bestand 
aufgenommen haben mag. Und wenn auch diese herrschende Hordę so
wie auch andere Horden iranisch war, so schlieBt doch diese die gleich- 
zeitige Anwesenheit einer vorskythischen heterogenen Bevolkerung in den 
Steppen nicht aus. Es konnten sich hier Uberreste der iranischen Nomaden- 
bevolkerung noch aus der Zeit der Wanderung der Arier nach Osten 
erhalten haben. Es ware aber vergebiiche Miihe, dem nachgehen zu wollen, 
was fur eine Bevolkerung sich eigentlich unter den Namen der Kimmerier 
dort verbarg.

Die Geschichte der Skythen beginnt, da die fabelhaften Nacli- 
richten von einem siegreichen Feldzuge des agyptischen Konigs 
Sesostris2) gegen sie noch keine historische Bedeutung haben kann, mit 
ihrer Einwanderung nach Europa. Die einheimische Sagę fiihrt den Stamm- 
vater des Volkes, Targitaos, einen Sohn des Zeus, aut das Jahr 1000 vor 
dem Zuge des Dareios zuriick,3) d. h. etwa aut dieselbe Zeit, in welche 
auch die Wanderungen des Kekrops, Kadmos, Danaos und der Auszug 
der Juden aus Agypten fallen. Dafi die Einwanderung der Skythen an die 
Kusten des Schwarzen Meeres durch Drangen und Nachrucken ihrer Nach- 
barn, hauptsachlich der Massageten, veranlafit wurde, uberliefert schon 
Aristeas von Prokonnesos4) in einem ubrigens von Abenteuerlichkeiten 
strotzenden Gedicht ’Ap:[Jixa7tsa.r’) Zur Zeit der Herrschaft des mediscben 
Konigs Kyaxares 6) verbreiteten sich die Skythen, von denen unstreitig ein

0  Herodot IV, 12: zA  v iv  sort >j.śv sv r jj Ezoiir/.Tj Ki;x{jLepicf tsćysa, sort 03 -opStujw 
so"i 03 x«l y_cóprj o'jwyj. Kiu.ij.spi'7], soti 03 Iioaxopo3 Kt|i|iśpto;. Vgl. Antiąuites au 

Bosphore Cimmerien. Śt. Petersburg. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bonell in seinen 
„Beitragen zu Altertumskunde Ru81ands“, St. Petersburg 1882, I, S. 205—230 bespricht 
ihre Wohnsitze und Burgen; Miillenhof bestreitet die Existenz einer Kimmerischen Bevtil- 
kerung an der Nordkiiste des Schwarzen Meeres und erblickt hier nur Kombinationen des 
Aristeas von Prokonesos und anderer, welche durch die Verdrangung der Kimmerier von 
der Nordkiiste des Schwarzen Meeres nach Kleinasien sich ihr Erscheinen daselbst erklaren 
wollten. Vgl. Mullenhof in der Deutschen Altertumskunde, III. Bd., S. 19—31 und Hoefer, 
De Cimmeriis 1891.

2) Herodot II, 102, 103, 104, 110, vergl. Suidas sub voce Sesostris.
s) Herodot IV, 7.
4) Herodot IV, 12-13.
5) Vgl. Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, I, S. 544.
fi) Ungefahr 625—585 v. Ch.
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Teil in Asien zuriickgeblieben war,1) iiber den Nordosten Europas, wo sie 
die am Pontus wohnenden Kimmcrier teils verdrangten, teils unter- 
warfen, so dafi auch spater noch so manche geographische Namen2) an 
die friiheren Bewohner dieser Gegenden erinnerten. Sie verfolgten die vor 
ihnen fliehenden Kimmerier bis nach Medien,•'*) schlugen den Kyaxares 
und drangen bis an die Grenze von Agypten vor; so wurden sie Herren 
von ganz Vorderasien. Doch dauerte ihre Herrschaft iiber Asien nur 28 Jahre, 
da sie durcli ihren Ubermut und ihre Raubziige alles gegeu sieli erbitterten. 
Schliefilich gelang es Kyaxares, einen grofien Teil derselben, nachdem er 
sie berauscht liatte, zu ermorden und die iibrigen zur Riickkehr zu bewegen. 
Ungefahr 100 Jahre vor dem Zuge des Dareios kehrten also die Skythen 
nach 28jahriger Abwesenheit in ihre urspriingliche Heimat zuriick, wo 
unterdessen ihre zuriickgelassenen Weiber mit den Sklaven Kinder gezeugt 
hatten, die sieb den Zuriickkehrenden widersetzten und, um ihnen den 
Eitigang zu verwehren, einen breiten Graben vom taurischen Gebirge bis 
zur Maotis gezogen hatten; diese wurden jedoch von ihnen besiegt und 
zur Flucht genótigt.4)

Um die Skythen fur ihren friiheren Einfall in Medien zu ziichtigen, 
entschlofi sich Dareios I., einen grofien Feldzug gegen sie zu unternehmen, 
setzte um das Jahr 514 v. Ch. Geb. mit einem gewaltigen Heere auf einer 
iiber den thrakischen Bosporus geschlagenen Schiffsbriicke 5) nach Europa 
hinuber und drang durch Thrakien in das Land der Skythen ein.6) Diese 
boten nun alle ihre Nachbarn ais Bundesgenossen auf,7) aber nur die 
Gelonen, Budinen und Sauromaten folgten diesein Rufę, so dafi die Skythen 
keine Schlacht zu liefern wagten, sondern sich zuriickzuziehen und das 
Land hinter sich vóllig zu verwiisten beschlossen,*) indem sie ihre Weiber 
und Kinder auf ihren Wagen immer weiter gegen Norden vorausschickten; :’) 
die Perser drangen nun durch das stidliche Skythien und iiber den Tanais 
durch das Land der Sauromaten bis in das Land der Budinen vor. Des 
nutzlosen Verfolgens miide, forderte Darius endlich die Skythen auf, Stand 
zu halten und es zu einer Entscheidungsschlacht kommen zu lassen,10)

') Hcrodot IV, 22.
:!) Siehe Amn. 1 Auf., S. 81.
3) Hcrodot I, 103, 101, 105.
4) Hcrodot IV, 1—1.
5) Herodot IV, 87.
u) Ib. IV, 83 ff.
7) IV, 102, 118, 110.
8) IV, 120.
") IV, 126.
10) IV, 121, 125.
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diese beschrankten sich jedocli auf einzelne kiihne Reiterangriffe und auf 
offenbare Verhohnung des Kónigs.1) Das persische Heer geriet in den Steppen 
Skytliiens, in denen es sich gar nicht auskannte, in die auBerste Gefahr 
und war nahe daran, vernichtet zu werden. Dareios konnte von Gliick 
sprecben, da6 er, ais er sich schliefilich entschlofi, auf detnselben Wege 
nach dem Istros zuriickzukehren, die Schiffsbriicke unversehrt fand und 
mit heiler Haut von Sestos aus nach Asien zuriickkehren konnte.-) 

Die Geschichte der Skythcn nach dem Zuge des Dareios ist sehr liicken- 
haft. Die in Herodots Erzahlungen geschildcrte Macht der skythischen Horden 
stand noch im V. Jahrhundert fest, doch kann man schon seit der zweiten 
Halfte dieses Jahrhunderts bemerken, dali diese Hordę einem Andrang 
von Osten zu weichen begann. Dieser Andrang kam in der langsamen 
Ausbreitung der sauromatischen Horden nach Westen zum Vorschein. Bei 
Herodot bildet der Don ihre óstliche Grenze, bei Hippokrates von Kos (am 
Ende des V. und am Anfange des IV. Jahrh.) wohnen sie bereits am 
maotischen See, das heifit eigentlich schon zu beiden Seiten des Tanais. 
Noch deutlicher zeigt sich dies bei dem anderen jiingeren Schrift- 
steller des IV. Jahrh., dem sogenannten Skylax aus Karyanda.4) Bei ihm 
sitzen hinter den Skythen, welche den ostlichen Teil Tauriens einnehmen, 
die Sarmaten (Eappaiat) bereits zu beiden Seiten des Tanais. Jedenfalls geht 
aus diesen Nachrichten bervor, daB sclion im IV. Jahrhundert die Skythen 
aus ihren ostlichen Landem, dem eigentlichen Gebiete der herrschenden 
„koniglichen“ Hordę, verdrangt warem Die nomadischen Skythen sollen 
einige Jahre hernach selbst gegen Siiden zum thrakischen Chersonnes 
vorgedrungen und mit den Griechen in nahere Beziehung getreten sein.r>) 
Zur Zeit Philipps voti Makedonien haben sie Einfalle nach Thrakien 
gemacht, wurden jedoch von Philipp geschlagen.6) Ebenso unglilcklich 
endete fiir die Skythen der Krieg gegen Lysimachus im Jahre 313, ais sie 
zusammen mit den Thrakern ais Verbiindete der pontischen Stadte an dereń 
Anfstand gegen Lysimachus teilnahmen.7) Von da an erfahrt man iiber 
sie mehrere Jahrhunderte nichts weiter, so daB sich auch die Bekanntschaft 
der Griechen mil ihnen nicht erweitern konnte. Noch eimnal erlebt die 
Skythenherrschaft eine Nachblute zu Beginn des ersten vorchristlichen 
Jahrhunderts, ais den Skythen unter Skyluros und Palakos weder Olbia

!) Herodot IV, 126—128.
2) Miillenhof, Deutsche Altcrtmnskunde, Berlin, Weidmann 1802, Bd. III, S. (i ff halt 

den Kriegszug des Darius durch Skythien fiir eine Fabel,
4) Bei J. Muller, Gegr. Graeci min. 1. fragm. (18.
5) Herodot VI, 84; Strabo VII, 3, 18.
6) Justin, Histor. Philippi IX, 2.
7) Diodor. XIX, 73.
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noch das bosporanische Reich widerstehen konnten und Chersonnesos, der 
unaufhorlichen Uberfalle mtide, Mithridates dem GroBen seine Torę offnete, 
indem es der Barbarenherrschaft einen hellenisierten Konig vorzog. 
Die Diophanteninschrift') gibt uns AufschluB uber die Ubergabe des Bos- 
porus an den pontischen Konig. Dafi auch Olbia dasseibe Schicksal erfuhr, 
lehrt ein vor kurzem gefundener Olbier Stein,2) den Rostowzew richtig 
gedeutet und in den historischen Zusammenhang eingereiht bat. Ais nacli 
Besiegung des Mithridates die Romer die bosporanischen Kbnige in ihren 
Schutz genommen, d. h. von sich abhangig gemacht hatten 3) und mit den 
Vólkern am Pontus und an der Maotis ausgebreitete Handelsbeziehungen 
anknupften, besonders aber seit der Unterwerfung Dakiens durch Trajan, 
wurden nun auch sie mit den Landem des alten herodoteischen Skythiens 
genauer bekannt.4) Nun war auch der Name Skythen verschwunden und batte 
dem der Sarmaten Platz gemacht5) und so finden wir nach langem Dunkei auf 
eintnal bei Ptolemaios <!) eine durch ihre Vollstandigkeit wunderbar uber- 
raschende Beschreibung des alten Skythien, aber unter dem Namen des 
europaischen Sarmatien, wahrend der Name Skythien nach Asien wandert 
und dort erlischt. Der Name Sarmatien lebt jedoch nicht nur in der sar- 
matischen Tiefebene fort, sondern ist noch Iange in der Geschichtc zur 
Bezeichnung der Gebiete nordlich vom Schwarzen Meere gebraucht worden, 
zuletzt auf einer Gedenktafel in der Domkirche zu Krakau aus dem Jahre 
1679, wo der polnische Konig Johann III. Sobieski rex Lechiae et totius 
Sarmatiae heiBt.

V. D ie  K u ltu r  d e r  S ky then .
a) Lebensweise.

Die Skythen werden uns einerseits ais trage und schmutzig,7) anderer- 
seits wieder ais tapfer und kriegerisch,8) besonders aber ais treffliche 
Bogenschtitzen !l) geschildert. Dabei sollen sie geniigend klug10) und in der

') Latyschev IOSPE I, 185.
2) M. Rostowzew, Iswestia der kais. russ. archaol. Kommission, Bd. XXIII (1908) : 

Mithridates der Pontische und Olbia, S. 21—27.
3) Appian, Mithridates, 113.
4) Uber die romischen Besatzungen in der Krim und das Kastell Charax hat 

Rostowzew in Klio, Bd. II (1902), S. 80—95 geschrieben, uber die Ausgrabungen in Ai- 
Todor berichtet ausfuhrlich Pharmakowski im Archaol. Anzeiger ex 1911, S. 231 ff. Uber 
das Verhaltnis der Skythen zutn romischen Rciclie siehe die Ausfiihrungen bei Behandlung 
der Stadt Pantikapaion (Kertsch).

5) Strabo 111, 7, 13; IX, 2, 1; Ovid. in Trist. und Ex Ponto an vielen Stellen.
|;) VI, 13-15.
7) „Sie waschen sich iiberhaupt nicht“, hebt Herodot besonders hervor (IV, 57).
8) Ders. II, 167; Strabo VII, 301.
«) Plinius XI, 15; Ovid Metam. X, 588.
w) Herodot IV, 61.
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Freundschaft treu ') gewesen śein. Ais ilire Schwache wird das unmafiige 
Trinken bezeichnet. Uber ihre korperliche Beschaffenheit unterrichtet uns 
ani besten und ausfiilirlichsten Hippokrates von Kos.2) Seine Beobachtungen 
sind fur uns sehr wiclitig, da er mit dem erfahrenen Blicke des Arztes 
urteilte und die physischen und geistigen Eigenschaften der Menschen von 
ihrer Umgebung, d. h. von Wasser, Luft und Erde abbangig machte. Er 
schreibt: Die Skythen sehen in Bezug auf die Kórperform einander ahnlich. 
Sie geniefien immer die gleiche Kost, tragen im Sommer wie im Winter 
dieselbe Kleidung, sie ziehen den fcuchten, dichten Nebel ein, trinken 
Schnee- und Eiswasser und haiten sich von kórperlichen Ubungen ferm 
Aus diesen zwingenden Grundeti haben sie einen wohlgenahrten, fleischigen, 
ungegliederten, feucliten und schlaffen Korper. Bei fast allen Skythen, 
soweit sie Nomaden sind, wird man finden, dafi sie an Schultem, Armen 
und Handwurzeln, der Brust und an Hiiften und Lenden abgebrannt sind. 
Sie lassen sich namlich von der Sonnenhitze versengen, da trocknet die 
meiste Feuchtigkeit aus ihren Gelenken aus und ihr Korper wird dadurch 
straffer und gelenkiger. Das Skythenvolk sieht wegen der Kalte gelbrot aus. 
Was also den Korperbau der Skythen betrifft, so ist das Skythenvolk von 
den iibrigen Menschen sehr verschieden und gleicht nur sich selbst wie 
das Agyptervolk. Sie sind breitbrustig, hauptsachlich weil man bei ihnen 
die Kinder nicht in Windeln einwickelt wie bei den Agyptern. Solange die 
Manner noch nicht auf Pferden reiten konnen, sitzen sie die meiste Zeit 
auf dem Wagen und gehen wegen des Wohnungswechsels und des Herum- 
wanderns wenig zu FuB. Nomaden nennt man sie, weil es bei ihnen keine 
Hauser gibt, sondern weil sie vielmehr auf Wagen wohnen. Die kleinsten 
Wagen haben vier, die anderen sechs Rader; auch sind sie mit Filz iiber- 
zogen. Eingerichtet sind sie wie Hauser, bald zwei- bald dreizimmrig, auch 
sind sie gegen Regen, Schnee und Wind geschutzt. In diesen Wagen haiten 
sich die Frauen. mit den Kindern auf, die Manner aber sitzen zu Pferde. 
Man pflegt aber so lange auf demselben Orte zu bleiben, ais das Futter 
fur die Zugtiere reicht; geht es aus, so wandern sie nach einem anderen 
Landstriche weiter. Sie essen gekochtes Fleisch, trinken Stutenmilch und 
nahren sich von Pferdekase. Auch Herodot, der unter allen alten Schrift- 
stellern die Sitten der Skythen und der ihnen benachbarten Volker 
am ausfuhrlichsten beschreibt, sagt, dafi die eigentlichen Skythen 
kefnen Ackerbau treiben,3) sondern Nomaden sind und von ihren Herdcn 
leben und dafi sie keine festen Wohnsitze, Stadte oder Burgen

') Lukian 1, 1.
~) In sciner Schrift. 
3) Herodot IV, 2: O

Trep! dipim, tóziov editio Kiihn I,
I ~(dp SzuIIai — o'j y«p dpó-w. aM.a
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besitzen, sondern umherziehend ibre Wohnungen auf Wagen mit sich 
fiihren.1)

Der Hauptbestandteil und die Grundlage des skythischen Haushaltes 
waren ibre Herden. Sie bestanden aus Pferden, Rindern und Schafen. Die 
Nahrung der Skythen war hóchst einfach und bestand aus Fleisch und 
Milch ihrer Herden,2) namentlich der Schafe und Rinder,3) aber auch der 
Pferde.4) Das Pferdefleisch war besonders beliebt. AuBerdem genossen sie 
besonders die Stutenmilch,5) aus der sie auch Butter und Kasę 6) bereiteten. 
Herodot berichtet, dafi sie auch Wein,7j und zwar im Uberflufi getrunken 
hatten, ein Vorwurf, gegen den sie Strabo 8) in Schutz nimmt. Auffallend 
und lehrreich ist es, daB weder Herodot noch Hippokrates des Kameeles 
Erwahnung tun und man darf aus ihrem Schweigen mit Sicherheit schlieBen, 
dafi dieses uberaus nutzliche Steppentier im Skythenlande nicht vorkam. 
Auch Esel und Maulesel fehlten im Skythenlande. Diese Tatsachen bericbten 
viele und schreiben die Ursache dem strengen Klima zu.°) Dafi die letztere 
Annahme irrig ist, wird wohl niemand bezweifeln.10) Die Rinder beniitzten 
die Skythen ais Zug- und Schlachtvieh ; auf die Milch der Kuhe scheinen 
sie keinen besonderen Wert gelegt zu haben. Ihre Schafe waren sehr grofi 
und hatten naclr Aristotelesn) eine grobe, harte Wolle. Den weitaus 
wichtigsten Bestandteil der skythischen Herden bildeten die Pferde; so 
verlangte es die Natur der asiatischen Steppen. Das Pferd erscheint iiberali 
ais der unzertrennliche Gefahrte des Skythen.1'2) Herodot nennt die Skythen 
eine Nation von reitenden Bogenschiitzen 13) und im Verteidigungskriege 
gegen die Perser ist nur von ihrer Reiterei die Rede, die sich der persischeu 
iiberlegen l4) zeigte. Die skythischen Pferde waren klein, aber feurig und

*) Herod. IV, 46: totsi pip <ż'axsc! -sb/zo. rj Ł x z ’.a \ i ź v u ,  ó.uA osploizoi iovts; 
z d y z - ę  s(03'. ' . z z o z o ^ ó z a ' . ,  £<uvTsę irtj d . z d p d z o o  d X V  i~o y ~ q v ś o r j .  o iy .rjiic tzd  z i  otpi i) h d  Csu'|in>v.

a) Herodot IV, 46; Hippokr. I, 25.
3) Herodot IV, 121.
4) Hippokr. I,'25 und 27; Strabo VII, 306; Herodot IV, 46, 128.
B) Schon Homer nennt sie Stutenmelker, II. XIII, 5.
°) Aischyl. bei Strabo VIII, 3 nennt sic „des Pferdekases Zehrer".
7) Herodot IV, 66, 84.
«) VII, 298, 301 ff.
9) Oats (d p  ovov oaxs vip:ovov '(?l rt 2xuthxlj ccśpii . . . o&oś t ~ ’. iv z f j  X y .'ji) '.x fj z d o r t 

•/<lipy] zii izapdzw oiits ovo; oa~s o-.ct z i  iiuysa. Herodot IV, 129.
10j Ebenso irrig ist auch die Uberlieferung, daB die Rinder wegen der allzugroBen 

Kalte keine Horner bekommen.
n ) De animal. generatione V, 3.
13) Bis ins Grab folgte es seinem Herrn, fast in keinem der aufgedeckten skythischen 

Griiber fehlt ein Pferdeskelett.
13) Herodot IV, 46; X/af)o<i . . . rj.v>zzz iT-.ozrĄrjza'..
1J) Herod. IV, 128. Eine Bleistatuette eines skythischen Rciters wtirde bei den Aus- 

grabungen in Olbia 1903 gefunden, siehe Archaol. Anzeiger 1905, S. 46.
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unbandig und von groBer Ausdauer,1) wie noch jetzt in denselben Gegen- 
den die der donischen Kosaken. Ais Zugvieh scheinen die Skythen die 
Pferde nicht beniitzt zu haben; vor ihren Wagen werden nur Ochsen 
erwalmt.2) Uber die Art des Melkens der Stuten und die Bereitung des 
Pferdekases kann ich mich nicht weiter auslassen, sondern verweise aut 
die entsprechenden Kapitel bei Herodot.3) Die Behandlung der Milch wird 
von Hippokrates viel deutlicher und sachgemaBer beschrieben : Die Skythen 
fiillen die Milch in holzerne GefaBe und schiitteln sie; infolge des Schuttelns 
schaumt sie aut und ihre Bestandteile sondern sieli: die festen Teile, die 
man Butter nennt, schwimmen oben, da sie leicht sind, das Schwere und 
Dicke setzt sich unten ; dieses sondern sie ab und trocknen es; im festen 
Zustande heiBt es Hippake (Enua-zcrj), d. h. Pferdekase; die Molken aber 
befinden sich in der Mitte. Dieser fetten Milchteile wegen, welche die sky- 
thischen Herren ais eine geschatzte Delikatesse selbst geniefien wollten, 
sollen sie sogar ihre Sklaven geblendet haben.

Die Skythen hatten auBer den Sklaven, die sie zum Milchrtihren 
gebrauchten und blendeten und die wohl grofitenteils Kriegsgefangene 
waren,4) auch wirkliche Sklaven/') was man aus der Bemerkung Herodots fi) 
schliefien kann, daB die Konige nur geborene Skythen, aber keine gekauften 
Sklaven zu Dienern hatten. Warum sie die Sklaven, die sie zum Milch- 
riihren gebrauchten, blendeten, ist absolut nicht einzusehen. Denn der blinde 
Nascher kann den Rahm gerade so gut abtrinken wie der sehende und 
Blinde sind zur Behandlung der Pferde iiberhaupt unbrauchbar.

Die Nachrichten iiber das Privatleben der Skythen lauten durchaus 
widersprechend, was uns nicht befremden kann, da man besonders spater 
so verschiedenartige Volkerschaften unter dem Namen der Skythen zusam- 
menfaBte. Nach Herodot herrschte unter ihnen Monogamie 7) und nur die 
Konige hatten auch Nebenweiber.8) Nach Hippokrates war die Polygamie 
und nach Strabo bei den einzelnen Stammen sogar Weibergemeinschaft ,Jj 
eingefiihrt. Aus den Bericbten der drei genannten Autoren geht unzeifelhaft 
hervor, daB die ehelichen Verhaltnisse bei den Skythen der Anschauungs-

J) |uxpol |iśv -(ap staw, os atsoopa xai Sooicsittó? . . . Strabo VII, 4.
a) Herodot IV, 69; Hipp. I, 93.
;l) Herodot IV, 2.
') Herodot IV, 62.
5) Trotzdern nennt Herodot IV, 20 die Sklaven tuąKoi (Blinde).
«) IV, 72.
7) Herodot I, 215.
8) IV, 78, 80: Der Skythenfiirst Ariapcites hatte 3 Wciber: eine Gricchin aus Istros, 

eine thrakische Prinzessin und eine Skythin namens Opoia.
n) Strabo VII, 3. Xzól)a? . . . zowa zsziy]|)ivouę icm-a -'Krp 5’źpouę zca zoTrjpitiU- sv oś 

Toizotę ~(jo)tov xai ~dę fuvaTzaę IlXaxo)v'.zdję śyovx«ę zoivac zai ~śzva . . .
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weise der Griechen fremd waren und in ihren Begriff von der Ehe und 
dem Familienleben nicht hineinpafiten. Unter mehreren anderen den Skythen 
eigentiimlichen Sitten 4) hebt Herodot ihre Gewohnheit hervor,2) in flieBcn- 
dem Wasser nicht zu baden, sondern Hanf-Dampfbader zu benfitzen. Diese 
Sitte ist noch jetzt in RuBland die herrschende. Die Stufe der Bildung und 
Gesittung, aut der sie standen, muBte stets eine sehr niedrige bleiben, da 
sie ais Feinde alles Auslandischens) sich dem Einflusse benachbarter, 
gebildeter Volker verschlossen, so daB sowohl der weise Anarchasis4) ais 
auch Konig Skyles,") welche hellenische Sitten bei ihnen einzufiihren 
strebten, diesen Versuch mit dem Tode biiBten. Ais die Skythen mit den 
griechischen Kolonien einen friedlichen Verkehr angeknupft hatten, da lernten 
sie auch den Wein kennen. Sie kannten im GenuB dieses neuen Getrankes 
kein Mafi und tranken mit der ganzen Roheit eines Naturvolkes zum Er- 
staunen der Griechen den Wein ungemischt.6) Der GenuB ungemischten 
Weines wurde in Griechenland allgemein ais „skythisches Saufen“ bezeich- 
net. Die Skythen wufiten also weder im Genusse der Liebe noch des 
Weines MaB zu halteh. Herodot erzahlt, dafi der spartanische Konig Kleo- 
menes von den Skythen, die ihn auf dem Zuge des Dareios urn ein Bund- 
nis gegen die Perser angingen, zu derselben wtisten Art des Zechens ver- 
leitet worden sei und daB die Spartaner diesem ausschweifenden Leben 
den Wahnsinn des Konigs zuschrieben ; und seit jener Zeit sollen die 
Spartaner, wenn sie ungemischten Wein trinken wollten, einander zuge- 
rufen haben : „Nun skythisch“ ! 7)

b) Kleidung und Hausgerate.

Die skythische Kleidung wird von Herodot ais eine nationale Tracht 
angesehen, wohl aus dem Grunde, weil sie von der griechischen stark 
abwich. Ihre Kleidung ist im Sommer und Winter dieselbe und besteht in 
weiten Beinkleidern,8) die den Griechen besonders auffallen mufiten, und 
eincm Obergewand,u) Giirteln odcr Wehrgehangen und spitzigen, bis auf 
die Schulter herabbangenden Miitzen,10) offenbar eine Beschreibung der

!) Herodot IV, 59—61; 64—06 ; 68 und 69.
2) Derselbc IV, 73, 75.
3) IV, 67: gegen Fremde Sitten und Gebrauche hegen sie den heftigsten Abscheu . . .
M IV, 76, 77.
5) IV, 78—81.
i;) Plato de leg. I g : ilzóDo:’ ypd>|j.svo'..
') Herodot IV, 84.
8) Herodot IV, 78.
<J) Hippokr. I, 113.
w) Herodot I, 215; IV, 10; VII, 64.
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noch jetzt bci Baschkicren iind Kirgisen itblichen Kopfbedeckung, mit 
wclcher auch der Gurtel, an dem die Trinkschale J) hing, ubereinstimmt.

Die Angaben Herodots iiber die skythiscbe 'Tracht werden durch die 
neuesten Ausgrabungen bestatigt, so besonders durch die Darstellungen 
auf der beriibmten Vase von Kul-Obo 2) bei Kertscb, durch die herrlicbeu 
Bilder von Skythen in der Bordiire auf der sogenamiten Nikopol’schen 
Vase;i) aus einem alten Skythengrabe in StidruBland, ferner durch die 
prachtvol!c Silbervase aus Woronescli am Don, gefunden 1912 in einem 
der drci ausgegrabenen skythischen Grabhiigel „Tschastyje Kurgan“ ge- 
nannt. Auf letzterer sind drei Paare von Skythen dargestellt, die stark

Sog. Nikopolische Vase, gefunden im Czortomlyker Grab bei den Wasserschnellen des Dnjepr 
im Kiew’schen Gouvernement. (Nach Antiquites du Bosphore Cimmerien.)

9  Herodot IV, 10, 65, 70.
a) Antiąuites du Bosphore Cimmerien Taf. XXXIII.
3) Ebendaselbst.



Darstellungen von Skythen auf der Bordiire der sog. Nikopolschen Silbervase. (Nach Antiguites du Bosphore Cim
m

erien.)
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an die Bilder der Vase von Kul-Oba erinnern. Kiinstlerisch ist die Vase 
von Woronescli4) vielleicht noch hoher zu stellen ais die von Kul-Oba und 
ist nach der Ansicht Pharmakowskis auch ein wenig alter ais jene. In dem 
Prachtwerke Compte-rendu de la Commission imperiale archeol. pour 
1’annee 1864 ist eine Goldplatte abgebildet, die einst den Schwertgriff eines 
Skythenfiauptlings schmilckie. In reizender Arbeit sind darauf Kampfe 
zwischen Griecben und durch Korperbildung, Beinkleider und Bewaffnung 
kenntlich gemachten Skythen dargestellt.

Die Silbervase von Woronescli.
Ais Geratschaften der Skythen wcrden von Herodot erwahnt: Kessel2) 

zum Kochen des Fleisches, holzerne Milcheimer,3) Wannen,4) Blasrohre 5) 
zur Fórdcrung des Melkens, Pfriemen,6) Filzdecken,7) Seile,8) Trinkbecher 
und Handtiicher. Er erzahlt, daB sie aucli Menschenhaut zu Handtiichern 
und Kleidungsstucken verarbeitet haben und riilimt hiebei die Starkę, den 
Glanz und die weifie Farbę der Menschenhaut..9) Die ganze industrielle 
Beschaftigung beschrankte sieli auf die Anfertigung von Wagen, Zelten

‘) Archaol. Anzeiger 1913, S. 225, Abb. 73.
2, Herodot IV, 01; in den skythischen Grabem sind wiederholt grofie Kupfer- und 

Bronzekessel gefunden worden, siehe Archaol. Anzeiger 1913, S. 218 und „The lliustred 
London News” v. 14. Febr. 1914: Treasures from a Skythian King’s tomb.

•’) Herodot IV, 2.
4) IV, 75.
r') IV, 2.
«) IV, 75.
7) IV, 73.
«) IV, 00.
'<) IV, 04.
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und den notdtirftigsten Hausgeraten ; denn die Skythen sahen mit Ver- 
achtung aut Personen herab, die sich mit Handarbeit beschaftigten und 
ubertiefien diese Arbeit den Weibern, Sklaven oder ganz verarmten Skythen.1)

Die Graber skythischer Herrscher und Grotien an der Nordkiiste des 
Schwarzen Meeres haben erlesenes Hausgerat von Gold und Silber geliefert, 
in denen griechische Kunst mit barbarischen Stoffen ringt. Der pracht- 
volle Goldschmuck aus dem Kónigsgrabe Kul-Oba bei Kertsch und des 
von Wesselowsky 1912 in der Nahe von Bolschaja Snamenka im taurischen 
Gouvernement aufgedeckten Goldschatzes der „Ssolocha“ -) und Fundę aus 
anderen Grabem zeugen von der einstigen Macht und Prachtliebe skythischer 
Herrscher und gehoren zu den wertvollsten Schatzen des Petersburger 
Museums. Einen Ehrenplatz verdienen darunter ein goldener skythischer 
Kocher und die erwahnte silberne, zum Teile vergoldete Prachtamphora aus 
Nikopol, wo sehr streng stilisierte Ornamente und Tiere neben realistisch 
lebensvollen Szenen aus dem Steppenlebeu der Skythen zu sehen sind.3)

c) Die Religion der Skythen.
Die Religion der Skythen war ein grober Polytheismus. Nach Herodot4) 

verehrten sie folgende Gottheiten : am meisten 'Ja-ctYj — dieser Kultus des 
hauslichen Herdes, dessen Spuren sich noch in den Anschauungen 
der heutigen Osseten, eines iranischen Stammes im Kaukasus, vorfindet, 
stehtmitdem allgemein iranischen Feuerkultus im Zusammenhang,5) —ferner 
verehren sie Zeó; und Ffj, indem sie diese fur Zeus’ Gemahlin halten, 
nach diesen xGt:óA/Uav, die OupsmYj AtppoSttY], 'HpaxXr/ę und "ApYję. An diese 
Gottheiten glauben alle Skythen ; die „kóniglichen“ Skythen opfern audi 
noch dem Poseidon. Es heifit aber aut skythisch Hestia Tajktt, Zeus 
IlaTtuaToę, die Erde ’Aiu'a, Apollo Oixóaupoę, die himmlische Aphrodite 
’ApTt[A7iaaa oder 'Apytijmacra und Poseidon Hajju|iaaa§aę. Schade, dafi uns 
Herodot diese Gótternamen nicht so uberliefert, wie sie eigentlich aus- 
gesprochen wurden, sondern sie grazisiert hat. Den Gottern Bilder, Altare 
und Tempel zu errichten, ist nicht Sitte, ausgenommen fiir Ares. Der Braucli 
zu opfern °) ist uberall und fur alle Gotter gleich. Man verfahrt dabci 
folgendermafien : Das Opfertier steht mit gebundenen Vorderfufien, hinter ihm

r) Herodot II, 167.
2) Archaolog. Anzeiger 1913, 3. Hett, S. 217 ff.
3) Sielie Kunstgeschichte von Anton Springer, VIII. Aullage, S. 179, bearbeitct von 

Michaelis. Vcrlag Alfred Kroner in Leipzig, der aus Gefalligkcit mir den Abdruck der sog. 
Nikopolschen Vase gestattete.

4) Herodot IV, 59, 127.
5) Vgl. Wssewolod Miller: „Ztige des Altertums in den Uberlieferungen und der 

Lcbcnsweise der Osseten", S. 205.
6) Herodot IV, 60, 61.
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der Opferer. Mit einem Ruck des Strickes, dessen Ende er in der Hand 
halt, bringt er das Tier zu Fali; wenn es stiirzt, ruft er die Gottheit an, 
der er es opfert. Dann wirft er ihm eine Schlinge um den Hals, steckt

r_______ _______  einen Stab binein, dreht und wiirgt es zu Tode,
oline Opferfeuer, ohne Vorweihe und oline Spende- 
guB. Dann wird es abgezogen und zum Kochen 
hergerichtet. Ist das Fleisch gekocht, so nimmt der 
Opfernde einen Erstlingsteil vom Fleisch und von 
den Eingeweiden und wirft sie von sich weg. Zum 
Opfern wahlen die Skythen auGer den iibrigen Vieh- 
stticken vornehmlich Pferde. So opfern sie den iibrigen 
Góttern, anders aber dem Ares.L) Diesem Gotte, 
dessen skythischen Namen uns Herodot leider nicht 
nennt, ist in jedem ihrer Konigreiche und wieder 
in jedem einzelnen Bezirke derselben je ein Heilig- 
tum errichtet, namlich aufgeschichtete Haufen von 
Reisigbiindeln, wohl drei Stadien lang und breit, 
aber nicht so hoch. Oben auf dem umgrenzten 
Platze steht ein uraltes eisernes Schwert, je eines 
in jedem Bezirk und das ist des Ares heiliges Bild.a) 
Ihm veranstalten sie jahrlich Feste mit Opfern von 
Weidevieh und Rossen, ja sie opfern ihm noch 
mehr ais den iibrigen Gottern. Von allen Feinden 
namlich, die in ihre Hande fallen, opfern sie den 
hundertslen Mann, indem sie dem geschlachteten 
Mannę die rechte Schulter mitsamt dem Arme 
abschneiden und in die Luft werfen. Der Arm bleibt 
dann liegen, wo er niedergefallen, ebenso der 
Leichnam an seinem Ort. So halten sie es mit den 
Opfern. Den Eidschwur3) leisten sie so : Sie giefien 
in einen groBen irdenen Becher Wein, ritzen dem 
Schworenden ein wenig die Hand und lassen das 
Blut zu dem Weine fliefien, dann tauchen sie ein 
Schwert, Pfeile, eine Streitaxt und einen Wurfspeer 
in das Gemisch. Ist das geschehen, so sprechen 
sie schwere Fliiche daruber und trinken hernach 
aus dem Becher, sowohl die Schworenden ais auch 
die Ansehnlichsten ihres Gefolges. Von besondern 
Priestern ist nirgends die Rede, dagegen spielen * 2

Skythisches Eisenschwert 
aus dem Kiew'schen Gou- 

vernement.

b Herodot IV, (52.
2) Siehe das skythische Eisenschwert aus dem Kiew’schen Gouvernement im Arch. 

Anzeiger 1913, Abb. (59, S. 223, das hier abgebildet ist.
:i) Herodot IV, 70.
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Wahrsagcrl) ais Vermittlcr zwischen Mcnschen und Gottern eitie wichtige 
Rollc. Einc besondere Art derselben waren die ’Evap£ć; ’2) von der Aplirodite 
inspirierte Halbmanner (avopóyuvoO> die durch eine eigenttimliche und 
schwer zu erklarende Krankheit in diesen Zustand der Unmannlichkeil 
versetzt wurden.

d) Waffen und Kriegfuhrung.
Die Waffen der Skythen bestanden in einer Lanze oder einem Wurf- 

spieB, einer Streitaxt3) oder einem Scbwert, vornehmlich aber in Bogen 
und Pfeilen. Sie kampften stets nur zu Pferde und waren im Schiefien so 
gelibt, dafi die Griecben sogar ihren Herakles in dieser Kunst von einem 
Skythen unterrichtet sein lassem4) Die Skythen werden geradezu ais ein 
Volk von reitenden Bogenschutzen bezeichnet (rcayisę innoToĘiÓTar).6) Der 
skythische Bogen hatte eine eigentumliche Form. Sehr oft verglichen die 
Alten die Nordkiiste des Schwarzen Meeres mit einem skythischen Bogen, 
und wir werden hieraus so viel mit Sicherheit entnehmen konnen, daB er 
zwei Wolbungen hatte, die den beiden durch die Halbinsel Krim geschie- 
denen Biegungen der pontischen Nordkiiste entsprechen. Dazu ist ein 
kurzes Querholz zu denken, das beide verbindet und auf dem der Pfeil 
ruht. Sowohl beim Spannen des Bogens wie beim Schiefien zogen die 
Skythen die Sehne nicht wie die Kreter oder andere Vólker gegen die 
Brust, sondern gegen die Schulter, so dafi sie dem Feinde die Seite 
zukehrten; uberdies waren sie geiibt, auch mit der Rechten den Bogen 
zu halten und mit der Linken den Pfeil fortzuschnellen. Diese Angaben 
der alten Schriftsteller werden durch die Darstellungen von skythischen 
Bogenschutzen auf der Bordiire der Silbervase von Kul-Oba vollauf 
bestatigt.0) Die Pfeile hatten bronzene oder eiserne Spitzen.7) DaB die 
Skythen die Pfeilspitzen vergifteten, ist erwiesen. Der Schriftsteller Theophrast 
kannte das Gift, mit welchem sie ihre Pfeile bestrichen,8) sehr wohl; es

') Herodot VI, 67, 08.
2) Derselbe I. 105; IV, 67.
:i) Eine Streitaxt befand sich auch unter den vom Himmel gefallenen goldenen Gaben 

der Nationalsage. Herodot IV, 3, 70.
4) Schol. zu Theokr. XIII, 56; Herodot IV, !).
5) Herodot IV, 46.
•>) Siehe auch den skythischen Bogenschutzen in Baumcisters „Denkmaler der klas- 

sischen Altertums“, Munchen 1884, Abb. 461.
7) Herodot IV, 81 und siehe die Ausgrabungen im Archaologischen Anzeiger des 

kais. deutschen Arch. Instituts aus dem Jahre 1897, S. 5 und S. 218, 3. Heft, 1913.
8) Aśyovt«'. ot ot Szuffou “pó: kJj azuHi/rj), <p Tobę omtobj ypioaai xai doDpbnrs!ov i/wpa 

dtv«(uyvóy at <papjidaaovcsę trrurol.d$oy"a xu>ę atjj.wii to Oto ///’ SsotppasTÓc '.zayóię (ofoso) bei CI. 
Alianus de natura animalium IX, c. 15.
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Dle beriihmte Silbervase von Kul-Obo bel Kertsch (Krim). 
(Nach Antlquites du Bosphore Clmmerien.)
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hiefi a-A'j\hy.óv oder roĘiv.6v und soli ein Gemisch aus faulendem Menschen- 
blut mit verwesten Nattern gewesen sein. Ais Verteidigungswaffe der 
Skythen erwahnen die Alten Panzer und Schilde, die aus Buffel- oder 
ElenshaptJ) verfertigt waren, der starksten Tierhaut, die man dort finden 
konnte. Im Petersburger Museurn befindet sich ein goldcner skythischer 
Kocher und ein gut erhaltenes skythisches Eisenschwert (06!) m lang), 
abgebildet im Archaolog. Anzeiger 1913, 3. Heft, S. 223.

Die Skythen waren ein gefurchteter Feind. Ihr Heer bestand nur aus 
Bogenschiitzen zu Pferde,2) die getibt waren, mit der Rechten wie mit der 
Linken den Bogen sicher zu fiihren. Sie liefien sich nicht gem in eine 
regelrechte Schlacht ein, sondern umschwarmten den Feind, ermiideten ihn 
durch unaufhórliche Plankeleien, suchten seine Scharen durch verstellten 
Riickzug zu trennen und dann die vereinzelten Abteilungen plótzlich und 
mit Ubermacht zu uberfallen und aufzureibenP) Mit Recht weist Herodot 
darauf hin, dafi nur das nomadische Leben es ihnen móglich machte, eine 
solche Art der Kriegfiihrung mit einer den Gegner aufreibenden Konseąuenz 
durchzufuhren: sie waren nicht gezwungen, ein bestimmtes Terrain zu 
behaupten und hatten weder Stadte noch Festungen, zu dereń Rettung sie 
batten eine Schlacht wagen miissen.4) Mit ihren Sitten im Kriege 5) steht 
es folgendermaflen : Hat ein Skythe den ersten Mantr erlegt, so trinkt er 
von dessen Blute ; von allen aber, die er im Kampfe getótet, bringt er seinem 
Konige die Kopfe. Denn nur wer einen Kopf bringt, hat an der Beute 
Anteil. Den Kopf hautet er ab, gerbt die Haut und benutzt sie ais Hand- 
tuch, indem er sie seinem Rossę an die Ziigel bindet und damit grofitut. 
Viele ziehen den erschlagenen Feinden auch die Haut ab und machen 
daraus Kleidungsstiicke oder Kocheruberzuge,'1) den Schadel des erbittertsten 
Feindes zersagen sie, umgeben ihn mit Rindshaut und gebrauchen ihn ais 
Trinkgeschirr; Reiche vergolden ihn inwendig. Dasselbe tun sie auch Ver- 
wandten gegenuber, wenn sie mit ihnen in Streit geraten und durch konig- 
liches Urteil Gewalt iiber ihr Leben erhalten. Einmal im Jahre mischt jeder 
Oberste des Gaues einen Krug Wein und davon trinken alle Skythen, die 
feindliche Manner erlegt haben ; diejenigen, die solches nicht getan haben,

1) vK o ś  ó zdp<zvooc 7.0.i zd. vmT7 iucp«iXr(3io; z a ip to  za! z!i jisysfro-;* toóiod
Z(A y.w. z f  7 00py:i n:{vS\'{7 d vz l~ r/ko v  z a lz  aozuy/ ó.ZT.iz' T.7p'Z2’.y7yzzz v o o /.w. (>\ 2z6»)'7'..
(CL Aelianus de natura animalium II, 16).

2) Herodot IV, 134.
3) Kat Itzótla! Kifmzo.’. ouy /("ov sjlyovrs; / o'.(ózovts; [iciysstlai. Plato, Laches cap. 17.
•i) Herodot IV, 127.
5) Derselbe IV, 64—67.
c) Vgl. Ws. Miller: „Ziige des Altertums in den Uberlieferungen und der Lebens- 

weisc der Osscten, die auch ihre Feinde skalpieren und aus den Kopfhauten erschlagener 
Feinde sich Kleidungsstiicke machen lassen.
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bekominen keinen Wein zu kosten, sondern mussen ungeehrt beiseite sitzen 
und das ist fur sie die grofite Schande. Dagegen erhalten alle, die beson- 
ders viele Feinde getotet baben, z w e i Trinkschalen und trinken aus beiden 
zuglcich.')

e) Die Staatsverfassung.

Die Staatsverfassung der Skythen war eine monarchische, und zwar 
herrschte iiber samtliche Skythen e i n Konig, der unstreitig bei den kónig- 
lichen Skythen seinen Sitz hatte; doch werden auch mehrere gleichzeitige 
Konige erwahnt und es scheint, ais ob neben oder unter diesem Ober- 
kónige auch nocli andere minder machtige geherrscht hatten.2, Der Konig 
war von grobem Hofstaat und zahlreicher Dienerschaft;!) umgeben. Von 
ciner machtigen Leibgarde umgeben, befehligte er das Heer4) und fiihrte 
eine vollig unbeschrankte Herrschaft.’1) Das Land zerfiel in Gaue,°) dereń 
jedem ein Gaufiirst7) vorstand. Jeder Gau hatte seinen Beratungsplatz 8) 
mit einem Heiligtum des Kriegsgottes. Der Stamm der freien oder „konig
lichen" Skythen, der auch der volkreichste war, betraclitete die ubrigen 
Stamme ais seine Knechte.9) Im ubrigen lafit uns Herodot iiber das Ver- 
haltnis dei ubrigen Stamme10) zu den „koniglichen" Skythen, sowie iiber 
das der griechischen Pflanzstadte an der pontischen Kiiste zu den letzteren 
im Unklaren. Das Wenige, was uns Herodot iiber die Stellung der skythi- 
schen Fiirsten berichtet, lafit schiiefien, dafi das kónigliche Geschleclit und 
das Herrscheramt ais unmittelbarer AusfluB der Gottheit angesehen wurde. 
Mit Stolz bezeicbnet der Skythenfiirst Idanthyrsos den Himmelsgott ais 
seinen Abnherrn.11) Dieser Vergóttlichung des Herrschers entsprach auch 
der grofite und feierlichste Schwur12) der Skythen : „Bei den Herdgottern 
der Kónige“. Der Schwur bei Tabiti und der Meineid bei diesem Beschtitzer 
des koniglichen Herdes wurde ais Majestatsbeleidigung aufgefafit, da er

P Herodot IV, 6(i.
2) Ders. IV, ii, 7, 120, 128.
3) Ders. IV, 70 ff.
*) Ders. IV, 120 ff.
r>) Ders. IV, 2, 70, 72, 70.

Ders. IV, 02:
') Ders. IV, 60.
R) Ders. IV, 02: d p yq \n v .
n) Ders. IV, 110.
w) Ders. IV, <), 20, 22, 71.
1') Ders. IV, 71: tojv  iHvś(t)v. td)v opyous1..
12) Ders. IV, 59, 07, 127: raz  2: paatlrjiczę [ortaz za. \id \lira . sativ

0 łx v y v « l |JlŚ'jT3T0'J Of>XOV.
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auf den Kónig die Mifigunst der Gotler herabzog. Die Mongolen im Mittel- 
alter schwuren ahnlich bei dem Fleisch nnd Blut ihrcr Herrscher! *)

f) Der Totenkultus.

Der Machtfiille der skythischen Konige im Leben entspraeh aucli die 
Art der Bestattung und des Leichenmahles nacli iliretn Tode. Uber die 
Zeremonie beim Leichenbegrabnis skythischer Fiirsten gibt utis Herodot-) 
einen ausftihrbchen Bericht. Diese stimmen mit den mongolischen Sitten 
in auffallender Weise uberein. Die Graber der skythischen Konige befanden 
sich in der Landschaft Gerrhos. Dies wird durch die Tatsache bestatigt, 
daB gerade an den Dnjeperschnellen einige grofie Grabhiigel mit einem 
der Schilderung Herodots ziemlich entsprechenden Begrabnisbrauch aufge- 
funden wurden.I!) Sooft ein Konig starb, wurde daselbst eine geraumige 
ąuadratfórmige Gruft gegraben, in welcher der Tote auf einer Unterlage 
von Reisig beigesetzt wurde. Hierauf steckte man zu beiden Seiten des 
Leichnams Lanzen in die Erde, uber welche Querhólzer und ein Flecht- 
werk gelegt wurden. Die Konkubinę des Kónigs, sein Mundschenk, sein 
TruchseB, sein Kammerer und Herold wurden getótet und ihre Leiber in 
den noch leeren Teil der umfangreichen Gruft gelegt; auch die Rossę des 
Fiirsten und Opferstiicke von seinern tibrigen Eigentum und goldenes 
Hausgerat wurden ihm mitgegeben. Hernach schtitten alle Anwesenden 
einen groBen Grabhiigel auf und bemiihen sich, ihn móglichst hoch zu 
tiirmen.4) Nach Jahresfrist wurde ein noch grauenhafteres Totenfest gefeiert: 
Von der Dienerschaft des Fiirsten, die nur aus geborenen Skythen bestand, 
wurden 50 Personen auserlesen und erwiirgt und dazu 50 Rossę getótet. 
Aus ihren Leibern entfernte man die weichen Teile, fiillte den Bauch mit 
Spreu und nahte ihn wieder zu. Diese toten Rossę und Menschen wurden 
sodann ais Leichengarde urn den Grabhiigel aufgestellt. Man trieb den 
Pferden, urn ihren Riicken Festigkeit zu geben, eine feste Stange der Lange 
nach in den Leib, stiitzte dann jedes Pferd durch zwei holzerne Bogen, 
welche von je zwei Pfahlen getragen wurden, und legte ihm Ziigel und 
GebiB an. Hierauf trieb man auch durch die Leichname der erwiirgten 
Diener langs des Riickgrates einen starken Stab und befestigte den unten 
herausragenden Teil desselben in einem Lochę des horizontalen durch den 
Leib des Pferdes getriebenen Pfahles, so daB der Kórper des Menschen

!) Hammer, Die Geschichte der goldenerr Hordę, S. 20(i.
0  IV, 71, 72.
a) Siehe die Ausgrabungen bei Nikopol, die. Kurgane bei Smelą. Das Czortomlyker 

Grab und die vielen Kurhany und Mohyiy in der Ukrainę.
*) Uber die skythischen Tumuli. Vgl. Lappo-Daniiewski, CiniooKbt ;rpmioc'i'ii (Sky- 

thische Altertiimer) in der St. Petersburger Arch. Geseilschaft, Bd. IV 1887.
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aufrecht auf dem Pferde safi. In dieser Weise wurden 50 tote * Reiter um 
das Grab des Konigs aufgestellt. So bestatteten sie die Kónige.1) D i e 
M e n s c h e n o p f e r  b e i  d e r  B e s t a t t u n g  d e r  s k y t h i s c h e n  
F u r s t e n v e r s i n n b i l d e n  die a b s o l u t e  N i c h t i g k e i t  des  U n- 
t e r g e b e n e n  n e b e n  d e m F i i r s t e n ;  s i e  e n t s t a m m e n  d e m 
r o l i e s t e n  D e s p o t i s m  us  a s i a t i s c h e r G e w a l t h a b e r  u n d  
d e m F a n a t i s m u s  d e s  g e k n e c h t e t e n  S i n n e s d e r  i l i nc n  
b l i n d  e r g e b e n e n  Me n g e .  Di e  I d e e  j e n e r  b l u t i g e n  Zer c -  
m o n i e  i s t n i c h t d e m g e s u n d e n  S i ri n e s e l b s t a n d i g e r ,  
f r e i h e i t s l i e b e n d e r  g c r m a n i s c h e r  o d e r  s l a v i s c h e r  V o 1- 
k e r e n t s p r u n g e n ,  s o n  d e r  n i n d e m f a u l e n S u m p f e a s i a -  
t i s c b e r  K n e c h t s c h a f t s g e d a n k e n  a u s g e b r u t e t  wo r d e n .  
Damit waren am besten alle jene widerlegt, die die Skytlien fiir Slaven -) 
oder Germanen halten. Die anderen Skythen werden, wenn sie gestorben 
sind, von den nachsten Anverwandten auf einen Wagen geladen und bei 
ihren Freunden umhergefiihrt, die diese gastlich aufnehmen, die Be- 
gleiter reichlich bewirten und auch dem Toten wie all den anderen seinen 
Teil vorsetzen,:i) dann erst werden sie bestattet. Nach der Bestattung erfolgt 
eine grundliche Reinigung in dem Hanfdampfbade.4) — Die Erzahlungen 
Herodots von dem Totenkultus skythisclier Fiirsten haben in den jiingsten 
Ausgrabungenr>) N. J. Wesselowsky’s bei Bolschaja Znamenka im taurisclien 
Gouvernement 1912 volle Bestatigung gefunden. Die Ausgrabungen Wesse- 
lowskys dauerten volle drei Jahre und sind von eminenter Bedeutung fur 
die Erforschung der skythischer Kultur. Es wurde von ihm ein 18 m hoher, 
kegelformiger Grabhiigel untersucht, der den Bewohnern des Landes unter 
dem Namen „Ssolocha“ bekannt ist. Im Zentrum des Hiigels, in der Tiefe 
von ungefahr 6 m fand sich eine in der Erde hergestellte Grabkammcr, 
die miltels einer Mauer in zwei Kammerti geteilt war. Die erste Kammer, 
die nordliche, mit nur einem Skelett, einer skythischen Konigin, war 
schon grófitenteil viel friiher ausgepltindert worden. Von dem gewifi reichen 
Schatz war nur ein kleiner Rest iibrig geblieben, und zwar einige Ton- 
gefafie, ein grofier skythischer Kupferkessel mit dem Skelett eities Widders, 
ein grofier Leuchter und eine goldene Nadel. In der Kaskadę uber dcm

!) Herodot IV, 78.
2) E. Partyckyj vcrsteigt sich sogar soweit, von einem grofien slavischen Reich vor 

2000 Jahren zu sprechen (Beamta c.iaBaiihCKa rreparaBa nepe;v!» jujomu TbicmiaMii tIitt. 
JlbBÓBf) 1889).

3) Eihe Parallele zu diesem Brauch bei verschiedenen primitiven Volkern, siehe bei 
Miscenko in der Kijewskąja Staryna 1894, V, S. 66.

*) Herodot VI, 73.
5) Arch. Anzeiger 1913, S. 217 ff. Siehe ferner Prof. Wesselowsky bei seiner Arbeit 

mit den ausgegrabenen Objektcn in „The lllustred London News“, 14. Febr. 1914.
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Grabę wurden zwei Pferdeskelette mit den Cberresten einer kostbaren, 
goldbeschlagenen Rustung aufgefunden. Diese Entdeckung legie dem 
Gelehrten die Yermutung nahe, dafi das Grab der Konigin nur einen Teil
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eines Kdnigsgrabes bilde, da nach Herodot dem verstorbenen Konig sein 
Werlvollstes, darunter die uberlebende Gattin, Diener, Pferde, Rustung
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u. drgl. ins Grab mitgegeben zu werden pflegten. So grub Wesselowsky 
weiter und entdeckte zunachst in einetn unterirdisclien Gange zwei Pferde- 
skeletlc. Ein Scitenkorridor fiihrte ihn sodann in die unangetastete Kónigs- 
gruft. Die holzerne Decke bestand aus fiinf Teilen, dereń jeder ein Pferde- 
skelett trug, auBerdem fand inan zu beiden Seiten Pferde mit seitwarts 
vorgestreckten Beinen auf dem Bauche liegen. Samtliche Pferde waren in 
voller Riistung mit Steigbiigel und Ziigeln, alles mit Gold beschlagen. 
Vorne lag das Skelett eines Reiters, welcher offenbar ais Opfer zu Ehren 
des Kónigs dargebracht worden war, uberdies noch ein zweites Menschen- 
skelett knapp vor dem Eingang in die Gruft.

In der Gruft selbst lag in der Mitte das Skelett des Kónigs, neben 
ihm aber das seines Leibdieners. Der eiserne Panzer des Kónigs war hohl 
und zerfiel in Stiicke. Ganz erhalten hat sich der eckige kupferne Kónigs- 
szepter, der goldbeschlagene Heim und die kupfernen Beinschienen. Zur 
rechten und linken Hand liegen eiserne SpieBe, Schwerter und gold
beschlagene Schwertscheiden. Die seidene Kleidung ist ganz morscli und 
nur goldene Blechteile mit reliefartigen Verzierungen, welche Lówen und 
Schlachtbilder enlhielten, bedecken schuppenartig das Skelett. Jeder Arm 
ist mit fiinf goldenen Armbandern versehen, auf dem Kopfe ein goldenes 
Diadem mit sechzig herabhangenden birnfórmigen Anhangseln, urn den 
Hals ein Halsband aus Gold mit zwei Lówen, dereń Hals und Augen aus 
Elphenbein gearbeitet sind. Auf der Erde liegt eine Geldsumme, — ein Sym
bol der Macht und des Reichtums. Das Wertvollste von allem ist aber ein 
7a kg schwerer, aus Gold gearbeiteter vielfarbiger Kamm mit neunzehn 
duichsichtigen Zahnen ; auf dem Kamm ein zierliches eingraviertes Schlacht- 
bild. Die eingravierten Menschen und Pferdefiguren sind nicht in Form 
eines Basreliefs gehalten, sondern es sind dies kunstvoll gearbeitete 
Statuetten. Zur linken und zur rechten Seite, sowie am Eingange wurden 
zusammen zehn zweiarmige TongefaBe und drei grofie KupfergefaBe auf 
Gestellen gefunden. In einem der Ietzteren befand sich ein Stierskelett, in 
zwei anderen Widderskelette. Daneben lag eiti goldbeschlagenes Horn und 
ein groBes kupfernes SchópfgefaB. In den Gruftwinkeln fand man eine 
Anzahl Schwerter, eingravierter Vasen, sowie eine groBe, mit Wildtieren 
und Fischen verzierte Schussei. Ein groBer Schatz an Goldgegenstanden, 
silbernen Blechteilen, Pfeilbogen etc. wurde auch in den Seitennischen 
aufgefunden. Unter den in der „Ssolocha“ gefundenen Sachen befindet 
sich auch ein Bronzewagen. Sein Boden besteht aus untereinanter ver- 
pflochten Eisenstreifen, auf denen eine Schilfrohrmatte lag. Der Wagen ist 
wahrscheinlich ein Gerat des Totenkultus.1)

b Der Bronzewagen aus der „Ssolocha“ ist im Archaolog. Anzeiger 1913, 3. Heft,
S. 217 abgebildet. Ein Bronzejoch fiir einen Wagen wurde auch in Kertsch gefunden, Arch. 
Anz. 1897. Besondere Beachtung verdient auch ein merkwurdiger skythischer Wagen aus 
Terrakotta, den Herr Nowikow in Kertsch besitzt.
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V I. D ie  A u s g ra b u n g e n  und F u n d ę  am  N o r d -  
g e s ta d e  des S c h w a rz e n  M e e re s .

Wie wichtig die Archeologie filr die moderne Geschichtsforschung 
geworden ist, weist Ernst von Stern in seiner Abhandlung „Die griecbische 
Kolonisation am Nordgestade des Schwarzen Meeres im Lichle archa- 
ologischer Forschung" nach.1) Die Archaologie ist zu einer selbstandigen 

') Klio, Beitrage zur alten Geschichte IX, S. 139 ff.
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Wissenschaft geworden und kann vom gewissenhaften Geschichtsforscher 
nicht inehr entbert werden. Ursprunglich richteten die Bahnbrecher dieser 
ziemlich jungen Wissenschaft ihre Blicke nach dem geheiligten klassischen 
Boden, nach Italien und Griechenland. Die uberraschenden Resultate, die sie 
da erzielten, und die damit verbundene Riickwirkung auf die anderen 
Disziplinen, ais Philologie, Geographie, Geschichte u. s. f., erweckten 
allgemeines Interesse und zogen immer weitere Gebiete in den Kreis der 
archaologischen Forschung. Heute wetteifern fast alle Kulturstaaten Europas 
miteinander, noch nicht erschlossene Kulturstatten aufzudecken, die unter 
der Erde schlummernden Schatze ans Licht zu fordem und dadurch einen 
Einblick in das Leben und Treiben unserer Lehrmeister, der alten Kultur- 
volker, zu gewinnen, denn auch die Steine konnen reden ]) und sie reden 
oft beredter und untruglicher iiber entschwundene Zeiten ais so mancher 
Historiker. Nur dank der archaologischen Forschung und damit dem ver- 
tieften Eindringen in die historischen Probleme wissen wir seit ungefahr 
einem Menschenalter, dafi Griechenland, bevor noch Athen und Sparta von 
einer dominierenden Machtstellung traumen konnte, eine hohe Kulturblute 
crlebt hat und daB es vor allem ein Kolonialreich war. Das Hauptinteresse 
wendet sieli derzeit naturgemaB den jahrlich sieli mehrenden Funden zu, 
welche dem Gebiete der griechischen Kolonien am Nordgestade des 
Schwarzen Meeres entstammen. Fast unerschopflich erscheint ftir manche 
Zweige antiker Kunst und Forschung der sudrussische Boden. Nicht nur 
die imponierende Menge dessen, was hier aus Grabhugeln zutage gefor- 
dert wird, oder die hervorragende Schónheit und der grofie Kunstwert 
einzelner Fundstiicke sind es, die immer wieder die Blicke dorthin lenken. 
Es kommt das eigenartige Interesse dazu, welches stets die Grenzgebiete 
einer Kultur erwecken, wo fern von ihrer Heimat eine Kultur festen FuB 
fafit, die sich anderen ortlichen Verhaltnissen anpaBt und sie beeinflufit. 
Es tst derselbe Reiz, den die romischen Ausgrabungen im Norden in so 
bohem Mafie auf den Forscher ausiiben.2) Fast alles Bedeutendere, soweit 
es nicht in Privatbesitz verschwindet, kommt nach Petersburg und wird 
der kaiserlichen Eremitage einverleibt. Auch das kaiserl. russische historische 
Museum in Moskau, Kertsch und Odessa hat in letzter Zeit durch Ankauf 
wertvoIle Gegenstande erworben, die aus den griechischen Kolonien am 
Nordgestade des Schwarzen Meeres stammen und eine Menge von Einzel- 
heiten fur die Kenntnis griechischen Lebens im Norden und Osten bieten.3) 
Mit den Ausgrabungen am Nordgestade des Schwarzen Meeres wurde

]) Vgl. Die haufig sich wiederfindende Inschrift auf Stein : jerjosic jus -Aitysi. Li&o; stjŁt.
2) „Archaolog. Mitteilungen aus Siidrufiland” von Hans v. Dragendorf im Archaolog. 

Anzeiger 1897.
3) Arch. Anzeiger XXIII. Bd. (1908), S. 191.
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rccht spat begonnen. Der gewaltige EinfluB Milets auf das kulturellc Lebcn 
dicses auch fur uns so wichtigen Kolonialgebietes war Jahrzehnte lang 
nur durch eine einzige milesische Vase aus Kertsch (Pantikapaion) in der 
kais. Eremitage zu Petersburg bezeugt.1) Und wenn sich auch im Laufe der 
Zeit die Fundę mehrten und Scherben unzweifelbaft jonischer Keramik in 
Olbia und Kertsch gefunden wurden, so hielten diese Fundę keinen Ver- 
gleich mit denen athenischer Provinzen aus, so dafi Ernst von Stern, der 
bedeutendste der Odessaer Archaologen, noch im Jahre 1899 auf dem 
Kiewer archaologischen Kongrefi mit Recht und Fug behaupten konnte, 
daB die milesische Kolonisation lediglich ais Griindung vereinzelter Han- 
delsfaktoren betrachtet werden mtisse, die erst ani Schlusse des VI. Jahrh. 
zur Zeit der durch Pesistratos begrundeten attischen Vorherrschaft zur See 
in eigentliche Kolonien und Stadte umgewandelt seien. Heute stebt die 
Sache ganz anders. Die Ausgrabungen in den letzten 10 Jahren haben 
nicht nur an den Statten der alten milesischen Kolonien wie Tyras, Olbia, 
Pantikapaion, Theodosia, Tanais u. a. den vorherrschenden kulturellen Ein
fluB Milets bis zum V. Jahrh. v. Chr. am ganzen Nordgestade des Schwar- 
zcn Meeres festgelegt, sondern zahlreiche Grabfunde altmilesischer Topfer- 
waren, weit von der Schwarzenmeerkiiste nach Norden, im Gouveruement 
Kiew, Jekaterinoslaw, Podolien, Galizien und Bukowina,2) daB sich diese mile
sische Kulturwelle weit ins Festland ergossen hat. Wenn wir von Goldschmuck 
und Waffen, die in den aufgedeckten Grabem gefunden wurden, absehen, da 
sie vielleicht ais Kriegsbeute von weit hergebracht sein konnen, so lassen 
die keramischen Fundę auf eine intensive kulturelle Beeinflussung der 
eingeborenen Bevolkerung schlieBen. Im Jahre 1911 hat S. Sp. Gamtschenko :)) 
im podolischen Gouvernement bei Krynyoka nahe Nemirow, wo Uberreste 
einer alten Stadt liegen, eitr schones Bruchstiick einer altmilesischen Vase 
gefunden und A. A. Spitzin im Jahre 1910 daselbst sehr interessante Brucli-

Altmilesische Scherbe aus Krynyćka in Podolien.

■) Klio IX, S. 141.
2) Siehe „Mitteilungen der Śeveenkogesellschaft der Wissenschatten in Lemberg", 

Bd. 117 ex 1913 und P. Reinecke, Skythische Altertiinier in der Bukowina. Jahrbucli des 
Bukowiner Landesrauseums, Bd. IV, Czernowitz 1896.

3) Archeolog. Anzeiger. ex 1912, S. 378.
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stticke griechisclier archaischer bemalter Vasen tnilesischer und altrhodischcr 
Gattung ausgegraben.1) Altrhodische Scherben sind noch aus „Pasterskoje 
Horodeschcze11 des Kiewschen Gouvernements bekannt. Sie befinden sich 
im Kunstmuseum zu Kiew. Es ist das Hauptverdienst E. von Sterns, die 
Bedeutung der Keramik fiir die ErschlieButrg des Kolonialwesens besonders 
bervorgehoben zu liaben.2) Es ist ihm im Laufe der letzten 5 Jahre 
gelungen, an einem Orte, von dem die literarische Uberlieferung ganzlich 
schweigt, auf der dem Dnjeper-Bug-Liman vorgelagerten kleinen Inscl 
Berezan :!) eine in ihrem Hauptbestandteile milesische Niederlassung aus- 
zugraben, die historisch und archaologisch urn so bedeutsamer ist, ais sic 
nur bis zum V. Jahrh. existiert hat und uns daher ohne jegliche spatere 
Beimischung ein Bild des milesischen Koloniallebens gleiclisem in Rein- 
zuclit bietet.

Die altesten diesbeziiglichen Fundę reichen bis in das VI. Jahrhun- 
dert; in groBer Menge tritt hauptsachlich das athenische schwarzlackierte 
rotfigurige Geschirr aus dem IV. u. III. Jabrhundert auf. Solche Fundę von 
GefaBen, sowohl in kiinstlerischer Ausfiihrung ais auch von einfacheren 
GefaBen fur den taglichen Gebrauch, sind in siidlichen Teil des Gouv. 
Kijew zu Dutzenden gemacht worden. Griechische Juweliererzeugnisse, 
besonders reich in der Steppenzone, reichen auch in den siidlichen Teil 
desGouv. Kiew und Podolien.4) Noch weiter reichen die Munzfunde/’) welche, 
wenn nicht auf einen unmittelbaren, so doch auf einen mittelbaren Handel 
mit den Stadten am Nordgestade des Schwarzen Meeres hinweisen. Nicht 
minder wichtig fiir den Nachweis des Einflusses der griechischen Kultur 
auf die nordlichen Kiistenlander des Schwarzen Meeres sind die nach griechi
schen Mustern gearbeitetenGegenstande, die in den Grabem gefunden wurden. 
Die bekanntesten typischen Graber dieser Kategorie sind die von Kul-Oba bei 
Kertsch, das Czortomlyker Grab an den Wasserfallen des Dnjepr und das 
Grab bei Ryzanivka im siidlichen Teile des Kiewer Gouv. (Bez. Zwene- 
horodka). Alle diese Graber6) sind erwiesenermafien Barbarengraber, aber 
mit einer Menge griechischer Erzeugnisse, die in der Wahl des Vorwurfs,

!) Arch. Anz. ex 1911, S. 235.
-) „Dic Bedeutung der keramischcn Fundę in Siidrufiland fiir die Erklarung der 

Kulturgeschichte der Kolonisation am Schwarzen Meere“ Zapiski der Odessaer Gcsellschaft, 
Bd. XXII (1900), wo der erste Versuch gemacht ist, die Geschichte des Handels am 
Schwarzen Meere hauptsachlich auf Grund der keramischen Fundę zu erschliefien.

3) Bericht und Plan der Ausgrabungen von Berezan von E. Stern in den Zapiski der 
Odess. Gesell., Bd. XXI (1909).

4) Archaolog. Anzeiger 1901, S. 68 f f ; 1911 Abb. 42; 1912 Abb. 70.
5) Siehe Bypauuorrr,, Oóiititf KaTaaorb MOHerr. npifflaueJKamirc e.iencKron> kocio- 

nisiMi. na chBcpHOM b óepery Bepiroro M o p s i 1884 und Zapiski der Odessaer historischcn 
Gcsellschaft, Bd. XV.

°) Vgl. G. v. Kieseritzki: Griechische Grabreliefe in Siidrufiland, Berlin, Reimer 1909 
und „Archaologische Fundę in Siidrufiland" im Arch. Anz., Bd, 16, 17 und 20.
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im Ornament und im Gegenstand selbst speziell den Aufforderungen des 
Barbarcnlebens angepafit sind, wie die beruhmten Vasen von Kul-Oba bei 
Kertsch und Czortomlyk mit Szenen aus dem Leben der Skythen. Das 
Alter dieser Graber kann man aut Grund des Stils und der Technik der

Altmilesische und altrhodische Vasenscherben aus Podolien.

Erzeugnisse in das V.—III. Jahrhundert, da(3 heifit in die skytisch-sarmatisc he 
Zeit, setzen. Wenn wir einerseits sehen, daB die griechischen Meister in den 
Kolonien, nach dem hohen kiinstlerischen Werte mancher Erzeugnisse zu
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schlieBcn, sich detn Geschmacke und den Erfordernissen der barbarischen 
Bevólkerung anpafiten, fur welche diese Erzeugnisse zum Verkauf oder auf 
Bestellung bestimmt waren, so konnen wir auch andererseits bcobachtcn,

daC die Motive der griechischen Kunst und des griechischen Handwerks 
in die Kunst der Barbaren ubergingen. Fremdartige Zutaten zu griechischer 
Arbeit sieht man deutlich an der goldenen Don-Schwertscheide mit Tier- 
bildern, die im Jabre 1901 gefunden wurde und im Archaolog. Anzeiger 
1902, S. 45 abgebildet ist, sowie an den vielen Schmucksachen und Vasen- 
scherben, die in den Barbarenlandern gefunden werden und ihre griechischen 
Meister nicht verleugnen konnen. Im Maikopschen Bezirk des Kuban- 
gebietes ist ein Tumulus aufgedeckt worden, in dem sich zwei fiirstliche
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Grabstatten fanden. Es waren im Grabhiigel ein Mann und eine Frau 
begraben. Itn weiblichen Grabę fand rnan einen sehr merkwiirdigen Gold- 
giirtel,1) der mit Bernsteininkrustation geschmiickt ist. Der Giirtel besteht 
aus einer kleinen, an den Enden mit Widderkópfchen geschmiickten Stange 
und aus 2 gleich groBen, an den Enden mit Lówenkópfchen und an den 
Seiten mit Widderkopchen und runden Knópfchen geschmiickten Platten. 
Aus diesem Grabę stammt auch ein prachtvolles goldenes Diadem 2) mit 
einem Greifenkopfe, zwei Ketten mit Widderkópfchen an den Enden und 
mit kornfórmigen Anhangseln und Rosetten, welclie mit xóavo; inkrustiert 
sind. Das Diadem hall Pharmakowsky zweifellos fiir archaisches griechisch- 
jonisches Fabrikat, dafi einst das Haupt eines skythischen Fiirsten schmiickte.

Wesselowsky fand im Jahre 1899 im Grabhiigel „Tschmyrew“ im 
Melitopol’schen Bezirk des taurischen Gouvernement in einem sehr tiefen 
Grabę (12‘45 m) ein prachtvol!es Ohrgehange3) (47 g schwer) mit Filigran- 
verzierungen, Vogelfiguren und 19 Kettchen mit Anhangseln verziert, an 
denen nocli Vogelfiguren befestigt sind ; die Vógel, welcbe oben sitzcn, 
lialten in den Schnabeln an den Kettchen kleine Kreischen.

Ohrgehange aus dem Grabę Tschmyrew.

ł) Archaolog. Anzeiger 1905, Abb. 3, S. 58. — -) Daselbst Abb. 1.
3) Archaolog. Anzeiger 1910, S. 215, Abb. 15.
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Auch im Kubangebiet hat N. J. Wesselowsky in der Nahe des Weilers 
Ul im Maikop’schen Bezirke skythische Grabbugel1) ausgegraben, in denen 
man sehr wichtige Gegenstande aus der archaischen Zeit (VI. Jahrb. v. Ch.) 
gefutiden bat. Meistenteils war es ein groBes Grab, in welchem mehrcrc 
Verstorbene zugleich (Mann, Frau u. s. w.) ruhten ; daneben waren aucli 
stets mehrere Pferde gelegt. In einein viereckigen Grabę (5'5 m) eines 6 m 
hohen Tumulus land man Reste von holzernen Pfahlen. Die Grabkammer 
war also aus Holz hergestellt. Es fanden sich Gerippe von 18 Pferden, 
welche ostlich und siidlich vom Menschengrabe in zwei Linien unter rechten 
Winkeln gelegen waren. Die sehr interessanten Fundę aus dem Kuban- 
gebiete, meist aus Gold, Silber und Bronze, aber auch aus Eisen, sind 
im Archaologischen Anzeiger aufgezahlt.2) Wesselowski setzte im Jahre 
1911 die Ausgrabungen in den Steppenteil des taurischen Gou- 
vernemenls fort.:i) In einem Grabhiigel „Lemeschowa Mohyla“ genannt, 
fand man ein Pferdegrab, das in einer viereckigen, 1'65 m tiefen Grube 
eingebettet war. Es waren drei Pferde begraben ; sie lagen mit den Kopfen 
nach Osten. Die Pferde an den beiden Randem lagen auf der linken Seite, 
wahrend das mittlere Pferd auf dem Bauche mit seitwarts auseinander 
gespreizten Vorder- und Hinterfiifien lag. Alles weist darauf hin, 
daB die Pferde getotet waren, bevor sie bestattet wurden. Damit wird die 
Annahme Th. A. Brauns,4) dafi man lebende Pferde ins Grab hineintrieb, 
ais unrichtig erwiesen. Am Pferde, das gegen Norden lag, fand man sechs 
rundę bronzene Blechschilde, eine bronzene Stirnplatte mit einer heraus- 
tretenden plastischen Darstellung,3) bronzene Wagenplattchen mit gravierten 
Darstellungen liegender Hirsche,(!) einen Bronzering und eine Eisenschnalle. 
Am zweiten Pferde wurden silberne Blechschilde und eine groBe Perle aus

9  Uber die skythischen tumuli, siehe Auiiikt,, Apemiocni FepOAOTOBOft CKirrin 
I.—II. 1805 und 1873, Tojictoii ii KoiwaKOBi., PyocKisi /ipeBHOCTii tomb IV und die 
Anm. 4 auf S. 48.

K/^t*yvvuę^>ftC'Antiquitćs du Bosphore Cimmerien 1854.
Die Kurganc von Smela, von A. A. Bobrinsky, 2 Bdc mit vielen Tafcln, 1894. 
Chwojka, Die Grabfelder am mittleren Dnjeprgebiet. Mitteilungen der Russischen 

archaologischen Gesellschaft, Bd. XII, 1 ff.
Derselbe, Die Altertiimer des mittleren Dnjeprgebiet daselbst, Bd. IV.
Fundukley: Ubersicht der Griiber im Kiew’schen Gouvernemet, Kiew 1848.
Iswestia des XIII. arch. Kongresses in Jekaterinoslaw, 1905,
Die vielen Abhandlungen der Archaologen in den Odessaer Zapiski und in der 

Kijewska Staryna.
2) 1910, S. 195-202; 1911, S. 193 und 1913, S. 217 ff. 
s) Arch. Anz. 1912, S. 370.
9  Buli. dc la Comm. Imp. archeol., XIX 1906, 99 ff.
9  Arch. Anz. 1912, Abb 68, S. 377.
,;) Daselbst, Abb. 68.
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gclbem Glas mit dunkelblauen Kreisen gefunden. Am dritten Pferde fandeti 
sich drei silberne Wangenplattchen, ein silbernes Stirnplattchen und drei 
Bronzekópfchen. Die Fundę von Professor Wesselowsky im Jahre 1912 in 
der „Ssolocba“, namentlich die Pferdeverzierungen und der Goldfisch ') 
lehren, wie man auch den goldenen Fisch aus dem skythischen Schatze 
von Vettersfelde verstehen mufi : Es war gewifi auch eine Stirnverzierung 
eines Pferdes und muB auch in ein Pferdegrab gelegt gewesen sein. 
Naturlich mussen solche Verzierungen religios-symbolischen Sinn haben. 
Wenn man die auch sonst in den skythischen Grabem gefundenen Pferde- 
verzierungen wie die Bronzepsalien aus dem Kiewschen Gouvernement,2) 
die an den Spitzen auch mit Tierfigurchen und Tierkopfchen verziert sind, 
mit den 1910 in Olbia gefundenen Giirtelendenbeschlags) aus Bronze mit 
drei Greifen und vier Widderkopfchen vergleicht, so sieht man, dafi alle 
diese Verzierungen ohne Zweifel archaisches jonisches Fabrikat sind. 
D i e s e T a t s a c l r e  g i b t  a u f  d i e F r a g e i i b e r d i e H e r k u n f t  
d e r  s k y t h i s c h e n  V e r z i e r u n g s m o t i v e ,  d i e  wi r  of t  auf  
d e n G e g e n s t a n d e n  a u s  s i i d r u s s i s c h e n G r a b e r n  f i n d e n ,  
e i n e  d e u t l i c h e  A n t w o r t  u n d  b e w e i s t  u n w i d ę r l e g b a r ,  
wi e  we i t  d i e  g r i e c h i s c h e n  o d e r  e i g e n t l i c h  d i e  mi l  e- 
s i s c h e n  K o l o n i e n  d i e  e i n g e b o r e n e  B e v ó l k e r u n g  am 
N o r d g e s t a d e  d e s  Sc h w a r z e ń  M e e r e s  k u l t u r e l l  b e e i n -  
f 1 u fi t h a b e n .

Auch die Ausgrabungen des Grafen A. A. Bobrinsky4) im Kiewschen 
Gouvernement haben sehr interessante Fundę ergeben, die uns einen ganz 
anderen Einblick in die skythische Kultur gestatten, ais dies bisher inoglich 
war. Graf A. A. Bobrinsky hat in der Nahe des Dorfes Zurowka B) im 
Tschyhyrynschen Bezirk des Kiewer Gouvernements mehrere skythische 
Graber ausgegraben, in denen bronzene und eiserne Pfeilspitzen und ein 
bronzenes Pferdegeschirr gefunden wurde, das einen ganz besonderen 
Typus zeigt und das G. v. KieseritzkyB) ins V. Jahrh. v. Chr. datiert. 
Hervorzuheben ist ein Bronzespiegel mit einem mit zwei Tieren geschmtick- 
ten Griffe von der Form, welche auch in den skythischen Grabem Ungarns

') Arch. Anz. 1913, S. 220, Abb. 60: Ooldfisch und andere Gegenstande aus der 
„Ssolocha".

2) Daselbst 1913, Abb. 07, S. 221.
3) Arch. Anz. 1911, Abb. 30, S. 223.
4I Vgl. Graf A. A. Bobrinsky: Die Kurgane bei Smela, 2 Bde mit vielen Tafeln, 

Petersburg 1894; vgl. E. Stern: Der Einflufi der antiken Kultur auf die Bevdlkerung Rufi- 
iands aufierhalb der Grenzen der griechischen Kolonisation in den Zapiski der Odessaer 
Gescllschaft ftir die Geschichte und Altertumskunde, Bd. XXIII (1901), S. 11—17.

5) Siehe den Fundbericht von W. Pharmakowsky im Arch. Anzeiger (1905), S. 57 ff.
e) G. v. Kieseritzky in seinem „Fundę in Rufiland'* Arch. Anzeiger 1902, S. 14ff.
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gefunden wurden.1) Nicht unerwahnt darf auch bleiben der „skythische 
Schatz“ von Vettersfelde und viele andere Fundę, tiber dereń Herkunfl 
und Bedeutung man heute noch nicht ganz im Kiaren ist. Die Ausgra- 
bungen und Untersuchungen sind noch im vollen Gange, deshalb darf 
man sich schon jetzt mit einem abschlieBenden Urteil iiber die skythische 
Kultur noch nicht hervorwagen.2)

Besonders stark waren naturlich die Einfiusse der griechischen Kultur 
auf die Kiistenlander selbst. Herodot spricht von der hellenisierten 3) bar- 
barischen Bevolkerung der Kallipiden in den Gegenden OlbiasA) Strabo r>) 
konstatiert, daB sich die dem Bosporus und somit auch den griechischen 
Einflilssen naher wohnenden Maoten durch gróBere Kultur im Vergleich 
zu ihren nordlichen Landsleuten auszeichnen. Wie dies deutlich die 
archaologischen Fundę bestatigen, drang die von den milesischen 
Kolonien ausgehende Kulturwelle auch zu den Skythen und ihren 
Nachbaren und blieb sicherlich nicht ohne EinfluB auf die Entwickelung 
der materiellen Kultur der dortigen Bevólkerung. Die weite Verbreitung 
der griechischen Keramik und Juwelierkunst in jenen Landem ist 
ein Beleg dafiir. Die aus Gold gepreBten Blechstiicke zum Annahen 
an die Kleider nach barbarischer Modę sowie allerlei reiche Verzierungen, 
die an der griechischen Kleidung nicht in Gebrauch waren, aber von 
der goldliebenden barbarischen Bevólkerung gern getragen wurden, 
beweisen zur Geniige, dafi diese Handelsartikel von den Griechen speziell 
fiir die barbarischen Anwohner der griechischen Koionien gearbeitet und 
in den Handel gebracht wurden. Der beruhmte Kertscher Goldsaal in der 
kais. Eremitage zu Petersburg ermoglicht jedem Besucher, sich ein Bild 
zu machen von dem Reichtum der bosporanischen Kaufherren ; und docli 
ist dieses Bild noch lange nicht der Wirklichkeit entsprechend. N u r w e r 
a n A u s g r a b u n g e n  t e i l g e n o m m e n  o d e r  s i e  a n  Or t  u n d  
S t e l l e  g e s e h e n ,  das  e p i g r a p h i s c h e  und n u m i s m a t i s c h e  
M a t e r i a ł  v o 11 s t a n d i g b e h e r r s c h t  u n d  n i c h t  n u r  d i e  
g r o B e u  a r c h a o l o g i s c h e n  S a m m l u n g e n ,  s o n d e r n  a l l e s ,  
wa s  an K u n s t g e g e n s t a n d e n  in d e n  v e r s c h i e d e n e n  Pr o-

>) Hampel, Skythische Denkmiiler aus Ungarn, S. 21 ff in den „Ethnologischen Mit- 
teilungen aus Ungarn", IV (1805), Paul Reinecke, Skythische Altertiimer im mittleren 
Europa, Berlin 1896.

2) In der lctzten Zcit sind zwei bedeutendere Wcrkc zu diescr Frage crschienen: 
Rostowzew, Crbmiasi aainouneb na rnrli Pocili. Kaiserliche Akademie der Wissenschaftcn 
in Petersburg, ein Text und Tafetband, und Minus H. Ellis, „Skythians and Greeks", Cam
bridge 1913.

:l) Er nennt sie IV, 17 direkt hellenische Skyten: "KX'*.r)v3; Rzutki.
4) Von der gemischten oder hellenisierten Bev6lkerung in den Gegenden Olbias 

spricht auch das Dekret des Protogenes, Latyschew IOSPE I, 16.
r0 Strabo XI, 2, 4.
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v i n z i a 1 m u s e e n u n d  a u d i  P r i v a t s a m m l u n g e n  s i c h  
b e f i n d e t ,  ii b e r s i e  lit, d e r  k o n n t e  d a s  r i c h t i g e  Au g e n -  
i naB f ur  d e n  R e i c h  t um d i e s e r  n i a t e r i e l l e n  K u l t u r  
g e w i n n e n  u n d  be i  v o l l e r B e h e r r s c h u n g  aucl i  d e r Kl e i n -  
f u n d e ,  n a m e n t l i c h  d e r  Ke r a mi k ,  s i c h  e i n  G e s a m t b i l d  
d e r  K u l t u r  d e r  m i l e s i s c h e n  K o l o n i e n  a m N o r d g e s t a d e  
d e s  S c h w a r z e ń  M e e r e s  m a c h e n  u n d  d e n  E i n f i u  fi, den  
s i e  a u f  d a s  H i n t e r l a n d  a u s i i b t e n ,  e r m e s s e n .

Die Kaufherren des V. und IV. Jahrhunderts atn Nordgestade 
des Schwarzen Meeres,1) die Athen die Halfte seines Getreidebedarfes 
lieferten und ihr Heim mit den schonsten Vasen und Terrakoten 
aus dem Mutterlande schmiickten, bewahrten dagegen in der lokalen 
Kunstarbeit, in religiosen Gebrauchen, vor allem aber im Grabbau und in 
der Beerdigungszeremonie Geschmack und Anschauungen, von denen das 
Mutterland im V. und IV. Jahrhundert nichts mehr wuGte. Die Kertscher 
Kuppelgraber, die Durni -) neuerdings wieder erschopfend behandelt hat, 
erscheinen gleichsam ais Fortsetzung mykenischer Tradition, besonders die 
Technik und Form des Goldschmuckes aus den Graberfunden des V. und IV. 
Jahrhunderts. Die Goldbleche mit Spiralen und Schmetterlingsdarstellungen 
erinnern stark an die mykenische Kultur.3) Zu Ende des VI. Jahrhunderts 
wurde diese jonische-milesische Kultur durch den iiberhand nehmenden 
attischen Einflufl verdrangt. Wir diirfen dieses Pravalieren Athens wohl mit 
dem Glanz der Peisistratidenherrschaft und der Einnahme von Sigeion durch 
die Athener in unmittelbaren Zusammenhang bringen. Nicht nur auf der 
Inscl Berezan,4) auf der E. v. Stern so interessante Fundę gemacht hat, 
laBt sich diese Beobochtung machen, sondern auch in Olbia, Panti- 
kapaion, Phanagoria, Theodosia und Gorgippia beobachten wir dieselbe 
Erscheinung: schwarzfigurige attische Tonware herrscht iiberall vor. Die 
milesische Kulturwelle wird von der attischen abgelost. Jedocli erst 
seit der Pontusexpedition des Perikles 6) durch die Begriindung des attischen 
Hafenplatzes Nymphaion konnte Athen wieder festen Fufi im Schwarzen- 
meergebiet fassen. Die massenhaft gefundenen attischen Vasen des schonen 
malerischen Stils, attische Terrakotten, das Vorherrschen der attischen

r) Siehe die Abhandlung Sterns in Klio, Bd. IX (1909): „Die griechisehe Kolonisation 
am Nordgestade des Schwarzen Meeres im Lichte archaologischer Forschung”, S. 147.

2) Durm: Die Kuppelgraber von Pantikapaion. Jahreshefte des osterr. Arcli. Instituts X 
(1907), S. 230 ff.

3) Siehe Archaolog. Anzeiger 1913, S. 216 ff.
4) E. v. Stern: Die Ausgrabungen auf der Insel Berezan in den Sitzungsberichten 

der kais. Odessaer Gesellschaft fur Geschichte und Altertumskunde, Bd. 1905 (S. 309), 
1906 (377) und 1907 (385).

■’) Siehe Busolt, Griechisehe Geschichte lii, 1, S. 586.
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Sprache1) auf den epigraphischen Denkmalern beweisen, dafi audi noch 
nach dem Fali des attischen Reiches der attische Handel, solange Athen 
ais Fabrikations- und Konsumzentrum bestand, im Norden bliihte.

V I I .  D ie  m i le s is ch e n  K o lon ie n .
Ais die bedeutendsten milesischen Kolonien am Nordgestade des 

Schwarzen Meeres werden uns genannt: Olbia, Pantikapaion, Theodosia, 
Istros, Tomoi, Tyras, 0(r)dessos und Tanais, die unmittelbar von Milet 
an Stelle alter Handelsplatze gegrundet waren. Strabo 2) sagt, Milet liabe 
den ganzen Pontus und die Propontis besiedelt. Allgemein sali man 
die Milesier ais die eigentlichen Kolonisatoren des Schwarzen Meeres 
an,3) wenn auch manche Kolonien unabhangig von Milet gegrundet waren. 
So wurde eine der wichtigsten Kolonien am Nordgestade des Schwarzen 
Meeres, der Chersones, von Auswanderern aus dem pontischen Herakleia 
angelegt,4) einer dorischen, hauptsachlich von der Megaraern5) ge- 
grundete Kolonie, welche nach Milet die erste Rolle in der Kolonisation 
des Pontus spielten. Phanagoreia wurde von den Auswanderern aus 
Theos gegriindet.c) — Uber die staatliche Organisation in den Pontus- 
stiidten am Ausgange des VI. und wahrend des V. und IV. vorchristlichen 
Jahrhunderts schweigt die literarische Uberlieferung.7) Ebenso ist die Ent- 
stehungszeit der meisten Kolonien in dichte Nebel gehullt. Wie wir bei 
der Besprechung der einzelnen Stadte sehen werden, gelingt es erst durch 
die an Ort und Stelle gemachten Ausgrabungen genauere chronologische 
Resultate zu erzieien. Eine spezielle Abhandlung uber die milesischen 
Kolonien im Skythenlande ist mir nicht bekannt, wohl aber eine lateinisch 
geschriebene Abhandlung uber Milet und seine Kolonien von Rambach : 
De Mileto eiusąue coloniis. Halis. 1790, der 53 milesische Kolonien auf- 
zahlt, dabei aber den Fehler begeht, dafi er viele Kolonien ais milesisch 
bezeichnet, die es gar nicht sind, wie z. B. Byzantion oder das pontische

’) Vgl. die Eigennamen auf den Griechischen Grabreliefs von G. v. Kieseritzky.
2) XIV 1, G: zo ila  oś ~r]z zókzin: spya -cc jii);, u.rf.aToo o ł to to>v dxotximv.

o Ts '{').() Ivj'v.vo: icovToę ó ió  toót<»v auv<j)Z!3T«t t o ; y.a i /  tootoot*; y.rA o X k o '. ~Xsi'ooj totoi. 
Siehe dazu Anm. 1 auf S. 5.

:i) Strabo VII, 300 und 309.
4) Latyschev IOSPE IV, Nr. 71, Plinius nat. hist. 12, 20.
■’) Skymnos Perieg. 972—975; Strabo VII, 308; Periplus P. E. anonym. fi.
e) Arrian bei Eustat. 549.
7) Ernst v. S tern: Die gricchische Kolonisation am Nordgestade des Schwarzen 

Meeres in Klio IX (1909), S. 145.
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Herakleia, die erwiesenermafien Grundungen Megaras sind,') andere dagegen, 
die ohne Zweifel milesische Grundungen waren, nicht anfuhrt. 
Es ist auffallend, dafi Rambach Olbia, die bedeutendste der 
milesischen Kolonien, namentlich nicht anfuhrt. Die Abhandlung 
von L. Biirchner (Kempten 18^5), die sonst sehr gut ist, ist 
nicht vollstandig. Burchner hat blofi einige Stadte an der Siidkuste des 
Scliwarzen Meeres eingehend besprochen, zu den Kolonien am Nordgestade 
des Schwarzen Meeres ist er nicht mehr dazugekommen. Auch zwei 
andere diesbeztiglichen Werke: „Die Hellenen im Skythenlande" vou Karl 
Neumann (Berlin 18$5) und „Beitrage zur Altertumskunde Rufilands“ 1882 
von Bonell weisen denselben Fehler auf, daB sie eben nicht vollstandig sind. 
Beide Autoren sind iiber den ersten Teil ihres Werkes nicht hinausgekom- 
men. Natiirlich konnten sie auch die Resultate der neuesten Ausgrabungen, 
die erst die alten milesischen Kolonien im neuen Glanze auferstehen lassen 
und die eigentlich uns ermoglichen, einen Einblick in die milesische Kultur 
und ihren EinfluB auf die Gebiete nórdlich vom Schwarzen Meere zu 
gewinnen, nicht verwerten. Michael Hruśevskyj hingegen hat in seiner 
„Geschichte des ukrainischen Volkes“ (IcTopmr yKpamii-Pycu 1904 p., 
;j,pyre bii/uihg y HubobI b ;rpyi;apnu roBapncTBa i.\i. IlIeinieiiKa) bei der 
Besprechung der Kolonisation der Nordktiste des Schwarzen Meeres2) 
bereits die Ergebnisse der neuen Ausgrabungen beriicksichtigt. Von den 
Erscheinungen der letzten Jahre verdient besondere Beachtung das Werk 
Rostowzews CrhiiHiui iKUBOmrci> im mrh I Mcciii, „Bilder aus der Steppen- 
zone SiidruBlands", ein Text und Tafelband, herausgegeben von der Aka
demie der Wissenschaften in Petersburg, der wirklich viel kulturgeschichtlich 
Wichtiges bringt, und die kurze, aber gediegene Arbeit von Wolodymyr 
Hrebniak „Cjitypi ckiitckoi KyjibTypu b Fajnmml'1 (Spuren skythischer 
Kultur in Galizien) in den Mitteilungen der Sewcenkogesellschaft in Lem- 
berg, Bd. 117 ex 1913, der den Beweis erbringt, daB die in den Grabem 
von Czechy, Wysocka u. a. O. in Galizien ausgegrabenen Gegenstande und 
die in den siidrussischen Skythengrabern gefundenen skythischen Uber- 
reste einem und demselben Kulturgebiete angehoren.

SchlieBlich fuhle ich mich angenehm verpflichtet, der Zentraldirektion 
des kaiserlich deutschen Archaologischen Instituts, speziell Herrn Hans 
von Dragendorf meinen warmsten Dank dafiir auszusprechen, daB mir in 
iiberaus liebenswtirdiger Weise kostenlos 13 Druckplatten aus dem 
Archaologischen Anzeiger des genannten lustitutes zur Verfiigung gestellt 
wurden.

J) Strabo VII 320; Skymnos Periegesis 972—075; Periplus P. E. anonym. (i. 
2) Bd. I, S. 03 ff.



Olbia
Olbia und Pantikapaion waren die zwei bedeutendsten milesischen 

Kolonicn am Nordgestade des Schwarzen Meeres, Die Griindung der Stadt 
Olbia1) am Zusammenflusse des Borysthenes-Hypanis2) (Dnjepr-Bug) wird 
von antiken Quellen urn das Jahr 645/44 v. Chr. Geb. angesetzt.3) Docli 
dies kann nur ais Zeit der endgiltigen Gestaltung der Kolonie betrachtet 
werden, wahrend ihre Anfange viel alter sein mussen. Um die Mitte des
5. Jahrliundert ais Herodot Olbia besuchte, war sie nicht nur selbst eine 
reiche und wohlhabende Stadt, sondern es gelang ibr bereits die benach- 
barten Barbaren ibrem kulturellen Einflusse unterzuordnen: Wir sehen 
um Olbia liellenisierte Skythen-Kallipiden 4) und auch die skythischen 
Herrscher, wie der ungliickliche Skyles/1) welcher wegen seiner Yorliebe

M >. r' 3 o ’ z x t C o u a t z a * a M r{ o i z r; v a % a p y ! a v. Skymnos Perieg. (ed. Fabricius,
Teubner Leipzig) V. 836 ff, ”E3xt zez; xo/.’; 'ElArp/tc z 'jo i ssiripaz (Tr:a'vtoo;I M t Xrj3 t w v
a z  o z t ez, r(v oś (iśv akkoi Bopua8ivy;v, buto! 3’ 0>.p!av [zako53'.v], CIO II 86.

2) ’0/.p>'a, ’OXptoj:oki;, BopusIMwj;, liopaaibzź;, MtXr(xó~o?.i;: Strabo VII, 306; IV, 200;
Skymnos 806 ff; Herodot IV, 18, 53; CIG II, 8 6 ; Plinius n. h. IV, 82; Ptoletn. 3, 5, 28; 
Arrian Peripl. 20; Anon. Peripl. 8 ; Steph. Byz.175; Mela 2, 1, 6 ; Euseb. Chroń. II, 87;
Atnmian 22, 8, 40; Dio Chrysost. or. XXVI u. a. Latyschev: Inscriptiones antiąuae orae
septentrionalis Ponti Fuxini (IOSPE) Petropoli 1885—1901, darunter 1, 16, die beriihmte 
Protogenesinschrift; ferner Inscriptiones Tyrae, Olbiae. Petropoli 1885 und 11; sc.ru
no Bani sr oó'i) ncTopiii n rocynapcTBeimoMb e.fpof> ropowa Ojn.ni.r. Ct. IleTepóypri, 
1887. (Untersuchtingen iiber die Geschichte und Verfassung der Stadt Olbia. St. Petersburg 
1887). Ernst v. Stern; Die griechische Kolonisation am Nordgestade des Schwarzen Meeres 
im Lichte archSologischer Forschung, in Klio, Beitrage zur aiten Geschichte, Bd. IX, S. 145 ff 
und in den Zapiski (Mitteilungen) der Odessąer Gesellschaft fur Geschichte und Altertums- 
kundc, Bd. XVI. und XXII; B. W. Pharmakowsky, Fundberichte aus Siidrufiland im Arcli. 
Anzeiger des Jąhrbuches des kais. deutschen Arch. Instituts, Berlin, G. Reimer, Bd. XX 
(1895), S. 63 ff; XXI, S. 116 ff; XXII, 146 ff; XXIII, 180 ff ; XXIV, 162; XXV, 227 ff; 
XXVI, 206 ff ex 1912, S. 350 ff und ex 1913, S. 194 ff, ferner von demselben : Dic Aus- 
grabungen in Olbia in den Jahren 1902—1903. St. Petersburg 1906. Hans v. Dragendorf, 
Arch. Mitteilungen aus SiidiuSIand, im Arch. Anzeiger, Bd. XII (1897', S. 1 f f ; G. v. 
Kieseritzky, Griechische Grabieliefs aus Siidrufiland (G. Reimer, Berlin 1909) und seine 
Abhandlungen iiber die „Fundę in Siidrufiland'1 im Archaol. Anzeiger, Bd. XVI, S. 55; 
XVII, S. 44 und XVIII, S. 101 If. Tpy.iu Kiemcicoft ,[,vx. Arca/jeMin, 1882, 101 ff u. a.

3) Eusebii chronicorum libri duo. ed. A. Schoene, 1886, S. 89.
4) kakkiziziai............ ś&ztsś "E/A?jvs; SzuD-at. Herodot IV, 17. Siehe auch Protogenes

inschrift (Latyschev IOSPE I, 16): Mz-śF/.iyzs'.
5) Herodot IV, 78.

rroTajieiy 3uu.po).aic s3~'.y — r>X
iu3‘)svtę /'KrftśiW t  a 6 z r, v "a u x •/] v :);v  z  o K tv



LXVI

zur griechischen Kultur zugrunde ging, konnten dem Zauber dieser Kultur 
nicht widerstehen. Dies waren die Zeiten der groBteri Macht und Bltite 
Olbias. Natiirlich interessiert sich Herodot wahrend seiner Anwesenheit in 
Olbia viel mehr ftir das Leben und die Sitten der eingeborenen Bevól- 
kerung ais filr die Verfassung der Stadt.1) Aber aut Grund der systematischen 
Ausgrabungen und dank der zahlreichen Inschriften sind wir im allge- 
meinen heute tiber die Verfassung und Geschichte Olbias besser informiert 
ais iiber die anderen Stadte dieser Gegend. Ob urspriinglich Tyrannen 
oder Dynasten an der Śpitze von Olbia standen, ist aus den Inschriften 2) 
nicht zu ersehen. So viel steht fest, daB Olbia sich zu einer bltlhenden 
Polis entwickelt hat, mit einem vielkópfigen Verwaltungsapparat, mit Ar- 
chonten, Strategen, Astynomen, Agoranomen u. s. w., zu einer Polis, die 
auswartige Beziehungen pflegte und dereń reiche Burger fiir die Befesti- 
gung der Stadt und den Schmuck ihrcr Heiligtumer sorgten.3) Die Mauer- 
reste, die Pharmakowsky4) aufgedeckt hat, zeugen von der Macht und 
Bedeutung dieses aufiersten Vorpostens griechischer Kultur. Sie sind in 
einer Lange von 50 m freigelegt worden und haben archaische, aus behau- 
enen Blocken gebildete Mauern einer alten Stadt (wahrscheinlich aus dem 
VI. Jahrhundert) und iiber derselben einen typischen, sehr schonen Quader- 
bau aus dem V. und IV. Jahrhundert zu Tage gefórdert. Die Dicke der 
Mauer betragt 4-7 m. Sie besteht aus giofien, rechteckigen Quadcrn und 
macht einen imposanten Eindruck.5) An die Mauer schliefit sich ein kolos-

iiberreste der Stadtmauer von Olbia.

1) Klio IX 145.
2) Latyschev: IOSPE I, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 24—27, 35, 38, 57, 08, 109 u. a., 

Latyschev : Untersuchungen iiber die Geschichte und Staatsverfassung der Stadt
Olbia, S. 256-296.

■*) Archaolog. Anzeiger, Bd. XX, S. 57 ff. 
b) Archaolog. Anzeiger 1905, Abb. 7 und 8, S. 62.
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saler, rechteckiger, aus groBen Steinen erbauter Turni an, welcher im 
Jahre 1904 ganz freigelegt worden ist. Er ist 25 m lang und 10 m breit. 
Wic die Mauer, so erscheint auch der Turni auBerordentlich groB und stark. 
Weder in Griechenland noch in Kleinasien oder Italien kennt Pharmakowsky 
Befestigungen von solcher GroBe.1) Das in dem barbarischen Skythenlande 
gelegene Olbia mufite also gatiz besonders befestigt gewesen sein.

Im Jahre 1907 hat Pharmakowsky2) eines der wichtigsten Probleme 
der Topographie des alten Olbia gelost, indem er die Stadtmauer der 
alten griechischen Stadt gefunden hat. Bis dahin kannte man nur die Mauer 
der romischen Zeit.3) Durch die Ausgrabungen von 1907 hat das Problem, 
das alle Forscher voin Jahre 1873 an in Olbia am meisten interessierte, 
d. h. die Stadtmauer und die Turnie, welche Herodot4) erwahnt und wovon 
die bekannten Inschriften 5) erzahlten, seine endliche Lósung gefunden. In 
einer Ausdehnung von 26 m sind die kolossalen Fundamente (5 m dick) 
der altesten Stadtmauer von Olbia blofigelegt worden, Óstlich von den 
entdeckten Teilen der Stadtmauer fand man Spuren eines zweiten recht- 
eckigen Turmes, der ein wenig aus der Linie der Stadtmauer beiderseits 
hervortritt. Es ist interessant, daB sieli ini Inneren des Turmes in der Erde 
eiue steinerne Grabkammer fand.11) Die Wandę waren aus regelmaBigen 
Quadern, sehr schon gebaut, wie es in klassischer Zeit Brauch war. Die 
Kammer war miteinem Gewoibe tiberdeckt, welches in einer spateren Zeit, 
ais sie ganz ausgeraubt war, zerstort wurde. Bei der Ausgrabung fand 
man aber Scherben einer groBen scliwarzgefirniBten Pelike und Hydria, 
die reich mit Goldornamenten verziert waren. Danach setzt Pharmakowsky 
die Grabkammer in das IV. vorchristliche Jahrhundert. Unter den Funden 
aus dem Jahre 1907 ragt ganz besonders ein sehr schóner weiblicher Kopf 
aus pentelischem Marmor, in naturlicher GroBe,7) hervor, aus einer attischen 
Wcrkstatt aus dem V. Jahrhundert. In demselben Jahre wurden hier auch 
zwei Miinzen von Valerianus d. A. (253—263) gefunden, die bis jetzt das 
spateste Zeugnis fur die Existenz von Olbia bieten.8) Pharmakowskys 
Bericht aus dem Jahre 1908 bestatigt, daB die beiden friilier beschriebenen 
Tiirme das groBe Haupttor der Stadt von Norden flankierten und mit den 
aus den Inschriften 9) bekannten identisch sind. Gelungene photographische

') Arch. Anzeiger, Bd. XX, Abb. 8, S. 02.
2) Arch. Anzeiger, Bd. XXIII, S. 180 ff.
;i) Arch. Anz. 1907, S. 148.
0  VI, 78.
r>) Latyschev 10SPE I, 10, 99.
c) Arch. Anz. 1908, Abb. 16, S. 181.
1) Archaol. Anzeiger 1908, Abb. 17, S. 183.
s, Dasclbst, S. 190.
9) Latyschev IOSPE I, 10.
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Reproduktionen ^ gebcn uns ein Bild der Ausgrabungen von Olbia im Jahre 
1908 und lassen die wichtigsten Fundstiicke vor unseren Augen Revue 
passieren: 2 Steingraber (Abb. 28—29, S. 167), eine Zisterne (Abb. 26, 
S. 165), ein mit Amphoren verschlossenes Grab (Abb. 30, S. 170), ein 
Terrakottaaltar (Abb. 31, S. 170), Scherben joniscber Vasen (Abb. 33 u. 34, 
S. 171), einen Bronzehelm (Abb. 38, S. 174), einen Askos (Abb. 40, S. 175)

Eine Grabkammer in Olbia. (Nach dem Archaolog. Anzeiger 1908).

u. s. w. Der Bericht aus dem Jahre 1910 setzt die schon im Jahre 1909 
begonnene Ausgrabung der inneren Stadt fort und bringt sehr interessante 
Aufnahmen, die uns ein anschauliches Bild des hauslichen Lebens der 
Olbiopoliten liefern. So zeigt die Abbildung 29, S. 230 ein Peristyl in 
Olbia, Abb. 33 und 36 Gefafie, Abb. 37 eine Lampe, Abb. 38 einen Glas- 
becher, Abb. 39 einen Spiegel u. s. f. Aus dem Bericht vom Jahre 
1911 sehen wir, daG die Ausgrabungen zu glanzenden Resultaten gefiihrt 
haben. Aus dem reich illustrierten Fundbericht kann man sieli 
schon ein anschauliches Bild dieser gewaltigen Nekropole machen. Die 
gelungenen Aufnahmen fiihren den Leser vor allem in ein Peristylhaus 
(Abb. 18 und 20) mit MosaikfuGboden und Terrakotten (Abb. 21 und 23). 
Abb. 24 zeigt uns Reste eines Turmes und Abb. 19 eine antike StraBe mit 
einem Kanał, ferner sieht man eine Menge Gegenstande des hauslichen 
Kunstgewerbes, ais Bronzespiegel, Ohrringe, Becher, Oinochoen, Amphoren, 
TongefaGe und Vasen jonischer und milesischer Herkunft.2)

9 Archaolog. Anzeiger 1909, S. 104.
*} Arch. Anz. 1910, Abb. 14—15. Vgl. 1909, Abb. 83—34 und 1912, Abb. 20.
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Die Ausgrabungen des Jahres 1912, die wie friiher Pharmakowsky 
leitete, ergaben schone Fundę, welche der alten Nekropole der Stadt ange- 
hóren. Die altesten Graber, in denetr die Toten beerdigt worden sind, 
gehoren nur der ersten Halfte des VI. Jahrhunderts an. Friiher wurden die 
Toten, wie die Ausgrabungen jetzt zeigen,1) nicht beerdigt, sondern ver- 
brannt; dabei wurden die verbrannlen Knochen zuweilen in Amphoren 
gesammelt und in besonderen Gruben in der Stadt selbst zwischen den 
Hausern beigesetzt, genau, wie dies die Ausgrabungen von Prot. E. v. 
Stern in der milesischen Ansiedlung auf der Itisel Berezan konstatierten.

Das Grab Nr. 78 in Olbia mit den Aschenurnen.

Pharmakowsky hat im Jahre 1911 und 1912 iiber 200 Graber untersucht. 
Die grófite Zabl der Graber gehorte der archaischen Zeit an (dem VI. vor- 
christlichen Jahrhundert). Die untersuchten Graber waren dem Typus nacli 
entweder eitifache Schachtgraber oder solche mit kleinen Kammern. Unter 
den Grabem'^istbesondersinteressant das Grab 78. Die verbrannten Knochen 
waren in einer schwarzgefirnifiten Urnę gesammelt und diese war auf 
Brandreste gelegt; ringsum liegen 17 zugespitzte Amphoren im Kreis 
herum. Zwischen den Grabem wurde eine aus Stein gebaute Ein- 
friedung8) auf dem Boden gefunden, welche einen Kreis bildet. Da im

•) Compte rendu de la Comm. Imp. archeol. 1908, S. 68 ff.
2) Archaolog. Anz. ex 1912, Abb. 39, S. 351, ex 1913 Abb. 35 und 36, S. 196.
•0 Arch. Anz. ex 1912, Abb. 40, S. 351.
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Inneren keine Grabcr gefunden wurden, so inuB man annehmen, daB es 
eine Kultstatte der alten Nekropole ist. Die Fundę sind besonders in ihrem 
Ensemble merkwiirdig und im Arch. Anzeiger des kaiserl. deulschen Arch. 
Instituts1) aufgezahlt. Darunter sind besonders erwabnenswert: schone Vasen 
(Abb. 48—55), ein Tonsarkophag (Abb. 40, S. 199), drei merkwiirdige Alabaster- 
vasen (Abb. 41—42) im Stile der jonisch-archaischen Skulptur, ein Bronze- 
spiegel (Abb. 47) und unter den Goldgegenstanden (Abb. 39, 45, 46, 56), ein 
Paar grofie goldene Ohrgehange (Abb. 45). Die Enden des Bogens, mittels 
dessen die Gehatige iiber das Obr gezogen wurden, sind mit Widder- 
kópfchen verziert; ferner wurde ein Paar goldene Ohrringe mit drei An- 
hangern in Form von kleinen Vogelcben, die an kleinen Ringen befestigt 
sind, gefunden. (Abb. 46.) Die groBen Ohrgehange waren in einem Grabę 
mit einer attischen Vurvavase zusammen, stammen also ungefahr 
aus der Mitte des VI. vorchristl. Jabrbunderts.2) Die Ausgrabungen der

Goldene Ohrgehange aus Olbia.

Stadt machten im Jahre 1911 und 1912 bedeutende Fortschritte.3) Man fand 
in der dritten Schicht ein Fragment einer Inschrift,4) aus der wir erfabren, 
daB in Olbia in der Zeit des Kaisers Alexander Severus ein Tempel den 
Gottheiten Sarapis, Isis, Asklepios, Hygieia, Poseidon und Amphitrite geweiht 
war. Damit bat man ein wichtiges Zeugnis fur die Chronologie von Olbia 
gewonnen. Die dritte Schicht mufi der Zeit des Kaisers Alexander Severus 
angehoren (222—235). Die archaische Nekropole von Olbia liegt in nord- 
westlicher Richtung von der alten Stadt, wo sich wahrscheinlich ein Weg

1) Arch. Anz. 1913, S. 1U4 ff.
2) Arch. Anz. 1913, S. 202, Abb. 55 und 46.
3) Arch. Anz. ex 1912,S. 364, Abb. 55—60 und ex 1913, Abb. 57—62.
0  Latyschev 10SPE IV, 271, Nr. 97.
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iii die Stcppe zog. Unter dem Einflusse der Flufiwellen des Bug fallt jedes 
Jahr ein mehr oder minder bedeutender Teil des Ufers, auf dem die alte 
Stadt liegt, ins Wasser hinab. Dabei erscheinen an dem Durchschnitte des 
Ufers antike Fundamente.1) Es ist jetzt klar, dafi ein ziemlich grofier Stadt- 
teil vom Flusse Bug zerstort wurde und dafi viele Bauten sich jetzt unter dem 
Wasser des Flusses befinden miissen. Die Bauten der 6. (untersten) Schicht 
iiegen genau auf dem Niveau des Flufiwassers und ilire Fundamente 
befinden sieli im Niveau des Grundwassers.2) Die Mauern der sechsten 
Schicht sind aus schónen regelmafiigen Quadern aufgefiihrt. Die Aus- 
grabungen sind noch lange nicht abgeschlossen.3) — Aus all den Funden, 
soweit sie heute bekannt sind, ersieht man schon jetzt, dafi die machtigen 
Kaufherren von Olbia Sinn fiir Schonheit und Geschmack bekundeten, 
obgleich sie fern von den grofien Kulturzentren der alten Welt lebten. Die 
Quellen ihres Reichtums waren der Handel und die Wirtschaft: Getreide, 
Fische, Tonwaren und Viehherden wie in Pantikapaion und Theodosia. 
Uberdies wurde an der vereinigten Miindung des Borysthenes-Hypanis 
Salz in reicher Menge gefunden, ein grofier Vorteil fiir das Einsalzen der 
Fische, die hier massenhaft gefunden wurden, namentlich grofie Storę 
(cmaxaloi). Herodot4) kann den Borysthenes,5) an dessen Miindung Olbia 
lag, nicht genug loben. Er ist nach dem Istros der grofite unter den nor- 
dischen Strómen ; was jedoch den Ertrag und die Nutzbarkeit betrifft, so 
ist er ani reichsten ausgestattet nicht nur unter den skythischen, sondern 
unter allen Stromen, hóchstens den Nil ausgenommen. Den Viehherden 
bietet er die schonsten und zutraglichsten Weiden ; Fische hat er unter 
allen die besten und in grofiter Menge; sein Wasser ist lieblich zu trinken 
und fliefit klar und rein, wo hingegen das der anderen Flusse triib und 
unrein ist. An seinen Ufern sind die schonsten Saatfelder und, wo das 
Land nicht mit Aussaat bestellt wird, steht das dichteste Gras. An seiner 
Miindung bildet sich von selbst Salz in Fiille. Dazu bietet er riesige Fische 
ohne Graten zum Einsalzen. An seinen Ufern besitzt er vortrefflichen 
Ackerboden, den die Skythai Georgoi auf einer Strecke von 10—11 Tag-

') Arch. Anz. 1913, Abb 59, S. 212.
-) Daselbst, Abb. 00.
3) Aus dem Umstandc jedoch, daS die Stadt zu yerschiedencn Zeiten ver- 

schiedenc Ausdehnung und einc etwas andere Lagę hatte — siehe den Plan im Journal 
of Heli. st. XVI (1890) 341 — kann man Schliisse auf ihr Alter und ihre Macht in den 
einzelnen Epochen ziehen.

4) IV, 53.
5) Auch die Form Borustcnes kommt vor (CIL XIL 3008). DaB der Name Borys

thenes skythischen Ursprungs war, folgt wohl aus der Sagę vom Urvater Targitaos, den 
der Himmelsgott Pappaios mit der Tochter des Borysthenes erzeugt hatte. Herod. IV, 5.
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reiscn bearbeiten. Wie alle Fliisse Skythiens stromt er von Norden her ; 
die groGe Biegung gegen Osten im Gebiet der Stromschnellen blieb dem 
ganzen Altertum unbekaunt, ebenso das auffallende Phanomen dieser von 
der granitenen Kamennaja Hora eingeengten Stromschnellen (Porohy) selbst, 
ein Beweis, daG sich die Kenntnis der Alten nur auf den eigentlichen 
Unterlauf erstreckt hat. Nach Herodot IV, 71 befanden sich die Grabhtigel 
der skythischen Konige bei den Gerrhoi, nun lehren die Ausgrabungen, 
daG die reichsten und altesten Graber (Kurhany) zu beiden Seiten des 
Stromes bis zu dem SiidfuG der granitenen Bodenschwelle bis zur Konka 
oder Konskaja woda gelegen sind, so daG sich das Zentrum der Gerrhoi 
bei Nikopol unterhalb der FluGinsel „Chortycja" befinden muG. — An 
einem von der Natur so reich gesegneten Ort haben also die ruhrigen 
handelstuchtigen Milesier diese Kolonie angelegt. Wahrlich kein Wunder, 
daG sie die Stadt Olbia, d. h. „Gluckliche" nannten. ')

Die Stadt war eine Republik und wurde von einem Senat und der 
Volksversaminlung regiert.2) Die Legislative lag in den Handen der Ar- 
chonten,3) des Senats und bei der Volksversammlung,4) die Exekutive in 
denen der Archonten und Strategen.5) Ob die Archonten nur Vorsitzende 
des Senats und Leiter der Volksversammlung waren, oder wirklichen An- 
teil an der Gesetzgebung hatten, ist nicht festzustellen. Die Blutezeit Olbias 
fallt in das VI. Jahrbundert. In der zweiten Halfte des V. Jahrhunderts 
scheint Olbia zum athenischen Seebunde gehórt oder zumindest in engen 
Handelsbeziehungen zu Athen gestanden zu haben. Plutarch erzahlt in der 
Biographie des Perikles (cap. XX), daG der Schopfer der Macht Athens 
eine Expedition mit einer achtunggebietenden Flotte in den Pontus unter- 
nommen habe, wobei er sich gegen die griechischen Kolonien gnadig 
gezeigt und ihnen alles, was sie baten, erfiillt, den benachbarten 
barbarischen Vólkern und Fiirsten aber die gewaltige, alle Meere beherr- 
schenden Seemacht Athens vorgeftihrt habe. In der zweiten Halfte des 
IV. Jahrhunderts muGte Olbia einen schweren Krieg mit Zopirion, einem

x) Nach Anm. 1, S. 65 war Olbia der urspriingllche nicht griechische Name der Stadt.

2) vj pou/.rj /jA o ahnlich dem Senatus populusąue Romanus vgl. Latyschev
IOSPE 11, 13, 15-18, 21, 22, 24 -27, 35, 38, 57, 68 und 109.

:i) C1G II 88 b : Archontum . . officia videnter eiusmodi fliisse ut prytanibus Atticis 
similes essent: et fortasse ex Milesiorum prytanibus erant. Ceite ut Athenis prytanes, 
Olbiae orchontes contionem vocant (I.atyschew IOSPE Nr. 16) referunt ad populum, quod
fit Ttp • S!1CStV.

4) ioojs to!? ts ap/ousi x<zi poA/.rj z7.1 x<j> o/j ]x<o (Latyschev IOSPE 26, 27).

5) Siehe Latyschev, Olbia S. 256—298.
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Feldherrn Alexander des GroBen ') iiber sieli ergehen lassen. In der spateren 
Zeit litt sie furchtbar unter den Einfallen skythisch-sarmatischer Horden 
sowie unter den Raubztigen der unter den Namen der Galater in den 
Donaulandern bekannten Barbaren. Ganz besonders setzten ihnen die 
Geten zu !2) Aus dem Dekret zu Ehren des Protogenes, eines olbischen 
Biirgers, der groBten und interessantesten olbischen Inschrift3) ersehen wir, 
daB Olbia zu jener Zeit bei den sarmatischen Horden den Frieden durch 
jahrliche Geschenke (Tribut) erkaufen muBte. Ewige Unruhen und Kriege 
zogen den vollstandigen Verfall der Wirtschaft herbei. Durch Kriege und 
MiBernten verarmte die Stadt so vollstandig, daB die Archonten die Tempel- 
gefafie versetzen mufiten und in der Stadt Hunger herrschte. Dio Chry- 
sostomos 4) erzahlt, daft/OJbia damals mehrfach von Feinden eingenommen 
wurde. D ie  S t a d t  wm*r-a-e e i n e Z e i t l a n g ,  wi e  d i e s  a u s  o l b i 
s c h e n  M ii n z e n 5) mi t  N a m e n  s k y t h i s c h e r H e r r s c h e r z u  
e r s e h e n  ist ,  d i e  s k y t h i s c h e  O b e r h e r r s c h a f t . K) Die Bevol- 
kerung lebte in steter Angst vor Uberfallen der barbarischen Nachbarn, 
namentlich der Geten.7) Schliefilich wurde sie im zweiten Viertel des

') Zopirion war ohne Zweifel ein Feldherrn Alexander des GroBen, den dieser nacb 
dem Feldzuge gegen die Geten 334 in Thrakien zuriickgelassen hatte, nm Makedonien 
und die Reichsgrenze vor den Einfallen der nordischen Barbaren zu schiitzen. Vgl. Curtius 
Rufus, X, 1, 43: Zopirio, Thraciae praefectus ; Justinus XII, 1, 4: praefectus Alexandri in 
Skythia; derselbe XII, 2, 16: praefectus Ponti ab Alexandro relictus. Siehe Droysen, Ge- 
schichte der Hellenen I, 395 und Struve, in den Zapiski der Odessaer Gesellschaft fiir 
Geschichte und Altertumsforschung, Bd. VI, S. 8 ff.

2) CIG II 122: Getica 01viae vastatione. Vgl. I.atyscbev : Untersuchungen iiber dic 
Geschichte und Verfassung Olbias, S. 73 ff.

3) Latyschev: IOSPE I 16. Ihr Datum Ist unbekannt, sie wird bald in das III. bald 
in das II. Jahrh. v. Chr. Geb. angesetzt.

*) or. XXXVI: II oś - ó h .ę  yj t<ov Bopustlsy.-uW to śotw oO z p b z  tyjv z t ik w A y

ot.'). T')z 3'jvr/_3!ę Ó./Aozjziz y.'j.~a. to o ; zolAp.ooz. a~i f a p  śv o.izoiz or/.oSaj -o ię  fiappdpo ię 
tooootoo r.or, ypóvov y a \  toótoic aysoóv ti to:; zol.spf/CorTKTorc, d v .  u.śv -o/.spsrTtz'., z  o /. I. z  ; 
o ś  y. a \  ś d  L  (o ■/ 3 . Triv ( d p  z s K s u z a ic /y  y.a\ jispia trjv ól.oioio o o -po  xXswviuv ttsvt/’/ ovto. y.tj\ 

Ś/.O3T00 ŚT(OV" S!/.OV oś T«'JT7)V /.'A  FŚTOt* /.'A  TOT 'J.l Śv Toi; dplOTSpOlC TO0 I[oVTO’J ZÓI.ZIZ
H.ćyo’ \zoD .otyi'f.z.

r>) Siehe Mtinzensammlung des Fiirsten B. B. Kotschubey, herausgegeben vom Fiirsten 
Uwarow in den Izslidowania (Berichte) der Altertumsforschung 88 und 112 ; ferner Latyschev, 
Olbia, S. 117 ff und IOSPE 1, 17. Blumer, Portratkopfe auf antiken Miinzen hellenischer 
und helienistischer Volker, Leipzig 1885, S. 20. Head, historia nummorum 1910, 233.

e) Mit der skythischen Oberherrschaft scheinen die Olbiopoliten auch einzelne Ge- 
brauche ihrer unmittelbaren Nachbarn und Herren angenommen zu haben, dies geht daraus 
hervor, dafi in Olbia Wettkampfe im Pfeilschiefien stattfanden, ein Brauch, der dem Mutter- 
Iande fremd ist und wohl nur durch den skythischen EinfluS sich erklaren laBt. Siehe 
E. v. S tern: Der Pfeilschufi des Olbiopoliten Anaxagoras in den Jahresheften des Ósterr. 
arch. Instituts IV (1901), S. 58 ff.

7) Strabo VII, 33, 11 und Anm. 3 aus Dio Chrys. or. XXXVI.
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I. Jahrhundert vor Christi Geburt von den Geten ganzlich zerstort, ebenso 
wie alle anderen Stadte am nórdlichen Ufer des Pontus bis Apollonia. Die 
Olbiopoliten kehrten aber bald zuriick, wie es scheint, von den Skythen 
selbst veranlaGt, welche einen Handelsmarkt und Handelsverkehr mit den 
Griechen brauchten, ihn aber nach der Zerstórung Olbias nicht mehr 
besafien. Dieses neu wiedergeslellte Olbia sah jedoch noch 100 Jahre spater 
recbt elend aus, wie sie Dio Chrysostomos der in den 80. Jahren nach Chr. Geb. 
dort weilte, beschreibt. Sie nahm nur einen unbedeutenden Teil der alten 
Stadt ein ; ein Haufen elender Hiitten lehnte sich an die Uberreste alter 
Befestigungswerte an, von einer schadhaften Mauer umgeben. In den 
Tempeln war nicht eine einzige Statuę in gutem Zustand zu finden: alles 
war yerstummelt.1) Die BevoIkerung selbst hatte sich verandert: Sie hatte 
jetzt eine starkę Beimischung von Barbaren, was durch die Inschriften 
bestatigt wird, aut denen wir ein Gemisch griechischer und barbarischer Namen 
sehen.2) Ubrigens war dies das allgemeine Los aller durch die Geten 
verwiisteten Stadte am Schwarzen Meere: Wenn auch die eine oder die andere 
auflebte, so war es nur eine elende Existenz und mit bedeutender Bei
mischung barbarischer Elemente.3) RóBler4) entwirft uns ein deutliches Bild 
jener tristen Zeiten: In den langen Bekriegungen und dem Wechselspiel 
von Siegen und Niederlagen erfuhr auch das Getenvolk eine Schwachung 
und es bildete sich in den Raumen bis zum Dnjester hin eine Mischung 
der verschiedensten Volkselemente, ein Bild wie von zahlreichen durch 
einander geworfenen Gesteinsschichten. Geten und Skythen, Sarmaten und 
Bastarner u. a. unbestimmte Horden und Volkerwellen wohnten und hausten 
hier neben- und durcheinander. Bald tritt dieser, bald jener Stamm mach- 
tiger, gebietender aut und leiht dem ganzen Gewtihle fur eine spanne Zeit 
seinen Namen. In gemeinsamer Lebensweise verwischen sich viele der 
bisherigen Volksunterschiede und die ehemalige griechische Gesittung 
machte einer allgemeinen Verwilderung Platz. Zur fruheren Macht war 
Olbia offenbar nie wieder gelangt; die Verhaltnisse waren ganz anders 
geworden. Das Leben verging in fortwahrender Angst und Kampfen. Dazu

') Vgl. Latyschev, Olbia, S. 145 ff.
2) In paucis extąnt Oraeciae vestigia linąuae, haec quoque iam Getico barbara facta 

sono, Ovid, Tristia V 7, 51; vgl. Ovid, Trist. III, 14, 45 ff, V 10, 135. Eine Analyse der 
barbarischen Namen auf den Inschriften der Nordktiste des Schwarzen Meeres gibt 
Wssewolod Miller in seinen Epigraphischen Spuren des Iraniertnms in Siidrufilands, 
(Journal d. M. fur Volksaufklarung II (1880) IX. Vgl. ferner die Namen auf den „Grab- 
reliefs aus Siidrnfilands" von G. v. Kieseritzky.

a) Siehe Th. Mommsen, Romische Geschichte, Weidmann, Berlin 1894, Bd. V, 
S. 286 ff.

4) Die Geten und ihre Nachbarn, Sitzungsberichte der Wien. Akad. d. Wiss., Bd. 44, 
S. 167 ff.



I.XXV

reichten die Krafte Olbias nicht melir aus. Es ist bekannt, dafi zu Antonius Zeiten 
Olbia sich an Rom urn Hilfe gegen die Tauroskythen wandte. Unter Septi- 
mius Severus (196—198) kam Oibia unter die formelle Herrschaft Roms 
und gehorte wie Tyras zu Provinz Mosien.1) Wahrend man friiher die letzten 
Spuren ihrer Existenz aus den Zeiten des Alexander Severus datierte, 
haben die letzten Ausgrabungen ais das spateste Datum fur die Existenz 
Olbias aut Grund der 2 Miinzen von Valerianus d. A.2) das III. nach- 
christliche Jahrliundert erwiesen. Wahrscheinlich ging sie wahrend der 
gotischen3) und hunnischen Uberfalle ganz zugrunde.

ł ) Latyschev: Insc. P. E. 971, ferner die Abhandlung von Jurgewić in den Zapiski 
(Mitteilungen) der Odessaer Oescilscliaft fur Geschichte und Altcrtum, Bd. XIV (1880), S. 22. 

a) Siehe Arch. Anz., Bd. XXIII (1908), S. 190.
3) Th.Mommsen, Bd.V, S. 217 ff und Brun, die Goten am Schwarzen Meere, II. Bd.



Pantikapaion oder Bosporos (Kertsch).
Die Metropole aller milesischen Kolonien der kimmerschen Bosporus 7) 

bildete im Altertum die Ansiedlung Pantikapaion (IIavxLy-a7ratov)2) an der 
Stelle, wo heute Kertsch liegt. Da Pantikapaion schon wegen seines vollig 
ungriechischen Namens auf eine Ansiedlung hinweist, die die Milesier, ais 
sie dort eine Kolonie anlegten, vorfanden, so hat es nichts Uberraschendes, 
dafi zwar diese neue milesische Kolonie auch einen neuen griechischen 
Namen, namlich Bosporos (Boartopó;) bekam, dafi aber der alte Name 
Pantikapaion auch aut die Griechenstadt uberging und jedenfalls in vor- 
christlicher Zeit der herrschende war. Dafi aber die Stadt Pantikapaion 
wirklich Bosporos genannt wurde, beweisen Demosthenes3) und die in 
Olbia gefundene Inschrift.4) Auch den gelehrten Geographen des Altertums, 
wie Plinius 5) und Stephanos Byz.15), war dieser Name fur die sonst Panti
kapaion 7) genannte Stadt bekannt. In byzantinischer Zeit ist Bosporos der 
ubliche Name.8) Seine Geschichte beginnt urn das Endc des VI. Jahrh. 
Anfangs war es eine aristokratische Republik, an dereń Spitze seit dem 
Jahre 480 das Geschlecht der Archaanaktiden ,J) stand. Diodor10) ist der 
einzige, der uns berichtet, dafi die Archaanaktiden am kimmerischen Bos
poros geherrscht haben. Die Dauer ihrer Herrschaft gibt er mit 42 Jahren an. 
Aber er nennt weder die Namen noch die Regierungsdauer der einzelnen 
Mitglieder dieses Hauses, noch den Umfang ihrer Macht. E. v. Stern halt 
ihren Namen wie die Zeit ihrer Herrschaft fur zweifelhaft.11) Urn die Mitte 
des V. Jahrh.12) gelangten die Spartkiden zur Herrschaft, eine fremde Dynastie 
von nichtgriechischem Ursprung, dereń Herrschaft drei Jahrhunderte

0  Ammian XX 8, 20.
-) Strabo VII 307, 309; Mela 2, 1, 3; Plinius 4, 87; Ammian 22, 8, 20; Skylax 29: 

Skymnos fragm. 97; Diodor XX 23, 24; Steph. Byz. 520; Arrian Pcripl. 3; Ptolemaios 3, 
6, 4; 8, 10, 4.

3) XX 27, 29.
J) Latyschev, Insc. 1890, I 22.
5) Nat. hist. IV 78.
i;) Steph. Byz. 526.
') CIO II 98.
8) Brandis, in der Realencyklopadie von Pauly-Wissowa, Bd. III, S. 757.
:l) Zebclev, Die posporanischcn Archaanaktiden im Journ. d. Minist. fur Volksauf- 

klarung 1905, S. 130 ff.
10) XII, 31.
n) Klio, Bd. IX, S. 145.
12) Diodor XII 31 ff. Er liefert unter dem literarischen QueIIen die meistcn Notizen 

ftir die altesten Zeiten der Geschichte des Bosporos (Bd. XII—XX, 2) und da er in diescn 
Partien keine Liicken hat und seine Angaben bis heute von nieinandem ernst in Zweifel 
gczogen wurden, so kann man sie ais zuvcrlassig annehmen.
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dauerte. Den Spartkiden *) verdankt Bosporos seine Machterweiterung und 
VergroBerung; erst von dieser Zeit an kann man von einem posporanischen 
Reiche2) sprechen, welches weit iiber das Gebiet der Stadt Bosporos hinaus- 
reichte und eine Macht reprasentierte, welche die umwobnenden Skytben 
und andere Barbaren im Zaume hielt und ebenso in Verkehrs- und Er- 
werbsleben des griechischen Mutterlandes eine bedeutende Rolle spielte. 
Die Spartkiden tragen lange nur den Titel ap^cmsę Boanópou •/.ai 0soo£rję3) 
erst spater, im III. Jahrb. legen sie sieli den Titel (3aa:Xsuę bei. Dieser 
Maclitstellung der bosporanischen Archonten entsprechend findet man sie 
auch uberall bei kriegerischen Unternehmungen an der Spitze des Heeres. 
Den barbarischen Stammen gegeniiber, die sie unterworfen hatten, nannten 
sie sieli sclion von Antang an paadsTę, wodurch deutlich ihre Stellung zu 
ihnen zum Ausdruck kam. Dagegen scheint das Recht, ihre Narrieti aut 
Miinzen schlagen zu lassen, erst den spateren Spartkiden verliehen worden 
zu sein, da die Miinzen mit der Aufschrift paudśtoę sicher erst nach 
Alexanders Tode gepragt sind, wahrend Miinzen mit der Aufschrift apx&via; 
und dem betreffenden Namen ganzlich fehlen. In der alteren Zeit ist auf 
den Miinzen4) der Name Pantikapaions tiblich. Die Herrschaft dieser 
Dynastier’) beschrankte sich nicht nur auf Pantikapaion, sie unterwarf 
sich nach und nach auch die griechischen Kolonien zu beiden Seiten des 
kimmerischen Bosporos: auf der europaischen Seite Nymphaion, auf der 
asiatischen Phanagoria und Gorgippia und dehnte ihre Herrschaft bis 
iiber Tanais hinaus. Der Spartkide Leukon gewann dem bosporanischen 
Reich das fur den Handel so wichtige Theodosia. Dazu gehorte auch nocli 
die milesische Kolonie Tanais am Don. Tanais war nach Pantikapaion 
der groBte Handelsort fur die Barbaren. Hier handelten die posporanischen 
Griechen mit den europaischen und asiatischen, d. h. jenseits des Don 
lebenden Nomaden. AuBer dem Handel wurde hier in grofiem MaBstabe 
Fischfang und Handel mit gesalzenen Fischen betrieben.6) Der andere 
Handelsort Phanagoria war der Mittelpunkt fur die asiatischen Bosporaner. 
Hier war der Stappelplatz ftir alle Waren, die auf dem maotischen See

') Vgl. Tomaschek, Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wiss. 131, 1894; 
K. Ortmann, De regno Bosporano Spartacidorum, Halle 1894; OplmimiKOBr,, BocijtopT, 
KiiMMepificKifi Ba, onox.y CnapT<iK[i;;oBi., 1884.

2) Aiit. Aiiiiiktj, BocnopcKoe uapcTBO, 1847; Ant. Aschik, Das bosporanische Reich, 
Odessa 1848; Latyschevs Monographie in der Einleitung zum 11. Bd. seiner Inscr. 1890; 
Antiąuites du Bosphore Cimmerien 1854; Cnaceidfi, Boc<J>op KiiMMepnftCKHft 1845.

:i) Latyschev IOSPE 11 334, 345—7; IV 418, 419 u. a.
4) v. Sallet, Beitrage zurMunzkundc des kimmerischen Bosporos; Oreschnikow, Zur 

Miinzkunde des kimmerischen Bosporos, 1883.
s) Brandis bei Pauly-Wissowa 111 755 ff.
c) Strabo VII 45 und XI 2, 4 ff.
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von Norden her oder aus den kaukasischen Landem auf dem Wege tiber Tanais 
hierherkamen, weshalb auch spater die Kónige des bosporanischen Reiches 
diesen Ort zu ilirem Haupthandelsplatz in Asien machten. Aufier den griechi- 
schen Stadten waren den bosporanischen Dynasten eine Zeitlang auch die be- 
nachbarten barbarischen Stainme der Skythen, die Sinden und Maoten, unter- 
tan.1) Der Reichtum der Bosporaner lag in ihren fruchtbaren Feldern. Strabo -) 
rulimt die Fruchtbarkeit des Bodens uin Pantikapaion und Theodosia. Sei 
es durcli eigenen Ackerbau, sei es durch Handel mit den benachbartem 
Barbaren gewann Bosporos eine ungeheuere Menge von Getreide. Er 
erzahlt, dal3 der Spartakide Leukon den Athenern einmal tiber 2 Millionen 
Mcdimnen, d. i. eine Million Hektoliter Getreide aus Theodosia zum 
Geschenk geschickt habe. Die Zahl mag wohl iibertrieben sein, docli 
konnen wir daraus auf den Umfang des Getreidehandels in Bosporos schliefien. 
Aus Demosthenes 3) erfahren wir, da8 in der Mitte des IV. Jahrhunderts die 
Halfte des nach Attika eingeftinrten Getreides aus dem Bosporus kam. Das 
bospdranische Reich war fur Athen eine Hauptkornkammer, aber nicht 
minder auch fiir die anderen Staaten. Auch Mithridates der Grofie erhielt 
einen Teil seiner Abgaben in Getreide.4) DaB die gewaltige Getreidemenge 
nicht von den eingewanderten Griechen allein produziert werden konnte, 
sondern dafi an dieser Produktion auch wesentlich die alteinheimische 
skytische Bevdlkerung, von der Strabo berichtet,5) dafi sie sefihaft und 
ackerbautreibend geworden sei, Anteil batte, ist gewifi. Neben dem Ge
treide wurden Felle ,;) exportiert, die wohl nicht ausschliefilich dem Vieh 
des eigenen Landes abgezogen wurden, sondern zum grófiten Teile von 
der Steppe herkamen und nur tiber Pantikapaion weiter nach dem Siiden 
gingen. Auch Pelzwerk bezogen die Griechen des Mutterlandes aus dem 
Skythenlande, ebenso Schafwolle.7) Es ist anzunehmen, dafi auch an diesem 
Exportzweig die Einwohner des bosporanischen Reiches beteiligt waren. 
Auch der in der Maotis schwungvoll betriebene Fischfang und Export von 
Salzfischen 8) mufi den Bosporanern grofien Gewinn gebracht haben. Dieser 
Ausfuhr steht auch eine Einfuhr mannigfacher Waren gegentiber, vor ailem 
von Wein und Ól, denn der Weinstock und der Ólbaum gediehen an den

’ ) j5 « a iksu o v ta  TM')Vtz B 037cópoa, B s o o a ń j; y.w. X tv8m v x a i .M«uut<uv ym\ T « v a s i" (» v , u~o- 
-Azoy-M Xxii3<z; x«t Taiipou; (Stephani comptes rcndus de la comm. 1860, p. 128).

a) VII 311.
3) Demosthenes XX 31 (Rede gegen Leptines § 33).
<) Strabo VII 4, 6.
5) VII 311.
”) Demosth. XXIV 10.
7) Strabo VII 45; XI 2, 4 Polybios IV 38.
8! Demosthenes gegen Lakrit. 34 sagt sehr informierend: „Das Schiff aus Panti

kapaion brachte nach Theodosia Wolle, einige Gefafie voll gesalzener Fische und Ziegenfelle1'.
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Nordufern des Pontus gar nicht oder nur diirftig. AuBer aus anderen 
griechischen Staaten kam Wein und Ó1 besonders viel aus Rhodus; rhodisclie 
Amphorenhenkelx) mit Inschriften werden massenhaft in Kertsch gefunden. 
Aus dem Angefiihrten geht klar hervor, daB die griechischen Kolonien im 
bosporanischen Reich, obenan Pantikapaion, aber aucli Theodosia und 
Tanais sieli einer ausgezeichneten Bliite erfreuten, namentlich unter 
der Herrschaft der Spartkiden, dereń kraftige Hand die Einfalle der bar- 
barischen Umwohner abzuwehren verstand. Auf dem Gipfelpunkte seiner 
Macht stand das bosporanische Reich unter dem Spartkiden Satyros I,2) 
der Schritt fur Schritt seine Macht erweiterte und Nymphaion, daB Athen 
in den Wirren des peloponesischen Krieges nicht mehr halten konnte, 
einnahm. Er gewann Phanagoreia, Kimmerion und Hermonossa zu seinem 
bosporanischen Reich und begang mit der Belagerung von Theodosia, 
wobei er jedoch seitien Tod fand. Wie wichtig der Besitz Theodosias fur 
die Spartkiden war, bezeugt ihre seit der Einnahme dieser Stadt durch 
Leukon, Solin und Nachfolger Satyros I., in den Inschriften sich findende 
Titulatur 5px?vteę Boanópou *ai WsoSoaĆYję.3)

Im II. Jahrh. v. Chr. liatte Bosporos wie alle griechischen Kolonien 
am Nordgestade des schwarzen Meeres von den Skythen viel zu leiden. 
Ais Olbia sich nicht mehr halten konnte und freiwillig sich unter das 
Protektorat des Mithridates stellte, folgte auch der letzte Spartakide Pairi- 
sades diesem Beispiele, da er allein nicht imstande war, mit den Barbaren 
fertig zu werden. Bosporus kam nun unter die unmittelbare Herrschaft der 
pontischen Konige und nach dem Falle des Mithridates unter die romische 
Schutzherrschaft. Die Geschichte des bosporanischen Reiches der rómischen 
Zeit ist sehr wenig bekannt. Es bildete ein Vasalenreich mit eigenen Herr- 
schern und das Verhaltnis sowie der Grad der Abhangigkeit war tibrigens 
zu verschiedenen Zeiteff verschieden.4) Rom gewahrte ihnen eine ziemlich 
weitgehende Autonomie und bot ihnen Schutz, so oft und so viel es 
moglich war, namentlich gegen die Skythen. Dafi die vom Dnjepr bis in 
die Steppe der Krim hineinwohnenden Skythen auch noch in der rómischen 
Zeit gefahrliche Nachbarn waren, lehrt die Tatsache, dafi mit ihnen wieder- 
holt gekampft werden mufite. Zu Anfang der Regierung Neros wurde 
Plautius Silvanus, der Staathalter von Untermosien, gerufen, urn die von

•) Siehe die Abhandlungen von Becker und Jurgewic in den Odessaer Zapiski, 
Bd. V, VII, XI, XV, XVIII, XXI u. XXII.

2) Uber die Regierungszeit dieses sowie aller bosporanischen Herrscher siehe Brandis 
in Pauly-Wissowas, Bd. III, S. 758 ff.

3) Latyschev IOSPE JI 6, 7, 13 ff., 3(‘>, 334, 345 —7 IV 418 f. und Śkorpil, Bospo
ranische Inschriften gefunden 1910 in ll3B'bcnji apx. kom. 4019, 11, 22 ff.

4) Siehe Mommsen, Romische Geschichte, Weidmann, Berlin 1894, Bd. V, 288 ff.
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den Skythen belagerte Stadt Chersonesos zu befreien. Dieser in der Inschrift ’) 
ausdriicklich von den Sarmaten unterschiedenen Skytiien sind ohne Zweifel 
ein Rest jener Skyten, die zu Herodots Zeiten SiidruGlands von der Donau 
bis zum Don inne hatten. Auch zur Zeit des Kaisers Antoninus 2) werden 
die Skythen von romischer Seite bekriegt und zur Ruhe gebracht. Das 
Reich blieb bis zur ersten Halfte des IV. Jahrh. unter der romischen Herr- 
schaft, selbst in jener Zeit, wo schon Rom weder wirkliche Hilfe leisten 
noch seine Herrschaft iiber dieses Vasalenreich aufrecht zu erhalten ver- 
mochte. Eine Vorstellung von der Nachbliite des bosporanischen Reiches 
unter rdmischem Protektorat gibt ein Inschriftenfragment3) aus Tanais aus 
dem Ende des II. Jahrh. n. Chr. Geb., wo von den Siegen' des bospo
ranischen Konigs Sauromates II. iiber die Skythen und Sirachen, von der 
Einverleibung des Taurierlandes und von der Sauberung des pontischen 
Meeres von Piraten die Rede ist. Die letzte Meldung iiber die Zugehorig- 
kcit des Bosporos zum romischen Reiche stammt aus dem Jahre 366.4) 
Das bosporanische Reich fristete schliefilich wie die neuesten archaolo- 
gischen Fundę '') lehren, sein Dasein bis ans Ende des V. Jahrhunderts.11)

Das alte Pantikapaion oder Bosporos heifit heutzutage Kertsch und 
liegt am Auslaufer eines kahlen Hóhenzuges, dem sogenannten Mithridates- 
berge, welcher einst die Akropolis von Pantikapaion und die alteste Stadt 
trug. In Kertsch hat die kais. russische Archaologische Kommission ein 
Museum errichtet, welches Proben mannigfacher griechischer Vasengattungen, 
Terrakotten, Glasgefafie u. a. enthalt. Der Hauptreichtum des Kertscher 
Museums liegt in seiner grofien Sammlung sudrussischer Grabreliefs, iiber 
dereń Typen man hier einen vol!standigen Uberblick bekommt. Im Auf- 
trage des kais. Archaol. Instituts hat G. v. Kieseritzky ein fundamentales 
Werk erscheinen lassen, betitelt „Griechische Grabreliefs aus Siidrufiland" 7) 
Neben den offentlichen Sammlungen gibt es in Kertsch noch mehrere 
private, unter denen besonders die des Herrn Novikow zu nennen ist, die 
sehr schone Stiicke, namentlich in alterer Keramik, enthalt. Unter den 
schwarzfigurigen Vasen dieser Sammlung ist ein sehr schóner Telier

b  CIL XIV 3608.
2) Histor. August. Ant. 9.
:l) Latyschev IOSPE II 423.
4) Ammianus Marcellinus XXVI 10, 6.
•') Uber neuere systeraatische Ausgrabungen der alten Stadt siehe die Berichtc in 

den Jahren 1899—1901 von Dumberg und Śkorpil in II.iBbcriii apx. kom. I—VII und die 
Ergcbnisse der neuesten Ausgrabungen im Arcli. Anzeiger, die eingeliend besproclicn 
werden, namentlich aus den Jahren 1907, 1908, 1911 und 1913.

(i) I. Kulakowsky, Die christl. Katakombe vom Jahre 491 in den Materiały zur Archa- 
ologie Rufllands VI, (1901) S. 1 f f ; Uber das Katakombengemalde siehe Rostowzew, Journal 
des Ministeriums fur VoIksaufkIarung, 1907.

7) Siehe Kieseritzky-Watzinger, Griechische Grabsteine aus SiidruCIand, Nr. 17 a, 
50 a, 477, 606, 440 ff.

«) Arch. Anz., Bd. XII (1897).
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(tanzendes Madchen in eingegiirtetem Chiton mit Kranzbandern) und eine 
herrliche Kanne (Odysseus Flucht mit dem Widder) besonders zu erwahnen. 
Die Keramik ist durch die spateren rotfigurigen Vasen vertreten, neben 
welchen aber auch echte Sigillatagefafie in den feinsten Formen mit 
griechischen Stempeln vorkommen. Ein sehr schóties Sttick ist eine groBe 
Lampe aus weifiem Ton mit grtiner Bleiglasur. An dem Ólbehalter mit 
2 Mtindungen sitzt ais Griff ein groBes, aufs feinste modelliertes Weinblatt. 
Ein interessanter Grabfund enthalt neben Resten eines GlasgefaGes mit 
griechischer Aufschrift und eingeschliffenen Ornamenten ein Bronzejoch 
fur einen Wagen. Besondere Beachtung verdient der merkwiirdige skythische 
Wagen aus Terrakotta, den Herr Novikow besitzt. Uber die anderen Fundę 
und den Gang der Ausgrabungen siehe im Arch. Anzeiger des Jahrbuches 
des kais. deutschen Archaolog. Instituts Bd. XVII (1902) S. 44 ff; Bd. XX 
(1904) S. 60 und 61 ; Bd. XXI (1906) S. 110 ff; XXII (1907) S. 126; XXIV 
(1909) S. 140; XXV (1910) S. 205 und XXVI (1911) S. 189; ex 1912 
S. 338-348 und ex 1913 S. 183—194, in welchen Pharmakowsky die in 
den letzten Jahren gemachten Fundę in Wort und Bild bespricht. Vgl. auch 
die „Arch. Mitteilungen aus SudruBland" von Flans v. Draggendorf im Arch. 
Anzeiger Bd. XII (1897).

Im Jahre 1907 hat W. W. Śkorpil die Ausgrabungen in Kertsch ge- 
leitet und eine interessante Inschrift auf einem Bleiplattchen gefunden, die 
von ihm und Rostowzew entziffert wurde, fernerfand rnan einige Grabstelen mit 
Reliefs und Inschriften und Bruchstucke von Hozsarkophagen, welche mit 
geschnitzter Arbeit und Applikationen aus Gips verziert sind. Auf einem 
Skelette hat man einen Blumenkranz und ein Paar prachtvoller Ohr- 
gehange feinster Arbeit der klassischen Zeit gefunden.2) Die gefundenen 
Gegenstande sind im Arch. Anz.3) ex 1907 aufgezahlt. U n t e r  di  es  en 
b e f i n d e t s i c h  e i n e  Va s  e,4) w e l c h e  z u d e n  f e i n s t e n  Er- 
z e u g n i s s e n  d e r  g r i e c h i s c h e n  V a s e n m a l e r e i  g e h o r t . 5) 
Sie ist reicli mit Gold und herrlichen Ornamenten geziert/1) Gefunden 
wurde sie zufailig in einem aus Steinplatten hergestellten Grabę und war 
mit gebrannten Knochen gefiillt. Von besonderem Interesse sind die in 
Pantikapaion gefundenen Kuppelgraber, die Durm ausfuhrlich in den Jahres- 
beften des osterr. Archaol. Instituts X (1907) 230 ff behandelt.

') Arch. Anz. 1907, S. 127.
2) Typus, Stil und Technik sind in Stephanis Antiąuites du Bosphore Cimmerien, 

Tafel XII a, und bei Hadaczek, Ohrschmuck der Grieche.n und Etrusker 37, 03 behandelt.
:1) Seite 129 ff.
0 Arch. Anz. 1907, Abb. -1 -7 .
5) Vgl. Furtwangler-Reichhold, Griechische Vasenmalerei, II Taf. 87.
°) Einzelheiten und Erkiarung der Yasenfiguren siehe in Arch. Anz. 1907 S. 135 ff
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Um die Ąusgrabungen der Nekropole in Kertsch (Pantikapaion) hat 
sich der Direktor des Antikenmuseums, W. W. Skorpil, groBe Verdienste 
erworben. Im Jahre 1910 kamen einige Sachen von ganz hervorragender 
Bedeutung zum Vorschein. ’) Unter diesen nimmt ohne Zweifel eine pracht- 
volle Glasamphore2) die erste Stelle ein. Die Vase ist aus griiiiem Glase 
und reich mit verschiedenen, sehr harmonisch wirkenden Farben (gelb, 
rot, weiB und violett) ornamentiert. Die Malerei besteht aus 01iven und

Griechische Vase aus Pantikapaion (Kertsch) Arch. Anz. 1907.

Weinranken, die fast die ganze Oberflache der Vase bedecken. Zwischen 
den Ranken sieht man drei Vogel. Diese Vase erscheint in der antiken 
Kunstindustrie ais Unikum.

Auch im Jahre 1912 setzte W. W. Skorpil die Ąusgrabungen fort, 
die eine grofie Fulle neuen Materials ergaben.y) Es wurden schone Vasen

!) Siehe Arch. Anz. ex 1911, S. 198 ff. 
a) Arch. Anz. 1911, Abb. G, S. 199.
:l) Arch. Anz. 1912, S. 338-48.
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aus dcm VI.—V. Jahrh. und einc Reihe von Gefafien, welcbc mit in 
Schwarzem Firnis ausgefiihrten Ornamenten verziert sind, Terrakotten und 
einige GefaGe aus sog. agyptischem Porzellan, Bronzeflaschchen, Finger- 
ringe, Ohrringe u. a. gefunden. Die Ausgrabungen dauern fort.

Dic aus Pantikapaion stammenden Inschriften sind teils im 45. Bd. 
des Bulletin der kaiserlichen Archaologischen Kommission in Petersburg 
veroffentlicht, teils vorn W. W. Śkorpil daselbst Bd. 49, S. 63 ff. publiziert.

Theodosia.
An der Sudkiiste der Krim (Chersonesus Taurika) befand sieli an 

Stelle des heutigen russischen Feodosia eine bliihende milesische Kolonie 
namens Theodosia, 0eo5oaća oder i-fsoSoairj.r) Brandis2) meint, dafi sie, 
bevor sie durch den Spartakiden Leukon, Sohn und Nachfolger Satyros 1., 
zu einem Emporion ausgestaltet wurde, eine Skythenstadt gewesen sei. 
Die Fundę aber, die Ernst von Stern in seinem Buche: „Theodosia und 
seine Keramik"8) eingehend behandelt hat, beweisen zur Genuge, dafi die 
Charakteristik, die Arrian von dieser Kolonie gibt, — er nennt sie ncdatź 
'EXXaę TtóiUę4) — zu Recht besteht, und dafi die Periplen6) nicht irrten, 
wenn sie von einem oafajia MtXt)afo)v sprechen.8) Demosthenes7) riihmt 
ihren grofien Hafen, der, wie die Schiffer behaupten, dem Hafen von Bos- 
poros (Pantikapaion) nicht nachsteht und Strabo liebt die Fruchtbarkeit 
der Gegend um Theodosia8) hervor. Doch ungeachtet ihres in der Tat 
sehr schónen Hafens spielte diese Kolonie im Altertum keine gróflere Rolle, 
da sie schon in der ersten Halfte des IV. Jahrh. von dem bosporanischen 
Archonten Leukon erobert wurde und von da an das Schicksal des bospo
ranischen Reiches teilte. Von welcher Bedeutung der Besitz dieser Stadt 
fur die Herrscher des bosporanischen Reiches war, geht deutlich daraus

') Strabo VII 309; Arrian, Peripl. Ponti Euxf 20; Ptolem III 6, 3 ; Polyanos V 23; 
Steph. Byz. 303; Pomp. Mela II 1, 3; Plinius IV 12, 26. Ammianus XXII 8.

2) Real-enzyklopadie von Pauly-Wissowa s. v. Bosporos III. Bd. S. 763.
:!) Erschieneu 1906 in Odessa.
4) Arrian Peripl. Ponti Eux. 19.
"’) Die eben zitierte Stelle Arrians und Peripl. Anonym. 77.
B) Klio IX 146.
7) Gegen Lcptines § 33.
8) Strabo VII 44.
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hervor, daB sie sich seit dieser Zeit dćp̂ oyteę Boartópou -za; Bsoooataę*), 
nennen.

Mit dem Starze des bosporanischen Reiches, war auch der Glanz 
Theodosias hin. Sie wurde von Diophantos, dem Feldherrn des Mithridates,2) 
107 v. Chr. erobert, fiel im Jahre 63 ab, wurde von Pharnakes wieder 
unterworfen und kam dann mit dem ganzen bosporanischen Rcicbe unter 
die rómische Schutzherrschaft,3) wo sie eine ahnliche Behandlung wie 
Bosporos erfuhr. Wahrend der Volkerwanderung wurde sie von den Alanen 
eingenommen und Abdarda benannt.4) Erst im Mitelalter verschafften ihr die 
Genuesen, die sich hier ansiedelten, durch ihren ausgebreiteten Handel 
einen Weltruf unter dem Namen Kafla. Letztere wurde 1262 vou dem 
Genuesen Baldo Doria in der Gegend der Burg der alten Stadt gegrundet. 
Die moderne Stadt Feodosia ist eine der schonsten Stadte der Krim und 
zahlt gegen 30.000 Einwohner.

T y r a s.
Nicht nur der Dnjepr, sondern auch der Dnjestr-Liman war fur die 

milesische Kolonisation von hervorragender Bedeutung.5) Schon zu 
Herodots Zeiten hatte sich hier eine griechische Bevólkerung angesammelt, 
die unter den Namen der Tyriten bekannt war,6) Die Stadt hat ihren 
Namen von dem gleichnamigen Flusse,7) an dessen Miindung sie lag, 
erhalten und lag an der Stelle des heutigen Akkermann oder ein wenig 
stidlicher.8) Nach Plinius9) und Stephanus Byz.10) war sie fruher „Ophiussa“, 
d. h. „die Schlangenstadt“ genannt, wahrend Ptolemaios11) Ophiussa von 
Tyras unterscheidet und sie etwas nordlicher ins Innere setzt. Die giinstige 
Lagę an einem fischreichen und fur die Fahrzeuge sehr sicheren Wasser 
und auf einem hochst fruchtbaren Ackerboden mufite der Pflanzstadt bald

L Latyschev : 10SPE II 334, 345—7; IV 418, 419.
2) Siehe Reinach-Gotz, Mithridates 01.
:i) Siehe Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, Stuttgart 1893, Bd. II c 290.
') Klio, IX 151, Plan und Mlinzen von Theodosia siehe bei Minns, Skythians and 

Greeks 1913, 555—01.
r') Siehe Eduard Meyer, Bd. II 290.
«) Herodot IV 51.
") TOpaę ruoTOiJLÓę [jAłu; Ó|jlÓvu]jloc os tm " otomoi zsixo'. rró/nę Tupać, a z  o i v. o ę ~ oi v 

M X yj s r m v Śkynnr'. Perieg. 827, vgl. Mela II 1, 17.
K) E. v. S tern: Uber die letzten Ausgrabungen in Akkermann siehe in den 

„Zapiski" der Odessaer Gesellschaft Bd. XXII., wo die Frage iiber die Lagę des alten 
Tyras erortert wird.

!l) IV 20; Clarus amnis Tyra, oppido nomen imponens, ubi antca Ophiussa dicebatur.
10) Steph. Byz. sub voce Tupać.
U) III 10, 16.
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eine ahnliche kommerzielle Bedeutung geben, wie sie Olbia oder Theo- 
dosia halte. Auf dem Boden des heutigen Akkermann, namentlich da, wo 
jetzt die Festung liegt, aber auch in den nordlichen Weingarten und den 
weiter vom Ufer gelegenen Stadtteilen hat man zahlreiche Inschriften B 
und Miinzen gefunden, meisten aus rohmischer Kaiserzeit, aber auch einigc 
aus der Zeit der Selbstandigkeit Tyras. Die verschiedenen Fundorte lassen 
die Ausdehnung der Stadt oder zu mindest die der griechischen Bevol- 
kerung erraten, das Geprage der Miinzen auf die kommerzielle Tatigkeit der 
Bewohner schliefien. Das Bild des Hermes deutet auf den Handelsverkehr, die 
Fortuna mit dem Fullhorn auf den Wohlstand der Stadt; der Kopf der Deineter, 
mit einem Ehrenkranz umwunden und einzelne Ahren auf der Reversseite 
der Miinzen, zeugen davon, dafi hier im Altertum geradeso wie in Olbia 
und Bosporus der Getreidehandel bltihte; ja das Bild des Dyonysos mit 
der Traube laBt vermuten, das auch der Weinbau hier nicht fremd war. 
Das in der Gegend geziichtete Vieh mag auch einen wichtigen Export- 
artikel gebildet haben. Aus der Geschichte der Stadt ist nur sehr wenig 
bekannt.-) Sie bildete eine selbstandige Republik mit Volksversammlung, 
Senat und 4 Archonten an der Spitze. In der Mitte des I. Jahrh. kommt 
sie unter rómische Herrschaft und gehort zur Provinz Mosiem

T a n a i s .
Die milesische Kolonie Tanais lag auf einer Insel in der Mundung 

des gleichnamigen Flusses, des heutigen Don, und bildete den nordlichsten 
Punkt der griechischen Kolonisation im Skythenlande.3) Tanais war der 
am meisten gegen Osten vorgeschobene Posten und vermittelte den Handel 
mit den Skythen. Durch die exponierte Lagę inmitten der Barbaren blieb 
es immer mit den Kolonien am kimmerischen Bosporus, Theodosie, Panti- 
kapaion und Phanagoria in regern Handelsverkehr und in einem Staate 
vereinigtd) Die Geschichte der Stadt zerfallt in zwei grofie Absclmitte,

') Latyschev : Inscriptiones Tyrać, Olbiae. Petropoii 1885.
2) Siehe r.ci.pj, (Becker): i'|)a;i;,:umi,ei,'in ói>iti> Th| ihtohi> (Das Staatswesen der 

Tyriten.) in den Odessaer Zapiski IV. Bd. (1858) 131. ff, ferner Bpyiri,, 'lepnoMopni1, Bd.I.
3) Strabo VII 310, 1X493; Ptolem. 3, 5, 14, 2(1, 8, 1 8 ,5 ; Plin. (i, 22; Stcph. 

Byz. 633; Herod. IV 20, 57, 123; Skylas 30, 31; Mela 1, I, 6, 1, 2, 1, Plin. 4, 78; 
Horaz Od. 3, 4, 36; Ovid cx Ponto 4, 30, 55. Pristia 4, 4, 49 ; lerner Pharmakowsky im 
Archaolog. Anzeiger. Bd. XXV. (1910) S. 202.

4) Siehe Ed. Meyer, Geschichte des Altertums II. S. 450.
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dereń Grenzscheide die Zerstórung der alteren Stadt durch den bospo- 
ranisclien Kónig Polemon J) am Ende des I. Jahrh. v. Chr. Geb. bildet. 
Wie schon die Ausgrabungen Leontjews 2) im Jahre 1873 gezeigt haben, 
lag das altere Tanais in der Nabe der Stanitza Elisawetowskaja. 1908 wurde 
die Nekropole der jiingeren Stadt untersucht, die ostlich von Nedwidowka 
im heutigen Dongebiet liegt.!i) Die Graber, die man aufgedeckt bat, waren mit 
gewaltigen Steinen bedeckt und erwiesen sich ais vollig ausgeraubt, wie 
es scheint, schon in alter Zeit. Die Toten wai-en mit den Kopfen nach 
Osten gelegt. Die Fundę, unter denen veischiedene Goldsacben, eine 
Bronzepfanne, eine Aschenurne und ein Beinrelief Beachtung verdienen, 
weichen nicht viel von den sonstigen sudrussischen Funden ab,4) ausge- 
nommen die beriihmte Don Schwertscheide, die ein Unikum unter den 
bisher bekannt gewordenen Scbwertscbeiden darstellt.5) Im Jahre 1909 
bat A. A. Miller die Ausgrabungen fortgesetzt und Grabhugel in der 
Nabe der Stanitza-Elisawetowskaja untersucht. Es scheint, daB die Stadt 
Tanais auf einer einzigen Insel lag, welche in der Miindung des Don- 
flusses damals existierte — jetzt gibt es mehrere Inseln im Delta des 
Don.c) Die von Miller untersuchten 17 Grabhugel befinden sich im Siiden 
der alten Stadt. Die Graber sind rechteckig und von Osten nach Westen 
orientiert. Den Verstorbenen wurden bis 10 Tonamphoren mitgegeben. 
Man findet noch in den Grabem attische rotfigurige Vasen des spateren 
Stils und schwarz gefirnifite GefaBe.

Die Fundę stammen wahrscheinlich aus der Mitte des 5. Jahrhunderts 
v. Chr. Geb. Unter ihnen verdienen ganz besondere Beachtung ein mit 
Silber belegter Rython7), dessen oberer Rand aus Gold gearbeitet ist. 
Der herrlichste Fund, der in einem Grabę gemacht wurde, ist ein mit Gold 
bekleidetes, kurzes Schwert.8) Der Griff ist beiderseits mit gestanzten Dar- 
stellungen von fliehenden Hasen und mit Greifenkópfen verziert. Die 
Scheide hat nur auł einer Seite Goldbekleidung: man sieht hier 
einen Lowen und einen Greif, welche einen Hirsch zerreiBen. Dem Stille 
nach gehoren diese Gegenstande dem Ende des IV. Jahrh. v. Chr. Geb. 
an.!l) Unter den Funden aus dem Jahre 1910 nimmt den Ehrenplatz ein

') Brandis bei Pauly-Wissowa sub. v. Bosporos 111. Bd., S. 789 ff.
2) G. Leontjew, Arch. Untersuchungen in der Gegend des alten Tanais und seiner 

Umgebung in den Propylaen IV. Moskau 1854,397 ff.
9  Arch. Anzeiger, Bd. XXIV (1909) S. 144 ff.
9  Daselbst S. 142—146.
5) Abgebildet und besprochen im Arch. Anz. 1902, S. 45.
u) Arch. Anz. 1910 S. 202.
7) Arch. Anz., Bd. XXV, Abb. 5, S. 203.
8) Daselbst Abb. C, S. 206.
9) Daselbst S. 204.
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mit Gold bekleidetes Schwert ein,1) dessen Scheide mit gestanzten Figuren 
und Ornamenten verziert ist. Es ist ein Drache oder ein Greif, mit einem 
Fischschwanz dargestellt, der eine Schlange verschlingt. Aut dem Ansatz 
der Scheide, an dem das Schwert aufgehangt wurde, ist ein meisterhaft 
gezeichneter und modellierter Hirschkopf dargestellt, dessen grofies Geweih 
phantastische Linien bildet. Der Form und dem Stile nach ist die neu- 
gefundene Schwertscheide viel alter ais jene, die im Jahre 1902 
gefunden wurde, von der oben die Rede war. Pharmakowsky glaubt, sie 
in die zweite Halfte des VI. Jahrh. v. Chr. Geb. datieren zu miissen.2) Im 
Jahre 1911 wurden die Ausgrabungen fortgesetzt. Unter den Funden ist 
besonders interessant eine panathenaische Preisamphorac) Dem Stile nach 
gehort sie der zweiten Halfte des V. Jahrhunderts an; man mufi daraus 
schlieBen, daB im fiinften Jahrhundert die Amphoren mit heiligem Ó1 ais 
Preis den Siegern auch in den musischen Agonen gegeben wurden.4) Die 
Ausgrabungen daucrn auch hier noch fort.

Berezan.
Eine der interessantesten und altesten Ansiedlungen am Nordgestrade 

des Schwarzen Meeres bildet die dem Dnjepr-Bug-Liman vorgelagerte kleine 
Insel Berezan, die aufgedeckt zu haben, lediglich das Verdienst Professor 
Ernst’s v. Stern ist, der daselbst die Ausgrabungen leitete. E s i s t  i h m 
g e l u n g e n ,  an e i n e m O rt, von dem  d ie  g e s c h i c h t l i c h e Ub e r -  
l i e f e r u n g  g a n z l i c h  s c hwe i g t ,  e i ne  i n i h r e m H a u p t b e s t a n d  
m i l e s i s c h e  N i e d e r l a s s u n g  a u s z u g r a b e n ,  di e  h i s t o r i s c h  
und  a r c h a o l o g i s c h  urruso b e d e u t s a m e r  ist, a is  s ie  n u r b is  
zum  V. J ahr h .  e x i s t i e r t  ha t  und  uns  d a h e r o h n e j e g l i c h e  
s p a t e r e B e i m i s c h u n g  e i n  Bi l d  des  a l t e s t e n  mi l e s i s c he n  
K o l o n i a l l e b e n s  g l e i c h s a m i n R e i n z u c h t b i e t e t . B) Die jetzige

0  Arch. Anz. 1!)11, S. 198.
2) Arch. Anz. 1911, S. 196 ff.
;i) Arch. Anz. 1912, Abb. 66 u. 67, S. 373 u. 374.
9 Vgl. Aristotelcs A{b]va!u>v -oX. 60, 3 und CIA 965 fr. a.
5) Siehc E. v. Stern : Die Ausgrabungen auf der Insel Berezan, in den Protokollen 

der Sitzungsbcrichte der kais. Odessaer Gesellschaft fiir Geschichtc und Altertumskunde 
1905, 369; 1906, 377; 1907, 385; ferner die Berichte iiber die siidrussischen Fundę im 
Arch. Anz. 1905, S. 51 f f ; 1906, 117 ff; 1907, 144 ff; 1908, 177 f f ; 1909, 161 ff; 1910, 
223 ff. und die Abhandlung E. v. Stern in Klio IX S. 139: Die griechische Kolonisation 
am Nordgestade des Schwarzen Meeres im Lichte archaologischer Forschung.
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Insel Berezan muB urspriinglich mit dem Festlande zusammengehangen 
haben. Auf dem Grunde des sehr seichten und nur 5 Kilometer breiten 
Meeresarmes, der nur mit einem Flachboot zu passieren ist, finden sich 
namlich die gteichen antiken Kulturiiberreste wie auf der Insel. Nach 
Arrian ') hatte die Insel im Altertum keinen Namen und war unbcwohnt. 
Strabo -) legt ihr einen Hafen bei. Heute bildet die Insel einen 50 FuB 
hohen, rings steil abfallenden Kalkstock, der mit rotlicher Humuserde be- 
deckt ist. Das Hauptinteresse der Archaologen bildet auf Berezan der In- 
halt der teils runden, in den Fels geliauenen, teils viereckigen Brunnen und 
Abfallgruben. AuBer Kiichenabfallen, Austernschallen, Fischgraten, Wirbel- 
knochen und GebieBen immenser Karpfen, Knochen aller Tiergattungen, 
namentlich junger Hirsche, die ohne Zweifel aus der niclit allzu entfernten 
Hylaa stammen, sind diese Gruben mit jeglicher Art von Kulturresten 
angefiillt: Pfeilspitzen, Miinzen (die bekannten Olbier Fischchen), 
Bronze- und Eisengeraten, Beilen, Hammern, Ankern, Messern, Schleif- 
steinen, Netzbeschwerern, Angelhacken, Netzstricken u. s. f., vor allem 
aber mit TongefaBen und Vasenscberben. Sie alle enthalten einfache Am- 
phoren verscliiedener Form, die altesten mit reichem dekorativem Ornament 
versehen, und einfaches schwarzgraviertes Koch- und Gebrauchsgeschirr, 
zumTeileauch lokale, ohne Drehscheiben, aus schlecht begranntem Lehm, 
Napfe mit Wellen oder Strichornament, Gefiifie, wie man sie ais 
charakteristisch ftir die Skythengraber kennt. Weiters enthalten die altesten 
Gruben eine Fiille von Naukratisscherben,3) rhodischen Tellem und Scher- 
ben altmilesischer Gefafie mit wunderbar reichen und schonen Tierbildern 
(weidende Steinbócke, Jagdszenen, Lowen, die Stiere oder Hirsche iiber- 
fallen u. s. w.). Ferner gibt es Gruben, in dereń unteren Schicbten mile- 
sisches Gut, jonische Kyliken in verschiedenen Nuancen mit ein- bis drei- 
farbigem Ornament, vorherrschen. Schliefilich gibt es Gruben, in dencn 
milesische, rhodische und korinthische Keramik fast ganz fehlt, dafiir aber 
die attische schwarzfigurige Ware vorherrscht.

Den Gesamteindruck, den Ernst v. Stern aus seiner 6jahrigen Aus- 
grabung gewonnen bat, fafit er folgendermafien zusammen: Wir haben auf 
Berezan eine jonische Niederlassung vor uns, dereń Bevolkerung Fischerei 
und Handel treibt. Die Bev5lkerung ist nicht reich. Geld fehlt fast ganzlich, 
aber ihre Handelsbeziehungen reichen bis nach Agypten, — die vie!fach 
gefundenen Skarabaen aus dem VII. Jahrhundert, die Naukratisscherben be- 
weisen es deutlich. Fische, Getreide und Tonwaren sind die hauptsach- 
lichsten Import- und Exportartikel. Ais Wertmesser dienten die Bronze-

1) Pcripl. Pont. Eux. 20, 2.
2) VII 306.
s) Vgl. Prinz, die Fundę aus Naukratis, Klio ex 1908.
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(tanzendes Madchen in eingegiirtetem Chiton mit Kranzbandern) und eine 
lierrliche Kanne (Odysseus Flucht mit dem Widdcr) besonders zu erwahnen. 
Die Keramik ist durch die spateren rotfigurigen Vasen vertreten, neben 
welchen aber auch echte SigillatagefaGe in den feinsten Formen mit 
griechischen Stempeln vorkommen. Ein sehr schóties Stuck ist eine groGe 
Lampe ans weifiem Ton mit griiner Bleiglasur. An dem Ólbehalter mit 
2 Miindungen sitzt ais Griff ein groGes, aufs feinste modelliertes Weinblatt. 
Ein interessanter Grabfund enthalt neben Resten eines GlasgefaGes mit 
griechischer Aufschrift und eingeschliffenen Ornamenten ein Bronzejoch 
{itr einen Wagen. Besondere Beachtung verdient der merkwiirdige skythische 
Wagen aus Terrakotta, den Herr Novikow besitzt. Uber die anderen Fundę 
und den Gang der Ausgrabungen siehe im Arch. Anzeiger des Jahrbuches 
des kais. deutschen Archaolog. Instituts Bd. XVII (1902) S. 44 ff; Bd. XX 
(1904) S. 60 und 61 ; Bd. XXI (1906) S. 110 ff; XXII (1907) S. 126; XXIV 
(1909) S. 140; XXV (1910) S. 205 und XXVI (1911) S. 189; ex 1912 
S. 038—348 und ex 1913 S. 183—194, in welchen Pharmakowsky die in 
den letzten Jahren gemachten Fundę in Wort und Bild bespricht. Vgl. auch 
die „Arch. Mitteilungen aus StidruG!and“ von Hans v. Draggcndorf im Arch. 
Anzeiger Bd. XII (1897).

Im Jahre 1907 hat W. W. Śkorpil die Ausgrabungen in Kertsch ge- 
leitet und eine interessante Inschrift aut einem Bleiplattchen gefunden, die 
von ihm und Rostowzew entziffert wurde, ferner fand man einige Grabstelen mit 
Reliefs und Inschriften und Bruchstiicke von Hozsarkophagen, welche mit 
geschnitzter Arbeit und Applikationen aus Gips verziert sind. Aut einem 
Skelette hat man einen Blumenkranz und ein Paar prachtvoller Ohr- 
gehange feinster Arbeit der klassischen Zeit gefunden.2) Die gefundenen 
Gegenstandc sind im Arch. Anz.3) ex 1907 aufgezahlt. U n t e r  di  es  en 
b e f i n d e t s i c  h e i n e  Va s  e,4) w e l c h e  zu d e n  f e i n s t e n  Er- 
z e u g n i s s c n  d e r  g r i e c h i s c h e n  V a s e n m a l e r e i  g e h o r t . 5) 
Sie ist reich mit Gold und herrlichen Ornamenten geziert.6) Gefunden 
wurde sie zufallig in einem aus Steinplatten hergestellten Grabę und war 
mit gebrannten Knochen gefiillt. Von besonderem Interesse sind die in 
Pantikapaion gefundenen Kuppelgraber, die Durm ausfuhrlich in den Jahres- 
heften des osterr. Archaol. Instituts X (1907) 230 ff behandelt.

!) Arch. Anz. 1907, S. 127.
2) Typus, Stil und Technik sind in Stephani’s Antiąuites du Bosphore Cimmerien, 

Tafel XII a, und bei Hadaczek, Ohrschmuck der Griechen und Etrusker 37, (55 behandelt.
3) Seite 129 ff.
4) Arch. Anz. 1907, Abb.
6) Vgl. Furtwangler-Reichhold, Gricchische Vasenmalerei, II Taf. 87•/, S"
B) Einzelheiten und Erklarung der Yasenfiguren siehe in Arch. Anz. 1907 S. 135 ff
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Um die Ąusgrabungen der Nekropole in Kertsch (Pantikapaion) hat 
sieli der Direktor des Antikenmuseums, W. W. Śkorpil, grofie Verdienste 
erworben. Im Jahre 1910 kamen einige Sachen von ganz hervorragender 
Bedeutung zum Vorschein.') Unter diesen nimmt obne Zweifel eine pracht- 
volle Glasampbore2) die erste Stelle ein. Die Vase ist aus grunem Glase 
und reich mit verscbiedenen, sehr harmonisch wirkenden Farben (gelb, 
rot, weifi und violett) ornamentiert. Die Malerei besteht aus 01iven und

Griechische Vase aus Pantikapaion (Kertsch) Arch. Anz. 1907.

Weinranken, die fast die ganze Oberflacbe der Vase bedecken. Zwischen 
den Ranken siebt man drei Vogel. Diese Vase erscheint in der antiken 
Kunstindustrie ais Unikum.

Auch im Jabre 1912 setzte W. W. Śkorpil die Ąusgrabungen fort, 
die eine grofóe Fiille neuen Materials ergaben.3) Es wurden sebone Vasen

0  Siehe Arch. Anz. ex 1911, S. 198 ff. 
a) Arch. Anz. 1911, Abb. 6, S. 199.
3) Arch. Anz. 1912, S. 338—48.
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aus dem VI.—V. Jahrh. und eine Reibe von Gefafien, welche mit in 
Schwarzem Firnis ausgefiihrten Ornamenten verziert sind, Terrakotten und 
einige Gefafie aus sog. agyptischem Porzellan, Bronzeflaschchen, Finger- 
ringe, Ohrringe u. a. gefunden. Die Ausgrabungen dauern fort.

Die aus Pantikapaion stammenden Inschriften sind teils im 45. Bd. 
des Bullctin der kaiserlichen Archaologischen Kommission in Petersburg 
veroffentlicht, teils vom W. W. Skorpil daselbst Bd. 49, S. 63 ff. publiziert.

Theodosia.
An der Stidkuste der Krim (Chersonesus Taurika) befand sich an 

Stelle des heutigen russischen Feodosia eine bluhende milesische Kolonie 
namens Theodosia, GeoSoata oder GeoSoato].ł) Brandis2) meint, dafi sie, 
bevor sie durch den Spartakiden Leukon, Sohn und Nachfolger Satyros I., 
zu einem Emporion ausgestaltet wurde, eine Skythenstadt gewesen sei. 
Die Fundę aber, die Ernst von Stern in seinem Buche: „Theodosia und 
seine Keramik"3) eingehend behandelt hat, beweisen zur Geniige, dafi die 
Charakteristik, die Arrian von dieser Kolonie gibt, — er nennt sie tiolI olió, 
'F./J.aę 7ióX:ę4) — zu Recht besteht, und dafi die Periplenfi) nicht irrten, 
wenn sie von einem xxta|ia MtXrja£wv sprechen.8) Demosthenes7) riihmt 
ihren grofien Hafen, der, wie die Schiffer behaupten, dem Hafen von Bos- 
poros (Pantikapaion) nicht nachsteht und Strabo hebt die Fruchtbarkeit 
der Gegend urn Theodosia 8) hervor. Docli ungeachtet ihres in der Tat 
sehr schonen Hafens spielte diese Kolonie im Altertum keine grofiere Rolle, 
da sie schon in der ersten Halfte des IV. Jahrh. von dem bosporanischen 
Archonten Leukon erobert wurde und von da an das Schicksal des bospo
ranischen Reiches teilte. Von welcher Bedeutung der Besitz dieser Stadt 
fur die Herrscher des bosporanischen Reiches war, geht deutlich daraus *)

*) Strabo VII 309; Arrian, Peripl. Ponti Eux. 20; Ptolem III 6, 3; Poiyanos V 23; 
Steph. Byz. 303; Pomp. Mela II 1, 3; Plinius IV 12, 26. Ammianus XXII 8.

2) Real-enzyklopadie von Pauly-Wissowa s. v. Bosporos III. Bd. S. 763.
:i) Erschienen 1906 in Odessa.
*) Arrian Peripl. Ponti Eux. 19.
5) Die eben zitierte Stelle Arrians und Peripl. Anonym. 77.
B) Klio IX 146.
7) Gegen Leptines § 33.
8) Strabo VII 44.
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hervor, dafi sie sich seit dieser Zeit xp'/ovTsę BoaTtópoo -za; Wsoooata;'), 
nennen.

Mit dem Sturze des bosporanischen Reiches, war auch der Glanz 
Tbeodosias hin. Sie wurde von Diophantos, dem Feldherrn des Mithridates,2) 
107 v. Chr. erobert, fiel im Jahre 63 ab, wurde von Pharnakes wieder 
unterworfen und kam darin mit dem ganzen bosporanischen Reiche unter 
die romische Schutzherrschaft,3) wo sie eine ahnliche Behandlung wie 
Bosporos erfuhr, Wahrend der Volkerwanderung wurde sie von den Alanen 
eingenommen und Abdarda benannt.4) Erst im Mitelalter verschafften ihr die 
Genuesen, die sich hier ansiedelten, durch ihren ausgebreiteten Handel 
einen Weltruf unter dem Namen Kaffa. Letztere wurde 1262 von dem 
Genuesen Baldo Doria in der Gegend der Burg der alten Stadt gegriindet. 
Die moderne Stadt Feodosia ist eine der schónsten Stadte der Krim und 
zahlt gegen 30.000 Einwohner.

T y r a s.
Nicht nur der Dnjepr, sondern auch der Dnjestr-Liman war fiir die 

milesische Kolonisation von hervorragender Bedeutung. °) Schon zu 
Herodots Zeiten hatte sich hier eine griechische Bevólkerung angesammelt, 
die unter den Namen der Tyriten bekannt war,6) Die Stadt hat ihren 
Namen von dem gleichnamigen Flusse,7) an dessen Miindung sie lag, 
erhalten und lag an der Stelle des heutigen Akkermann oder ein wenig 
siidlicher.8) Nach Plinius9) und Stephanus Byz.10) war sie fruher „Ophiussa“, 
d. h. „die Schlangenstadt" genannt, wahrend Ptoleinaios11) Ophiussa von 
Tyras unterscheidet und sie etwas nórdlicher ins Innere setzt. Die girnstige 
Lagę an einem fischreichen und fiir die Fahrzeuge sehr sicheren Wasser 
und auf einem hochst fruchtbaren Ackerboden muBte der Pflanzstadt bald

!) Latysehev : IOSPE II 334, 3 4 5 -7 ; IV 418, 419.
2) Siehe Rcinach-Gotz, Mithridates 01.
3) Siehe Eduard Meyer, Geschichte des Aitertums, Stuttgart 1893, Bd. II c 290.
*) Klio, IX 151, Plan und Miinzen von Theodosia siehe bei Minns, Skythians and 

Greeks 1913, 555—Gl.
■’>) Siehe Eduard Meyer, Bd. II 290.
6) Herodot IV 51.
') T o p a ę  ” 0700.0; p a ll i ię  ó ^ ó v u (to ; oś x<{> rjj~u\un zsIt (2'. tuóX v;  T o p a c , a ir  o i v. o ;  -  ń  v 

M \ 'k y)3 • o)v Śkynm. Perieg. 827, vgl. Mela II 1, 17.
s) E. v. Stern: Uber die letzten Ausgrabungen in Akkermann siehe in den 

„Zapiski” der Odessaer Gesellschaft Bd. XXII., wo die Frage iiber die Lagę des alten 
Tyras erortert wird.

!l) IV 26; Clarus amnis Tyra, oppido nomen imponens, ubi antea Ophiussa dicebatur. 
,0) Steph. Byz. sub voce Tapaę. 
u ) III 10, 16.
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eine ahnliche kommerzielle Bedeutung geben, wie sie Olbia oder Theo- 
dosia hatte. Auf dem Boden des heutigen Akkermann, namentlich da, wo 
jetzt die Festung liegt, aber auch in den nordlichen Weingarten und den 
weiter voin Ufer gelegenen Stadtteilen hat man zahlreiche Inschriften') 
und Miinzen gefunden, meisten aus róhmischer Kaiserzeit, aber auch einige 
aus der Zeit der Selbstandigkeit Tyras. Die verschiedenen Fundorte lassen 
die Ausdehnung der Stadt oder zu mindest die der griechischen Bevól- 
kerung erraten, das Geprage der Miinzen auf die kommerzielle Tatigkeit der 
Bewohner schliefien. Das Bild des Hermes deutet auf den Handelsverkehr, die 
Fortuna mit dem Ftillhorn auf den Wohlstand der Stadt; der Kopf der Demeter, 
mit eiriem Ehrenkranz umwunden und einzelne Ahren auf der Reversseite 
der Miinzen, zeugen davon, daB hier im Altertum geradeso wie in Olbia 
und Bosporus der Getreidehandel bliihte; ja das Bild des Dyonysos mit 
der Traube laBt vermuten, das auch der Weinbau hier nicht frernd war. 
Das in der Gegend geziichtete Vieh mag auch einen wichtigen Export- 
artikel gebildet haben. Aus der Gescbichte der Stadt ist nur sehr wenig 
bekannt.-) Sie bildete eine selbstandige Republik mit Volksversammlung, 
Senat und 4 Archonten an der Spitze. In der Mitte des I. Jahrh. kommt 
sie unter rómische Herrschaft und gehort zur Provinz Mosiem

T a n a i s.
Die milesische Kolonie Tanais lag auf einer Insel in der Mundung 

des gleichnamigen Flusses, des heutigen Don, und bildete den nordlichsten 
Punkt der griechischen Kolonisation im Skythenlande.3) Tanais war der 
am meisten gegen Osten vorgeschobene Posten und vermittelte den Handel 
mit den Skythen. Durch die exponierte Lagę inmitten der Barbaren blieb 
es immer mit den Kolonien am kimmerischen Bosporus, Theodosie, Panti- 
kapaion und Phanagoria in regem Handelsverkehr und in einem Staate 
vereinigt.4) Die Geschichte der Stadt zerfallt in zwei groGe Abschnitte,

') Latyschcv : Inscriptiones Tyrae, Olbiae. Petropoli 1885.
J) Siehe J5eiqyj> (Becker): TpajKAantcKifl óuri. TnpirroBi. (Das Staatswesen der 

Tyriten.) in den Odessaer Zapiski IV. Bd.(1858) 131. ff, ferner Bpyur>, 'IepiiOMOpne, Bd.I.
3) Strabo VII 310, IX 493; Ptolem. 3, 5, 14, 2(5, 8, 18, 5; Plin. 0, 22; Steph. 

Byz. 633; Herod. IV 20, 57, 123; Sky!ax 30, 31; Mela 1, 1, 6, 1, 2, 1, Plin. 4, 78; 
Horaz Od. 3, 4, 36; Ovid ex Ponto 4, 30, 55. Pristia 4, 4, 49 ; ferner Pharmakowsky im 
Archaolog. Anzeiger. Bd. XXV. (1910) S. 202.

*) Siehe Ed. Meyer, Geschichte des Altertums II. S. 450.
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dereń Grenzscheide die Zerstorung der alteren Stadt durch den bospo- 
ranischen Kónig Polemon J) am Ende des I. Jahrh. v. Chr. Geb. bildet. 
Wie schon die Ausgrabungen Leontjews 2) im Jahre 1873 gezeigt haben, 
lag das altere Tanais in der Nahe der Stanitza Elisawetowskaja. 1908 wurde 
die Nekropole der jiingeren Stadt untersucht, die óstlich von Nedwidowka 
im heutigen Dongebiet liegt.:!) Die Graber, die mail aufgedeckt bat, waren mit 
gewaltigen Steinen bedeckt und erwiesen sieli ais vollig ausgeraubt, wie 
es scheint, schon in alter Zeit. Die Toten waren mit den Kopten nach 
Osten gelegt. Die Fundę, unter denen veischiedene Goldsachen, eine 
Bronzepfanne, eine Aschenurne und ein Beinrelief Beachtung verdienen, 
weichen nicht viel von den sonstigen siidrussischen Funden ab,4) ausge- 
nommen die bertihmte Don-Schwertscheide, die ein Unikum unter den 
bisher bekannt gewordenen Schwertscheiden darstellt.5) Im Jahre 1909 
hat A. A. Miller die Ausgrabungen fortgesetzt und Grabhugel in der 
Nahe der Stanitza-Elisawetowskaja untersucht. Es scheint, dali die Stadt 
Tanais aut einer einzigen Itisel lag, welche in der Miindung des Don- 
flusses damals existierte — jetzt gibt es mehrere Inseln- im Delta des 
Don.6) Die von Miller untersuchten 17 Grabhugel befinden sich im Siiden 
der alten Stadt. Die Graber sind rechteckig und von Osten nach Westen 
orientiert. Den Verstorbenen wurden bis 10 Tonamphoren mitgegeben. 
Man findet noch in den Grabem attische rotfigurige Vasen des spateren 
Stils und schwarz gefirniflte GefaBe.

Die Fundę stammen wahrscheinlich aus der Mitte des 5. Jahrhunderts 
v. Chr. Geb. Unter ihnen verdienen ganz besondere Beachtung ein mit 
Silber belegter Rython7), dessen oberer Rand aus Gold gearbeitet ist. 
Der herrlichste Fund, der in einem Grabę gemacht wurde, ist ein mit Gold 
bekleidetes, kurzes SchwertC) Der Griff ist beiderseits mit gestanzten Dar- 
stellungen von fliehenden Hasen und mit Greifenkopfen verziert. Die 
Scheide hat nur aut einer Seite Goldbekleidung: man sieht hier 
einen Lowen und einen Greif, welche einen Hirsch zerreifien. Dem Stille 
nach gehoren diese Gegenstande dem Ende des IV. Jahrh. v. Chr. Geb. 
an.!') Unter den Funden aus dem Jahre 1910 nimmt den Ehrenplatz ein 9

9 Brandis bei Pauly-Wissowa sub. v. Bosporos III. Bd., S. 789 ff.
2) G. Leontjew, Arch. Untersuchungen in der Gegend des alten Tanais und seiner 

Umgebung in den Propylaen IV. Moskau 1854, 397 ff.
3) Arch. Anzeiger, Bd. XXIV (1909) S. 144 ff.
9 Daselbst S. 142—146.
9 Abgebildet und besprochen im Arch. Anz. 1902, S. 45.
9  Arch. Anz. 1910 S. 202.
9  Arch. Anz., Bd. XXV, Abb. 5, S. 203.
») Daselbst Abb. 6, S. 206.
») Daselbst S. 204.
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mit Gold bekleidetes Schwert ein,1) dessen Scheide mit gestanzten Figuren 
und Ornamenten verziert ist. Es ist ein Dracbe oder ein Greif, mit einem 
Fischschwanz dargestellt, der eine Schlange verschlingt. Aut dem Ansatz 
der Scheide, an dem das Schwert aufgehangt wurde, ist ein meisterhaft 
gezeichneter und modellierter Hirschkopf dargestellt, dessen grofies Geweih 
phantastische Linien bildet. Der Form und dem Stile nach ist die neu- 
gefundene Schwertscheide viel alter ais jene, die im Jahre 1902 
gefunden wurde, von der oben die Rede war. Pharmakowsky glaubt, sie 
in die zweite Halfte des VI. Jabrh. v. Chr. Geb. datieren zu miissen.2) Im 
Jabre 1911 wurden die Ausgrabungen fortgesetzt. Unter den Funden ist 
besonders interessant eine panathenaische Preisamphora.'1) Dem Stile nach 
gebort sie der zweiten Halfte des V. Jahrhunderts an; man muli daraus 
schliefien, dafi irn liinften Jahrhundert die Amphoren mit heiligem Ol ais 
Preis den Siegern auch in den musischen Agotien gegeben wurden.4) Die 
Ausgrabungen dauern auch hier noch fort.

Berezan.
Eine der interessantesten und altesten Ansiedlungen am Nordgestrade 

des Scbwarzen Meeres bildet die dem Dnjepr-Bug-Liman vorgelagerte kleine 
Insel Berezan, die aufgedeckt zu haben, lediglich das Verdienst Professor 
Ernst’s v. Stern ist, der daselbst die Ausgrabungen leitete. E s i s t  i h m 
g e l u n g e n ,  an e i n e m Ort ,  von dem di e g e s c h i c h t l i c h e Ob e r -  
l i e f e r u n g  g a n z l i c h  s c hwe i g t ,  e i ne  i n i h r e m H a u p t b e s t a n d  
mi l e s i s c h e  N i e d e r l a s s u n g  a u s z u g r a b e n ,  di e  h i s t o r i s c h  
und a r c h a o l o g i s c h  u ms o  b e d e u t s a m e r  ist, a i s  s i e nur  bi s  
zum V. J ahr b.  e x i s t i e r t ha t  und  uns  d a h e r o h n e j e g l i c h e  
s p a t e r e B e i m i s c h u n g  e i n Bi l d  des  a l t e s t e n  mi l e s i s chen  
K o l o n i a l l e b e n s  g l e i c h s a m i n R e i n z u c h t  b i e t e t . n) Die jetzige

ł) Arch. Anz. 1911, S. 198.
2) Arch. Anz. 1911, S. 19G ff.
:!) Arch. Anz. 1912, Abb. (>0 u. 157, S. 373 u. 371.
4) Vgl, Aristoteles M-rpaimo nok. 60, 3 und CIA 965 fr. a.
5) Siehc E. v. Stern : Die Ausgrabungen aut der Insel Berezan, in den Protokolleti 

der Sitzungsberichte der kais. Odessaer Gesellschaft fiir Geschichtc und Altertumskundc 
1905, 369; 1906, 377; 1907, 385; fcrner die Berichte iiber die siidrussischen Fundę im 
Arch. Anz. 1905, S. 51 ff; 1906, 117 ff; 1907, 144 ff; 1908, 177 f f ; 1909, 161 ff; 1910, 
223 ff. und die Abhandlung E. v. Stern in Klio IX S. 139: Die griechische Kolonisation 
am Nordgestade des Schwarzen Meeres im Lichte arehaologischer Forschung.
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Insel Berezan muli urspriinglich mit dem Festlande zusammeiigeliangen 
haben. Auf dem Grunde des sehr seichten und nur 5 Kilometer breiten 
Meeresarmes, der nur mit einem Flachboot zu passieren ist, finden sich 
namlich die gleichen antiken Kulturiiberreste wie auf der Insel. Nach 
Arrian ') hatte die Insel im Aitertum keitien Namen und war unbewohnt. 
Strabo -) legt ihr einen Hafen bei. Heute bildet die Insel einen 50 Fufi 
hohen, rings steil abfallenden Kalkstock, der mit rotlicher Humuserde be- 
deckt ist. Das Hauptinteresse der Archaologen bildet auf Berezan der In- 
halt der teils runden, in den Fels gehauenen, teils viereckigen Brunnen und 
Abfallgruben. Aufier Kiichenabfallen, Austernschallen, Fischgraten, Wirbel- 
knochen und Gebiefien immenser Karpfen, Knochen aller Tiergattungen, 
namentlich junger Hirsche, die ohne Zweifel aus der nicht allzu entfernten 
Hylaa stammen, sind diese Gruben mit jeglicher Art von Kulturresten 
angeftillt: Pfeilspitzen, Miinzen (die bekannten Olbier Fischchen), 
Bronze- und Eisengeraten, Beilen, Hammern, Ankern, Messern, Schleif- 
steinen, Netzbeschwerern, Angelhacken, Netzstricken u. s. f., vor allem 
aber mit TongefaBen und Vasenscherben. Sie alle enthalten einfache Atn- 
phoren verschiedener Form, die altesten mit reichem dekorativem Ornament 
versehen, und einfaches schwarzgraviertes Koch- und Gebrauchsgeschirr, 
zum Teile auch lokale, ohne Drehscheiben, aus schlecht begranntem Lehm, 
Napfe mit Wellen oder Strichornament, Gefafie, wie man sie ais 
charakteristisch fiir die Skythengraber kennt. Weiters enthalten die altesten 
Gruben eine Fiille von Naukratisscherben,3) rhodischen Tellem und Scher- 
ben altmilesischer Gefafie mit wunderbar reichen und schonen Tierbildern 
(weidende Steinbocke, Jagdszcnen, Lówen, die Stiere oder Hirsche uber- 
fallen u. s. w.). Ferner gibt es Gruben, in dereń unteren Scbichten mile- 
sisches Gut, jonische Kyliken in verschiedenen Nuancen mit ein- bis drei- 
farbigem Ornament, vorherrschen. Schliefilich gibt es Gruben, in denen 
milesische, rhodische und korinthische Keramik fast ganz fehlt, datur aber 
die attische schwarzfigurige Ware vorherrscht.

Den Gesamteindruck, den Ernst v. Stern aus seiner 6jahrigen Aus- 
grabung gewonnen hat, fafit er folgendermafien zusammen: Wir haben auf 
Berezan eine jonische Niederlassung vor uns, dereń Bevolkerung Fischerei 
und Handel treibt. Die Bevólkerung ist nicht reich. Geld fehlt fast ganzlich, 
aber ihre Handelsbeziehungen reichen bis nach Agypten, — die vielfach 
gefundenen Skarabacn aus dem VII. Jahrhundert, die Naukratisscherben be- 
weisen es deutlich. Fische, Getreide und Tonwaren sind die hauptsach- 
lichsten Import- und Exportartikel. Ais Wertmesser dienten die Bronze-

') Peripl. Pont. Eux. 20, 2.
2) VII 300.
s) Vgl. Prinz, die Fundę aus Naukratis, Klio ex 1908.
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fischchen und die grofien Asse mit dem Athena- oder Medusakopf (die 
Asse mit Aufschrift und Demeterkopf, die erst dem Ausgange des V. Jahr- 
hunderts angehóren, finden sich noch nicht vor). Die zahlreichen Grafitti 
in rein jonischer Schrift, ferner Weihgeschenke ('Eppiw) und Besitzer- 
inschriften nrjosię pi -Diósc, xa-?£> ktttoę ćipi lassen dartiber keinen Zweifel 
aufkommen, dafi die Bevolkerung grófitenteils schriftkundig war. ') Zu den 
schónsten Fundstiicken aus Berezan gehort eine grofie archaische jonische 
Terrakottaschiissel,2) ferner eine Ojnochoe,3) eine doppelhenklige Vase 
dęs geometrischen Stils 4), eine archaische Tonlampe'1) u. a.

Auch kleine archaische Vasen griiner Giasur aus agyptischem Por- 
zellan wurden aufier in Oblia auch in Pantikapaon und auf der Insel 
Berezan in den Jahren 1900/1, 1905 und 1909 gefunden. D ie  F u n d ę  
s p r e c h e n  ft i r d e n  U r s p r u n g  s o l c h e r  V a s e n  a u s M i l e t .  
Professor Stern hat im Jahre 1909 einen letzten ausfuhrliclien Bericht ver- 
offentlicht, in welchem er auf Grund der Fundę die Blutezeit der Ansiede- 
lung vom VII.—V. Jahrhundert ansetzt. Die Zeit bestimmt er dadurch, dafi 
sich im Schutte nur zweikantige bronzene Pfeilspitzen und kleine olbische 
Bronzefischchen gefunden haben, welche man nur in der zweiten Halfte 
des VI. Jahrhunderts v. Ch. Geb. antrifft, und durch das Fehlen der grofien 
Asse mit dem Demeterkopf, die erst dem Ausgange des V. Jahrhunderts 
angehóren.

J) Stern: Die griech. Kolon, am Nordg. d. Schwarzen Meeres im Lichte arch. 
Forschung, Klio IX, S. 144.

-) Arch. Anzeigcr, Abb. 38—40 im Bd. XXVI (1911) S. 231—33.
:!) Daselbst Ąbt. 41,
4) Arch. Anz., Bd. XXV (1910) S. 227, Abb. 27.
5) Daselbst Abb, 26.



Yerzeichnis der milesischen Kolonien.
a) Diejenigen, dereń milesische Herkunft erwiesen ist.

1. Abydos, ''A/Hoo:, Stadt Mysiens am Hellespont, wo dieser am engsfen
war, daher “Ayuoo'/ cnrsyi bei Strabo XIII 583 und fauccs Aby-
danae bei Vergil G. I 207 mit trefflichem Hafen. Von den Milesiern 
570 v. Cbr, Geb. kolonisiert. Strabo, XIV 567, 635; Tliukid. VII 61.

2. Aniastris, "ApaaTp:;, Kustenstadt in Paphlagonien. Strabo XII 544 ; 
Skyrnnos 958 ff.

3. Amisos, ’Ajuać;, Kristenstadt am Pontus Euxinus zwisclien den Miin- 
dungen des Halys und Iris am gleichnamigen Mecrbusen, Plin. n. h. 
VI 17 ; Grirndung Milets nacli Strabo 547, nacb Skyrnnos 917 If eine 
Kolonie Phokaas, schliefilich im Besitze Athens, Arrian Peripl. 22.

4. Appollonia, A-o/5.wvia oder Stadt in Mósien, angeblich 609,
gegriindet, Strabo VII 319 ; Skyrnnos 730 ff.

5. Arisba, "ApG/ia, Strabo XIV 635.
6. Artake, 'Aptr/.Yj, Strabo XIV 635.
7. Dioskurias oder Sebastpolis, Xs[laaTś"o).tę, Arrian Peripl. P. E. 14.
8. Ikaros, T/.apo;, Strabo XIV 635.
9. Istros, McjTptYj oder MaTplTO?.;;, gegriindet 01.31, 657/6. Strabo VII 319; 

Herodot II 33 ; Eus. chroń. II 86 ; Skyrnnos 767, 72 ; Plinius n. Ir. IV 44.
10. Kardia, KapSiyj, gegriindet von Milet und Klazomene, Skyrnnos 699 ff; 

Strabo VII 33.
11. Kepos, Ktj-oę und Kt/r.o'., Plinius n. b. VI 18; Aischyl. III 172 

oMAriairoY Skyrnnos, Perieg. 893.
12. Kios, Kioę -.oh: yj Musty, gegriindet Olymp. 38, 2 =  627/7. Plin. n. h. 

V 44, Eusebii chroń. II 88; Strabo XII 563.
13. Kolonai, l\o/.ov%i, Strabo XIII 589.
14. Kyzikos, KóĄy.oę, Ol. 26 =  676/5, Strabo XII 575; Euseb. chroń. II 86.
15. Lampsakos, AdćpAay.o:, Ol. 32 ■- 653/2, Strabo XIII 589 ; Eus. chroń. II 86.
16. Leros, Aśpoę, Strabo XIV 635.
17. Limnai, Aipvai, Strabo XIV 635; Skyrnnos 785.
18. Mastya, MaarAj, in Paphlagonien, Plin. n. h. VI 5.
19. Naukratis, Nań-zpatc;, Eus. chroń. II 81.
20. Odessos, ’0 (p)5tjaaó;, Zeit des Astyages, Strabo VIII319 ; Skyrnnos 748 ff.
21. Olbia, 0/,'iia, O/.pŁÓ-o/e.ę, lEpuailśr/j;, BopuatlćYĆę, M:AV|tÓ7ro).;ę. Skym- 

nos Perieg. 806, 836 ff; GIG II 86 ; Strabo VII 306 ; Herodot IV 18, 53 ; 
Plinius IV 82; Ptolemaios 3, 5, 28 u. a.
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22. Paisos, llataóę, Strabo XIII 589, XIV 635.
23. Pantikapaion, Ila'raxMtarov, Strabo VII 307, 309 ff; XI 495; Diodor 

XX 23, 24; Arrian, Peripl. 3.
24. Parion, l!aprov, Strabo X 487; XIII 588.
25. Priapos, llpra-cę, Strabo XIII 587.
26. Sinope, iwwitY], Ol. 37, 3 — 631, Strabo XII 545; Skymnos 941—52.
27. Skepsis, H/ślię, Strabo XIV 635 ; XIII 607.
28. Tanais, Tav£t;, Strabo VII 310; XI 493 ; Ptolem. 3, 5, 26 ; Plinius 6, 22 ; 

Herodot IV 20, 57, 123.
29. Thcodosia, HeoocatTj und HsoSoata, Strabo VII 309; Arrian Peripl. P. 

E. 20; Pomp. ?Aela II 1, 3; Plinius IV 12, 26; Ammian XII 8.
30. Tion (Tieion), Ttsfov, Arrian Peripl. Pont. E. 19.
31. Tomoi, Topor, Strabo VII 319; Skymnos 765 f; Mela II 2; Anonym. 

Peripl 12.
32. Tyras. TópYj; und Tup*;, Herodot IV 51 ; Skymnos Perieg. 827; Mela 

II 1, 17.
b) Tochterstadte milesischer Kolonien.

33. Anchiale, 'AyypaAYj, gegrundet von dcm milesischen Apollonia in Moesien, 
Strabo XVII 319.

34. Kerasus, KspaaoOę, von Sinope aus gegrundet, Skymnos 911, 916; 
Xenoph. Anab. V 5, 10; Strabo XII 548.

35. Kotyora, Koxuo)pa, von Sinope aus gegrundet, Xenoph. Anab. V 5, 10; 
Arrian Peripl. 23.

36. Trapezus, TpartsĘooę, von Synope aus kolonisiert Oi. 6, I, 757/6, Eus. 
chroń. II 80; Arrian Peripl. P. E. I ; Xenoph. Anab. V 5, 10 ; Strabo XII 548.

c) Die Namen derjenigen Kolonien, die Rambach ais mile- 
sisch anfuhrt, dereń milesische Herkunft aber bis heute nicht

erwiesen ist.

1. Ampe. 2. Amphipolis. 3. Anthia. 4. Byzantium. 5. Dionysopolis 
oder Krunoi. 6. Gargara. 7. Heraklea in Bithynien. 8. Jassus. 9. Kalatis.
10. Klauda. 11. Kromna. 12. Krunoi. 13. Kytorus. 14. Milesiorium murus 
Claude. 15. Myrcinus. 16. Phasis. 17. Perkote. 18. Prokonnesos. 19. Sesa- 
mus. 20. Thynias.





S c h u ln a c h r ic h te n .

I. Stand des Lehrkdrpers und Facherverteilung am Schlusse des
Schuljahres 1913/14.

a) Direktor:
1. Kornel K o z a k ,  Direktor der VI. Rangsklasse. k. k. Eegierungsrat, Besitzer 

der Kriogsmedaille. Obmann des I 4iterstutzungsvereines der Anstalt, Kustos der 
Munzensammlung.

b) Professoren und wirkliche L eh rer:
2. Peter U l i r i s t o f ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, auch fur die Schul- 

jahre 1913/14, 1914/15 und 1915/l(i zum K oadjutor des Direktors der’ liicrortigen k. k. 
Lelirerbildu ngsanstalt bestellt.

3. Adolf ( ' z e r  i; y, k. k. Prolessor. Kassier des an der Anstalt bestelienden 
I nterstutzungsvereines und \  crwalter der bibliotheca pauperum, Kustos der natur- 
geschichtlichen Lehrmittelsanimlnng. lehrte Matheinatik in I. A (3), II. A (3), Ili. A (3), 
Naturgeschielite in 1. A (2), II. A (2). V. A (3), VI. A (3) und Physik, bezieliungsweise 
Naturgeschichto in IV. A (3). z.usammen 22 Stunden wochontlich.

4. Hilarion F e d o r o w i c z ,  k. k. Professor der VIII.  Rangsklasse, Mitglied der
k. k. Prlifungskommission fur allgemeine Yolks- und Biirgerschulen, Klassenvorstand 
in VI. B, lehrte Alathematik in IV. B (3), Naturgeschielite in 1.15(2). 1. (1(2), II. B (2),
I I .  0(2), V. B (3), VI. B (3) urnl Physik, bezieliungsweise Katurgeschicbte in IV. B (3) 
und IV. 0(3), zusammen 23 Stunden wochentlich.

5. Władimir F e d o r o w i c z ,  k. k. wirklicher Lehrer an der griech.-oriental. 
Oberrealsclmle in Czernowitz, dem II. Staatsgynmasium in Ozernowitz. zur Jlienst- 
leistung zugewiesen, lehrte Deutsch in III.  1514), IV. 15(3), VII.  B (3), VIII. 15 (3) und 
Rutheni.scli in VI. (3) und VII. (3), zusammen 19 Stunden wochentlich.

(i. Dr. Philemon G r i g o r i j ,  k. k. Prolessor, gr.-or. W eltpriester, attf die Dauer 
der Schuljahre 1913/14 und 1914 15 zu Studienz.weeken beurlaubt. (Min.-Erl. vom 
Ki. Juli 1913, Zl. 24042; L.-Sch.-It.-Erl. tom  30. Juli 1913. Zl. 129,32).

7. Dr. Leon H o f f m a n n ,  k. k. Professor, Kustos der liistor.-geograpliisehen 
Samndung, lehrte Geograpliie in L A  (2),. Geograpliio und Geschiehte in II. A (4), 
IV. A (4), VII. A(3), VIII. A. (im 1. Sem. 4, Im 2. Hem. 3 Stunden) und philosopliiselio 
Propadeutik im VII.  A (2). zusammen im 1. Sem. 19, im 2. Som. 13 Stunden wochentlich.

8. Johan n H o r o  d y s k  i. k. k. wirklicher Religionslehror am Staatsgymnasium 
in Wiżnitz, dem II. Staatsgymnasium in Czernowitz zur Dienstleistung zugewiesen, 
gr.-or. Woltpriostor, lehrte gr.-or. Religion m it ruthenischer Untem clitsspraeho in
l. —VIII.  und in der Vorbereitungsklas.se (je 2 Stunden) und war Exhortator in 
3 Abteilungen (je 2 Stunden), zusammen wochentlich 24 Stunden.
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9. Dr. Pantelimon K l y m ,  k. k. Profossor, Klassenvorstand in \ r[[I. B, lolirto 
Griechisch in V. B(5), VI. B (5), VII. B (4) und VIH . B(5), zusammen 19 Stunden 
wiichentlich.

10. W ładimir K m i c i k i e w i c z, k. k. Profossor der VII. Rangsklasse, Mitgłied 
dor ruthenisohen Scliulbueherkommission, Klassenyorstand in IV. C, lolirto Latein in 
IV. 0  (6), VII. B (5) und V III. B (5), zusammen Ki Stunden wochentlich.

11. Julian K o b y l a ń s k i ,  k. k. Profossor der VII. Rangsklasse, R itter des 
I  ranz-Josepłi-Ordens, Mitgłied der ruthenisclien Scliulbueherkommission, lolirto Latein 
in 111. O ((i), V. B (0), VI. B (fi) und pliilosophische Propadoutik in VII.  li (2) und VIII.  B (2). 
zusammen 22 Stunden wochentlich.

12. l)r. Miron K o r d u b a ,  k. k. Profossor der VIII. Rangsklasso, Mitgłied der 
rutlionischen Scliulbueherkommission, lehrte Gęographie und Geschichto in 111.0(4), 
IV. B (4), IV. 0(4), \  I. B (5) und VII I .B (im 1. Nom. 4, im 2. Sem. 3 Stunden), zusam
men im 1. Semester 21, im 2. Semester 20 Stunden wochentlich.

13. Peter K u m a n o  w s k  i, k. k. Profossor der VIII. Rangsklasso, Verwaltor 
dor Schiilerbibliothek (ruthenische Abteilung), Klassenyorstand in IV. B, lehrto Latein 
in IV. B (6) und Rutheniscli in LA (2), IV. B (3), V. (3), VII i. (3), zusammen 17 Stunden 
wochentlich, aulierdem Ruthoniscli im 3. und 4. aufsteigondon Kurso fur Nichtruthenon 
(jo 3 St. woch.).

14. Dr. Alois L e b o u t o n ,  k. k. Profossor, Mitgłied dor Priifungskommission 
fur Erganzungsreifepriifungen der Roalschulabsolvonten, Kustos des archiiologischen 
Kabinettes, Klassenyorstand in IV. A, lehrto Latein in IV. A ((i) und Griechisch in 
IV. A (4) und VI. A (5), zusammen 15 Stunden wochentlich.

15. Athanasius L e w i ń s k i ,  k. k. Profes.sor der V III. Rangsklasso, gr.-kath. 
W eltpriester und Konsistorialrat, Mitgłied des k. k. Bezirksschulrates, lehrte gr.-kath. 
Religion in I.—VIII. und in der Vorbereitungsklasse (je 2 Stunden) und war Exhor- 
tator in 2 Abteilungen (je 2 Stunden), zusammen 22 Stunden wochentlich.

l(i. Emil M a ł a c h o w s k i ,  k. k. Profossor der VIII.  Rangsklasse, Besitzer der 
Kriegsmodaille, Verwalter der Lehrerbibliothek und der Programmsammlung, Klassen
yorstand in VI. A, lehrte Latein in VI. A (Ci) und Griechisch in V. A (5) und VIII.  A (5). 
zusammen 16 Stunden wochentlich.

17. Johann M o g e l n i c k i ,  k. k. Professor, Verwalter der Schiilerbibliothek 
(deutsche Abteilung), Klassenyorstand in VIII.  A, lehrte Latein in V. A ((>), VII.  A (5) 
und V III. A/(5), zusammen 16 Stunden wochentlich.

18. Johann P  r y j  m a, k. k. Professor der V II. Rangsklasse, zufolge Min.-Erl. 
vom 19. Juli 1913, Zl. 32074 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 30. Ju li 1913, Zl. 13040) bohufs Leitung 
des Privat-Gymnasiums in Jaworow auch ftir dio Dauer des Schuljahres 1913/14 
beurlaubt.

19. Dr. Moses S i g a l i ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Direktions-Sokretiir, 
Klassenyorstand in V. A, lehrte Deutsch in V. A (3), VI. A (3), VII. A (3), VIII.  A (3) 
und pliilosophische Propadoutik in VIII. A (2), zusammen 14 Stunden wochentlich.

20. Siegmund S z y m o n o w i  c z, k. k. Professor der VIII.  Rangsklasse, rom.- 
kath. W eltpriester, lehrte rom.-kath. Religion in I.—V III. (je 2 Stunden) und war 
Exliortator in 2 Abteilungen (jo 2 Stunden), zusammen 20 Stunden wochentlich.

21. Heini T e l l  e r ,  k. k. Professor, beim k. k. Bukowinor Landesschulrate in 
Vcrwendung stehend.

22. Samson T y n d e l ,  k. k. Professor,. lehrte mosaische Religion in I.—VIII. 
(je 2 Stunden) und war Exhortator in einer Abteilung (2 St.), zusammen 18 Stunden 
wochentlich.



c) Provisorischer Lehrer:
23. Mendel H e r b s t ,  provisorischer Gymnasiallchrer, Kustos der pliysikalisehen 

und der mathematischen Lehrmittelsammlung, Klassenvorstand in VII. A, lehrte 
Mathematik in IV. A (3), V. A (3), VI. A (8), VII. A (3), VIII. A (2) und Rliysik in
III. A (2), VJI. A (4) und VIII. A (3, im 2. Sem. 4 St.), zusammen im 1. Sem. 23. im
2. Sem. 24 Stunden wochentlicli.

d) S upplenten:
24. ,.Joliann B o d n a r i u k ,  approb. fiir L. Gr., Klassenvorstand in II. B, lelirto 

Latein in II. B (7), Griecliisch in IV. B (4), Deutsch in 111.0(4) und Ruthenisch in
I I .  15(3), zusammen 18 Stunden wochentlicli, aufierdem Ruthenisch im 1. aufsteigonden 
Kurso fur Niclitrutlienen (3 St. woch.).

25. I)avid B r i i c k ,  approb. fur L. Gr. d., Klassenvorstand in LA, lelirte Latein, 
in 1. A (7) und III. A (Ii) und Deutsch in I .A(4),  zusammen 17 Stunden wochentlicli.

26. Osias F e u e r ,  approb. fiir L. Gr. d., lelirte Griecliisch in III. A (5) und 
Deutsch in IV. A (3), zusammen 8 Stunden wochentlicli.

27. Hugon G u s z u !  approb. lur Deutsch, Klassenvorstand in I . O, lelirte Latein 
in 11.0(7), Deutsch in 11.15(5), IV .0(3), Ruthenisch in 11.0(3) und Schrciben in
1.15(1) und I . < ’ (1), zusammen 20 Stunden wochentlicli.

28. Jose! H u n  d e r t ,  supplierender Zeichenlehrer, approbiert fiir Freihand- 
zeichnort und darst. Geom., fehrte Freihandzeichnen ais obligaten Gegenstand in LA , 
15,0, II. A, 15,0, III. A, B, O, IV. A, 15, O (je 2 St.), zusammen 24 Stunden wochentlicli.

20. Mathias J  o a k  i m o w i ć  z, Klassenyorstand in f. B, lelirte Latein in I. B (7), 
Griecliisch in IV. 0(4), Deutsch in 1.0(5)  und Ruthenisch in I B  (3), zusammen 
10 Stunden wochentlicli.

30. Trifon K i j o w s k i ,  approb. fiir M. Rh., Klassenyorstand in VII. B, lehrte 
Matbomatik in IV. 0(3), V. 15 (3), VI. 15(3), V II .15(3), VIII. B (2) und Rliysik in 111.15(2), 
VII. 15(4) und VIII.  J5 (3, im 2. Sem. 4 St.), zusammen im 1. Sem. 23, im 2. Sem. 
24 Stunden wiichontlich.

31. Władimir K o p a c z u  k, approb. fiir Latein, Klasseiworstand in III . 0, lehrte 
Griecliisch in 111.0(5). Deutsch in 11.0(5) und Ruthenisch in III. A (2), 111.0(3), 
IM A  (2), zusammen 17 Stunden wochentlicli, aufierdem Ruthenisch im 2. aufsteigenden 
Kursę fiir N ichtruthenen (3 St. woch.).

32. Hermann L a s t ,  approb. fiir L . Gr. d., Klasseiworstand in 11. A, lehrte Latein 
in II. A (7), Griecliisch in VII. A (4), Deutsch in II. A (4) und Schreibon in I. A (1), 
zusammen 10 Stunden wochentlicli.

33. Władimir O r z ą ,  k. u. k. Leutnant in der Reseiwe, approb. fiir Deutsch, 
Klasseiworstand in I. O, lehrte Latein in 1 .0(7), Griecliisch in 111.15(5), Deutsch in
V. 15(3), VI. 15(3) und Ruthenisch in 1 .0(3), zusammen 21 Stunden wochentlicli.

34. Dr. Statiislaus W 1 a d, approb. fiir Geographie und Gescliiclite, Klassen- 
yorstand in 111. A, lehrte Geographie und Geschichte in III.A (4), V. A(4), VI. A (5) 
und Deutsch in III. A (3), zusammen 16 Stunden wochentlicli.

35. Leon W o l s k i  lehrte Matbomatik in I. B (3), 1 .0(3), 11.15(3). 11.0(3),
I I I .  15(3), 111.0(3) und Rhysik in 111.0(2), zusammen 20 Stunden wochentlicli.

36. Władimir W y  n n y  c k i, Klasseiworstand in 111. B, lelirte Latein in III.  Ji (6), 
Deutsch in 1.15(5) und Ruthenisch in II. A (2), I II . B (3) und IV. 0(3), zusammen 
19 Stunden wochentlicli.

37. Isidor Z u r k a n o w i c z, approb. fiir Geographie und Geschichte, Klassen- 
Yorstand in M B, lehrte Geographie in I. B (2) und 1 .0(2) und Geographie und Ge-
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schiclite in II. B (4), II. O (4), III . 13 (4), V. l !(4) und V II.B (3), zusammen 23 Stunden 
wochentlicli.

e) R e lig io n s le h re r :

38. Viktor (! I o n d y s, evang. Pfarrer, lehrte evangel. Religion die evangelischen 
Schiller diesor A nstalt zngłeicli mit dcnen der iibrigen łiierortigon Gymnasion und 
Realschulen in 4 Abtoilungen (je 2 Stundon) und war E shortator in 2 Abteilungen 
(je 2 Stunden), zusammen 12 Stunden wochentlicli (Gruppenunterriclit).

f) T u rn le h re r :

39. Johann W i l h e l m ,  k. k. Turnlehrer. Mitglied der k. k. Priifungskommission 
fur allgemeine Volks- und Biirgerschulen, Kustos der Tum- und Jugendspielgorilte, 
erteilte den Turnunterricht in allen Klassen, ausgenommen 1.0, II. B, ll .C , III. B, 
II4. O und V III. B, in je  2 wochentlichen Stunden, zusammen 28 Stunden wochentlicli.

40. Alexander S z  k u r h a n ,  k. k. Turnlehrer, erteilte den Turnunterricht in allen 
Klassen, ausgenommen IV. B, IV. O, VI. B. VIT. B, VIII. A, in je 2 wochentlichen 
Stunden, zusammen 30 Stunden wochentlicli.

g) Z e ic l ie n a s s is te n t:

41. Eduard H  e s s i n g, Zeichensupplent an der k. k. Staatsroalschule in Ozer- 
nowitz, assistierte beim Unterrichte im Freihandzeiclmen in I. A (1), III. A (1). III. B(2),
111.0(2), IV. A (2), IV. B (2) und IV. 0(2).

h) L e h re r  a n  d e r  V o rb e re itu n g s k la s s e :

42. Georg K a w u l i  a, k. k. Ubungsschullelirer, lehrte Deutsch (10 Stunden), 
Ruthenisch (7 Stundon), Rechnen (4 Stunden), Realien (2 Stundon), Schonschroiben 
(1 Stunde) und Turnen (2 Stunden) in der Vorboroitungsklasse, zusammen 2(i Stundon 
wochontlich.

i) N e b e n le h re r :

43. Johann B o d n a r i u k  (s. o. Nr. 24) lehrte ruthenische Sprache ais relativ- 
obligaten Gegenstand im 1. aufsteigenden Kurso fur Nicht-ruthenen, 3 Stunden wochentlicli.

44. T)r. Władimir B r e n d z a n ,  wirklicher Lehrer an der hierortigen gr.-or. Ober- 
Realschule, lehrte franzosische Sprache in 2 Abteilungen, zusammen 4 Stunden 
wochentlicli.

45. Josef H u n  d e r  t  (s. o. Nr. 28) lehrte Freihandzeichnen alsFreifach in einern 
Kursę fur Vorgesclirittenc, 2 Stunden wochontlich.

40. Władimir K o p a ć  z u k  (s. o. Nr. 31) lelirto ruthenische Sprache ais relativ- 
obligaten Gegenstand im 2. aufsteigenden Kursę fur Nichtruthenen, 3 Stundon 
woclieutlich.

47. Peter K u m a n o w s k i  (s. o. Nr. 13) lehrte ruthenische Sprache ais relativ- 
obligaten Gegenstand im 3. und 4. aufsteigenden Kursę fur Nichtruthenen (je 3 St.), 
ferner polnische Sprache I. Kurs (2), zusammen 8 Stunden wochentlicli.

48. I)r. Alois L e . b o u t o n  (s. o. Nr. 14) lehrte Stenographie in 2 Abteilungen, 
zusammen 4 Stunden wochontlich.

49. Alexander S a d a g ó r s k i ,  Rechnungsrevident bei der hierortigen k. k. Giiter- 
diroktion, lehrte ruthenischen allgemeinen Gesang in 3 Abteilungen (je 1 St.) und 
gr.-or. sowie gr.-kath. Kirchengesang (je 1 St.), zusammen 5 Stundon wochentlicli.
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50. Alfred S c h 1 ii t  o r, Professor an der Schule des Vereines zur Forderung der 
Tonkunst in der Bukowina, approbiert ftir Gesang an Mittelschulen, lehrte allgemeinen 
Gesang in deutscher Sprache in 3 Abteilungon (je 1 St.), zusammen i! Stunden 
wochentlich.

51. Anton Z a r  z e m s k i ,  Yolksschullehrer, lehrte rom.-kath. K irchengesang in 
einer Abteilung, 1 Stunde wochentlich.

B e u rla u b u n g e n .
1. Johann P r y  j m a, k. k. Professor der VII. Rangsklasse, behufs Leitung des 

Privat-Gymnasiums in Jaworow  fiir dio Dauer des Schuljahres 1913/14 beurlaubt mit 
Min.-Erl. vom 19. Ju li 1913, Zl. 32674 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 30. Ju li 1913, Zl. 13040).

2. Dr. Philemon G r i g o r i j ,  k. k. Professor, gr.-or. W eltpriester, auf die Dauer 
der Schuljahre 1913/14 und 1914/15 zu Studienzwecken beurlaubt mit Min.-Erl. vom
16. Ju li 1913, Zl. 24642 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 30. Ju li 1913, Zl. 12982).

3. Władimir K  m i c i k i e w i c z, k. k. Professor der VII. Rangsklasse, erhielt 
zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 20. Septomber 1913, Zl. 16316 einen rderwochentlichen 
E rholungsurlaub.

4. Isidor Z u r k a n o w i c z ,  suppl. Lehrer, wurde zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 
13. Marz 1914, Zl. 4562, fiir dio Zeit vom 6. Marz bis inklusive 5. April 1914 beurlaubt 
(Lehramtspriifung).

5. Mathias J  o a k i m o w i c z, suppl. Lehrer, erhielt krankheitshalber fiir die 
Zeit vom 23. April bis 7. Mai 1914 einen Urlaub (L.-Sch.-R.-Erl. vom 9. April 1914, 
Zl. 6964).

D iener d e r  A n s ta lt.
1. Eduard K i s s l i n g ,  k. k. 1. Schuldiener in der 8. Gehaltsstufe; def. mit 

L.-Sch.-R.-Erl. vom 3. November 1897, Zl. 5185 (ftihrt auch einen Teil der Manipula- 
tionsgesehafte).

2. Jakob Bauer, k. k. 2. Schuldiener (in der 5. Gehaltsstufe); def. m it L.-Sch.- 
R.-Erl. vom 21. Dezembor 1905, Zl. 1128(i.

. 3. Aushilfsdiener: Ferdinand R y b c z u k ,  Michael W o n s o w i c z  und Anton 
H e r m a n n .
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II. Lehrplan.
Der 1 nterricht wurde nach dem zufolge Yorordnung des Min. fur K. u. U. vom 

20. Marz 1009, Zl. 11662 eingefiihrten neuon Normallehrplan fiir Gym.nasien (bez. Min.- 
Erl. vom 30. April 1010, Zl. 3967) erteilt.

Stundeniibersicht
•

U  I- II.  ; 11. m. n i . IV. IV.

Lehrgegen stil n de
©

X  J.& . E t -
© j 

X  ! ©
1 L

©
. 1 . 

is-g. r-g V. VI. VII. VIII.
©

© < © < 3 iX

Religionslehre . 2 2 2 2 2
i  • 2 16

1 Interrichtssprache 
(Deutsche Sprache)

1
4; + 1 4 + 1

*> +1 3 3 3 3 3 26+3

l 'nterriclitssprache 
( Rutlien. Sprache) i + 3 + 3 + 3 i + 3 + 3 + 3 , + 3 + 3 + 24  |

Latein. Sprache 7 7 i; 6 6 5 5 48

Griecli. Sprache — — 5 4 5 5| 4 5 28

Geschichte . . 2 > 2 3 4! 3 i.s.4  
11 S.3 20(10)

Geographie . . 0 2 > *> 1 4i - 10

Mathematik . . 3 3 ! 3 3 3 3 2 23

N aturgescli ich te 2 2 - - 3 . 31 — - 10

Physik u. Chemie — — 2 — 4 i.s.3
i i s .4 12(13)

Phil.Propadeutik _ 1 _ — i — — — -  — — 2 2 4

Freihandzeichnon j 2 2 > 2 — — — — 8

Schreiben . . . [ 1 — — — — I — 1

Turnen . . . . 2 2 2 2 2 2* 2 2 16

Summę . . j 25; + 4  
1

1

201 +4

1

2<) + 4 20 + 3 28
+ 3

29 28 
+ 3  + 3

28
+3,

222

+ 2  !

E v a n g e lisc b e r  R c lig io n su n te r r ic h t .
Der evangelische Religionsunterricht wurde den Schillera der Anstalt gemeinsam 

mit den Schillera des k. k. I. und III . Staatsgymnasiums und der hierortigen Real- 
scliulen in 4 Abteilungen m it zusammen 8 Stunden wochentlich im Gebiiude dos
I. Staatsgymnasiums erteilt.

I. Abt. (2 S t.) : Luthers kleiner Katechismus, orklilrt von Ernesti, I. und U. 
Hauptstiick. Biblische G-eschiclite dos alten und neuon Testamentes.



TL Abt. (2 St.): Kirchengeschichte von der Stiftung der Kirche bis zur Refor- 
mation. Heinrich Palmer: Der christliche Glaubo und das christlicho Lobon.

ITI. Abt. 12 S t.): Christliche Sittenlehre, I. Teil. Heinrich P alm er: Dio christlicho 
Glaubens- und Sittenlehre.

IV. Abt. (2 St.): Christlicho Glaubenslehre, I. und II. Teil. Heinrich Palm er:
Dio christliche Glaubens- und .Sittenlehre.

M osaischer R elig ionsun terrich t.
I. KI. (2 St.): Biblische Geschichte (nach Wolf, Geschichte Israels, 1. Heft): 

Von der Erschaffung der W olt' bis zur Offenbarung am Sinai. Hebraisch: Ausge
wahlte Gobeto.

II. KI. (2 St.): Von der Offenbarung bis zur Teilung des Reiches (nach Wolf,
1. u. 2. Heft). Hebraisch : Ausgewahlte Gobete.

III . KI. (2 St.): Biblische Geschichte: bis zur Zerstorung des ersten Tempels 
(nach Wolf, 3. Heft). Hebraisch: Ausgewahlte Stellen aus dem Gebetbuche und aus 
dem 1. Buche Moses.

IV. KI. (2 St.): Jiidische Geschichte (nach Wolf, 4. u. 5. H eft): Bis zur Zer
storung des zweiten Tempels. H ebraisch: Ausgewahlte Kapitol aus dem 2. Buche 
Moses, ausgewahlte Stellen aus dem Gebetbuche.

V. KI. (2 S t.): Jiidische Geschichte (nach Hecht-Kayserling-Biach): Bis zum Ende 
des Gaonats. H ebraisch: Ausgewahlte Stellen aus dem V. Buche Mos. und aus dem 
Gebetbuche.

VI. KI. (2 St.): Jiidische Gedichte (nach Hecht-Kayserling-Biach): Bis zur Ver- 
treibung- der Juden aus der pyrenaischen Halbinsel. Hebraisch: Ausgewahlte Stellen 
aus Jesaias und aus den Gebeten ftir die Feiertage.

VII. KI. (2 St.): Jiidische Geschichte (nach Hecht-Kayserling-Biach): Bis zur 
W iederherstellung der Rechto der Juden in den Kulturstaaten. W iederholung der 
biblischen Geschichte. Hebraisch: Ausgewahlte Kapitel aus Jeremias, Ezechiel, Za- 
charjah, Hiob und den Psalmen.

V III. KI. (2 St.): Systematische Religionslehre (nach Philippson). Hebraisch: 
Ausgewahlte Kapitol aus den Psalmen und aus den Spriichen der VSter.

F reih and zeich nen.
I. KI. (2 S t.) : Elomontare Grundformen: Kreis, Ellipse, Eiform, Spirallinie. Aus 

diesen Grundformen entwickelte Wappen, Rosetten und leichto ornamentale Figuren. 
Gebrauchsgegenstande in orthogonaler Stellung. Stilisierte Blattformen, naturalistische 
Blatter und BI ii ten.

II. KI. (2 St.): Froies perspektiros Zeichnen nach olemontaren Modellen und 
dereń Kombinationen zu Gruppen. Moderne Flachornamente und Gediichtniszeichnungen.

III . KI. (2 St.): Fortsetzung im Perspektivzeichnen nach komplizierten Modell- 
gnippen, griechische Vasen, Hausgerate, W erkzeuge. Moderne Flachornamente. Ein- 
fache Pflanzenstudie nach der N atur und Gedachtniszeichnungen.

IV. KI. (2 S t.): Architektonische Teile, und zwar im dorischen, jonischen, 
korinthischen, romanischen und gothischen Stil. Gebrauchsgegenstande, Tiere, Vogel, 
plastische Ornamente nach Gypsmodollen, Flachornamente. Pfianzenstudien nach der 
Natur. Zeichnen im Freien und Gedachtniszeichnungen.

T u rn e n .
Das Turnen wurde in GemaBheit der Ministerialverordnung vom 27. Jun i 1911, 

Zl. 25081, in 20 Abteilungen zu je 2 wochontlichen Stunden obligat unterrichtet,
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F re ie , b e z ie h u n g sw e ise  re la tiv  o b łig a te  L eh rg eg e n s ta n d e .
R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  (rei. obi.): je 2 St. in den deutschen Stammklassen des 

Untergymn. (Lehrplan wie in den entsprechendon utraquistischen Abteilungen); jo 
i! St. in den drei aufsteigenden Kursen fur nicbtmthenisehe Schiller, u. zw .: I. K urs: 
Lese- nnd Schreibiibungen, Spreclien und das W ichtigste aus der Forraenlelire nach 
dem „Ruth. Sprachbuch, I." von Popowicz. U. K urs: Ubungen im Lesen, 
Schreibon und Spreclien; Memorieren von Prosastiicken; das W ichtigste aus der 
Grammatik nach dem „Ruth. Sprachbuch, 11." von Popowicz. — ILI. K urs: 
Lesen, Erzahlen, Memorieren, schriftliche Ubungen; das W ichtigste aus der 
Syntax nach dem „Rutli. Sprachbuch, 111.“ von Popowicz und Szpoynarowski. -
IV. K urs: Kacherzahlen, Memorieren poet. u. pros. Stiicke und schriftlicho 
Ubungen nach dem Lesebuche von Szpoynarowski, I. und II. Teil.

P o l n i s c h e  S p r a c h e ,  I. Kurs: (2 St.): I)ie Formenlehre und das W ichtigste aus 
der Syntax. Lesen, Ubersetzen, korrektes Nacherzahlen und Memorieren poo- 
tischer und prosaischer Stiicke. Grammatische und orthographische Ubungen 
nach dem Lesebuche von Próchnicki-Wójcik.

F r a n z i i s i s c h e  S p r a c h e  in 2 Kursen (je 2 S t.) : I . K u rs : Einiibung der Aussprache. 
Ulemente der Formenlehre und die wichtigsten Regeln der Syntax. Miindliche 
und schriftliche Ubersetzungen nach Mager-Borneque „Lehrgang der franzbsischen
S])rache fur Gymn., I. T .“, 1. Aufl. — II. K urs: Fortsetzung der Formenlehre 
und der Syntax, nach Mager-Bornei(ue.

S t e n o g r a p h i e  in 2A bt. (je 2 St.). I .K u rs : W ortbildung und W ortkurzung; Lese- 
und Schreiblibungen. II. Kurs: Satzkurzungen mit fortwahrenden Schreib- und 
Lesetibungen nach SchelleFs Lesebuch der Gabelsberg'schen Stenographie.

F r e i h a n d z  e i c h n e n  (Kursus fur \Torgeschrittene, 2 S t. woch.): Einfiihrung in 
das perspektm sche Zeichnen nach der Anschauung. Zeichnen antiker GefaB- 
formen und Reliefornamente. Kopfe nach Yorlagen und Gips-Modellen. Gegen- 
standliches Zeiclmen und Malen von Stilleben etc.

G e s a n g :  a) AUgemeiner deutscher Gesang in ii Abteilungen (je 1 St.): I. A b t.: 
Elemente der alłgemeinen Musiklehre, Tonbildung, Skaleń und Intervallubung, 
Rhythmus und Takt; rhythmische Singiibungen nach dem Uhorliederbuche 
von Fiby, I. Teil. — II. Abt.: Fortsetzung der Chorgesangscliule naci: Fi by, 
I. Teil; Kinubung zwoi- und dreistimmiger Kanons und Chore. -  III. Abt.: 
Einiibung von gemischten Clioren nach Fiby’s Ohorliederbuche, 11. Teil. -
b) Ruthenisclier weltlicher Gesang (3 St. woch.): Einiibung von gemischten 
Choren und Mannerchoren. — c) Rom.-kath. Kirchengesang (1 St.): Einiibung 
vierstimmiger Kirchenlieder. — d)  Gr.-kath. Kirchengesang (1 S t.) : Einiibung 
der MeBlieder von Kolessa und Iwanus. — e) Gr.-or. Kirchengesang (1 St.): 
Einiibung der MeBlieder von Bortniański.

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

Schiilern in deutscher, den gr.-kath. und den gr.-or. Schiilern in ruthenisclier Sprache 
erteilt. Fiir den Unterricht im Ruthenischen, im alłgemeinen ruthenischen Gesange, 
im gr.-kath. und gr.-or. Kirchengesange ist die Unterrichtssprache die ruthenische.
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Sonst wurde in den deutschen Abteilungen in doutscher Sprache unterrichtet, 
ebenso in den ruthenisch-doutschen Abteilungen in Griechisch, Deutsch, Geographie, 
Geschichte und Naturwissenschaften.

Im Lateinischen und in der Matliematik war in den utraąuistischen Parallol- 
abteilungen das Ruthenische die I ' nteiricbt.sspradie.

Vorbereitungsklasse.
Sie ist zufolge Min.-Erl. vom 28. Soptomber 1911, Zl. 18952, seit 1. September 

1902 eroffnet und hat oinen doppelten Zweck zn erfiillen:
1. die in der 4. Yolksschulklasse zu erwerbende Yorbereitung fur die am Gym- 

nasium in m thenischer Sprache vorgetragenen Lebrgogonstando (Religionslehre, Latein, 
Ruthenisch und Matliematik) z u yermitteln ;

2. die fur den erfolgreichen Unterricht in den deutsch gelehrten Gegenstanden 
(Deutsch, Geographie und Naturgeschichte) unerlallliche Sprachfertigkeit in der 
deutschen Sprache zu erzielon.

Die L nterrichtssprache ist fiir Religionslehre, M uttersprache und Rechnen die 
ruthenische, fiir die deutsche Sprache und die Realien die deutsche. Doch ist der in 
den Realien (Geographie und Naturgeschichte) vorgeschriebene Lehrstoff immer zuerst 
i.i ruthenischer Sprache durclizunehmen, damit er den Schiilern bereits gelaufig sei, 
wenn der Lehrer zur Beliandlung desselben in deutscher Sprache iibergeht.

Der Stoff fiir die Realien ist aus einem geeignoten Lehrbuche auszuwilhlen.
Im Schonschreiben werden die deutsche, lateinische und ruthenische Schrift 

gleichmafiig beriicksichtigt.
Den Unterricht in den weltlichen Lehrgegenstanden erteilte der wirklicho 

Ubur.gsschullehrer Georg K a w u 1 i a.
Mit der Erteilung des Religionsunterrichtes wurden die betreffenden Iloligions- 

lehrer ller A nstalt betraut.
Der U nterricht wurde nach dem m it Min.-Erl. vom 22. Oktober 1901, Zl. 26548, 

provisorisch gonehmigten, m it Min.-Erl. vom 19. Janner 1904, Zl. 29, teilweise 
geanderten Lelirplane erteilt.

Mit Min.-Erl. voni 10. November 1913, Zl. 49770 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. No- 
vember 1913, Zl. 21098) wurde angeordnet, dafi vom Schuljahre 1913/14 an in der 
Yorbereitungsklasse der Anstalt auch der obligate Turnunterricht von dem Lehrer 
dieser Klasse erteilt werde und dali daftir 1 Stunde Deutschunterricht und 1 Stunde 
Schonschreiben ontfallen.

III. Absolvierte Lektlire.
HDeu-tsoln..

VI. K l a s s e :  Lessing, Minna von Barnhelm ; Goethe, Gotz von Berlichingen; Schiller, 
Don Karlos. — Kontrollierte l ’rivatlekture: Shakespeare, Julius Casar; Lessing, 
Emilia G alotti; Goethe, Egm ont; Otto Ludwig, Zwischen Himmel und Erde.

VII. K l a s s e :  Goethe: Iphigenie, Tasso, Hermann und D orothea; Schiller, Jungfrau 
von Orleans. — Kontrollierte P rivatlekture: Schiller, Maria Stuart, Braut von 
Messina, Tell; Grillparzer, Sappho; Hamerling, Aspasia.
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VIII. K l a s s e :  Goethe, Faust I. und Auswahl aus dem II. Teil; Schiller: Wallenstoin, 
B raut yonM essina; Shakespeare, K on igL ear; Hebbel, Die Nibolungen. — Kon- 
trollierte P rivatlek ture: Grillparzer, Traum einL eben; Kleist, Herm annsschlacht; 
Anzengruber, Ber Meineidbauer.

IR.-o.tib.en.is c li..
V. K l a s s e :  M. Bobuok: Hapogni oiiOBigattu. O. CropoaceiiKO: OnoBigamr. luan 

rbpaiiKO: Biióip 3 onoBigam. I3. BopoÓKeBiiu: IIp030Bi TBopn. — H auslektiire:
0 . MaicoBoft: OnoBigansr, IIpomeHKO. A. HaliKOBCKnil: OnoBigaHa, 3 a cecipoio. 
Bp. OKynoBCKnii: JIhctii :s uyjKHHii.

VI. K l a s s e :  I’p. Kamea: Mapycsi. IlepeitOTimojie. M. Porojin: Tapac Byjitóa. Copo- 
'miibCKitfi apjiapoK. Ib. flrpaHKO: 3axap Eepieyr. Biióip 3 onOBigaiib. — Haus- 
lektiire: O. KouiuiHUF.CKa: JRogima, HeicyJiLTypHa. Bp. Uere.iii.cKiiit i H. Toóii.Temiu: 
JIpaMaTiiBiii TBopu. Li. Konopy/ja: Cuomhiih a Atoh.

VII. K l a s s e :  Fp, K am ea: Ca.tgaTCKiiii nopTpoT, Iljnpa  j i i o ó o b . A MoriuiLiiiinitiiil: 
Ckiit MausiBCKHfi. ITIcbmohko: Tiiopn. — Hauslektiire: l a .  c k p a H K o :  I l a H b c i d  acaprii. 
Eb. BpoSiiiKa; 'lałiKOBCKiiii. B. CretfiaHUK: Moe ceioiso. O. Kooimaiicica: 3eM.:ni. 
B. 1'pin'ieHKO: IIobIctii.

V III. K l a s s e :  10. <I>(!;u.kobh'i : IIobIctii. B. fflaimceBiiu: 3i.Ti.iniK. n . Ky.Tuii: Kopna 
pa;;a. II. Himmibciaiil: ToMepOBa Ogiieesi. — H auslektiire : Ib. JIobiii;khi i : nouicni. 
Ib. OpaiiKo: Moftceit, YKpagene macie. A. BaJiKOBCKiifi: IIOBicTii. BapambCKiiii: 
CKOiueiiiili gbBiT. O. Fa.niiTauKa: BpaiKinsi 3 goponi. M. Forom ,: JlepTBi ;;ymi.

L a t e i n .

ITT. K l a s s e  A:  Aus Prinz's „Lateinischem Lesebuche“ die Stricke: 1, 5, 6, 9, 11. 
14, l(i, 18, 19, 21, 25, 26, 28, ISO, 32, 63, 68, 71, 77, 84.

III. K l a s s e  B und O : Córa. N epos: Miltiades, Aristides, Themistocles, Epaminondas, 
Oinion. — Ourtius R ufus: Alexanders Jugend, Zug naeh Asien, A lesanders Er- 
krankung, Schlacht bei Issus, A. lost den Gordischen Knoten, Zug zum Tempel 
des Juppiter Ammon, Alexanders Tod.

IV. K l a s s e :  Caes. de beli. Gall. I, II, VI, V II (letztere zwei Biicher in Auswahl).
V. K l a s s e :  Ovid (ed Sedlmayer): M etam .: Vorwort des Dichters, Die vier Welt- 

alter, Gotterversammlung, Die grol.Se Fiut, Deukalion, Perseus, Niobo, Streit urn 
die Waffen des Achilles; Jugendgedichte: Des Sangers ITnsterbliclikeit, A u f den 
Tod Tibulls; F asti: Matronalia; Tristia: Abschied von Rom. L iv .: I c. 1—16, 
XXI c. 1—18, 22 und 26—45. Caes. de beli. Gall. VIi c. 1—21.

VI. K l a s s e :  Sali. beli. Jugurth .; Cic. III . or. in Cat.; Verg.: Aen. II, Ekl. V.
VII. K l a s s e :  Cicero: pro Sexto Roscio Amerino, CatoMaior. Vergil: Aen. IV, VI,

IX, X II (letztere 2 Gesange In Auswahl). Briefe des jlingern Plinius (ed. Schuster):
1, lii, 31—34, 38, 39, 60 und 60 a.

VIII. K l a s s e :  Tacitus: Germ. c. 1—27; Annal. (ed. W eidner): die Stricke 1, 4 a 
und b, 6, 8, 9. Iloraz: Od. I. 1, 4, 6, 11, 14, 18, 22, 3.1, 37; II 3, 10, 14, 18, 19; 
I I I  1—6; IV 3, 4, 11; Epod. 2, 7; Satir. 1 6, 9; Epist. I  2, 16.

< 3 - x ie  c ł i i s c b . .

V. K l a s s e :  Arrian, Anabasis (Haupt, Hellas): Sttick 12, 13, 16, 20; Xonophon 
(ed. Schenkl): Anabasis: Schlacht beiK unaxa, Xenophon tr i t t  an dieSpitze des 
Heeres; Kyrup.: Kyros und Kroisos. Iłom. llias: I, II, VI (letzterer Gesang in 
Auswahl).
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VI. K l a s s e :  Horn. Ilias: IV, VIII.  XIV, XVII, XVIII, XIX.  Herod. V II (Ausw.).
VII.  K l a s s o :  Hom. Odyss. I. V, VI, IX, X III, XVI. Demosth. III . Philipp. Redo. 

P la to n : Apologie.
V III. K l a s s e :  P laton: Protagoras, Lysis (Ausw.). A ristoteles: Die Stufen der Er- 

kenntnis. Sophokles, Oedipus rex. Hom. Odyss. XXIV'.

Privatlektiire.
ID e-u-tscIh..

V. K l a s s e  A:  B ulw er: Die letzten Tage von Pompej i (3); Dahn : Die Bataver (2), 
Ein Kampf um Rom (2), Die schlimmen Nonnen von Poitiers (1); Eschstruth: 
Hofluft (2), Der rerlorene Sohn (1), Der Stern des Gliickes (3); F rey tag : Die 
Almen (1), Soli und Haben (2); Ganghofer: Der Dorfapostel (1); Goethe: Dio 
Leidon des jungen W erthers (1), Egm ont (2), Geschwister (1); Grillparzer: Die 
Ahnlrau (1), Der arme Spielmann (1); H au ff: Liclitenstein (2), samtliche No- 
vellen (1); Hauptmann : Atlantis (1); Heyse : Kinder der W elt (1); Kellermann ; 
Der Tunnel (3); K lo ist: Michael Kolhaas (1); Lessing: Emilia Galotti (1), Minna 
von Barnholm (2), Kathan der "Weise (1); Lindau : Dio blaue Latonie (1); Raabe : 
Eulenpfingsten (1); R anpach: Der Muller und sein Kind (1); R uppius: Ein 
Deutscher (1): Scheffel: Eckehard (2), Trompoter von Sakkingen (1); Schiller: 
Jungfrau von Orleans (1), Kabale und Liebe (2), W allenstein (2), Wilhelm Tell (2); 
Schnitzlor : Der jungo Medardus (1); S k o tt: Quentin Durward (1); Shakespeare : 
Romeo und .Julie (1); Sienkiewicz: Die K reuzritter (1), Quo vadis (3); Spiel- 
hagen : Die Sturm flut (1), Hammer und AmboB (1), Problematische Naturen (3); 
Sudermann : Frau Sorge (2), Heimat (1), K atzensteg (1), Rosen (1); W allace: 
Bon H ur (3); W olff: Tannhauser (1).

V. K l a s s e  B:  Aloxis : Der falsche Woldemar (1): A rnim : Der tolle Invalide (2), 
Ftirst Ganzgott und der Silnger H albgott (2), Philander (2); Auerbach : Bar- 
fiiBele (3), Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg (2), Die F rau Profes- 
sorin (1), Der Lohnhold (1), Luzifer (1); Byron: Der Gefangene von Chillon (2), 
Mazeppa (2); Bulwer: Die lotzten Tage von Pompeji (5), Rienzi (1); Ohamisso : 
Peter Schlemihl (3); Dahn: Kampf um Rom (1): Dickens: 01iver Tw ist (2); 
E bers: Homo sum (1); Ebner-Eschenbacli: Agave (1), Bożena (1), Dorf- und 
SchloUgeschichten (1), Lotti dio I hrmacherin (1); Eckstein : Die Klaudier (1); 
Eichondorff: Aus dem Leben eines Taugeniclits(9), I his SchloB Dtirande (2); Fouque : 
1'ndino (3); F rey tag : Soli und Haben (2), Aus einer kleinen S tadt (1), Die Briider des 
deutschen Hauses (1), Das Nest derZaunkonige (1); Ganghofer: SchloB lluber- 
tus (1); Goethe: Werthers Leiden (4), Die Walilverwandtschaften (2); Gogol; 
Taras Bulba (3), Die toten Seelen (1); Goldsmith : Der Landprediger von Wake- 
field (1): Grillparzer: Der arme Spielmann (2), Das Kloster von Sendomir (1), 
Des Meeres und der Liebe Wellon (1): H am erling: Aspasia (1), K enig von 
Sion (1); Hartmann von Auo : Gregorius (2); Hauff: Der Mann im Monde (4), 
Dio letzten R itter eon Marienburg (1), Othello (1); Heyse: V etter Gabriel (1), 
Zwoi Gefangene (1); Hoffmann E. Th. A .: Meistor Martin (3), Das Fraulein von 
Scuderi (1); Immormann : Der Oberhof (1); Jonsen : Uber der Heide (2), Auf 
der Lateinschule (1); K eller: Der griino Heinrich < 1); Kleist H. : Michael Kol
haas (1): Kobylańska: Kleinrussische Novellen (1); Korolenko W .: Der blinde
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Musiker (1); Lermontoff M. : Ein Hołd unserer Zeit (1); Ludwig O .: Zwischen 
Himmel und Erde (2); Miigge Th.: Afraja (1); Pichler A.: Der Friihling (1); 
Puschkin A .: Dobrowski (2): R aabe: Zum wilden Mann (2); Rosegger P . : Dio 
Fórsterbuben (2), Die Dorfschone (1), Her Gottsucher (1); Saint-Pierre, Paul und 
Yirginie (4); Samarów : Krieg oder Frieden (1); Schiller : Der Geisterseher (2); 
Schreyyogel: Samuel Brinks letzte Liebesgeschicbte (1); Schiicking : H art am 
llando (1); Shakespeare: I )io lustigen Weiber von Windsor (1), Der Wider- 
spanstigen Zahmung (1); Sienkiewicz H . : Quo vadis (3); Die K reuzritter (2), 
Bartel der Sieger (1), Zersplittert (1); Spielhagen: Auf der Diine (2), Alles 
fliei.it (2), Die Dorfkoketto (2), In der zwolften Stunde (2), Roschen vom Hofe (2), 
Allzeit voran (1), Hammer und AmboB (1); S tifter: Hagestolz (4), B rigitta (3), 
Der Hochwald (3), Abdias, Bergkrystall (1), Die Narrenburg (1), W aldsteig (1); 
Suderm ann: Es war (1); Tolstoi: Die Kosaken (3), Auferstebung (2). Anna 
Karenina (1), Die Kreuzersonate (1), Z we i Husaren (1); Turgenjoff: Vater und 
Sohne (3), Ein Konig Lear der Steppe (2), Eine Ungluckliche (1); Y iebig: Das 
schlafende Heer (1); Wallace : Ben H ur (1); W ieland : Oberon (2), Geschichte 
der Abderiten (1), Der goldene Spiegel (1); W olff: Der Sulfmeister (1); Zschokke : 
Das Abenteuer in der Neujahrsnacht (1), Der to te Gast (1).

VI. K l a s s e  A:  Bang: Das graue Iiaus (1); Bartsch: Haindlkinder (1), Zwolf aus 
der Steiermark (1); D um as: Die drei Musketiere (1); F re y tag : Die verlorone 
Handschrift (1), Soli und Haben (6); Goethe: Dichtung und W ahrheit (5), H er
mann undD orothea (1), Reineke Fuchs (1), Torąuato Tasso (1), Werthors Leiden 
(1), Wilhelm Meisters Lehrjahre (3); Grillparzer: Das Kloster von Sendomir (1); 
Ham erbng: Samtliche W erke (1); H auptm ann: Atlantis (1): Herder: Gid (2); 
Heyse: Novellen (1); Kellermann: Der Tunnel (1); K leist: M ichaelKolbaas (1); 
Lessing: Nathan derW eise (l); Lindau: Spitzen (1); Ludw ig: Zwischen Himmel 
und Erde (1); Rosegger: Heidepeters Gabriel (1), Die Scbriften des Waldschul- 
meisters (1); Saar: Tambi (1); Scheffel: Der Trompeter von Sakkingen (1); 
Schiller: Jungfrau von Orleans (1); Sienkiewicz: Mit Feuer und Schwert (1), 
Die K reuzritter (1); Spielhagen: Problematische Naturen (2), Sturm flut (1); 
Stilgebauer: Gotz Krafft (1); Storm : Samtliche Novellen (1); Sudermann: Die 
drei Reiherfedern (1), Frau Sorge (1); Sue: Der owige Jude; Tolstoi: Auferste- 
hung- (1); W ilbrandt: Der Meister von Palmyra (1).

VI. K l a s s e  B:  B lum auor: Aonois (1); B ulw er: Rienzi (1); Chamisso : Peter Schlemihl
(1); Goethe: Klayigo (1), Hermann und Dorothea (1), Iphigenie auf Tauris (Ib 
Werthors Leiden (1); Grillparzer: Die Ahnfrau (2), Das goldene Ylies (1), Des 
Meeres und der Liebe Wellen (1), Sappho (1); Hauff: Der Mann im Monde (1); 
Heyse: Andrea Delfin (1); Hoffmann: Meister Martin (1); Ibsen : Gespenster (1); 
Ein Yolksfeind (1); K eller: Die drei gerechten Kammacher (1); K leist: Michael Kol- 
haas (2), Die Yerlobung auf St. Domingo (1), Hermannsschlacht (1), Prinz von Hom- 
burg (1); K raus: Die Meyeriade (3); Scheffel: Ekkehard (1); Schiller: Der Geister
seher (1), Die B raut von Messina (1); Shakespeare: Romeo und Julie (3), Konig 
Lear (2), Sommernachtstraum (1); Sienkiewicz: Quo yadis? (2); Stifter: Die 
Narrenburg (2), Der Hochwald (1): Tolstoi: Die Macht der Finsternis (1): Tur- 
genjeff: Ein Konig Lear der .Steppe (1): Wilde: Das Bildnis des Dorian Grey (1).

VII. K l a s s e  A .: Alexis : Der Werwolf (2), Die Hosen des Herrn von Brodow (1); 
Auerbach : Auf der Hohe (1); Bahr : Die Rahl (4), Drut (2), OM ensch(8); B ang: 
Am W ege (2); B artsch: Der letzte S tudent (1), Elisabeth K ott (2); B ohlau: 
Ratsmadelgeschichten (1); Bulwer: Die letzten Tage von Pompej i f i);  Dahn :



Bis zum Tode getreu (2), Die Amelungen (1), l)ie Kreuzfahror (1), Fredegundis 
. (1), Sind G otter? (1), Suhne (2); D ante: I>ie gottliche Komedie (1); Dickens: 

Das Leben oin Kampf (1); Ebers : Der Kaiser (1): Eckstein : Ein Besucli im 
Karzer (1); Esclistruth : Am Z iel(l), Der Muhlenprinz (1), Der Stern des Gluckes 
(2), Der verlorone Solin (1), In Ungnade (1), Hofluft (1). Polnisch Blut (2), 
Spuckgeschichten (1); Feuclitersleben : Zur Diatetik der Seele (1); F rey tag : 
Dio Ali nim (2). Karl der GroBe (I), Soli und Haben (8); Ganghofer: Der 
laufende Berg (4), Der Mann im Salze (1), Die Martinsklause (1), Gottes- 
lelien (1), Schlol.1 Hubertus (1): Gellert: Samtliche Schriften (1); Ger- 
stiicker: Der K nustreiter (1). Der Wilderer (2); Goethe: Die Loiden des jungen 
W erthors (4), Die Mitschuldigen (8), Reineke Fuchs (1), Tor<|uato 'Passo (2), 
Wahlver\vandtsclial‘ten (2), Wilhelm Meister (2); H am erling: Ahasver in Rom 
(4), Amor und Psyche (2), Aspasia (3), Der Konig von Sion (2), Homunkulus (1); 
Hau 11: Lichtenstoin (1); Hauptmann : Atlantis (1), Ilanneles Himmelfahrt (1): 
Ibsen: Gespenster (1). Heclda Gabler (1), Stiitzen der Gesellschaft (1): Immer- 
inann : Dor Oberhof (1); K ellerm ann: Der Tunnol (2); K orner: Der Nacht- 
wachter (1), Hedwig (1), Rosamunde (1); Lindan : Arnie Madchen (3), Die blauo 
Laterno (1), Spitzen (1); Raabe: Der Hungerpastor (1); Saar: Osterreichische 
Norellcn (1); Scheffel; Ekkeliard (4); Schiller: Demetrius (1); Schnitzler: Der 
jungo Medardus (1), Der Weg ins Freie (3), Leutnant Gustl (1); Sienkiewicz: 
Rluo vadis 1 (3); Spielhagcn : Allzeit voran (1), An der Heil<|uelle (1), Hammer 
und AmboB (1), In Reih und Glied (1), Problematische Naturen (8), Sturm flut 
(1), Was die Scliwalbe sang (1); S tif te r: B rigitta (1), Bunte Steine (2), Hoch- 
wald (1), Nachsommer (1): S tilgebauer: Gotz Krafft (2); Suderm ann: Das 
Blumenboot (1), Der K atzensteg (3), Elire (2), Es war (3), Frau Sorge (2), Im 
Zwielicht (1), Indisclie Lilie (1). Morituri (2); S u ttn e r: Die Waffen nieder (1); 
W olff: Tannhiiuser (1).

VII. K I a s  s e B: Auerbach: Auf der Hohe (1), BarfuBele (2); Bach: Das Geheimnis 
der Toten (1); Bahr: O Mensch (1); Dalm: Die Kreuzfahrer (1), Kampf 
um Rom (1); Eschstruth: Friihlingssturme (1); Eichendorff: Werke (2), 
Ahnung und Gogenwart (1); Ebers: Eine agyptischo Kónigstochter (1), Der 
Kaiser (1); Freytag: DieAhnen 4. Tl. (1), M arkusKonig (1), Soli undH aben (1), 
Journalisten (1); Ganghofer: Der laufende Berg (1), SchloB Hubertus (1); Ger- 
stiicker: Tahiti (1); Goethe: Der Biirgergeneral (1), Grofikophta (1), Hermann 
und Dorothea (1), Dichtung und W ahrheit (1); Grillparzer: Ahnfrau (3), Weh" 
dem, der ltigt (1); Hacklander: Eugen Stillfried (1); H am erling: A hasverin Rom 
(1), Konig von ,Sion (1), Aspasia(l), Homunculus (1); Hauff: Die Bettlerin vom 
Pont des Ąrts (1): Herder: Gid (1): Ibsen: Nora (l), Rosmersholm (1); Immor- 
m ann: Der Oberhof (1); Keller: Martin Salander (1), Der griine Heinrich (1); 
K leist: Das Kiithchen von Heilbronn (1), Michael Kolhaas (1), Penthesilea (1), 
Dor zerbrochene K rug (1); Korner: Hedwig (1), Toni (1), DerNachtw iichter (1): 
Lessing: Laokoon (1); Morike: M ozartaReise nach P rag (4); Raabe: Nach einem 
gro Ben Kri ege (1); Reuter: Aus meiner Festungszeit (1); Shakespeare: Makbeth 
(1), Hamlet (1), Kaufmann von Yonedig (1), Titus Andronikus (2), Julius Ciisar 
(1); Schiller: Die B raut von Messina (1), Wilhelm Tell (2), Riiuber (2), Yer- 
scliworung des Fiesko zu Genua (1), Kabale un d L ieb e(l), Jungfrau von Orleans 
(1), Huldigung der Kiinsto (1), Wallenstein (1), Maria S tuart (1); Schnitzler: 
Anatol (1), Der W eg ins Freie (1); Spielhagen : In Reih und Glied (1), Problo- 
matische Naturen (1), Hammer und AmboB (1); Suttner: Die Waffen nieder (1);
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Storni: Solinę des Senators (1); Tolstoi: Kreuzersonate (1), W andelt im Liclit 
(1), Der Roman der Ehe (1); Uhland: Ernst, Herzog von Schwaben (1); Wieland: 
Der goldene Spiegel (1), Geschiclito des Agathon (1).

VIII.  K l a s s e  A:  B a lir: Das Konzert (1), O Mensch (1), Die Rahl (2); Bang: 
Michaelis (1); B artsch : Das doutscho Leid (1), Der lotzte Student (1). Eiisabeth 
K ott (1); Dalin : Ein Kampf um Rom (1): Eschstruth : In  Ungnado (1), Polni- 
schos Blut (1): F reytag : Soli und Haben (1); Gerstacker: Tahiti (1): Hal bo : 
Dor Stroni (1): H am erling: Amor und Psyche (1), Aspasia (1), Homunculus (1): 
H aup tm ann : Atlantis (2). Einsame Mensehen (1), Fuhnnann Henschel (2). 
Hanneles Himmelfahrt (8), Die versuiikone Glocke (1): Ibsen: Gesjienster (2); 
Iledda Gabler (1), Nora (I), Peor G yat (1), Nordischo Heerfahrt (1): Keller: 
Der gruno Heinrich (1): Kollermann : Das Meer (1), Der Tunnel (5); K leist: 
Der zorbrocheno Krug (1) ; L indan: Der Zug nach dom Weston (1); Moriko : 
Mozart auf der Reise nach Prag (1); M iigge: Afraja (1); Nestroy : W erke (1): 
Rosegger: Peter Mayr, der W irt an der Mahr (1); Ruppius: Die drei Yaga- 
bunden (1); Saar: Ostorreiehische Novellen (1); Schnitzlor: Anatol (2), Dor 
jungę Medardus (1). Der Weg ins Froie (4), Liebelei (1), Professor Bernhardi (1). 
samtliche Novellen (2): Schonhorr: Die Bildschnitzer (1), Glaubo und Heiinat 
(4); Spielhagon : Problematische Naturen (1), S tunnflut (1): Sudermaun : Das 
hohe Liod (1), Dor Bettler von Syrakus (2), Die Ehre (•'!), Es war (1), Frau 
Sorgo (3), Katzonsteg (2), Selimotteiiingsschlacht (1); S u ttn o r: Die Waffen 
nieder (1): VoB: Ein Konigsdrama (1): W agner: samtliche Musikdramen (1).

VIIT. K l a s s e  B:  A lexis: Isegrim (1): Arzebaschew : Ssaniu (1): Calderon: 
Das Leben ein Trauni (1); Chamisso : Peter Schlemihls wundorsame Geschiclito 
(1); Dumas: Die drei Musketiere (1); Eichondorff: Aus dem Leben eines Taugo- 
nichts (1), Dor Gliicksritter (1), Das Marmorbild (1); F rey tag : Ahnon (2), Soli 
und Haben (3), Die Journalisten (5); Goethe: Die W ahlverwandtschaften (1): 
Grillparzor: Konig Ottokars Gliick und Endo (2); H au ff: Die Bettlerin vom 
Pont des Arts (2), Das Hild des Kaisors (1), Jud  Sii 13 (1). Phantasien im Biemor 
Ratskeller (1); H obbel: Gonoveva (1). Juditli (3), Gyges und sein Ring (1). 
Herodes und Mariamne (2); H eyse: Zwoi Gefangene (1): K leist: Die Familie 
Schroffenstein (1), Der zerbrocliene K rug (U, Der Prinz von Homburg (1), Die 
Hermannssclilacht (1), Penthesilea (1), Das Kathchen von Heilbronn (1), Michael 
Kolhaas (1); Kotzebue : MenschenhaB und Roue (1); Lessing: Mii.1 Sara Sampson 
(1), Emilia Galotti (1); L udw ig: Zwischen Himmel und Erde (4), Heiterotei (2), 
Aus dom Regen in die Traufe (2); C. F. M eyer: Plautus im Nonnenkloster (1), 
Die Hoclizeit des Mónches (1); M orike: Mozarta Rcisc nach Prag (2); Rosegger: 
Der Gottsuchor (1); Sienkiewicz: K reuzritter (2), (,luo vadis ? (1); Spielhagon: 
Problematische Naturen (3), In Roih und Gliod (1), Hammer und Amboll (2); 
Shakespeare: Othello (1), Hamlet (3), Julius Oaesar (1), Der Kaufmann von 
Venedig (1); YoB : Luise (1); Y ischer: A udi Einer (1): Zschokke: Der Blondin 
von. Namur (1), Der toto Gast (1), Das Abonteuer in der Neujahrsnaeht (1), 
Tantchen Rosmarin (1).

-u . t  l i .  e  n i  s  c  H . .

Y. K l a s s e :  Op. AugitKOBin: Mon noiiy.rapiricTB (4), MeTeaiiKii (5), Hct:u (5). M. 
Bobhok: HapogHi onoBigaiia (22). M. Porojit.: Becnjinoi houii (10), Bili (42), 
T apac B y jitda  (30), CopouimcbKiift, apMapon (30), C ipam ua iiiMcra (2(5). l'yui:OB: 
y p leat Akoctb (3). B. PpinuenKO: HaxMapiuio (5), OnoBigane (4). ^am uieBcbKull:
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3diru'i :s Honopocm (4). JJppfi: Kopo.ii na miniarno (•!). ^op.iim si: KoMuoanTop
(2) . E, 3o.isi: Ilouinr. (4). KaTpeiiKO: lian  iipnpo;;ii (3). Kap.naHCbKiift: Ofi .Holi' 
c.\iyTKy (3). KniTKa: ,{oópe poóii (5), M apyca (3). 0.7. Ko6n.ianci.Ba: Hlioóa (3), 
.Tlro^nna (4). Koba-i Tu: JleaepTiip (3), lHac.inBa óaóyna (5), I! oeTamiTft .łam u (5).
II. KoópnHCbKa: JIyx uacy (3). l.r. Ko K opyta: lloia.pta no rp e p n i (2). Kopace- 
iii.OBri.Knii: BopxoBniii;i (10). Kouioóiuici.i.ini: 3a  ;;.isi xoa>iiieTBa (4), JJeCioT (4). 
KocTO.MapiH: HepmriiBKa (4). KpmicbKiiii: Au;;. .'IaroncbKini (1). B. .Teuiuiii: IIo 
;;opo:ii jiciitsi (4), Kapa (5). J l  Jleiiiaift: Bacn.ii.KO kh. TepeóoBe.ibcitiifi (1). lii. 
.'IeBHUbKiiii: Ha;; Mopmni \iopeM (2), Kiiiiscbid npoxani (2). MapTomm: X inpint 
IlaiibKo (3), HoMiiTa.ai.niiK (2). M npnnft: .TTnxnft noiiyrau (3), Cepe;; cieniB (2), 
Mopoaomco (8). OpacenncoBa: Tl <“;[<><• i»n i aa na iiicna(3), 3 iimobiih Bewp (3). PaBiTa: 
1’eTbMau Maacna (5). Po roB a: Chh 1’eTi.Maua (4). Py.yaiicbKiiii: CbiiIbomobkii 
(10). O.t. C'ropo/KeiiK'0 ; OnoBi;uursi (!)). TypreneB : A ca (5), My.\iy (5), Becusmi 
BO;;n (2). yc-TnaiiOBnu: IIoBicTn (5). Her.niiici.KHft: Bopoiituirr (5), ToproBaa jkom- 
'lyraMii (4). II. Haiii.OBCbKiiii: Bceci.BiTiia IcTopna (3). IIIaMicco: Ilerjto Hl.io.Mi.ii, 
(21. ll ly p a r : H epncia  peciiyó.TiKa (2). lIpomm ici.Ka: IlepoKiubBuKH (4).

VI. K l a s s o :  ApiOMOBCi.Knft-ry.-iaK: Toopu (1). By.7i.Bep: OoTamii ;;hT IIoMriei (2). 
BopoOkobhm: Haa IIpyroM (1). Bob>iok: OnoBi;;ana (2). BimnirieHKo: OnoBi;;ansi
(3) , 'Iopna IlaiiTopa ft ói.nni Me;;Bi;;i. (1). PpiimeHKO: Ili;; tiixiimii Bep6a.Mii (6), 
Cope;; tom u oi imali (4), CrenoBiift r ic n . (1). Pokoju.: Tapac Byjn.óa (11), Copo- 
niiiicbKiift, jipMapoK (3). IopK-ufi : ()iiOBi;;ansi (2). .liKCHf: < )jiiBep Tuic-r (1). 3 ap o iiir i: 
X,:ioiioi.iea AiiTima (3). KiiiTi.a: TBOpn (4), Mapyca (12), IlepoKorii hojic (7). Ko- 
ÓH.'iflncbi;a: ,4,0 ci.BiT.ia (2), .Tio.iima (3), Mtviiiii.\o.iiT[Hiift Ba.ibc(2), IIpnpo;;a (1), 
B ne,lino  pano ntoe Kona.ia (4), HcKy.ibTypHa (1), Hepey hvia;;Ky (1), 3 omji5i (5). 
KoiiioCiiiiCbKiiii: ,4oóiot (3), B liiin  ;taóyTiinx npo;;KiB (1). KpiiMCBKnft: Ha.7i.M0Be 
rn .ie  (1), Aii;;plii JlaroBCbKiiii (3). Konaii: Cnóip (1). KoT.iapeBci.Knft: Tnopii (3), 
H aiajina PIoiiaBKa (5), Mockeii. HapiHiniK (1). Ky. iiin : Hopna Pa;;a (2). JleBimbKiiii: 
Ha;; nopniiM MopeM (6), Xwapn (3), PeTi.Mau BnroBCbKiiii (7), Kaft;;amoBa cimsi 
(2). M npnnft: -lnxi .710311 (2). M onacan: ,4iiKa nan i (2). MopaoBcpb: ,4iń ;;o.iT (1). 
MapTOBin: HeraTaJibiniK (1). O ea.piiii: Ha rp an i XX. c m i., IPoioBcbKiiii: CoHpe 
pyiim  (3), Gon yKpaiHCbKOi homii (1). P orona: Cmi rcTi.Maiia (5). T y p leneB : 
K.isipa MLiin (2), CTopoatenKO: Mapico npoKJiimiii (3). CTapimKHii: Po3ÓiitiraK 
KapMe.noK. To.7c.Toii: KoaaKii (1). (ftpaiiKO: B iioti no.ia (5), 3axap BopicyT (8), 
Mofteeft (4), Boa contric tor (2), Ile ip ii ii ,4oisóymyKii (3). y cthsihobhi : TBopn
(1) . IIIaMicco: Ile ipo  III.i6sii.7i.. MaflKOBcicnfl: 3 a  cecipoio (3), y  nysKiw rn'ia;;i
(2) , 3  .lacKii po;;nnii (4). HpiriOBCKnii: Ha i{ni,isix sichtb (1). /lni.iB : Csicpib B ora 
(1), ll.iayoM- Mcia (1).

VII. K l a s s e :  B apnincbiniii: CKomeimii ni.Bii (1). BiiHHirieHico: Kpaca i ciuia (1), 
Ci.niByni TOBapncTBa (1). 1’aMcyH: ro.iofl (1). Poro jn .: MepTBi ;;yiui (2), Tapac 
B y jibóa(l), PpeOiiiKa (1), HaftKOBCbKHń (0). PpimonKO: HapoanyTTi' (3), CoHamimii 
npoMiiib (4), Cepe;; tcmhoi n o m  (1), Ili^  tiixhmii BepOasni (1), IhicaiiHH (1). 3a- 
[iemi'1 : X.ioiicbi;a ;;iiTima (2). 3 ojisi: Mpisi (1). IiBiTKa: Illupa  .tnoóoB (2). K0 C11- 
.ismcbKa O.: 3eM.isi (2), tTIio;;niia (4), TIepe3 iwia;;i;y (1), H'io6a (2), Yalso melan- 
choliquo (2), B iie;;i.7io pano 3'1'jie K0 iia.ia (3), HapiBiia (1), KoimcbKiiii: 36ip 
oiiOBisain, (1). Kocioiia[)iii: HepiinriBKa (2). K yjiiin: TIopna pa;;a (5). JIoiiHuicitii 1.: 
X.Mapii(8), MiiKoaa yjiicepa (1), IIaxaóa (1), HaBijiteiia (1), C-rapocbBiTCbKi óaTiomiai 
fi MaiymKii (2), KniBCbKi npoxaiii(4 ), PeTbMan łBan BiiroBCKiiii (2), Chh PoTŁMana 
(1), 4!a;; HopiniM MopeM (5), Ilp irien a  (2), B yp.iaiK a (2), HenpiiMiipoHa (1). Mo- 
i n n.HiinK-nfi: Ckiit MaHsiBciaift (2). PaiiMyii;;: MimaiibCKC hjiomsi (1). CTapimKini:
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Kap.ue.TOh' (3). OpanKo: 3a,xap BepicyT (7), IleTpii i /JoBuymyKii (4), Boa con- 
stric to r (2), MoAceA (2), IIopexpecTMi cTeatini (5), Coft<iHHe KpH.no i inibiiii ono- 
Bigami (1). XoiKeBHH: K ajiinua ;i,yuia (2). 'Ia  Akobci>khA: 3  .Tacini poahhh (2), 
3 a  oecTpojo (1), Koaamca iiOM crafl), Cboimii on.iaMii (2), (łuoBi;i,aiisi (1), 15 nyaciM 
ii ii;:;0 (1), OJiioHr.Ka (1). Illeiuieiiho: XyAo;nniiK (2). fliutiis: Orni  ropjiTi>(4), Jlynii 
i>.ianiiioTi. cii (1). HpoiiiHHBOKa llepeKiiraHKn.

VIII. K l a s s e :  r .  BapBinoK: Maiiopiwia (5). B. l>apBinoi,i;in'i: CkouichiiA hi.bit (3), 
Be.3Ta;iaHHe CBaTaHe (3). M. Bobuok: n o cłiep ra i oiioisi.iami (5). la. BopoCKcmm: 
liceom (4), OnoBiflaHH (3). Fp. Bopoó Keiimi: TBopn (2). rpeOiim a: MaAhOBebKHA 
(3). rpiHHOHKo: OiiOBigami (3), ComiiiiimA iipo.\iini> (5), Ha poanyn (4). Forom,: 
MepTBi Aymi (3). I cto: CrpajKAami mo.toaopo Bcprcpa (3). Ily.ubBop: OcththI 
j;hI IIOMiiei (3). raAiie: Em ira nicem, (2), A n a  Tpo.n, (2). Fa.Mfcyn: F iwioa (2). 
Ky.Tiin: Mopna pa Aa (10), JIiicth a xyropa (5), OnoiiiAaira (A), Mapyca lk>ry<vnunca
(3) . Kona ii : Cnóip (2). Koiiopy/pi: Ciiomiihii b Atgh (3). Konnci.iani: linearni (6|. 
Kopo/ieii ko: CyAiinA aohi> (4). Koim.ioHKO : /Kapra asnTsi Koóii i>mci,Ka: 3 cm.hi
(4) , B hba^ho pano (4), Hioba (2), Mepea K.iaAicy (1). TIobchko : Iłami A .thoah 
(3). Ib. JIoiiHpbKHii: Hag HopmiM Mope.M (4), XMapn (5), llpuueiia (7), Mmco.ia 
, I'<ivOpa (5), 3;uiopoa;nV(l), Kiiiuri.hi iipoxa'ii(3), IIomBk uoporaMii (2), KaAAamcua 
cYmh (3), Haniiicena (2). Mopaobohi. : OnoBiAaiia (10), ilB i ao,tT(4). Mo.Tiep: C By nap 
(3). O.KMbKTiiiiiM: linearni (2). B. IlaMoisci.KHfi: Gonue pyimi (3). llpyc: 4>apaon 
(3). PoAaeBiri: /leisaiTric (2). Thmhohko: Ko.iCBa.ia (3). TypPCHOB: Uhm (4), Barami 
A aitii (2). CTe^aHHK: Moe c.tobo (5), to p o ra  (5). Ib. (ppani.-o: MoAcoA (6), Boa 
constrictor (2), 3iBsi.ie jihctg (4). 'fKyii.r.oBiiM: IIobIotii (7). Main,'Obci.ktih : Cboimii 
cn.iaMH (5), 3 ,'iacKH poahhh (6). MynpniiKa: K om panii (3). IIIkojiiimohko : Ha 
ce;i'i (6). 1 U ypai: Lux in tonebris (3), llicmi npo Pomnika (2). Obwito hiiclmo 
y [lleicieHKa (5), Oaii Popaiiiia (10). Huhiis: IhiaaoM Mena (3), ,'Iyiui i. iaiiiiioTi, cii 
(2), B papcTBi carana (2), Kawa npo liepeTim, (1). IIIoineiiKO: Faii;uiMaKii (S).

X j3 .t e in .
V. K l a s s e  A:  Ov. Daedalus u. Icarus (1 Sch.); Phaiith. (1 Sch.); Pliilomon u. 

Baucis (1 Sch.); die lyk. Bauern (3 Sch.); Orpheus u. Bur. (2 Scli.j; rl’od A chi lis 
(2 Sch.); Liv. II. c 1—20 (3 Sch.); I I I  26—21); 33—49 (1 Sch.); IV. c 1 -7 
(1 Sch,); V c 35—49 (1 Sch.); XXII  1—25 (3 Sch.).

V. K l a s s e  B :  Ovid, Daedalus und Icarus (C Scli.); Pliaethon (7 Sch.); die lyk. 
Bauern (4 Scli.); Selbstbiographie (1. Sch.); L m us, I. Buch (8 Sch): V. Buch 
(2 Scli.).

VI. K l a s s e  A:  Caesar, beli. Gall. II (3 Sch.); Cicero, 1. or. in Cat. (11 Sch.); 2. or. 
in Oatil. (12Sch.); Sali. beli. Catil. (8 Sch.); oratio O ottae(1 S ch .); Yergil, Bukol.
I. u. 4. (1 Sch.); Verg. Georg T v. 1—159 (1 Sch.); Ycrg. Aen. I (2 Sch.); III. 
(1 Sch.); V. (8 Sch.).

VI. K l a s s e  B :  Cicero in Oat. (7 Sch.); V erg. Georg. I (8 Sch.); Georg. II (3 Scli.).
VII. K l a s s e  A:  Gic. Lael. (4 Sch.); pro Arch. p. (7 Sch.) ; pro Milone (2 Sch.); 

pro Deiot. (2 Scli.); pro Lig. (1 Sch.); in Yerrem IV (1 Scli.); Yerg. Aen. III 
(1 Sch.); V (7 Sch.); VII (2 S ch.); XI (6 Sch.) ; Georg. III (1 Sch.): IV (2 Sch,).

VII. K l a s s e  B:  Gic. Lael. (10 Sch.); pro Archia p. (6 S ch.); in Verrem IV (2 Sch.); 
Yerg. Aen. III 1. (10 Sch.); IV 1. (8 Sch,); V 1. (6 Sch.).

V III. K l a s s e  A:  Tac. Genu. cap. 28—46 (1 Sch.); Ann. I. 16—31 (3 Sch.):
II. 1—35 (2 Sch.) cap. 41—83 (1 Sch.); hist. I c 1—45 (2 Sch.); 111 c 1 -3 7  
(2 >Sch.); Agricola (1 Scli.); Hor. Od. I  10, 15, 17. 20, 21, 24, 26, 2!), 32, 38
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(I! Scli.); 2, 3, 7, 10. 12. 15, 17, 20, 21, 24, 20, 28 (3 Sch.); 28, 29, 32, 34. 35, 38 
(1 Sch) : ii. 1. 2, (i, 7, 9. 13. 15. 10. 17. 20 (2 Scli.): III. 18. 10, 18, 21. 23. 29, 
30 (1 Sch.): 8, 9. 13, 10. 18. 20. 21. 24. 30 ( 3 Scli.); Oatull (od. (lali) 1. 4. 20 
(1 Scli.): Yerg. Aon. Y, VII (1 Sch.): L ir. 111 c 33—42; IV c, 1—8 (1 Sch.): 
( 'ues. b. c. 111 (2 Sch.).

\  III. K l a s . s e  15: Tao. H is t.I .l (3 Sch.); I. 111 (lOSch.): .Liyii 1. II 1 —15 (2 Sch.); 
Livii 1. 1Y (9 Sch.); Hor. Oarm. I 2, 4, 7, 10. 12, 15, 17, 18, 20. 22. 24, 20, 28. 
29. 32, 34, 35, 38 (3 Sch.); Epod. (1 Sch.). Sonii. 1. II (1 Sch.): Epist. 1 1. (2 Sch.).

C 3-r  i  e  c  ł i i  s  o l x .

Yl. K l a s s o  A : Komers Ilias 7 (4), !) (3), 10 (10), 12 (5). 10 (2), 20 (3). 21 (1).
23 (3), 24 (3): Herodot Yll (4); Aoscliylus, Perser (1).

YI. K l a s s o  15: Romer. Ilias X (2). x i l  (1). XXI (2), XXIII  (1), XXI \ ' ( 12) :  
Herodot: Auswahl aus dom I. l!ucho (5); Auswahl ans dem III. Duclie (10).

\ II. K l a s s o  A:  Homer, Odyssoc: VII (5 Sch.); XIV (1 Sch.); XVII (3 S ch.); XVIII  
(2 Sch.): I lemosthones: 1. Phil. Redo (2 Scli.); 11. Phil. Redo (3 Sch.); I. Olynth. 
llede (1 Scli.); II. Olynth. Redo (lScli . );  III- Olynth. liodo (2 Sch.); Redo iiber 
den Friodcn (0 Scli.).

Yll. K l a s s o  15: Homer, O dyss.: XIY (2). XV (2). XX (2). XXIII  (4); Demosth. I. 
Olynth. Redo (0): Plato, Kriton (0).

VIII.  K l a s s o  A:  Aeschył., Perser |Hollas| (1 Sch.): Demosth.: Chersonii. (1 Sch.); 
1. Olynth. (3 Sch.); 2. Olynth. (1 Sch.); 3. Olynth. (1 Sch.): 1. Phil. (1 Scli.); 
3. Phil. (1 Sch.): Herodot, YIII.  Ruch |Hiiitner| (1 Sch.): Iłom. Od. Y (1 Sch.); 
XV (3 Sch.); XVIII  <1 Scli.): XIX (1 Sch.): XX (4 Sch.); XXI (1 Sch.): XXII 
(4 Sch.): XXIII  (8 Sch.): XXIV (7 Sch.): Horn. hymn. 5. u. 7. |HelIas| (2 Sch.): 
Eukian, Prometheus |Hollas| (1 Sch.): Platon, Gorgias |Schnoider| (1 Sch.): 
Kriton (2 Scli.): L ae liesd  Sch.); Menon |Schnoidor| (1 Scli.): Phaedou |Schneidev| 
(1 Sch.); Polybius I |Hollas| (1 Sch.); Sophokl. Antig. (1 Sch.); Testament, 
Xeues, Lukas: VI u. Yll | Hellas| (2 Sch.): Theognis, Spruelie |Hellas| (1 Sch.): 
Thukyd.. Archidamischor Krieg |Hollas| (1 Sch.)

YIII. K l a s s o  15: Homer, Odyss. III (4). YIII (1). XIV (1). XV (2), XXIII  (2). 
XXIV (1); Plato, Kriton (5), Euthypliron (1), Laches (1): Soplioklos, Antigono 
(3); Xonophon, Kyrup. I u. II (1); Memorab. I (1): Herod. 1, Auswahl (1).

IV. Ubersicht iiber die im Schuljahre 191314 gebrauchten Lehr-
biicher.

Ro 1 i g  i o n s 1 o h r e : A .  Fur die rom.-kath. Schiller: I. und II. Klasse : OroBer Kate- 
cldsmus der kutii. Religiom 1. Aufl. — III . KI.: 1. S em .: Deimol. Dr., L iturg. 
Lolir- und Lcsebucli, 5, (4.) Aufl.; 2. Sem.: .Doiniel, Dr., Altos Testament,
3. Aufl. — IV'. KI.: Deimol. Dr., Neues Testament, 2. Aufl. — V. K I.: Kenig, 
Dr., Allgemoino (Raubcnsiohre (I. Kursus), 15. Aufl. — AT. K I.: Konig, Dr., 
Ilosondere Glaubensleliro (111. Kursus), 15. Aufl. — VII. K I.: Konig, Dr., Sitten- 
lelire (IV. Kursus), 15. Aufl. YIII.  KI.: Konig, Dr., Geschichte der christlichen 
Kirche (Ii. Kursus), 10. Aufl. — B .  Fiir dio griochiscli-katholischon Schiller: 
I. und II. KI . : Grofier Katecliismus der katliolisclien Religion, 1. Aufl. — III.  KI . :
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Huzar, L iturgik der gr.-kath. Kirche, 1. Aufl. und Schuster, Biblische Geschichte.
— IV. K I.: Schuster, Biblische Gescliichte. — V. K I.: Toronski, Christlich- 
katholische Fundamentaldogrnatik und Apologetik, 2. Aufl. — VI. K I.: Wappler- 
Belesz, Katholische Glaubenslehre, 1. Aufl. — VII. K I.: Dorożyński, Ohristlich- 
katholische Ethik, 1. Aufl. — V III. KI.: Wappler-Stefanowicz, Gescliichte der 
katholischen Kirche, 2. Aufl. — C. Fur die gr.-or. Schiller: 1. KI.: Semaka, 
Biblische Geschichte des alten Bundes, 1. Aufl. — II. KI.: Semaka, Biblische 
Geschichto des neuen Bundes, 1. Aufl. — 111. KI. :  Semaka, Glaubens- und 
Sittenlehre, 1. Aufl. — IV. K I.: Semaka, L iturgik der gr.-or. Kirche, 1. Aufl. -
V. K I.: Semaka, Dogmatik, 1. und 2. Toil, 1. Aufl. — VI. K I.: Semaka, Moral- 
lelire, 1. und 2. Teil, 1. Aufl. — VII. K I :  Semaka, Kirchengeschichte, 1. Aufl.

V III. K I.: Semaka, Apologetik der gr.-or. Kirche, 1. Aufl. — D .  Fur die 
eyangelischen Schiller: I. A b t.: Ernosti, Luthers kleiner Katecliismus, 40. Aufl.
— II. A b t.: Palmer, Der christliche Glaube und das christliche Leben. 10. Aufl.
— III . A b t.: Palmer, Die christliche Glaubens- und Sittenlehre. (i. Aufl. — E .  Fur 
die mosaischen Schiller: I. bis IV. K I :  Wolf-Pollak, Geschichte Israols, 1. bis 
5. Hoft, 15., bezw. 12. Aufl. — V. bis VIII. K I :  Hccht-Kayserling-Biach, Lelir- 
buch der judischen Geschichte und L iteratur, 8. Aufl. — A 111. K I auch: Philipp- 
son, Die israelitisclie Religionslehre, 1. Aufl. — Hebraische L ek tilre : Ausgc- 
wiihlte Stiicke aus dem 1., 2. und 5. Buche Moses in den unteren, ausgewiihlte 
Psalmen in den oberen Klassen.

a t e i n i s c h e  S p r a c h e :  a) in den deutschen Stammklassen : I . bis VII.  Klasse : 
Schmidt-Thumser, latoinische Schulgrammatik, 11. Aufl. — VIII.  K I : Scheindler- 
Kauer, lateinische Schulgrammatik, 7. Aufl. - -  I. K I :  Hauler-Dorsch-Fritsch, 
lateinisches Ubungsbucli, I„ Ausgabe A, 21. Aufl. — II. K I : Hauler-Dorscli- 
Fritsch, la teinisches Dbungsbuch, II., 1!). Aufl. — III.  K I : Hauler-Dorsch-Fritsch, 
Aufgaben zur Einiibung der lateinischen Syntax, Kasuslehre, 12. A ufl.; Prinz. 
Lateinisches Lesebuch fiir Gymnasien, 1. u. II. Teil, 1. Aufl. -— IV. K I :  Hauler- 
Dorsch-Fritsch, Aufgaben zur Einiibung der lateinischen Syntax, Moduslehre, 
9. A ufl.; Prammer-Kalinka-Kappelmaclier, Caesar de bello Gallico, 10. Aufl. — 
V. K I : Sedlmayer, Ausgewiihlte Gedichte des F. Ovidius Naso, 7. A ufl.; Pram- 
mer-Kalinka-Kappelmacher, Caesar, wie in I V. ; Scheindler-Zingerle, Titi Livii 
a. u. c. libr. partes se l, 7. A ufl.; Hauler-Dorsch-Fritsch, Lateinische Stiliibungen 
fiir die oberen Klassen des Gymnasiums, 8. Aufl. — VI. K I : Scheindler, Sallust, 
bellum Cat. et beli lugurth., 3. A ufl.; Nohl, Ciceros Reden gegen Catilina,
3. Aufl.; Golling, Vergilii carm. sel., 4. A ufl.; Hauler-Dorsch-Fritsch, Lateinische 
Stiliibungen fiir Obergymnasien, 7. Aufl. — VII. K I :  Nohl, Ciceros Rede fiir 
Sextus Roscius aus A m eria; Schiche : Cicero, Cato M aior; Schuster, Dr., Mauriz, 
Briefe des jungeren Plinius (in Auswahl), I. T e il; Golling, Arergilii carm. sel., 
wie in der VI. K I ; Kornitzer, Lat. Dbungsbuch fiir Obergymn., 2. Aufl. -
VIII. K I : Weidner, Tacitus' historische Schriften (in Auswahl), 2. A ufl.; Huemer, 
Horatii Flacci carm. sel., 8. A u fl; Kornitzer, Dbungsbuch, wie in der VII. K I
— b) In den ruthenisch-deutschen Klassen : 1. K I : FaBJiep-Koóii.ismcbKiiii, Biipaun 
,’i a n m c K i  a j i s i  I .  k j i . ;  C a M O . i e B i r i - H e r . r i i H b C K i m ,  T p a M a r i i K a  j i a r i i H B C K a  ; g m  I .  i 11. 

k j i . — II. K I: PaBJiep-TipoH. Bnpami . t a r .  gasi II. k j i . ; C a m o j i  e  b n > i -1 (,e r ju i n l  c k i ii"r, 
P p a M a T H K a  j i a r .  s ik  I. k j i . — III. K I :  CaMOJieBiiu-OroHOBCKHń, PpaMaTinca n a r .  

s i a i i i t a ,  2 .  m m . .  1897: H p y x H i 'i i K H i i - O r o i i o B C K n i i ,  Bnpami j i a T i i H b c i d  a j i s i  111. k j i . ,  

1. i i i i ; i . ,  1897. — IV. K I :  C a M O J i e m n - O r o H O B C K . t i i ,  P p a M a r i i K a  J i a r .  u t 111. kji.; 
IIpyxiugKiui-OronoBCKnń, Bnpami n a r .  a - m  IV. k j i . ,  1. Biig., 1898; Prammer-
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Kalinka, Oaes. de boli. Gall., wie in der deutschen Abteilung. — V. K I.: Jul. 
Kobylański, Grammatisch-stiłistischo Ubungen nach Livius I . ; die iibrigen Lehr
biicher wie in der deutschen Abteilung. — VI. K I.: Jul. Kobylański, Gramma- 
tisch-stilistische Ubungen nach Sallust und Cicero; dio iibrigen Lohrbiicher wie 
in der deutschen Abteilung. — VII. K I.: Ju l. Kobylański, Grammatisch-stiłistischo 
Ubungen nach Cicero; die iibrigen Lehrbiicher wie in der deutschen Abteilung.
— VIII.  K I.: Ju l. Kobylański, Grammatisch-stilistische Ubungen nach T ac itu s; 
die iibrigen Lehrbiicher wie in der deutschen Abteilung. — Zu den ruthenisch- 
lateinischen Ubungen das W orterbuch von Jul. Kobylański.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  III . K I.: Curtius-Hartel-Weigel, Griechische Schulgram- 
matik, 27. Aufl. — IV. bis V III. K I.: Curtius-Hartel-Weigel, Griechische Schul- 
grammatik, gekiirzte Ausgabe, 1. Auli. — III . K I.: Schenkl-Weigel, Griechisches 
Ubungsbuch, 22. Aufl. — IV. bis VI. KI.: Schenkl-Weigel, Griechisches Elemen- 
tarbuch fiir dio III.  und IV. KIas.se, 21. Aufl. — V. K I.: Schenkl Karl-Heinrich- 
Kornitzer, Chrestomathie aus Xenophon, 15. A ufl.; Christ, Homers Ilias, 3. Aufl. 
-  V. bis V III. KI. :  St. Haupt, Hellas, griech. Lesebuch, 1. Aufl. — VI. KI.: 

Homer, wie in der V. K lasse; Hintner, Horodots Perserkriege, I. T e il: Text, 
7. Aufl.; H . Teil: A nm erkungen; Tkać, W orterbuch zu Herodot, 2. Aufl. — 
VII. KI . : Schneider, Lesebuch aus Platon, mit Anhang- aus Aristoteles, 3. A ufl.; 
Christ, Horn. Odyssee, in yerkiirzter Ausgabe, 4. A ufl.; Bottek, Ausgewahlte 
Lteden des Demosthenes, 1. Aufl. — V III. K I.: Christ, Odyssee, wie in der 
VII. Klasse; Christ: Plato, Protagoras; Hermann-Wohlrab : P la to : Charmides, 
Laches, L jrs is ; Schubert-H iiter: Sophokles, Oedipus rex.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. bis IV. KI. (doutsche Abteilung) und I. bis IV. KI. (ruthe- 
nisch-deutscho A bteilung): Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehre fiir 
osterr. Mittolschulen, 13. Aufl. — I. KI. (deutsche Abteilung): Lampel, Deutsches 
Lesebuch, I. Teil, Ausgabe A, l(i. Aufl. — I. und IT. KI. (ruthenisch-deutsche 
Abteilung): Stritof, Deutsches Lesebuch fiir die 1. und II. KI. gemischtsprach. 
Mittelschulen, 4. Aufl. — II. KI. (deutsche A bteilung): Prosch-Markus, Deutsches 
Lesebuch, 2. Band, 4. Aufl. — III . KI. (deutsche A bteilung): Lampel, Deutsches 
Lesebuch, III.  Teil, Ausg. A, 12. Aufl. — III . KI. (ruthenisch-deutsche A bteilung): 
Stritof, Deutsches Lesebuch fiir die I II . KI. gemischtsprach. Mittelschulen,
2. Aufl. — IV. K I.: Lampel, Deutsches Lesebuch, IV. Teil, Ausgabe A, 11. Aufl.
— IV. KI. (ruthenisch-deutsche Abteilung): Stritof, Deutsches Lesebuch fiir die
IV. KI. gemischtspr. Mittelsch., 2. Aufl. — V. K I.: Langer, Dr., Leo, Grundrifi 
der deutschen Literaturgeschichte fiir Gymnasien, 1. Heft, 2. Aufl.; Lampel- 
Langer, Deutsches Lesebuch fiir die oberen Klassen osterr. Gymnasien, T. Teil. 
Ohne mhd. rrext, (i. Aufl. — VI. und A lf. K I.: Prosch, Leitfaden fiir den U nterricht 
in der deutschen Literaturgeschichte fiir Gymnasien, 2. Heft, 1. Aufl. — VI. K I.: 
Prosch-Miiller, Deutsches Lesebuch fiir Obergymnasien, II. Teil, 3. Aufl. — VII. 
KI . : Prosch-Miiller, Deutsches Lesebuch fiir die oberen Klassen, III . Teil, 3. Aufl.
— V III. K I.: Langer, Dr., Leo, Grundrifi der deutschen Literaturgeschichte, 

IV. Heft, 1. Aufl.; Lampel-Langer, Deutsches Lesebuch fiir Obergymn., IAA 
Teil, 3. Aufl.

R u t h e n i s c l i e  S p r a c h e :  I. bis IV. K I.; Stocki-Gartner, Ruthenische Grammatik,
2. Aufl. — I. K I.: C. IIInoHHapoBCKHft, PycKa w raH iea g.isi nepnioi k m c h  iukLi 
cepegHiiK, 1. iiiig. — I I .  K L: C. IIIiioftHapoBCKim, Pycica 'inTaiiica gaił gpyroY 
K.iacii uiKiji copegHiK, 1. ling. — III . K I.: A. Kpyii[e.n>iiHnr>Kin"r: PycKa uirraiiKa
g.i:i TpoTo! K.iacii, JlbBiB, 1. B u , — IV. K I.: A. KpymeJibHHpiiHli: PycKa 'um iiina
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,vin MOTncpToT K.iircn, .Ti.dib, 1. Bug.— V. KI.: IlyiaKOBCKiih,Baopn no<>:tii'i i iiponii 
-tm  iiiitoT i. tjicn, mi.i.i eepegiiiix, 1. m u. — VI. KI.: OiohobckhiT, Cmpopycigi 
x()<‘CTOMiiTii[. — VIT. KI.: I>;i|nuh[.<• iviifi, Biiimkii :: y Kp.-pyri.oi gTTOpaTypii XIX. ii. 
■i. I., m ig.— VIII.  XI.: I>a(>uiiu,ci.iiił, BiiTmkii yi>p.-pyeKoi .rrrepaTypn XIX. n. 
>i. II., 3. mig.

11 o o s  r a p l i i  o : I. bis VI. KI.: Kozenn-Schmidt-Heidorich. Atlas litr Mittelsclmlim, 
42. Autl. I \ . und VIII.  K I.: Itotliaug, Geographischor Atlas liii' osterr. \ ater- 
landskunde. 2. Aufl. I. KI.: W eingartnor, Grundziige der Erdbesclireibung, 
5. Aufl. — TI. und III. KI.: W oingartner, Lauder- und Nolkorkumle Iii i- dic
II. und III. Klasse, 7. Aufl. —- IV. KI.; Mayer Berger. Geograpliio dor osterr..- 
ungar. Monarchio, 10. (9.) Aufl. — V. KI.; Mayer Robert, Lelirbuch dor Krd- 
kundo fiir die V. Klasse dor osterr. Gymn. 1. Aufl. - VI. KI.: Mayer Robert, 
Lelirbuch dor Krdkunde fiir die VI. Klasse der Osterr. Gymn.

G c s c h i c h t e :  II. bis V. KI.: Putzger-Baldamus-Sch wabe. Itistorischer Schulatlas, 
•12. Auli. \  I. his VIII.  KI.: Sclmbert-Schmidt, Histor.-geograpli. Atlas. 2. Aufl.

II. KI.: Mayer, Lelirbuch dor Gescliiclite, I. Teil: Altortum, 7. Aufl. -
III. KI.: Mayer, Lelirbuch der Gcscliichto, II. Teil: Mittelalter, 0. Aufl. und
III. I ei l : Neuzeit, li. Aufl. - l \ .  KI.: Mayer. Lelirbuch dor Geschiehte der
Neuzeit, li. Aufl. V. KI.; Zeehe, Lelirbuch der Goscliichte fiir ilio oberon 
Klassen der Gymn., I .Tei l :  Altertum. (i. Aufl. — VI.. K I.: Zeehe, Lelirbuch der 
Gesch. f. d. ob. KI. d. G., II. Teil, 4. Aufl. VII. KI.: Zoelie, Lelirb. d. Gescli.
I. d. ob. KI. d. Gymn., III. Teil, ii. Aufl. VIII.  KI.: Marok-Mayer-Kperjesy, 
Osterr. \  atorlandskundo fiir die VIII. Gymnasialkl., 1. Aufl.

M a t h o m a t i k :  a ) in den deutschon Klassen: I. und II. KI.: Moćnik-ZahradniCek, 
Lehr- und fjbungsbuch der Aritlimetik fiir die 1. und II. Klasse - I. III. KI.: 
Moćnik-Spiolmann, Anfangsgnindo der Geometrie, 28. Aufl. IV. VIII.  KI.: 
Mocnik-Spielmann, Lelirbuch dor Geometrie fiir die IV. bis VIII.  KI. d. Gymn., 

Auli. III. und I \ .  KI.: Mo£nik-Zaharadni£ok, Lehr- und Ubungsbuch der 
Aritlimetik fiir dio III. und IV'. Klasse d. Mittelsch., 110. Aufl. - V. bis VIII.  
K I.: Mocnik-Zaharadnićek. Lehrbucli der Aritlimetik und Algebra f. Gymn. nebst 
Aufgabensammlung, Ul. Aufl. — b) In den ruthonisch-deutschen K lassen: I. und
II. KI.: OroiiOBCBiiii, yueóiiHK apiiTMCTiiini, <i. 1.. ;;.’ia I. i II. kvi„ 2. mig.. 1900: 
Mouiiiiic-CamiuuHii, H ayta tooMerpm, u. 1., gjm 1. i II. iv.r„ 1. mig.. 1898. III. 
und IV. KI.: II. OronoBCKiiii, yueómiK apiiTMeriuai, >i. 2. g.m III. i IV. k.i., 
1. mig., 1898: IV CamiUKiiii. 11ayi,a teOMOTpni, m. 2. g.m III. i IV. i,vi., 1. mig., 
1901, \'. bis VII. KI.: MomiiiK-CaBiiHKnił, ApuiMCTiiKa i a.ii>i'eó)ia g.m mieni.
i, i. ii.Mii., MouiinK-CaniinKHfi, 1‘eoMOTpiiłi g in  linciii. k. i . ii.Mii. VIII. KI.: wie
in der deutschon Abteilung.

N a  t u r  g o s c l i i c h t e  u n d  1’ h y s i k :  I. und II. KI.: 1’okorny-Latzel, Tierkunde,
29. Aufl.: Rokorny-Fritsch, Rflanzenreich, 25. Aufl. III.  und IV. KI.: Wtdlentin. 
Grundziigo der Naturlehre f. d. unt. KI.. Ausgabo A. Fiir Gymnasien. 9. Auli.

1\ .  KI.: Ficker, Mineralogie und Chemie, 1. Aufl. V. KI.: Scharizer, 
Mineralogie und Geologie, f. Obergymn.. 7. Aufl.: Wrotscliko-Heinierl, Vorschulo 
der Botanik, 9. Aufl. VI. KI.: Graber-Altschul-Latzol, Leitfaden dor Korper- 
leliro und Tierkunde f. d. ob. KI. d. Gymn.. (i. Aufl. VII, und VIII.  KI.: 
Wallentin, Lelirbuch der 1’hysik f. d. ob. KI. d. Mittelsch., Ausg. A. Fiir Gymn., 
10. Aufl.

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p i l d e u t i k :  VII. KI . : Hofler, Grundlehren der Logik,
3. Aufl. V III. KI : Hofler, Grundlehren der Psychologie, 4. Aufl.
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In der Vorbereitungsklasse.
R e l  i g  i o n s 1 o h r o: a) gr.-or.: A. TopoHŁCKiiil, KopoTwa icropmi óiiYriiiiia ciaporo 

i iionoro naiii ra, 1. isii;y, 18i)7: Iisaiiowri, KaTiixjiśM, 1. dii;;., 1!)01. b)  gr.-katli.:
A. Toponi.cKiifi, KopoTKa icropnsi óiń.iiiiiia, 1. un,!.., 189(5: A. TopoiiŁCiaiii, Iii.ii.iunli 
xpnrriraH(M)i.(M,aTO.TOipaii'[ i>a.TiixnnM, 1. nn.i.., 1897.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  Lesebucli von Dr. Karl Kummer, 2. Toil, 1902; Sprachlehre 
von dosef Lehmann, 3. Toil, 1908.

U u t l i e n i s c l i e  S p r a c h o :  Pycwa umaiiua OMO.iniia TIoiiOBiria, 8. hocti,, 1900; 
Pycha rpaManiKa Ołie-isma Ilonomria. 2. uaoTi., 1908.

U e c h n e n :  Kiiiniu.a paxyiii>oisa g-pa (ppanga llo lnuKa, 2. uaoTi., 1902.

V. Themen zu den schrlftlichen Arbeiten in den oberen Klassen.
a) In  d e u tsc h e r  S p rache .

V. K l a s s o  A:  1. (S.) „Des Herbst os mag sieli freuen, Was eino Frucht getragen." 
-  2. (li.) Wie feiern wir die groIJcn Miinner unseres Ynterlandes ’ — 8. (S.) 

Finch des Goldes. (Nach dor Nibelungonsage). — 4. (11.) Da.s Wasser ais Diener 
und Herr. 5. (S.) Froolich anrmot, doist groź richoit ano guot. (Freidank).
0. (S.) Dio iiltere unii dio jiingoro Fassung dor Gudrunsage. — 7. (H.) a) Sto ter 
Tropfon hohlt den Stein, b) Kot bricht Eisen. - 8. (S.) Osterreichs Anteil an 
der inlid. L iteratur. — 9. (H.) a) „Wie wonnig ist's an Friihlingstagen

Nac.h dem W anderstab zu greifon !“ 
b\  I >io An/.ioliungskraft der Bergu. 10. (S.) Kleider machen Leute.

V. K l a s s e  i i :  1. (S.) „Arbeit und Fluid, das sind die Fliigel.
So fiihron iiber Stroni und [Iiigol.“

(Fischart, Das gliickhaft Schitf von Zurich). 
-- 2. (S.) Fnsor Wahlspruch soi: „Yiribus unitis“. — 8. (11.) Die Sagenkreise im 

Nibelungenliede. 4. (S.) „Yon des Lebens Giitern allen
lst der Ruhm das hochstc doch.“

(Schiller, Das Siegosfest).
5. (FI.) Wie kiinnen wir unser Wisson vermehron ? — 0. (S.) Kino schono Men- 
schenseele findon, ls t Gewinn. (Herder, Dor gerettoto Jiingling.) — 7. (H.) Ein 
furchtbar wiitond Schi’ecknis ist D erK riog ; die ITerdo schliigt er und don 
ilirten. (Wilhelm Tell, 1. 2). 8. (Ś.) Weshalb cmpfiehlt os sieli, ontbehrlicho
Fromdworter zu vermeidon ? — 9. (H.) Der Monscli ais Zogling dor Natur. -

10. (S.) „Wem (lo tt will rechte (lunst orwoisen,
Den sediickt er in dio weito Wolt 1" (EichondorlT).

YL K l a s s o  .A: 1. (S .) Warum beginnen wir mit der W en do des 15. zum l(i. Jahr- 
hunderto eino noue Zeit ! 2. (H.) Das Ideał oines Staat.sburgers. (Gozcigt an.
der Yolkshymne). — 3. (S.) „Spare, lorne, leiste was, So hast du, kannst du, 
bist du was." 4. (Ii.)

„Willst <lu getrost durclis Leben gehn : Blick iiber dich I 
Willst du nicht freind im Leben stehn : Blick mu dich !
Willst du dich seibst in deinom Werto sohn : Blick in dich!" Lnyrator. 

— 5. (>S.) Charakteristik Tellhoims. Nach Lossings „Minna von Barnhelm". — (i. (S.) 
Die Yaterlandsiiobe lilCt sich nicht erlernon, wohl aber orwandern. -  7. (II.) 
Es ist iiber ein selbstgcwahltes Spric-hwort nach dessen Erkliirung eino kurze 
Frziihlung, alionfalls eino Fabuł, z,u schreibon. — 8. (S.) Warum wurde Goethes
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„Gijtz von Berlichingen“ von seinen Zeitgenossen so begeistert aufgenommen ?
— !(. (H.) Wie lassen sich die Sprichworter „Erst wag's, dann w ag's“ und
„Frisch gewagt, ist halb gewonnen“ m it einander vereinbaren? - 10. (S.) a )
W er ist einH eld? M otto: „O mein V ater! H ast du mich nicht gelehrt, ein Hołd 
soi ein Mann, der hijhero Giiter konne ais das Leben ?“ Lessing, Philotas.
b) Welche Bedeutung hatte  der Aufenthalt in StraBburg fur den jnngen Goethe?

VI. K l a s s o  B:  1. (S.) „Das Gottlichste fur einen freien Mann,
Der Erde Himmel ist das Vaterland." (Seume).

2. (H.l Brutus'Schuld und Siihne, dargestellt nach Shakespeares „Julius Ciisar“.
— 3. (S.) W ir wissen, was der Krieg v e riib t; wer weill, was Friode kann ? 
(Logau). — 4. (H.) „Alles in der W elt lafit sich ertragen.

Nur nicht eine Keihe von schonen Tagen."
(Goethe, Spruche).

-— 5. (S.) Geschichte des Ritterromans. — fi. (S.) Vom Feinde soli man lernon.
— 7. (H.) „Kein Fiillhorn, das von allen Schatzen regnet,

Is t reichor ais die Mutterhand, die segnet.“
(Anastasius Griin, Spruche).

— 8. (vS.) Worin zeigt sich Tellheims Edelmut ? — !). (S.) Des Menschen Engel 
ist die Zeit. (Schiller, W7allensteins Tod V, 11). — 10. (H.)

W er ist ein unbrauchbarer Mann ?
Dor nicht befehlen und nicht gehorchen kann.

(Goethe, Spruche).

VII. K l a s s e  A:  1. (S.) Goethes „Erste Epistel“ ais Eroffnungsstiick der „Horen“.
— 2. (H.) a) Wie stiirken wir durch Reisen unsere Vaterlandsliebe ? b ) „Was 

ich bin und was ich habe, dank' ich dir, mein Vaterland.“ — 3. (S.) a) Die 
Bedeutung der Stadtegriindungen fiir die menschliche Kultur. Nach Schillers 
„Spaziergang“. b ) Der Leitspruch zu Schillers „Glocko“ ist aus dem Godichte 
selbst zu erklaren. — 4. (H.) Inwiefeme enthalten die Verse Tiek's

„Mondbegliinzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen halt.
Wundervolle Marchenwelt,
Steig' auf in der alten P racht“

das Programm der Romantik ? — 5. (S.) „Alle menschliche Gebrechen Suhnet 
reino Menschlichkeit.“ Nachgewiesen an Goethes „Iphigenie“. — fi. (S.) Das 
Schwert kann Lander erobern, orhalten kann sie nur der Pflug. — 7. (H.) Oster- 
reichs geschichtliche Sendung. — 8. (S.) Der dramatische Aufbau in Schillers 
„Jungfrau von Orleans.“ — 9. (H.)

„Mann m it zugeknópften Taschen,
Dir tu t keiner was zulieb ;
Hand wird nur von Hand gewaschen :
W enn du nehmen willst, so gib.“ (Goothe).

— 10. (S.) Die Macht der Begeisterung.

VII. K l a s s e  B : 1. (S.) Licht- und Schattenseiten der Kultur. — 2. (H.) Nichtswiirdig 
ist die Nation, die nicht ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre. — 3. (S.) In dir 
ein edler Sklave ist, Dem du die Freiheit schuldig bist. — 4. (H.) Godanken- 
gang in Goethes „Epilog zu Schillers Glocke.“ — 5. (S.) Die Gegenwart ist die 
Tophter der Vergangenheit und die M utter der Zukunft. — fi. (S.) Wrer sein 
Yaterland nicht kennt, der hat keinen MaBstab fiir fremde Lander. — 7. (H.)
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Der Lorbeerkranz ist. \vo er dir erschcint, Ein Zeichen mehr des Leiaens ais 
des Gliicks. — 8. (S.) Woran selieitert Sapphos Trachten,

„das Łeben aus der Kiinste Taumelkelcli,
Die Kunst zu schlurfen aus der Hand des Lobens" ’

— 9. (H.) Kleines ist die W iege des Grollen. — 10. (S.) Cliarakteristik Dorntheas.
VIII.  K l a s s e  A : 1. (S.) a) Heraklits Spruch „~óXsii.o; tu<z rrjp z w z i  uv“ im Leben der 

V6lker wie des Einzelnen. b) Welche Art des Wissens verdiont den Yorzug : 
das tiefe odor das umfangreiclie ’ — 2. (11.) a) Die drei beriihmtesten Fcld- 
herron Ósterreichs. b) Die Donau ais Zougin geschichtlicher Ereignisse. — 3. (S.)
a) Die Wissonschaft erleuchtet, die K unst yerschonert das Leben. b) Non liaberi, 
sed esse. (Wahlspruch Tycho Brahes). c) „Lorbeer ist ein bitteres B latt Dem, 
der's pfluekt und dem, der's bat." — 4. (H .) a)  „Wie sieli Yerdienst und Gliick 
yerketten, das fallt dem Toren niemals ein.“ Goethe „Faust" II. b) Die heutige 
Technik im Karnpfe mit den wilden Kraften der Natur. — 5. (S.) a)  „Und 
strafen lieil.it dem Jungling wohltun, damit der Mann uns danke." Goethe 
„Tasso". b) Die beiden Leonoren. c) Der dramatische Aufbau in Goothes „Tasso".
- (i. (S.) a)  Umsturzbestrebungen in der dcutschen L iteratur seit Klopstock.

b ) Die neuere deutsche Dichtung ais Spiegelbild der neueren Zoit. c) Der Stil 
ist der Mensch. — 7. (H .) a) Ilohen sind einsam. b) Lessing und Herder. (Ver- 
gleich ihres Lebens und Schaffens). c) H at die Redonsart „Dio guto alto Zoit" 
Berechtigung ’ — 8. (S.) Von welchen Grilnden sollen wir uns bei der Wahl 
des Berufes leiten lassen ?

Y lir . K l a s s e  B :  1. (S.) Ein gu ter Mensch in seinem dunklen Drange Is t sich des 
rechton Weges wohl bewul.it. — 2. (H.) Wer darf sich mit Reclit soines Yater- 
landes treuen Solin nonnen ? — 3. (S.) Echtes Gold wird klar im Feuer. —
4. (H.) Die Reichon sind es niclit allein, die froh zu leben wissen. — 5. (S.) 
Entwicklung des Gedankenganges im Prolog zu „Wallensteins Lager". — 
(i. (S.) Oktayio und Max Piccolomini. — 7. (H.) Wem Gott will reclite Gunst 
erwoisen, den schickt er in die weite Welt. — 8. (S.) Das Charakteristischo der 
Traumhandlung in Grillparzors „Der Traum, ein Leben".

R e d e i i b u n g e n .
VII. K l a s s e  A :  1. Ursprung und Entwicklung der griechischon Tragedie. —

2. Referat iiber Goethes „Hermann und Dorothea". — 3. Das Ptolomaische und 
das Kopernikanische Weltsystem. — 4. Was ist dramatisch ? Nacli Gustay Freytag. 
■— 5. Die Stellung der Erde im Weltall. — (i. Robert Hamerlings „Aspasia". — 
7. Uber die Aufklarung des 18. Jahrhundertes. — 8. Dio Bedeutung der Roman- 
tiker in der deutschen L iteratur. — i). Lessings Kritik der Voltaire'schen „Zaire".

10. Der dramatische Aufbau in Shakespeares „Konig Lear". — 11. Musik 
und Poesio der Schottliinder. — 12. Schillers sittliche W eltanscliauung. — 
13. Uber den \\ 'e r t der humanistischon Studien. — 14. Charakter und Leben 
des Sokrates. — 15. Die Seeschlacht bei Helgoland, Vortrag aus Anlal) der 
SOjahrigen Gedenkfeier. — Ki. Entw icklung der griechischon Poesie yon den 
orsten Anfilngen bis auf Pindar.

VII. K l a s s e  B:  1. Die Jungfrau von Orleans. — 2. Die Befreiungskriege. —
3. Goethes „Tasso" und Grillparzers „Sappho". — 4. Grillparzers Leben und Y'erko.
— 5. Wilhelm Tell. — (i. Goethe und Schiller. — 7. Die ukrainische L iteratur 

in der zweiten Ilalfte des XIX. Jahrh. — 8. Die Quellen zu Goethes „Faust".
VIII. K l a s s e  A:  1. Dio franzosischo L iteratur des 19. Jahrhunderts (Markes). —
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2. Idoalismus und Realismus in (lootlies „Tasso" (Sehapira A.). — 3. Das ^or- 
petuiim mobile” (Adametz). 4. Die englischon Koimidiantea in Doutschland 
(Kula M.). 5. l)io Ausgestaltung' der Musik bis 1750 (Ohristof). (i. Die droi
boriilimtestcn Dielitor der iStoiennark (Sehapira P.). — 7. Referat iiber Goethes 
,,1'aust". II. Teil (Rrawer). 8. (lorliart Hauptmanns Jabrliundortfeierdiehtung 
(Seharfstein). - - 0. „Atlantis” (A.dametz). 10. Jiiltselbaftes Mehrempfinden der 
Tiore (Noe). - 11. Die Schwankungen des litcrarisehen ( leselmiackes seit Goethes
Todo (Bisehof). 12. Die neueston Novellendichtor Ostorreiebs (Sehapira I’.).

13. Honrik Ibsen (Sebarlstoin). 14. Der Nouplatonismus und soino bedoti- 
tendsten Yertroter (Sporber). 15. Referat iiber Lossings „Daokoon" (Nowak).

l(i. Die Gestaltungskrllfte der Erdo (Adametz). 17. Die neueston Lyriker 
Ostorreiebs (Sehapira P.). - 18. Dio deutsche Dichtung zur Zeit der Befroiungs-
kriege (Heuchert). li). Sehiller und Kant (Gottesmann). 20. Richard Pehmel 
und dio symbolistisclicn Dicbter (Noe). 21. Das moderno Drama (Bisehof).

\ III. K l a s s o  li: 1. ( ber Hamlet. - 2. Ulilands Gedichte. 4. Der IVort der Pcr- 
sbnlichkeit. - 4. Dio Morał in J apan. — 5. Napoleon ais Porsbnliehkeit.
(i. Das 4a.hr 1848 in Osterreieb.

b) In ruthenischer Sprache.
V. K l a s s o :  1- (Hi) Omie Miepeiiocni, b iii,iii u nepeoyii ei>oropi'ini BaKaipil. — 

2. (8.) Oópaaeni. rpeui.KOl i;y.n>Typn na oeuoni mecTOi liienY FoMepoBoY OgiiceY. 
—U. (H.) y>iacTi> upnpoAn u uoe.Mi; „Ctobo o uo.n.y Iropeiu.M". - 4. (S.) i!aay.;ni
i ei. niiamite. u iinpo.pim noeanY. — 5. (S.) Broia — oópaa erapoeTii •loaoBliia. — 
«... (li.) Raga b ye,'iyrax 'lorioisii.a. -  7. (8.) Kmiai, ('msirme.ian b Ho.irapuY.

• llepeiiOBie-TKa in cTapopyebKoY .mobii. — 8. (8.) JIioóob Birmmn. Ha ubierani iero- 
pumioro oiiOBigamr Ta. Bopodijeimmi: „Typouma ópamu". — 9.(11.) . (o lmńopy : 
a) Be.jinKgenb na eeru. 6) Cjiomiuiti u Bo,iiiko;i,iiiix (Jiepnii. — 10. (8.). Ilae,ugiai 
aaiiiicTii. Ra n kie ra ni Tenrypii: „.YIoeiia.Teiia Kpimnusi”.

VI. K l a s s o :  1. (8. )  IIo 0ecY;iY iiinnaTii 'iojiohIku. — 2. (il.) II(o xapai.'Tepiwy« 
ay.Mii' — 3. (8.) Hejia b ci,b1tY, iii; cbo» KpaYna. 4. (U.) Ile to fi yóonifi, xto 
Marto Mae, a toh, xto óoraro a;a;iae. — 5.(8.) Ilo.ie.Miuiii i npouoBi;uii rnopii. — 
(i. (8.) Xto npauioe, ope, eYe, toh i ii.ioain esi na;0‘e. — 7. (11.)

Yarrece, ópaTii m oi! 
dlyMailre, 'iiiTafire,
I Ho;ito.\iy miytaiiTeoi,,
H cBoro in1 nypaiiTeeB.

— 8. (S.) Hapogna iiiensr. — 9. (H.) Hi,' aocYem, rai; BÓepem. — 10. (s.) Ckobo 
po.ui i floro gYsijrijUicTii.

VII.  K l a s s e :  1. (S.) CłbItoimsi;; y niemi „BcsiKo.My ropogy npaB i npana“. ...2.(11.)
Hu e mo Kpacme, Tymie b cimiri, 
źli; y  Kyni huitii.
1! Oparom goupiiM goópo neniio
IIounaTb, He — 3. (8.) Yi;paiiiei>i;a niKO.ia b iio.n>ei;iM iniei.MOiierBi. —
4. (H.) Kożicga iipuroga ;ro Jiyapoe/ni aopora, — 5. (8.) XMapa.Mii jiIb ueóa naiio- 
ctii.to, Ha eonem;o mob iiinmo na.Ttir.io. A eoiine m icie niaii.ni.io 1 xsiapn ri 
iroBO.roTii.io. — (>. (Si) Ilosicmrni IIIeBHOUKa ern\  „,’fo OcuoBłiiioiiKa*. — 7. (H.) 

Ba ebBHTyio lipaiiay, noain 
POBÓiHHHK iie ctuhc, .....................
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8. (>S.) llpoBigna ;iy.MKa b Mictopni' IUeBxieHKa „Be.iiiKiiil .ii3ox'‘. — 9. (H.) Bce
ftge, bco sinnae i Kpaio HOMae............ — 10. (S.) Of>HHMiTe-x, Opara moi, Haft-
Memnoro O pata, Hoxafl Mara yei>MixHCTi» ca, BaimaKaua Mara!

VIII.  KI  a s  k o : 1. (II.) Ocpe«nnKii KOMyHiKagm i i'x bii.ihb na Kyrarypy napo.uB. —
2. (S.) .T neparypiia jufl.Tbiiicra na y irp a M  b 60-tux ponax XIX. cto-iits. — 3. 
(S.) /Kinoni ram i b onoBi;;auax Mapiia BoBMiia. — 4. (H.) H istoria  m ag istra  vitae. 
— 5. (S.) OÓHOBa yKpaiHŁCKOi .'iiTepatypn b Famrami'. — 6. (H.) Ilpansi i npo- 
(•i.Bira aaóocjieHye m acie  napogaM. — 7. (S.) 11poci.niTiinii e ta n  na EyuoBnni 
liepoa IGp. OcAbKOBOTCM. — 8. (S.) X a p a k t e p ii c* thic a Taili b hoBicra < ).t , Kohii- 
cbK oro: „IleiipiiMHpeHa".

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

V erw alter: Professor Emil M a l a c l i o  w s k i .
I. Anzeiger der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Matliem.-naturw, Rlasse. 

50. Jlirg. 1913.*) — Bulletin International de lAcadem ie des Sciences de Cracóvie. 
a) Mathem.-naturw. Klasse. Jlirg. 1914. b) Philologische und Histor.-philosoph. Klasso. 
Jhrg. 1913. U — Ohronik der Szewczenko-Gesellscliaft in Lemberg (in deutscher Sprache) 
Nr. 51. — Oollectanea ex arc.hivo collegii iuridici. Tom. IX. Krakau 1913. Akademio 
der W issensch.') •— Hinrichs Halbjahrs-Katalog. 230. und 231. Fortsetzung. 1913. 
Leipzig. — Jahresbericht ilber die Fortschritte der klasa. Altertumswissenschaft. 41. 
Jhrg. 1913. — Rocznik Akademii umiejętności w Krakowie. Jhrg. 1912/3. Krakau 1913. l )

lioloff E. M.. Lexikon der Paedagogik. Bd. 1. u. 2. — Rozprawy Akademii umieję
tności w Krakowie: a) Wydział matem.-przyrodn. Ser. III. Tom 12 B. (1912); Tom 
13 A und 13 B (1913). b) Wydział filolog. Ser. 111. Tom V— VII. (1913). *)— Rundschau. 
< Istorreiehische. Herausg. von L. von Ohlumecky etc. Jhrg. 1914. — Sokrates. Zeit
schrift fiir das Gymnasialwesen. 2. Jhrg. 1914. — Zapysky naukovoho tovarystva 
imeny Sevćenka u Lvovi. Jlirg. 1913. — Zbirnyk filologićnoji sekciji tovarystva 
imeny Śecćenku u Lvovi. Bd. X V. 1912. — Zeitschrift fiir don deutschen Unterricht. 
Begrilndet von O. Lyon. 28. Jhrg. 1914. — Zeitschrift fiir den physikalischen und 
chemischen Unterricht. Herausg. von F. Poske. 27. Jhrg. 1914. — Zeitschrift fiir dio 
ostorr. Gymnasien. 05. Jhrg . 1914. — Zeitschrift fiir osteuropaische Gescliichte. 
Bd. IV. (1914).

II. Deussen P., Allgemeine Gescliichte der Philosophie m it besonderer^Beriick- 
sichtigung der Religionen. II. Bd. 2. Abt. 1. Halfte. Leipzig 1913. — Szyjkowski M„ 
Myśl Jana Jakóba Rousseau w Polsce XVIII. wieku. Krakau 1913. Akad. d. W iss.1) 
— Volkmann L., T. Lucretius ( larus, der Jiinger Epikurs. Giitersloh 1913 ( =  Hoffmann. 
Gymn. Bibl. 55).

III. Jahrbuch des hoheren Ilnterrichtswesens in Osferreich. 27. Jlirg. 1914. — 
Jahresbericht (XVI.) der eigenen Anstalt. 1912/3.') — Korperliclie Erziehung. Zeit- 
schjrift fur reales Leben. 10. Jhrg. 1914. — Lehrplan und Instruktionen fur den Unter-

ł) Geschenk des Herausgebers. 2) In 2 Exemplaren, wovon 1 Geschenk des 
Lehrkorpers. 3) Geschenk des Regierungsrates Kornel Kozak. *) Geschenk des Gyrnn.- 
Prof. Siegm. Szymonowie/. 3) Geschenk des I. Staatsgymnasiums in Ozernowitz. *) Ge
schenk des Bukowiner Landesausschgsses.
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richt an den Gymnasien in Ósterreich. 3. Aufl. Wien 1913. — Lehrproben und Lehr- 
gange aus der Praxis der hoheren Leliranstalten. Jhrg. 1914. — Lion A., Jung- 
deutschlands Pfadfinderbuch. 4. Aufl. 1913. Mauler G., Jahrbucli der mittlerer. 
ITnterrichtsanstalten mit deutscher und zum Teil deutsclier Untorrichtssprache in 
Ósterreich. I II . Jhrg . 1913/4.2) — Naegelsbach 0. F., Gymnasialpaedagogik. Herausg. 
von Gr. Autenrieth. 3. Aufl. 1879.3) — Nasza szkolą. (i. Jhrg.1914. — Turnschule, 
Osterreichische, 7. Jhrg. 1913/4. — Yerordnungsblatt fur den Dienstbereich des k. k. Mini- 
steriuins fur K ultus und Unterricht. Jhrg. 1914. — Zeitschrift fiir das osterr. Volks- 
schulwesen. 25. Jhrg. 1914. — Zeitschrift fur Zeichon- und Kunstunterricht. 40. Jhrg. 1914.

IV. Graetz H., Volkstumliche Goschichte der Juden in 3 Banden. Leipzig, o. J., 
Oskar Leiner. — Iwanowicz E., L iturgyka hr. vost. cerkwy dla nyższych kljas sero- 
dnych szkil. Ozernowitz 1894 (lithographierte Handsclirift in zwoi Exemplaren). 5) 
Kurz A., Die katholische Lehre vom Ablali vor und nach dem Auftreten Lutliers. 
Paderborn 1900.4) — Quartalschrift, Theologisch-praktische. 67. Jhrg . (1914). — Uausclien 
G., MarxJ .  und Schmidt J., Illustrierte Kirchengeschichte. Wien, o. J., Leo-Gesellschaft.
— Schematismus derBukowiner gr.-or. Archiepiskopal-Diozese fiir das Jah r 1913. Ozor- 
now itz.l) — Stimmen aus Maria-Laach. Jhrg. 1914 (Bd. 86 und 87). Stimrnen aus 
Maria-Laach. Drittes Register, uinfassond Bd. 51—75 und Bd. 18—25 der Erganzungs- 
liefte. Freiburg i./Br. 1913. — Swiate pyśmo staroho j nowoho zawita s pojasnenjamo
I. Bartoszewskoho. Bd. VII. Lemberg 1908.

V. Anzeiger, Archiiologisclier. Jhrg . 1914. — Arrian, Anabasis. Erki. von K. 
Abicht. Leipzig 1871 und 1875. — Brugmann K., Griechische Grammatik. 4. Aufl. von 
A. Thumb. Miinchen 1913. ( =  Handb. d. klass. Altertumsw. II, 1.). — Busclior E.. 
Griechische Yasenmalerei. Miinchen 1913. — Hermann K. F., Lehrbuch der griechischen 
Antiquitaten. I. Bd. in 3 Abt. (i. Aufl. von Y. Thumser und H. Swoboda. Freiburg
1. /Br. und Tubingen, 188!)—1913. — Homer s Odyssee. Neu iibertragen von 11. .\. 
Schroder. Leipzig lil ii . — Lubker F., lleallexikon des klass. Altertums. 8. Aufl. von
J. Geffcken und E. Ziebartli. Leipzig und Berlin, 1914. — Mitteilungen des kaiserl. 
deutsclien archaol. Instituts. Athen. Abt. Bd. 38 (1913). — Pauly-Wissowa, Real- 
Encyclopadie der klass. Altertumswissenschaft. Lief. 118/19—121/22 und Lief. 1 a/2 a 
bis 3a /4a . Supplement 2. — Schanz M., Goschichte der romischen L itteratur. 2. Teil,
2. Halfte. 3. Aufl. Miinchen 1913 ( =  Handb. der klass. Altertumswiss. Bd. \ III, 11, 2).
— Stemplinger E., Das P lagiat in der griechischen Literatur. Leipzig und Berlin 1912.

— Thesaurus linguae latinae. Bd. V, 5; Bd. VI, 1; Suppl. Nom. propr. lat. 4. - 
Vitruvius M. Pollio, Zehn Bliclier iiber Architektur. Ubers. und orlaut. von J . Prestel. 
I.—III. Buch. StraBburg 1912.

VI. Oalinberg A., Die K unst der Rede. 2. Aufl. Leipzig und Zurich 1885.3) - 
Ewers H. H., Fiihrer durch die moderne L iteratur. Berlin 1911. — Goedoke K., Grundril! 
zur Geschichte der deutsclien Dichtung. 2. Aufl. 1. B d .: Mittelalter. Dresdcn 1884. 
Grimm J. und W., Deutsches Worterbuch. lVr. Bd. 1. Abt. 4. T e il: 2; XI. Bd. l .A b t . : 
4; XI. Bd. 2. Abt,: 1; XI. Bd. 3. Abt.: 2; XII.  Bd. 1. Abt.: 10 und 11; XIII.  B d.: 
11; XIV. Bd. 1. Abt.: 3; XV. B d .: 1. — Nagl-Zeidler, Deutsch-osterreichisclie Litera- 
turgeschichte. SchluBband Lief. 18—21. — W ilbrandt A., Adams Sohne, 3. Aufl. S tu ttgart 
und Berlin 1907.

\TL  Archiv fiir slavische Philologie. 35. Bd. (1913). — Archiwum do dziejów 
literatury i oświaty w Polsce. Tom X III. i XIV. Krakau, 1914, Akad. d. W issensch.')
— Archyy, Ukrajinśko-ruśkyj, Bd. V III. und IX. Lemberg, 1912 und 1913. — Ohro- 
nika tow arystw a imeny Szewczonka u Lwowi. Nr. 51. — Daełmowski J . K., Sym
fonie anielskie. Wydal A. Brodnicki. Krakau 1913, Akad. d. W issensch.]) — Kalendarz
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wieczny. Wydal J. Łoś. Krakau 1911, Akad. d. Wissensch. () — Materijaly do ukraj in- 
śkoji bibliografii. Bd. III. Lemberg 1911. — Materyały i prace komisyi językowej. 
Tom VI. Krakau, 1913, Akad. d. W issensch.1) — Sępa Szarzyński M.. Poezye. Wydal
J . Chrzanowski. Wyd. drugie. Krakau, 1913, Akad. d. W issensch.J) — Shaw B., Oashel 
Byrona Beruf. Roman. Aus dem Englischen von A. Brieger. Berlin 1909. — Shaw B., 
Dramatische Werke. Auswahl in drei Banden. Berlin 1911. — Tretiak J., Bohdan 
Zaleski na tułactwie 1831—38. Krakau 1913, Akad. d. W issensch.1) — W istnyk, Lite- 
raturno-naukowyj. 10. und 17. Jhrg. (1913 u. 1914). Lemberg. — Wieszczycki A., 
Sielanki albo Pieśni (1034 R..(. W ydał S. Rachwał. Krakau 1911. Akad. d. W issensch.1) 
— Zapysky ukrajinśkolio naukowoho tow arystw a w Kyjiwi. Bd. 11. u. 12. Kiew 1913.

VIII. Anzeiger, Geographischer. 15. Jhrg. 1914. Gotha. — Mitteilungen des 
statistischen Landesamtes des Herzogtums Bukowina, XVII. Heft. Czernowitz 1913.— 
Miillner ,)., Methodik des geographischon I nterrichtes. Wien 1912. — Reitzenstein F„ 
Łiebe und Ehe im europaischen Altertum, S tuttgart, o. .]., Franckh’scher Yerlag. — 
Rundschau, Deutsche, fiir Geographie. 36. Jhrg. 1913/4. — Sanitatsbericht der Buko
wina fiir dio Jalire 1907, 1908 u. 1909. yerfafit ron  B. Kluczonko. Czernowitz 1911.
K. k. L a n d e s re g ie ru n g .— Sprawozdanie z poszukiwań w Szwccyi przez E. Barwin- 
śkiego, L. Birkenmajera i J . Łosia, Krakau 1914, Akad. d. Wissensch. r) — Weslowski E., 
Das rumanische Bauernhaus in der Bukowina. (Aus der Zeitsch. liir osterr. Volkskunde
•Jhrg. XVIII, 3 .)#) ..- Zbirnyk, Etnograficznyj. Bd. 33. u. 34. Lemberg 1912. — Zeit-
schrift fiir ostereichische Yolkskunde. 20. Jhrg. 1914.

IX. Assmann W., Geschiclite des Mittelalters von 375—1492. 2. Aufl. von E. Meyer. 
2. A b t.: Das Zoitalter der Kreuzziige. Braunschweig 1879. 3) — Collectanea ex archivo 
collegii historici. Tom. XL Krakau 1909—13, Akad. d. W issensch.1) •— Hagen, Die 
Indogermanen. Giitersloh 1914 ( =  Hoffmann, Gymn.-Bibl. 56). — Hruszewskyj M„ 
Istorija - Ukrajiny-Rusy. Bd. VIII.  Teil I. Lemberg 1913 ( =  Zbirnyk istor.-filosof. sekciji. 
Bd. XIV). — Monumentu Poloniae Yaticana. Tom. I. e t II. Krakau, 1913, Akad. der 
W issensch.1) — Skibiński M., Europa a Polska w dobie wojny o sukcesyę austryacką 
w latach 1740—45. Krakau 1913, Akad. d. Wissensch . 1) — Żerela do istoriji Ukrajiny- 
Rusy. Bd. X II, Lemberg 1911 und Bd. XXII, Lemberg 1913.

X. Protokolle, Stenographische, des Bukowiner Landtages der 3. Session der 
11. Wahlperiode 1912/1913. Czernowitz 1913, Bukowiner Landesausschufl. ^  — TurbaG ., 
Dio pragmatische Sanktion. Authentische Texte samt Erliiuterungen und Ubersetzungen. 
Wien 1913. — Wasylko X., Sprawozdanie posła Nykolaja W asylka o jeho dijatelnosty 
w derżawnij durni i w krajewim soimi w rokach 1898 do kincja 1900. Perewiw na- 
russkij jazyk Ii. Makowiewycz. Czernowitz 1902. 3) — Will R., Leitfaden fiir das Stu
dium der \  erfassung und Yerwaltung der osterr.-ungar. Monarchie sowie der Post- 
geograpliie. Wien, 1900.3)

XI. Nichts hinzugekommen.
XII.  Aus der Natur. Zeitschrift fiir den naturwiss. und erdkundl. [Jnterricht. 

10. Jhrg. 1914. — Bólsche W., Tierwanderungen in derU rw elt. S tu ttgart, o. J. (1914). 
Kosmos. Dekker II., Yom sieghaften Zellenstaat. S tuttgart, o. J . (1913), Kosmos. 
— Ploericke K., Einheimische Fische. -Stuttgart, o. J . (1913), Kosmos. — FloerickeK., 
Meeresfische. S tu ttgart 1914, Kosmos. — Hegi (!., Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 
Bd. III , (Bd. II. wurde bereits im Yorjahre geliefert und irrtiimlich in den Jahres- 
bericht nicht aufgenommen). — Kosmos. Handweiser fiir Naturfreunde. 11. Jhrg. 1914. — 
Sprawozdanie komisyi fizyograficznej czynności w ciągu roku 1912. Tom 47. Krakau 
1913, Akad. d. W issensch.J)
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XIII .  Żart A., Bausteine des W eltalls; Atome und Molekule. S tuttgart, o. J. 
(1918), Kosmos.

XIV. Sprawozdania kom isji de badania historyi sztuk] w Polsce. Tom IX. 
Zeszyt 1 /II. Krakali 1918, Akad. d. Wissensch.

XV. —XVII. Nichts hinzugekommen.
lis kamen also 116 Werke in 145 lianden und 81 Lieferungen (wovon 48 Bandę 

Geschenke sind) hinzu; daher ist der gegenwartige Stand der Lehrerbibliothek 5108 
Bandę.

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

Im yerflossenen Schuljahre sind 870 Programme hinzugekommen; daher ist dor 
Stand der Sammlung 7981 Stiick.

c) Schiilorbib liothek .
D e u t s c h e  A b t  e i 1 u n g.

Y erw alter: ProFessor Johann M o g e I n i c k i.
Z u w a c h s.
1. Durch Kauf.

Nataly v. Eschstruth: Am Ziel, 2 Bde., Der verlorene Sohn, 2 Bde., Die Biiren 
von Hohen-Esp, 2 Bde., ŁTngleich; Wolfsburg, 2 Bde., im Schellenhemd, 2 Bde., Der 
Miihlenprinz; Ganseliesel; Hazard; N achtschatten; Der verlorene Sohn; Ungleicli. 
K ellerm ann: Das Meer; Ingeborg. Gutzkow: Der Zauberer von Kom, 2 Bde. Gang- 
hoFer: Gesammelte Werke I. und II. Serie, 10 Bde. H eyse: Kinder der Welt, 2 Bde.; 
Im Paradiese; Der Koman der StiFtsdame; Merlin, 2 Bde.; Uber alien GipFeln; Gegen 
den Stroni; Grono S taudlin; D ieG eburt der Venus: Das Ewigmenschliche. Kanzenhofer: 
Mit der Kriegsmarine kreuz und quer im Mittelmoer. Wildner: F reiheitund Yaterland. 
Lieder aus den Jahren 1809—1815.

2. Durch Schenkung.
Von Katz (I. A): W. Georg, Die schonsten Marchon aus 1001 Nacht. Von 

Fischer (II. A): Burmann, Deutsches Gotterbuch. H ocker,D er Talisinan. Von Albrich 
(III. A): Gerstacker, Die Golonie. — Von Kramer (III. A): Schmidt, Erzahlungen. 
Yon Katz (IV. A); Flathe, Ben Hur. — Von Spiere (V. A): Wagner, WaldlauFer.
Freibeuter und Uoldgraber. ...  Von Lupnlenko (VI. B): Hoffmann, Die Skalpjliger.
Von Schiffer (VII. A): Deutscher Lehrer-Tierschutz-Verein, Tierschutz-Lesebuchlein. 
Julius Verne, Nord gegen Siid. Keisestipendien. Von Prof. Szymonowicz: Boode, 
Die N atur im Spiitherbst und ihr Eindruck auf den Menschen. Bendel, Der Gesang 
des Vogels. Knauer, Das SuBwasseraquarium. Muller, Altes und Neues vom Monde. 
Kechtsschmied, Die Bione, ihr Leben und ihr© PFlege. Wald, Waldpoesie. Woslowski, 
Das nimanische Bauernhaus in der Bukowina, geschenkt vom Buk. Landesausschusse.

Der Zuwachs betragt also ;
45 Werke in 65 Banden, davon 27 Werke gekauft und 18 Werke geschenkt. 
Gesamtstand: 1985 W erke in 2454 Banden.
Biicherentlehnungen fanden in 4497 Fallen statt.
Zahl der lesenden Schiller: 667.



I! u t  h e n i s c h  e A b t  e i ] ii n g.
V erw alter: Professor P e te r K u  m a n o w s k i .

Zuwachs.

I. Durch Kauf.
A. 'laftKOBebKnft: Kiwani,kii liOMCTa. B i;w aann ca. — O. KofiiiciHHCbKa: Hepea 

K.’i»;v>y, — 10. B epii: 3opa ninuiui. [. /(eMiiutyK: IlepeKaan cTapiiHHOro ci.isiTa II. 
2 Exem pl. B. 1'nai'ioK: Hapoitni Kaaicm — Ct . KoBaAin: l Iapo«YftHa cKpmiKa. —
I. IIoTpoHKO: Ma.ii Konara. — Ha naitauiMK. — 71. CeTitJici.KHii: OpcieanchKa ;j,Tn'inna.
— A. Oinimyi,: Hk HiMiiaiiKO e/ran typaiicieM. BamicKii liCAOÓporo xtoituh. — la. Bo- 
poóKOBii'i: Boar.'rya;vin 2 Exompl. — 21. Mapidis: Iłam i iieBiiAiiłii uoponi. — O. MaKOBeft: 
lipo lOphr <l>o;;i>KOBii>ra. 13. cleiihnii: Ocni. — 1. OcTaniBua: K im m n ueaaóyni.idB, —
II. MnyniKO: JlyMii-icBmi. Bocicpeeia yicpaiiia. — JIp. Beco.TOBCi.Knii: HeBiiHiia.
P il il i  cTpyim. ,1  HBopnHiibKHii: PycacibtiiHe oaepo. BornanoBa eciaBa. — T. Bop- 
.ty.rii],': MaiicTep Tpnn.uu.-. HobI ta e n . P. Xotkcbh' i : /Kirre. ililiionanona. — B. lei,p a: 
BepTen 2 Kxeinpl. Jloópnii itmipee. M. Ponaemm: Mot.iox. —- B. 1’piH'ieJiKO: CaM
coói nan 2 Exempl. Bo.aoriina kiotkh 2 Kxempl. Bycrpin. Baii;ui 2 Exempl. Hk ii Biuep 
2 Exempl. KicaaMen. HenoKipiiini 2 Exempl. Ha oaiiohiihhk 2 Esempl. Onuc plsiioro 
Kpaio. M. Hniciis: Inan <I>paiiKO 5 Exompl. — C. B .: ,lvHTt: i TBOpn Inana OpaiiKa 
ii Exempl. 3. IlaKoTceniiK: HcBMipaica. — rcccc-liapTC’! : KpaTna ;innfi i n i,B inB,— 
,'!• ,'IeiiKHii: C n.iateiiiiii aobit — B. ,'leniniii: Iuiyaio c.iOBa. — T. ,3.: B obBiiTimii. - 
71. Ce.tflitct.KHft: Hciie cohimko Pyctt-yKpatim  2 Exentpl. — 3. 1'pyiiiKCistniinna: Ja tu- 
cjimii ii o;uiot nenii. O. Bicto,yceuico: BinoK. B. Jlemenft: HatepK icTOpnt ynp. 
.liiepaTypn I.. II. B. A iitoiiobhu: BnK.ia,a;ii u po KoaaijŁKl ta c n  na  Bicpaini' 2 Exempl.
- ,'I. JIoiiaTHiioi,Kitli : Beara i I’a.’n,iiiKa. B. BynairaoBCBKnil: raAim id iiocTyjmra.
K. CTyfliinci.Kiift: IIoc.mii Miix. MaicaponebKoro. ;ly.\iKii i iiicni' Amb. MeT.innci.Koro. — 
OTiipiiui,Kii-'IepuiixincKa: I 16ti>m bhHoponieiiKO. In. <I>paitKO: H;;iri Uapi.. - E. 3e.iYi'ep: 
Omni i}i.rt>OTa I. II. - I. Tofiii.iewin: ,'IpaMii i komcatii V. B. Kmiihhkobii,i : IIjijitoh- 
OóopoHa CoKpaTa. —- Ct. CtoukiiII : XapaKTepiiCTiiKa .tiit. ;i,iii. ii, iioctii Ib. OpaiiKa. -  
In. (ppatiKO: Moflcefl. Ib. ,'IeBHHbKnii: BypciatKa. — M. Palwnoic: JlumpnKMeTHnra 
i Aut-;] i pirc.i i mi iiku n yup. mob! I. — H. H peata: Moflceil. -  Ib. : la rpeni>Knx
iianipycin. O. MaKOBeft: Pcnyn. B. jJpMaaap: IIpnroAH Ma pica Bpexaft.ia. -
A. Aiiepnoiiico: Py.MopecKH. M .B obmok: IticTnryTKa 2 Exem pl. — B. By/piimoBCbKuii: 
CrpiMroTOB. Ccppe. OiioBiAana. Hk ioto bIb niiiinoii na nana . — E. PoijfiMan: /łosica 
i AOiapecca. B. IH ypar: IcropHtm  iiicni. Pp. CboroóotHHil: la >iacin liopmiiB 
i najiiii. In. cJ>panico: Byjtica >i. 27. Maiicrep Mnpnaic. ,p n i ,’tOMaiiiHboro orm iiua. — 
71. MapicoBHM: CTpnfio srali Aapyiioic. 71. ToJicTOii: /Kirami rpyn. M. Poro.Ti,: Pe- 
Biiaop. B. By^aiiHOBCŁKufi: K onara y Ct. Py;taHcbKoro 2 Exem pl. - Ib . PaKOBCbrail: 
lipo ae.M.nio, conne i anniann. Bo.io;t. B . : J la T a tra . Bp. BecociOBCbrafi: Jpia bctx.

31. Bois11ok : Con. ( i.uipKa. Mapii. 7Ie;iamiinn 2 Exem pl. — P. Kin.iInr‘: HcTpn. -
B. .to.\iaiumijKHii: CciOBaicii. H. KocroMapiB: Ky.tnKOBCica Oirrna. O. MaKOBeft: 
IcTopmi OAiioi cTyAcncbKOi rpo.MH.iii. - B. rpimiciiKO: Tpn acinoni nocrari 2 Exem pl.

Pp. KoBa-Tenico: yicpaincbKa icTopnn. — Ib. <I>pa.iiKo: IIoTpn i HoóyiuyKii. — Oe-p-KO: 
Kocio oiepTii. c B. Ppinnenico: 11i;i, thxii.mii BepóaMii. — T. IIJenHenico: Ko6aapi.. —• 
ITaxapeBci.miii: Ononi;i,anii. — B. .TIcohtobhh: Cia-pt* ii hobc. — Pp. KoBaciemco: 
BmnniBCbKa cnpana. — B. CoKOcri.CKiiii: Bcecn-ibna. —- Pp. KoBajiemco: yKpaiiicbica 
icTopnn 2 Exem pl. — B. Tobctohoc: B itn a  niemi. 10. BynaK : JlnKi snopji. — 0. 
OcTpOBCbKHii: JKoBTi no;ui. P. JKypOa: 3 kiitii. T. IIIcb'iohko: ICaTepuna. —
B JlymcoBin: Tciopna aewai. — M. Poro.Ti,: C ipaiuna noMcra. — A. Tocichko: Crpa-

20
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■leiie j k h t o . —  I'p. Kona.ienKo: BBiimii Kaueiigap. —  Jiecii y k p a i H i c a :  .Ticona niemi. —

T. UleBieHKo: Koóaap. — II. Ky.iiiu: 'lopna Papa. — o.i. BapBiucbKHft: Oópaaiai a 
rposrap. poaBimcy PycmriB. — T. Ulemie iiko: Ma:ienbKiift Koóaapt. Toiio.m TirrapiBHa. 
Ina 11 11i;iKOn a .  I l p i r i i m n a .  llepeóen.ui. ,4,0 M e p T B i i x  i jkhbhs. Bapnaic. Hepnepb. UpcTiii. 
aóo Ifiaii Fyc. liigbMa. Ilerpych. Hepimpa Mapsma. — U. /IeBinibkiin: Hioóeii. — U. 
KiiSaJii*'!!!1! : ^H iani onoBipami. A. KaiueiiKo: Hiim. B. .laaapeiici.iaiii: Ci.mmiii 
ropo;i. — /J. Mapnomm: Ha BOBUOMy xyropi. Biióip a TBOpin 10. <lHyu>KOim'ia. ,1. 
JlyKisiiiOBiin: lipo Ocmia K)p. dnyibbOBiria. lipo jkiith T. IlIomieiiKa. lipo IIIcimniKOifi 
TBopn. — O.t . KoHiicLKHii: Ononi;i,a u ii iipo T. IIIoniieHi;a.

2. Durch Schenkung.
Yon Panczak Wl. (I. Oj: .leiiKHń-AMliic, jioppiiii c h h ; ,4. CBiiJit: llopopoac ly.iT- 

nepa ;io spam JIMuyriB. — Yon Is. Łagadin (V III. B): Ib. BopoóueBiiH: BeaiYiyapiB.
- Yon M. Kozina (IV. O): E. Aidhiic, JFoópnii chh. — Yon KI. Hapynozulc (II. B): 

Cr. Py;iaHCLKHft, Tnopii I. — Yon Joli. K irstiuk (IV. B): 10. KmIt, B aarluKy n na 
cohuii: T. UleinicHKo, HeBO.iBHiiK; B. Fepiinomin, źKirrenY Mapca; Aecnp. pap Aeap- 
xapoM: KouoiiiiHUbKa, Hk Mnuoceppuna cii rpoMapa; Mopoiuri, Fep po roni iiTbhi ononi- 
paHa: Bobhok, JJsik: Hó.wihiikob; CPibCKa yiHTCUbica; To-ictoIi, JIioóob; <PepbK0BH«i, 
‘PapMaaoii. — Yon M. W lad (III.C ): Toóii.ieBiiu, Xa3sii'u. — Von Eug. Omelski (III. O): 
Xto mii e; .'lyKisiHOBH’1, lipo IOp. (PoptKOBiina; lipo iKirre T. IfleimoiiKa. Yon J .  Slym ak: 
O. II., niB cothi uobIctok. — Yon M. Konstantyniuk (VII. B): Bor. JlenKHft, IU,atviiiBa 
ropniia. — Yon Prof. P. K iimanowski: A. Kpymeu bHHgbKHfi, Biióip iiapuciis i iioiieni.. 
IIoeBHi PpHropia BopoÓKeBima. I. IHnnaiiKa, CipinicoK. K. Tpii.ibOBChiiii, Briepcp. 3a- 
.iyKBii'1, Apne-TOKpaTH. Ib. cppauKO, Biióip a oiiOBipann; Biióip nooBiiii. A. Hciaeu, 
HeBBiriaiiHi puna npupopn. Ct. IIiriKa, HapynoK pjia pmili. <I>. Ko.aecea, Mimojia 
.IiiceiiKO, IlepeóeHpji, OcrpoacHiipii. M. I opKHii, Tpn oiiOBipami. A. BopKOBcbKiiA, Borpau 
A.Me.iLHiiubiniii a. 111. Ib. JleBiipLKiiu, HeBinma. Bóipita, llaiwo IIoayóOTOK. — Yon 
Tillinger Selig (III.A ): B 3aao3egbKHft, IIoJiOBepbKa moachiihh. — Yon Giną Alex. 
(I. B): A. BepeTe.ibiniK, IUeKcnip b iiobIct5ix.

Zu den 1454 Exemplaren des Yorjahres kamen 203 hinzu.
Gesamtstand: 1657 Exemplare.
Biicherentlelmungen fanden in 3984 Fallen statt.
Zahl der lesenden Schiller: 352.

d) G eographisch-h istorische Lehrm ittelsam m lung.
Kustos : Professor Dr. Leon H o 11’ m a n n.

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

P. Langhans, YYirtschaftskarte von Europa. — Sydow-Habenicht, Meteor.-oro- 
hyclr.-Wandkarte von Skandinayien. — J . K. Rothaug, physik. W andkarte der oster- 
reichisch-ungarischen Monarchie.

Gegenwartiger Stand dieser Sammlung : 3 Globen, 2 Tellurien. 1 Mondpliasen- 
Apparat, 1 Horizontmodell, 1 Horizontarium mit Himmelssphare, 106 Karton, 109 Bilder, 
268 Produkte der Erde und ihrer Bewohner, 1 SchiffskompafS, 1 zerlegbare.s Bergreliof 
in Hohenschichten und 1 Boussole im Holzgehause (Nadel 15 cm).

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

Haack-Herzberg, Europa im 6. Jahrhundert. — Pichlers Wandbilder fur den Ge- 
schichtsunterricht: 1. Belehnung Heinrichs Jasom irgotts mit dem Herzogtume Osterreich.
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2. Rudolf von Habsburg verurteilt die Raubritter. 3. Kaiser Friedrich Barbarossas 
Kreuzfalirt. 4. Huldigung der Karntner auf dem Zollfelde, 1335. 5. Ein Fest am Hofe 
Attilas. (i. Schematisch-statist. Ubersiclitstafel der osterr. k. u. k. Kriegsmarine.

2. Durch Schenkung erworben:
1 Steinhammer aus der neolithisclien Zeit, vom Schiiler der I. c KI. Demoter 

Lukaszczuk.
Jetziger Stand der Sam m lung: 101 Karten. 190 Wandbilder und ein Stein- 

hamracr.

e) M unzensam m lung.
K ustos: Regierungsrat Kornel K o z a k .

Durch Schenkung erworben:
1 bronz. groBe Erinnerungsmedaille, betreffend die Freiheitskampfe 1813, ge- 

schenkt vom k. k. Ministerium fiir K ultus u. Unterricht. — 1 bronz. Erinnerungsmedaille, 
betreffend das OOjalirige Regierungsjubilaum Kaiser Franz Joseph I. und 1 ungar. 
iMilleniums-Krone 1890, geschenkt vom Reg.-Rat Dir. Kornel Kozak. — Ein 20 Reis- 
Stilck, geschenkt vom Schiller Kula Julius, V III. a KI.

Gegenwartiger Stand der Sammlung: 221 Miinzen und 3 Banknotem

f) A rchaologische Lehrm ittelsam m lung.
Kustos : Professor Dr. Alois L e b o u t  o n.

Im  abgelaufenen Schuljahre erfuhr die archaologische Lehrmittelsammlung durch 
eine reiche Schenkung aus der nach Hunderten von Banden zahlenden Privatbibliothek 
des Herm  Schulrates Prof. Friedrich L o e b l  eine ansehnliche Bereicherung. Schulrat 
Loebl, der Begriinder und langjahrigo Kustos des Archaologischen Kabinettes, iiber- 
liefi seino ganze Biicherei der Lehrerbibliothek der A nstalt und verfugte, dali die 
W erke archaologischen und antiquarischen Inlialtes der Archaologischen Lelirmittel- 
sammlung einverleibt werden. Diese W erke bildon den Grundstock einer A r c h a o l o 
g i s c h e n  H a n d b i b 1 i o t  h e k, dio nach MaBgabe der vorhandenen Mittel ausgestaltet 
werden wird.

Diese Schenkung um fallt: Schubart, Pausanias (21 L fgen); Guhl und Koner. 
Leben der Griechen und Romer; Ubersicht tibor die kunsthistorischen Sammlungen 
des Ah. K aiserhauses; W. W agner, Rom; ILM enge, Einfuhrung in die antike K unst; 
E. Hula, Rom. A ltertum er; W. Dorpfeld, Troja und Ilion, Athen 1902; L. Lange, 
Romische A ltertum er; I .  Kubik. Realerklarung und Anschauungsunterricht bei der 
Lekturo des Sallust und Caesar; bei der Lekturo Ciceros; des Tacitus ; des Horaz ; 
Kubik, Pompeji im Gymnasialunterricht, Wien 1900 ; Kabbadias, To tspov ~o0 Aazlłj- 
no5 iv 'Eiuiooeópii), Athen 1900; Lagrange, La Crete ancienne, Paris 1908 ; A. Mosso, 
Escursioni nel Mediteraneo e gli scavi di Creta, Mailand 1907; E. Petersen, Comitium, 
rostra. Grab des Romulus, Rom 1904; Cli. Huelsen, das Forum Romanum, Rom 1904; 
I). Yaglieri, gli s^avi recenti nel foro Romano, Rom 1903; G. Boni, 11 sacrario di 
Ju turna, Rom 1901; Nuova Antologia (39. Jg . Febr. 1904) ; D. Yaglieri, gli scavi re
centi nel foro Romano (Bullettino della comm. arch. Bd. 1 u. 2 | ; Oh. Huelsen, die 
Ausgrabungen auf dem Forum Romanum 1898—1902, Rom 1903; Forumsplane in 
4 Tafeln ; I. N. Svoronos, das Atliener Nationalmuseum, photographische Wiedergabe 
seincr Schatze. Athen, Beck und Barth 1.—IG. L fg .; A. Zweiniger, Homer, eine YYieder- 
herstellung, Leipzig 1909; F. Stadelmann, Erziehung und Unterricht bei den Griechen 
und R om ern; G. Rittershain, der medizinisclie Wunderglaube und die Inkubation im
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Altertum, Beri. 1878; O. du Prel, die Mystik der alten Griechen, Leipzig 1888; 
P. l’rix. Bilder vom alten Rom, Wien 1900; .1. Wagner, Realien des nim. Altertnms. 
B rii nn 1892.

Lbordies spendete Herr Schulrat Loebl eine ilberaus \vertvolle und interessanto 
Yedute Roms aus der Zeit des Papstes Olemens NHL (1765). /

Fur diose munifizenten Schenkungen des Herrn Scliulrates Pmfessor Friedrich 
Loebl, die sieli seinen friiłieren Zuwendungen wiirdig anrcilion, soi ilim liiemit der 
lierzlichste Dank gesagt.

Eine weitere Schenkung verdankt diese Lehrmittolsanimlung dem llorrn 1’rof. 
I). rriedm aiin, der zwei l>iapositive widmete und zw ar: a) Plan von Tiry as und 
b) Alabasterfries aus dem Palaste zu Tiryns.

Durch Ankauf wurden erworben :
Tonmodell der Akropolis von Athen ; P. W inter, Alesandennosaik (Farbdruck), 

Trilbner, Strafiburg; Tiryns, Gesamtansiclit des Burghugels, GroBbild der kgl. MeB- 
bildanstalt in Berlin.

Gegenwkrtiger Stand der Sam m lung: 244 Wandtafeln und W audbildor: 8 Me- 
daillons ; 21 M odelle; 855 Photographien, 385 Diapositiee; 7 (<ipsabgiisse nacb antiken 
Originalen ; 2 Mappen mit 30 Bildern ; 35 Antieaglien und 31 Buclier in der Arcliiio- 
logisclien Handbibliotliek, insgesamt 898 Inventarnummern.

g) P h y s ik a lis c h e s  K a b in e tt.
Kustos : prov. Gymnasiallehrer Mendel H e r b s t .

Bislieriger Stand der Sam m lung: 550 Stiick.
Neu angeschafft w urden: 1. K eilapparat; 2. Auftriebsapparat nach H a rtl;

3. Aero-hydrostatisclier A pparat; 4. Apparat l'iir spezifisclie Wiirnio ; 5. Lichtbrecliungs- 
rinno ; 0. Stopsel-Rlieostat; 7. Waltenliof.sches P endel; 8. S trom w ender; 9. Wlieat- 
stonsche Briicke ; 10. Yakuumrohr m it Glinimerrad.

h) M a th em a tisch e  L e h rm itte l .
(Wie oben unter g).

Bislieriger Stand der Sammlung : 78 Stiick.

i) L e h rm it te l  fu r  Z eichnen .
Kustos : suppl. Lohrer Jose! H  u n d e r t.

1. Durch Kauf wurden erworben:
1. Museliel ; 2. Vase; 3. Selnnetterling; 4. Oran gen k azi ken ; 5. P urpurlori; 

(i. Schmetterling im G las; 7. Heil. Franziskus (Biiste); 8. Maskę W agner: 9. Maskę 
Beethoven ; 10. Dragonerlielm; 11. M adonnenbtiste; 12. Dante (Portratbiistel.

2. Durch Schenkung:
1. Militarbeamteii-Porteepee (von Tabak Friedrich, II. A ); 2. Tischlampen-Yase 

(von Szuszkowski Konstantin, 111. O); 3. Wasserhuhn (von Vonau Mathias, II. O);
4. Biigeleisen (von Dzundza Rudolf, III.  A);  5. altes Eisenschlofi samt kl. Kiirbis (von 
Brniak Josef, II. B ); (i. Hammer, Sichol und 5 Stiick Mascliinenbestandteile (von 
Szymonowie/. Gregor, IV. A); 7. Blech-Feldflasche (eon Orzą Tlieolil, III. O); 8. ge- 
webter Gurt (von Wekerczak Johann, IV. (4 ; 9. holzerne Feldflasche (dekoriert) (von 
Herzan Felix, III . A ); 10. W eckuhr (von Bessa! Władimir, IV. A); 11. Dekora- 
tionsva.se (von Peniuk Stefan, INA 0 ); 12. Finanzwaehaufseher-Czako (von Lapousz-
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c/.ak Roman, II. B ) ; 13. oine Blumen-Vase mit oni. Yerzierung (von Herrn Prof. Hessing 
Eduard); 14. ein Pferdehufeisen mit Schraubengewinde (von Eifermann Natan, III . A ) : 
15. eine Zither (von 1'ranz Rudolf, m .  A); 16. ein Leucliter, hergestellt aus dem 
Kufi eines Raubyogels (von Kozina Michael, IV. C).

k) N a tu rw isse n sc h a f tlic h e  L e h rm itte lsam m lu n g .
Kustos : Professor Adolf 0  z e r n y.

Purcli Kauf wurde eine Insektensammlung erworben.
Gegenwiirtiger Stand der Sammlung ;

I. Zoologie : 1. W irbe ltie re .................... 369
2. W irb e llo se ........................ 179
3. Mikrosk. Praparate . . 4
4. M o d e lle ................................12
5. Abbildungen . . . .  137

II. Botanik : ............................................. 288
III . Mineralogie : 1. M inera-lien .................... 604

2. Gest eine ...........................77
3. P etrefak ten .......................... 38
4. Modelle u. Abbildungen 1)1

IV. Industrieprodukte: ............................................. 37
X .  Instrum ente etc. : . . . .  . . . . . . 31

Summę . . . 1867

VII. UnterstUtzung der Schiller.
A. Stipendien.

N a ni e II ©I. CO
der Stipendisten 1 £

ii 2

1 Hrabowski Nik. . II. b !

Benennung des 
Stipendiums

Datum und Zahl 
des

Verleikungsdekretes

Andreasv. Gaffenko'sches Land.-Aussch. v. 3. Febr. 
Stipendium j; 1913, Zl. 54.

2 : Neunteulel Norb. i 111. a !j Reg.-Rat Kornel 
ii Kozak’sches Stipendium

Unterst.-Verein an der 
Anstalt Yom 20. Okt. 

1912. Zl. 3.

J  ahr- 
licher
Betrag

K [ 1,

100 i —

105 —

3 Kokotailo Georg

41 Najda Demeter . 

5; Matasariu Karl .

j Kaisor Franz Joseph- 1 nterst.-Yerein an der !
III.  b I Regierungs-Jubilaums- I A nstalt vom 2(i. Okt. 100

Stipendium 1913. Zl. 3.

Ul _ j Andreasv.Graffenko'schesLand.-Aussch. v. 20. Okt. 
Stipendium 1911, Zl. 17376.

o -  ., !( Markus Zucker sches |!Land.-Aussch. v. 5. T)ez.: 
Stipendium 1911, Zl. 20830.

100 

137 | 76
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N a m e
der Stipendisten

(i! Matliias Oskar . II IV. a

Benennung des 
Stipendiums

I bitum und Zahl
dos

Yerleihu ngsdekretes

Kaiser Prany. Joseph- j Unterst.-Yerein an der 
Regiorungs-J ubilaums- || Anstalt v. 10. Okt. 1911, 

Stiftung , |i Zl. 5.

7| Hunczak Johann

Huculiak Simon 

Tudan Elias . .

10 Turczynetz Mik.

IV. b 

IV. b 

IV. c 

Y.b

VI. b

VII. a

Or.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Land.-Reg. v. 13. Nov. 
1913, Zl. (>l(5f>8.

I Peter W ojnarskisches I Land.-Reg. v. 28. Mai
Stipendium

Andreas v.Gaffenko sches Land.-Ausscli. v. 27. Milrz 
i;, , , , ,  k u  i ' / \  i .H ( i / i . (

Iwanowicz Joli.

Zwergel Tsidor .

Konstanteniuk 
Alexander . . VII. b i

Wisznicki Alesius \  I I . b 

Christof Peter . VIII.aj

Dittmar Georg . VIII.a

Stipendium

i Andreas v. G affenkosches 
Stipendium

Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

BerischNathansolinsches 
Stipendium

Kaiserin Elisabeth- 
G odarli tri is-St i ftung

Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Wilhelm Pompe- 
Stiftung

1913, ZL 2G94I).

Zacliariasiewicz
Bogdan VIII. b1

Vinzenz Paustmann- 
Stiftung

Kaiser-Regierungs-J ubi- 
laums-Stipendium dos 
Czernowitzer Konsor- 

jtiums des 1. allgemeinenj 
Beamtenvereines |

1914, Zl. 4413/14.

Land.-Ausscli. v. 3. Febr. 
1913, Zl. 54.

Land.-Reg. v. 7. Dez. 
1911, Zl. 55609.

Land.-Reg. v. 21. Nov. 
1908, Zl. 4(i443.

Unterst.-Yerein an der 
A nstalt vom 1. Okt. 

1909, Zl. 5.

Land.-Reg. v. 13. Nov. 
1913. Zl (il068.

L nterst.-Verein an der 
Anstalt vonr 12. Nov. 

1908, Zl. 3.

I Unterst.-Yerein an der 
Anstalt vom 10. Nov. 

1907. Zl. 1.

Gymn.-Dir. v. 23. Okt. 
1909. Zl. 040.

K i h

100 j -

100 - 

84 

100 

loo 

160
j II

224 i -  !

100

160

100

105 

120
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B. Unterstutzungsverein an der Anstalt.
X. G-eTiamngsausweis.

e n e n n u n

A. E i n n a  li m o n .
Yermogensstand ani Ende des Jahres 1912/13:

a) Kaiser Franz Joseph-Regierungsjubilaums-Stiftung .
b) Kaiserin Elisabeth-Gediichtnis-Stiftung.........................
c) Wilhelm P om pe-S tiftung ..................................................
d) Yinzenz F a u s tm a n ri-S tiI tn n g ........................................
e) Kaiser Franz Joseph Regierungsjubil.-Stiftung (1908)
f) Kornel K ozak-S tiftung.......................................................

g) Andere K a p i t a l i e n ............................................................
Spenden von W o h l t a t e r n ............................................................
Ergebnis der Weihnachts- und O sto rsam m lu n g ....................
Mitgliederbeitrage 1 9 1 3 /1 4 ............................................................
Zinsen der Stiftung A, a * ) .............................. .............................

A, b*) ............................................................
„ A, c®)..............................................

A, d ............................................................
A, o® )............................................................

....................... \ ,  f ............................................................
Zinsen der anderen angelegten K a p ita lie n ..............................
Zinseniiberschusse aus fruheren Jahren (Stipendienfonds) .

C. B i 1
Einnahmen
Ausgaben

Summę der Einnahmen

B. A u s g a b o n.
1 ; Regieauslagen:

a) Stempel und Porti etc..........................................
b) Ftir das Einkassieren der Beitrage . . . .
c) G ebuhren.................................................................

-  ! Unterstiitzungen :
a) Fur Bucher und Buclibinderarbeiten . .
b) Fiir Kleider und H andunterstutzungen . .
c) Stipendien der Stiftung A, a .........................
d) ' A. b .........................
e) „ „ A, c ..........................
i') „ „ A, d ..........................
g)  ̂ A, e .........................
h) „ „ A, 1 ....................

Summę der Ausgaben

Wert ‘ i Barueldpapiere i.

K h i K i h
II 1

2400 J j
2400

! 2400 -- I i
i 2500 —ii

2500 — i
2500 —

1 -- 882 7(i
00 —

99407
! - 91 —
i — — | 100 80

100 80
- 100,80
- 1051-! _ — 105 —

—1 105 —
35 30

; — 30 41

/ 14700 271094
1

Einzeln l! ^ U"sannnon

(i i

—J 12 —

13190
798 —1
100 
1001 
100j 
105 
100 
105 1539 90

I

14700

1551 90

2710 94 
155190

Yermogensstand Ende 1913/14 14700;- 1159 04

*) Zufolge L.-Reg.-Erl. vom 10. Jun i 1914, Zl. 33173, wurden die Zinseniiber- 
schusse dieser Stipendien (aus dem Jahre 1913/14) im Betrage von 7 K 40 h dom Sti- 
pendienlonds zugewiesen und in der Bukowinaer Sparkasse iruclitbringend angelegt.
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2 . "Verzeidirris
der Griinder, Mitglieder, Wohltiiter *) und deren Beitriige.

a ) G r  ii n d o r :
Aus dem Jahre 1897/98:

Aus dem Jahre 1898/99:

Aus dem Jahre 1901/02:

Aus dem Jahre 1904/05:

Aus dem Jahre 1905/00: 
Aus dcm Jahre 1910/11:

Aus dem Jahre 1912/18:

der Lehrkorper der Anstalt. — Ferner :
1. Gymnasialdirektor Yinzonz F a u s t m a  n n t.
2. Gutsbesitzor Roman F r e i t a g  v.
3. Biirgermeister Anton Freiherr v. K o c h a n o w s k i  1.
4. Bezirkshauptmanns-Gattin Olympia v. T a b o r  a.
5. Nikołaj K itter v. Wa s s i l k o ,  Reichsratsabgeordneter, etc. 
(i. Franz Graf B e l l e g a r d e  sen.
7. Frau Alma v. B o l i a k o f l  geb. Roi l i .
8. Erzbischof Dr. B i 1 c z e w s k i.
9. Regierungsrat Kornel K o z a k .

10. Rrofessor Josef B i 11 n e r y.
11. Schulrat Friedrich L o e b l .
12. Gutsbositzer Bernhard R o s e n s t o c k  (50 Kronen).
13. Dr. Rudolf S c li a r i t  z e r, Universitatsprofessor.
14. Frau Olga F r e i t a g ,  Groligrundbesitzerin.
15. Dr. Max G o l  d e n  b o r g ,  Adyokat r.

1. Mitglied seit 1897
2. 1897
3. 1912
4. 1905
5. 1899
(i. 1912
7. 1912
8. ,, 1897
9. ,, 1897

10. 1902
11. 1908
12. 1913
13. 1913
14. 1897
15. 1897
l(i. 1897
17. 1913
18. 1900
19. 1904
20. 1900
21. 1905
22. 1905

b) M i t g l i e d e r :
Brunstein A. M., Groliindustrieller . . . .
Brunstein Josefine, Groliindustriellensgattin .
Brilck David, Gym nasialprofessor....................
Czerny Adolf, Gymnasialprofessor....................
Frank Josef, Dr., k. k. Regierungsrat . . .
Fedorowicz Hilarion, Gymnasialprofessor 
Fedorowicz Władimir, Gymnasialprofessor 
IJcumann Abraham, Gymnasialprofessor . .
Hinghofer Friedrich. Oberinspektor . . . .
Hoffmann Leon, Dr., Gymnasialprofessor . .
Herbst M., Gym nasialprofessor.........................
H undert Josef, Gymnasialprofessor . . . .
Horodyski Johann, Gymnasialprofessor . . .
Jakowetz Sabinę, Frau ...................................
Kalużniacki Emil, Dr., k. k. Hofrat . . . .
Kamiński Johann, von, D i r e k to r ....................
Kłem Anton, k. k. Landesschulinspektor . .
Klym P., I )r., Gymnasialprofessor....................
Korduba M., Dr., Gymnasialprofessor . . .
Kramer Oh., K aufm ann........................................
Kumanowski P., Gymnasialprofessor . . . .
Lebouton Alois, Dr., Gymnasialprofessor . .

K 1
1
u
o
o
•>

0
1
*>

o
2
•>

o
9

2
9

*) Nach $ 3 der Satzungen yind G r i i n d e r  Personen oder Korperschaften. 
welche mindestens 50 K auf einmal zu Yereinszwecken widm en, M i t g l i e d e r ,  
welche einen Jahresbeitrag von mindestens 2 K leisten, W o h l t i i t e r  alle Personen, 
welche durcli einmalige Spenden oder auf irgond eine andere Weise die Vereins- 
zwecke fordem.
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23. Mitglied seit 1902
24. w ^ 1904
25. „ ,, 1899
20. n 1908
27. 1897
28. „ „ 1897
29 ,, „ 1902
30. 1905
31. ,, 1902
32. 1910
33. n „ 1897
31. „ „ 1897
35. 1897
36. ,, 1907
37. ,, „ lilii
38. ,, ,, 1897
39. „ „ 1900
40. „ „ 1913
41. „ „ 1899
42. „ 1910
43. „ 1912

Lewiński Athanasius, K o n s is to r ia ł r a t .............................. K 2
Małachowski Emil, Gym nasialprofessor....................................   —
Frau Merzowicz Sophie, G u ts b e s i tz e r in ............................... „ 2
Mogelnicki Johann, G y m n a s ia lp ro fe sso r...............................„ 2
Neunteufel E d u a r d .......................................................................„ 2
Seidenstein B e r n h a r d ..................................................................„ 2
Frau Seidenstein H o n o r a .............................................................„ 2
Sigall M., Dr., G y m n as ia lp ro fesso r.........................................„ 2
Szymonowie/ Siegmund, Gymnasialprofessor
Schally Romuald, B uchhand ler...................................................„ 3
Frau Tabakar Marie ....................................................................... „ 2
T ittinger N., kais. R a t ..................................................................„ 2
Trintscher Isak, K a u f m a n n ............................................................. 2
Tyndel Samson, Gym nasialprofessor.........................................„ 2
Teller Heini, G ym nasialprofessor.............................................. „ 2
W ender Elias, K au fm a n n .............................................................„ 2
Winkler von Seefels Leo, Bibliothekar . 
Wlad Stanislaus, Dr., Gymnasialprofessor 
Zelinka Karl, Dr., Universitatsprofessor 
Zurkanowicz Isidor, Gymnasialprofessor 
Eisenkraft Josef, Gymnasialprofessor

c) S p e n d e n  d e r  W o h l t i i t e r  (Griinder etc.).
Regierungsrat Kornel Kozak 7 K,*) Professor Johann Horodyski 3 K, Leib 

Blumenthal 50 K.
S c h ii 1 e r  s p e n d e n.

I. KI. A: Bauer K 2'00, Besen 1'00, Blum 1’40, Buxbaum 1'50, Goldhacker 100. 
Hagioglu 1'00, Herdan 2'(K), Katz 2'00. Kisslinger 1'50, Klimesch 1'00, K m entt 1'50, 
Korn 1'50, Kuhn 1'50, Lapides 1'00, Lunenfeld 3’00, Lunz 2’00, Lustig  1'50, Mahler 
2'00, Maier 2'00, Matecki 2'00, Mohr 1'50, Nagel 2'00, Neumann 41)0, Schiirf L. 2'00, 
Schonbaum 41)0, Sclireiner 2'50, Semko 11)0. Sternberg J. 41)0, Nternberg S. 41)0, 
Ritter v. Toms 2'20. Warszawski 1'10. Wilhelm 5 00. W eingarten 41)0, Schiirf J . 2'00 
u. a.; zusammen 75 K 70 h.

I. KI. B : Braha K21H), Ohlud31)0, Cyganiuk 1'30, Dimitrewicz 11i0, Gebiuk 1'10. 
Halicky 1'20, Harasimiuk 2'80, Hlibowicki 1'00, Horwacki 41)0, Hotinczan 31)0, Hunczak 
100, Horoszynski 110. Kera 1'20, Kobryński 51)0. Kokojacz.uk 110. Korduba 11)0 
u. a , ; zusammen 40 K 18 h.

I. KI. C: Konstantiniuk KUK).  Kozub 110, Krawoz 21)0, Medlowski 11)0, Nayda 
2'00, Orobetz Basil 240, Orobetz Nikolaus IliO, Panczak 2'20, rl'okariuk 2'10 u. a.; zu
sammen 24 K 30 h.

II. KI. A : Adler K 21)0, Altmann 110, Bartośok 11)0, Brautmann HM), Brecher 
11M), Birnbaum 11)0, 1 )zundza 11)0, Fischer 2'00, Jaworoski 11)0, K ellner2’00, Kern 2'00, 
Kissling 21)0, Kinsbrunner 2‘20, Kmita 21)0, Krzysztofowicz 21)0. Landskron 100. Lunz
11)0. Magid 14)0. Main" 11)0. Margosches 100. Masikiewicz 110, Mielnek 100, Nikolaus
11)0, Neumann 71)0, Pacht 21)0, Reichmann 2'00, R etter 2'00, Scharf Mendel 21)0. 
Schonfeld 2'00, Segall 8'00, Salomon 2 00, Sternberg 4 50, Tabak 4'00. Teutul 24)0, 
Ulrich 1'40, Warnicki 21)0, W eintraub 1'00 u. a . ; zusammen 78 K 00 h.

II. KI. B: Axentowicz K 200, llrniak 21)0, Czornej 100, Dobrowolski 2'00. 
Gniadowski 2'00, Grossariu 4110, Hlibowicki 11)0. Kaplun 11)0, Kasimirczuk 2'00, Kole- 
baba 21)0. Kotzek 1'50, Lewiński 400 u. a.; zusammen 40 K 20 h.

*) Dem Stipendienfonds zugewiesen.
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TT. KI. C: Małajko K 1*00, Melenka 100, Ostafijiw 1’28, Percz 110, Pihuliak 150, 
Porembski 1*42, Tanasijczuk 2*60. Tomorug 2 00, Wassilowicz 1'00, Vonau 1'00 u. a.; 
zusammen 27 K 10 h.

III. KI. A : Eifermann Leiser K 11)0, Eifermann Nathan 100, Geffner 3*76, Herzan 
101), Iler/.berg 2'00, Humeniuk 2'00, Intner 2'00, Jelinek 3*00, Kanarski 4'00. Katz2'00. 
Krahl 2 00. Kramer 2110. Mayer Friedrich 1'20, Mayer Johannes 2 00, Mohr 11)0, Nanassy 
21)0, Neufeld 11)0, Neunteufel 11)0, Schenker IDO, Schestauber 11)0. Schmoss 21)0, 
Schorr IDO, Sigall 41)0, Teutul2'00, Walbaum 41)0. Weiner 2*00. Welles 21)0, Wiżnitzer 
300 u. a.; zusammen 65 K 26 li.

III. KI. B: Balatzkyj Omilian K 100, Bojczuk Josef 11)0, Bojczuk Wolodomer 1 70, 
Burda 2'00, Demotrowetz 1150, Firmanczuk 110, Gelka 3*00, Gnasdowskyj 21)0, Hlenskyj 
2'00, Kowal 100 u. a.; zusammen 27 K 60 li.

III. KI. C: Leszczyńsky Eugen Josef K 31)0. Rongusz 21)0. Sawicki 3 00 u. a.; 
zusammen 16 K 14 h.

IV. KI. A : Bessai K 110. Binderer 11)0, Briill 100, Buczur IDO, <'ehak 11)0, 
Czechowski 2*00, Danczuk 11)0, Dauber 2'00, Engel Aron 41)0, Engel Arthur 2'00, 
Feldmann 5 00, Freitag 21)0, Fritschay IDO. Fuhrmann POI), Hendol 110. llernes 41)0. 
Jaw etz 21)0. Kordaszewski 2*00. Leugner IDO, Lifsches 1*00, Lugert 1*20, Markussohn 
4*00, Matasar 1*00, Mathias 1*50, Mayering 1*20, Mioldowan 1*10, Pichlmayer 1*10, Poppen- 
berger 2*00, Reischer 11)0. Rosenberg 1*10, Rosenraucli 1*00. Rothkahl 1*10, Schacliter 
2*00, Scharf 3*00, Schie 1*00. Semel Osias 1*00. Semel Schneier 1*00, Steinwurzel 1*00. 
Sternberg Jakob 1*00, Szymonowicz 1*00, Tatak 2*00, 7'bau 1*00, Tuclimann 31)0, Za- 
gorodnikow 1*00, Wunsch 1*00 u. a . ; zusammen 73 K 60 h.

IV. KI. B : Arsenycz K 2*00, Butzura 1*00, Czernecki 2*00, Dagonfsky 6*00. 
Horwacki 6*00, Hrehorowycz 1*20, Kocyk 2*00 u. a.; zusammen 30 K 40.

IV. KI. C : Popowicz Viktor K 2*00, Zalutzki 1*10 u. a,; zusammen 11 K 10 h.
V. KI. A : Bartosek K 1*00, Besner 14)0. Dąbrowski 2*00, Drozdowski 4*02, Enselberg 

1*00, Focsaneanu 2*00, Uadza 2*00, (lellis 1*00, Gottlieb 21)0, Horaczek 11)1, Hukał 3*00, 
Karsten 1*20, Kern 1*50, Kochanowski 2*00, Lisowski 11)0. Mahr 1*50, Mayer 14)0. 
Maurer 2*00, Meinhold 21)0, Melzer 1*00, Petruniak 3*50, Roli 2*00, Rudl 1*00, Spiere 2*50, 
Stelilik 1*00, Tillinger 1*02, Zacher 1*50, Zoller 2*00, Halski 1*00 u. a.; zusammen 57 K 35 h.

V. KI. B : Albota K 1*10, Braha 1*40, Bzowei 1*30, Borczynski 11)0, Gródecki 11)0, 
K litka 11)0, Jurijczuk 1*00. Kawulia 1*00. Kozak 2*00. Kukiełka 1*00, Mandryk 1*00, 
Nedelko 2*00, Nikorowicz Konst. 2*00, Nikorowicz St. 2*00. Padura 3*00, Porembskij 1*40, 
Sollog* 1*20, Spenul 3*00, Taszczuk 1*00, Tiron 1*50, Turczynetz 2*10. Zybaczynski 2*00 
u. a.; zusammen 48 K 80 h.

VI. KI. A : Bblimer K 2*00, Bosen 1*00, Costasuk 2*00. Czaczkis 2*00, Ozow- 
nicki 1*00, Dąbrowski 11)0, Demel 2*00, Donetzhuber 4*00, 1 Raczyński '5*00. Fazekas 1*00. 
Fenster 1*00, Fleischer J. 2*00, Fleischer Wolf 2*00. Fuhrmann 21)0, Goldhacker 2*00, 
Gottlieb 2*00, Grauer 4*00. Kędzior 1*00, Kinsbrunuer 2*00, Koczyński 2*00. Kohan 
1*00, Kohn Simon 41)0, Konig 6*00, Kuhn Franz 2*00, Kuhn Karl 2*00, Kuż- 
niarski 4*00, Metsch 2*00, Ordza 1*00, Papp 3*00, Rainer 2*00, Reif Adolf 1*00, Reif 
Gerschon 2*00, Rosenwald 2*00, Schapira 5*00, Serotiuk 11)0, Silber 2*00, Silberbusch 1*50, 
Sperber 2*00, Stappler 2*00, Strohal 7*00, Teifer 2*00. Tudlower 2*00. Vouk 2*00, Wei- 
nig 2*00, Weschler 2*00, Zwerling 2*00. Frl. Lobl A. 21)0. Frl. Engler 3*00 u. a. ; zu
sammen 110 K 50 h.

VI. KI. B : Dutkowsky K 1*10, Litwinowicz 1*00 u. a . ; zusammen 17 K 74 h.
VII. KI A:  Biener Jakob K 1*00, Biener Josef 1*00, Binderer 1*50, Blumen- 

tbal 2*50, Dworżak 1*00, Finger 1*60, Greif 1*00, Gutstein 1*00, Klym 1*00, Knittel 1*00.



Labij 1150, Ludwar 100, Lun z 2'0O, Mahler 21)0, Markussohn 21)0, Martynowicz 100’ 
Mohr 11)0, Neuniann 4'50, Pacht 11)0. Pichlmayer 21)0, Schiller 100, Sollog 1'20’ 
Soukal 2 00, W egner 100, Wolff 21)0, Woreczek 11)0, Zinn 2'00, Zwergl 1'00, Frl. Al- 
pern O. 150, Kri. Alpern S. 1'50, Frl. Schneider 1'50 u. a .; zusammen 52 K 10 h.

VII. KI. 1!: Andrycz lv 100, Cyganiuk 2 00, Halip FUO, Hordyczuk 1110, Ho- 
schowski 21)0, Konstantiniuk 1'40, Kozak 2’50. Krawczuk 1'80, Kuresz 1'20, Lemnyj 100, 
Lukowei 1'30, Lupaszko 11)0, Lupulenko 1'00, Mekeczuk Johann 1'00, Mekeczuk 
Michael 11)0, Nekeforuk 1*50, Panczuk 1’10, Serbiński 2'50, Wisznicki 2'00 u. a.; zu
sammen 137 K !)() h.

V III. KI. A : Adametz K 4 00, Balicki 21K). Bischof 21)0, Brawer 2'00, Ohristof 2 00, 
Dąbrowski 200. Geffner 4'00, Gottesmann 2'50, Heuchert 100, Karmin 2'00. Ko- 
czyński 150, Kremer 71)0, Kula Julius 41)0, Kuła Marzell 4'00, Lukasiewicz 2'00, 
Markes 1300, Mauriibor P00, Noe 43130. Nowak 11)0, Roller 11)0, Rothkahl 1'00, Scha- 
pira A rthur 131)0, Schapira Pinkas li'50, Scharfstein 2'00, Sperber 2'00, Streit 13'00, To- 
morug', vnn 21)0, Kri. Biibr 11)0 u. a.; zusammen 71 K 00 h.

VIII. KI. 13: Andriewicz K P40, Guszul 11)0, Hladczuk 11)0, .Jaworowski] 1'00, 
Kapustynski 13'50, Kautisch 41)0, Kobylański 11)0, Kupczanko 2'00, Lagadyn 2'00, Ore- 
lecki 21)0, Zachariasiewicz 11)0 u. a . ; zusammen 25 K 50 h.

cl) A u s w e i s  i i b e r  d e n  S t a n d  d e r  „B i b 1 i o t  h e c a p a u p e r u m.“
Neueinfiihrungen von Lehrbuchern in vielen Gegenstanden hatten die Ausschei- 

dung der nicht mehr entsprechenden Lehrbucher zur Folgo. Daher zahlt die Bibliothek 
trotz Neuanschaffungen gogenwartig nur 1562 Bricher (1912/13 :1950).

Verliehen wurden im abgelaufenen Schuljahre 1425 Bucher an 1378 Schiller.
Allen edelgesinnten Spendern, Mitgliedern und Wohltatern spricht der AusschuB des 

Unterstiitzungsvereines im eigenen Namen sowie in dem der unterstiitzten Schiller den 
herzlichsten Dank aus und bittet sie, auch in Zukunft dem Vereine das gleiche Wohl- 
wollen zu bewahren.

G z e r n o w i t  z, am 1. Ju li 1914.
F ii r d e n  V e r e i n s a u s s c  h u  II:

Der Obmann: Der SSckelwart und Verwalter der Bibliothek :

Reg.-Rat Kornel Kozak. Prof. Adolf Czerny.

C. Sonstige Unterstiitzungen.
Der Kaiserin-Elisabeth-Damenverein in Czernowitz zur Bekostigung armer 

wiirdiger Kinder wandte der Anstalt drei Freitische in der Volkskiiche zu, in dereń 
Genusse Kreisberger Samuel (I. A), Bernhard Moses (III. A) und Rosenblatt Chaim 
(III.  A) standen.

Das Ferienheim-Komitee lur jiidische Mittelschtiler in Czernowitz verlieh auch 
in diesem Jahre Schiilern der Anstalt je einen Ferienheim-Platz.

Die D i r e k t i o n  spricht an dieser Stelle allen hochherzigen W ohltatern der 
studierenden Jugend den wiirmsten Dank mit der B itte aus, der Anstalt ihre Unter- 
sttitzung auch weiterhin angedeihen zu lassen.
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VIII. Reifeprufung.
1. Im  Schuljahre 1912/13.

E r g e b n i s  d e r  P  r u f u n g i m  S o m m e r - u n d  H e r b s t t e r m i n e  
z u s a m m e n g e n o  m m e n.
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Verzeichnis der im Sommer- und Herbsttermine 1913, ferner im Februar 
termine 1914 approbierten Abiturienten.
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G e w ahlter 
Beruf

1 Alexandruk Eugen Karapcziu a./Cz., 
Bukowina 20 8 reif m. Ausz. Tierarznei.

2 Altmann Bernhard Solka. Bukowina 18 8 Exportakad.

3 Altschiller Fsrael Husiatyn, Galizien 23 8 reif Medizin.

4 Andriuk Ilarion . . 1 Intersynoutz, Buków. 21 10 Theologie.

5 Bogdanowicz .losef Neu-Zuczka, 21 9 Handelsakad.

u Brauner Hersch . . Kimpolung. 20 10 .. Kaufmanns-
stand.

7 Buchen Josef. . . Czerno w i tz, 18 8 Handelsakad.

8 Osala Anton, v. . . ( 'zernowitz, 21 11 Jus.

!l Dęba Johann . . . Hawrylestie, 21 9 rJ’heologie.

10 Dragan Justin  . . Wiżnitz, 21 10 Tierarznei.

11 Dutkowski Johann . A It-Zuczka „ 21 9 ,, J  us.

12 Eustafiewicz Bu gen Suchowerchów „ 19 8 „ Theologie.

13 (iaster Mendel . . Fspas „ 27 8 „ Medizin.

14 Goj Władimir Tłuste, Galizien 25 Priv.
10 „ Theologie.

15 Gorgitza Emanuel . Mitkeu. Buków. 20 8 reif m. Ausz. Theologie.

Ki Hettm er Friedrich . Karlsberg, 20 10 reif Medizin.

17 Hodowanski Themist. Wi/.nitz. 20 8 „ Philosopliie.

18 Hodyniuk Michael . Rull-Mol da witza. 
Bukowina 20 8 reif m. Ausz. ••

1!) Jaworowski Nikol. . Czornohuzy, Buków. 20 9 reif -
20 Kaniuk Władimir Czerno w i tz, 21 10 „ Militar.

21 Katz Benzion . . Waschkout-z a./Oz., 
Bukowina 30 8 reif m. Ausz. Philosophie.

22 Katz Kalman . . . Waschkoutz, Buków. 20 8 reif Exportakad.

23 K erna/ Basil . . . Rarancze, 20 8 reif m. Ausz. Philosophie.

24 Kiselitza Jobami Seletin. 23 9 reif Theologie.

25 Frl. Kobylańska Irene Czernowitz. 21 Ext. Philosophie.
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20 Kom .losef . . . Rarancze, Buków. 18 s reif
‘... ‘

Jus.

27 Kostyniuk Kornel . Onuth, 23 10 Theologie.

28 K rutter Adolf . . ( 'zeinowitz, „ 20 10 Jus.

29 Landa Jonas . . . Ozortków, G ali zien 21 8 Handelsakad.

:i0 Leder Wenzel . . Lemberg, * 19 8 Theologie.

31 Ludw ar Johann . . Gzernowitz, Buków. 21 9 Jus.

82 Lugert Richard . . Strileckij-Kut,
Bukowina 20 10

83 Mahr Rudolf . . . Gzernowitz, Buków. 18 8 ~

34 Maurer Otto . . . Graz, Steiermark 21 10 reif m. Ausz.

35 Merdler Jakob . . Gurahumora, Buków. 18 8 reif Medizin.

36 Mielnik Eugen . . Neu-Solonetz. 18 8 Exportakad.

37 Nikorowicz Josef . Warna , 18 8 Jus.

38 Óhlgiefier Emil . . Hliboka 21 8 Philosophie.

39 Rat/.areniuk Wasyl Samuszyn 23 10 4'heologie.

40 1’aunel Yalerian, R. v. Wala w a „ 19 !) Jus.

41 Pawlikowski Franz Gzernowitz, „ 21 8 Theologie.

42 Pomeranz Pinkas . Brżeżany, Galizien 31 8 n Philosophie.

43 Ponycz Basil . . . Czornohuzy, Buków. 20 10 Exportakad.

44 Popowicz Stephan . Kotzman, „ 20 8 „ „
45 Prodanek Elias . . Slobodzia-Komarestie,

Bukowina 23 8 Theologie.

46 ProB Wilhelm . . Gzernowitz, Buków. 19 9 Jus.

47 Reichler Wolf . . Kota Radja, Sumatra 21 9 «

48 Roschka Rudolf, R. v. Gzernowitz, Buków. 18 8 Medizin.

49 Rosenberg Josef Gzernowitz, „ 19 8 J u s .'

50 Rosenfeld Andor Gzernowitz, 18 8 reif m. Ausz.

51 Frl. Scharf 1’aje . . Michalcze, „ 20 Priv.
8 reif Philosojihie.

52 Scharfstein Mendel Walesaka, „ 20 9 - Jus.
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53 Smal-Stockyj Nestor, 

v o n .................... | Czernowitz, „ 14 .3 reif m. Ausz. Handelsakad.

54 .Smereczyński Nikol. Koli oz na. 11 8 Philosophie.

55I Sowiak Basil . Walawa. i 23 8 reif Theologie.

5li Spenul Emilian . Czarny potok j 19, 8 -

57 Stenzler Salomon . Zastawna. 20 8 reif m. Ausz. Philosophie.

5S Sternberg Ksiel . . Kohozna, W 20 9 v ” n Jus.

59 Stier Jossol .lablonitza, i, 24 Ext. reif Handelsakad.

<i(> Strutyński Kem î >ius 1 tzkany, 19 8 Philosophie. j

dl Strzelecki Alfred Dobronoutz, .. 23 8 w
(12 Toloczko Josef . Sadagóra. 21 8 «> Militar.

(13 Trent Eduard . . (Izernowitz. n 20 10 i, Medizin.

(14 I styanowicz Nikol. Zastawna. 19 8 w Jus.

()5 Weidenfeld dosef . Sadagóra, - 20 9 » Prakt. Beruf.

(Ki Wlad Nikolaus . . Szypoth a./S. 21 8 •« J us.

Zachariasiewicz Ant. Sambor, Galizien 19 9 Theologie.

(18 Zappler Artur . . Nowosielitza, luków. 20 Priv.
9 ł •Jus.

dii Zappler Marzell . . jNowosielitza, •• 19 9 „

I m  I r ’e " b x -a .a .r te :rm .ix ie  1 9 1 4 .

70 nanilowicz Nikolaus Czernowitz, Bukow.
1

22"“ i 8 reif i Jus.

71 Goklenber^ W olf . Potok złoty. Galiz. j
l

32 Kxt. ..

72 Iwanowicz Adrian . Kuleutz, Buków. id! 8 Philosophie. j

73 Popowiecki Nikolaus Woloka a./Cz. Buk. 24 10 - Theologie.

2. Im Schuljshre 1913/14.
Im Sommertermine 1914 meldeten sieli zur Reifepriifung 57 Kandidaten und 

zwar 47 bffentlieho Schiller, 3 Privatisten und 7 Externe. Von diesen unterzogen sich 
der scliriftlichen Priifung 47 offentliche Schiller, 3 Privatisten und 5 Externe.
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Themen filr die schriftliche Reifeprlifung.
I. und II. A b teilu n g  (D eutsche A bteilung).

D e u t s c h e r  A u f s a t z  (zur Auswahl).
1. Stiirmen muB es, soli es Friihling werden. (Zu erlautern mit Beziehung auf 

die Natur, das Leben einzelner Menschen und ganzer Yólker.)
2. Die Habsburger ais Yerteidiger und Yerbreiter abendlandischer Kultur.
3. Unsere Klassiker ais Schiller der alten Griechen.

U b e r s e t z u n g  a u s d e m  L a t e i n i s c h e n .
Cicero, or. pro Milone, S 23—2(5.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  G r i e c h i s c h e n .
Platon, Men. cap. 1 (bis zai ~dvav~ia to6twv ;)

III. A bteilun g (U traąu istische A bteilung).
R u t h e n i s c h e r  A u f s a t z  (zur Auswahl).

1. rincbMa i UHauine IOpiit diegj.i.oimua b yKpaiiici.i.iii irreparypi.
2. flKHfl BII.IHB Ha pOaBHTOK KV.tbT.VpT[ IiapO.UB Ma.III BaaeMIIHH 3axo«y 3i CSOgOM 

ri CTapiiHHiix i cepe;iHiix Bihax.
3. Hki uyMKii uBopymyioTb yucHiiKa, igo Mas onycTiim óygHHOK flOTenepiumoro 

iiayKonoro aaK.iagy.

D e u t s c h e r  A u f s a t z  (zur Auswahl).
1. Klassizismus und Romantik.
2. Liebe dein Yaterland, aber verachte nicht die Fremde.
3. Die Elemente hassen das Gebild der Menschenhand.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n .  
Cicero, de re publica : Somnium Scipionis S 15 und 1(5.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  G r i e c h i s c h e n .  
Platon, Kriton, cap. VI B bis E (bis tcojc 8V1;)

Die miindliche Priifung beginnt ani 2. Ju li 1314.

IX. Gesundheitspflege.
Die Matinahmen zur Pflege der Gesundheit und zur Forderung der korper- 

lichen Ausbildung der Schiller wurden zu Beginn des Schuljahres 1913/14 in einer 
eigenen Konferenz eingehend besprochen. worauf hiefiir ein bestimmtes, besonders 
auf Baden, Schwimmen, Turnen, Kiirturnen, Schlittschuhlaufen, Skifahren, Kodein, 
Jugendspiele, Gelandespiele, Exkursionen bezugnehmendes Programm festgestellt 
wurde.

Die Durchfuhrung der Jugendspiele, Gelandespiele, F bungsmiirsche, Ausfliige 
und Exkursionen sowie des W intersportes ubernahm das Jugendspielkomitee, be- 
stehend aus den H erren : Regierungsrat Kornel K o z a k ais Obmann, Gymnasial- 
professor Adolf C z e r n y  und den Gymnasialturnlehrern Johann W i 1 li e 1 m und 
Alexander S z k u  r  li a n.

.// • V
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Soweit es die W itterung gestattete, wurden die Spiele in den Herbst-, Friih- 
lings- und Sommermonaten an freien, den Feiertagen vorangehenden Nachmittagen 
und jeden Samstag von 3 bis (i Fhr nachmittags eifrig- gepflegt. Bei nngilnstiger 
W itterung wurde an .Stelle der ■lugendspielc das Kiirturnen mit den Schiilern der 
4 obersten Klassen im Turnsaal abgehalten. Wahrend des Jahres wurden auch 
mohrere Schiller ab und z u im Kommandieren und Leiten ganzer Abteilungen, be- 
sondors aber in den notwendigen militarischen Formen, welche fur die llelandespiele 
orforderlich sind, eingeiibt. Jene Schiller, die sieli hiezu aui besten eigneten, wurden 
bei den Spielen auch ais Spielwarte verwendet. Spielorte waren in erster Linie die 
sehr nalie gelegene Sturmwiese, ferner die Rosclier W’ioso und die Wiesen vor dem 
Horeczaer Waldchen. Es erschienen auf dem Spielplatze 170 bis 310 Schiller. Am 
starkston war die Beteiligung aus den 4 unteren Klassen, so dal.1 die grolleren Klassen 
oft auch in 2 bis 3 Abteilungen spielen muBten. Die Spielerzahl der einzelnen Spiel- 
abteilungen betrug 12 bis 22. Die Mindestzahl der Spielabteilungen war 12. die 
Hochstzahl 2(i. Die Schiller der oberan Klassen bildeten auch eigene Spielgruppen 
(ii 22 Schiller), welche in jeder freien Zeit von 6 bis 8 F hr abends spielten.

Bei den Jugendspielen wurden die Schiller auch im Kartenlesen. Distanz- 
schatzen und im Signalisieren mit einer Fahne unterrichtet. Fm recht ciele Schiller 
in das Signalisieren einzufuhren, wurden jene der oberen Klassen ais Instruktoren 
yerwendet und os haben sieli in dieser Beziehung folgende Schiller besonders hervor- 
getan : N e u m a n  n Rudolf, VII. a, Strohal, VI. a und C o s t a s u c  VI. a.

Das Interesse fiłr das Signalisieren wurde auch noch dadurch gefordert, dali 
uberAnraten der Direktion die Anschaffung der Broschiire „Alpine Notsignałe“, verfal.lt 
von Major Emil Augustin, den Schiilern empfohlen wurde. Uber 300 Schiller haben diese 
Broschiire durch die Direktion vom k. k. Schulblicherverlage in Wien bezogen.

Im W inter huldigten mehrere Schiller dem Ski- und Rodeł,sport. Eigene Ski 
bositzen 11, eigene Rodeł 120 Sclhiler. Die Anstalt verfiigt gegenwiirtig ii ber 20 Paar 
komplette Bilgeri-Ski und 4 Reseryeschienen, ferner ii ber 14 Rodeł. F nter Anleitung 
des Turnlohrers Johann W i l h e l m ,  welcher heuer einen lOtagigen Skikurs in Kim- 
polung mitmachte, iibten 144 Schiller der 4 oberen Klassen das Skifahren auf der 
Sturmwiese und auf dem Gelande bei Korowia und Stinka. Infolge ungunstiger 
Schneeverhaltnis.se konnton im abgelaufenen W inter keine grollere Skitouren unter- 
nonnnen werden. Ais Instruktoren beim Unterrichte im Skifahren haben sich liervor- 
ragend bew ahrt: die Schiller N e u m a n n Rudolf, VII. a, C h u d z i k o w s k i  Johann.
VII.  b. und S o u k a l  Hugo VII. a, welch letzterer auch eine Skitour ganz allein 
iiber don Rareu und Giumaleu untornahm. (In den Ferien 1913 unternabm er eine 
Fulltour auf den Ineu.)

Die Schiller N o w a k ,  \'111. a, K o c z i n s k i ,  VIII. a, K o c z i n s k i ,  VI. a. 
und K u p c z a n k o, VIII. b. unternahmen in den Ferien 1913 ais Radfahrer eine 
Rundfalirt um die Bukowina.

Unfalle kamen im abgelaufenen Schuljahre nicht vor.
Ausfliige, Ubungsmarsclie, Geliindespiele, Skitouren wurden an folgenden Tagen 

unternommen :
1. Am 30. Janner 1914 Skipartie nach Korowia, Leitung: Herr Turni. Wilhelm.
2. Am 28. Marz 1914 Ausflug nach Horocza (Sadky), L eitung: Herr Professor 

( (żerny.
3. Am 30. Marz 1914 Ausflug nach Mahala fWassorwerk), L eitung: Herr P ro

fessor Czerny.



4. Am 8. April 15)14 Ausflug mich Oecina, L eitung : Herr Professor C z e r n y  
und Herr Turnlehrer Wilhelm.

5. Am 11. April 11)14 Ausflug nacli Horecza, Leitung: Herr Professor Czerny 
und Hen' Turnlehrer Wilhelm.

(i. Am 15. April 11)14 Ausflug in den Zuczkuer Wald. L eitung: Herr Professor 
Czerny und Herr Turnlehrer Wilhelm.

7. Am 18. April 1014 Ausflug nach Franzthal und Tereschony, Leitung : Herr 
Turnlehrer Wilhelm.

8. Am (i. Mai 1014 Ausflug nach Stinka, L eitung: Herr Professor Czerny 
und die Herren Turnlehrer Wilhelm und Szkurhan.

0. Am 0. Mai 1014 Ausflug nach Horecza, Leitung: Herr Professor Czerny 
und Herr Turnlehrer Szkurhan.

10. Am 30. Mai 1014 Ausflug nach Horecza, Leitung: Herr 1’rof. Czerny.
11. Am (i. Juni 1014 Ausflug auf den Okruh, Leitung: Herr Prof. Czerny 

und Herr 'lurnlohrer Wilhelm.
12. Am 8. Juni  1014 Ausflug nach Korowia. Leitung: Herr Professor Czerny 

uml Herr Turnlehrer Wilhelm.
Herr Prof. Adolf Czerny verstand es, die Auslliige und Kxkursionen 

nicht nur durcli Turnspiele. sondom aueh durch naturgeschichtliclie Belehrungen 
der Jugend angenehm und interessant zu machen.

A udi im abgelaufenen Schuljahre trug  die Direktion fur wannę Bader in der 
Badeanstalt des Herm  G e d a l i  Yorsorge, welcher an bestimmten Tagen den Schiileru 
der Anstalt den Besuch des Hades zu ermiUSigten Preisen freistellte.

Die Ausgabe sowie die Verrechnung der Badekarten, die Fiilirung des Yer- 
zeichnisses der Badenden behuf.s Kontrolle in sanitarcr Hinsieht und die I berwachung 
des Besuches der Badeanstalt besorgte die Direktion im Kinvornehmen mit dem 
Jugendspielkomitee.

In der Zeit vom 15. Oktober 1013 bis Knde Mai 1014 wurden 305 Badekarten 
ausgegeben. Darunter waren 230 Karten, zu dereń Anschaffung 47 K 30 h ans den 
J ugendspielbeitragen verwendet wurden und 135 Zalilkarten.

Der Badehausbesitzer, Herr G e d a l i ,  bewilligte — was hiemit dankend aner- 
kannt wird — auch heuer eine gr5fiere Zahl von Freikarten.

Was das Schlittsclmhlaufen und Lawn-Tennisspiel anbelangt, so mu lito dieses 
im vertlossenen Schuljahre wegon Raummangels unterbleiben.

W egen schlechter Eisverhaltnisse wurde das Schlittschuhlaufen im yerflossencn 
W inter nur von wenigen Schiilern gepfiegt.

Herr Oberbezirksarzt Dr. Arnold F l i n k e r  liielt ais Schularzt der Anstalt 
wahrend des Schuljahres an jodem Samstag von 12 bis 1 L hr m ittags eine Sprech- 
stunde ab, in der er kranken Schiilern die notwendigen arztlichen Weisungen gab. 
in dringenden Fiillen stellte derselbe in uberaus entgegenkommender Weiso arnien 
Schiilern aucb seine Priyatordinationsstunden zur Vrerfugung, wofur ihm numens der 
liilfsbediirftigen Jugend die gebiihrende Anerkennuug und der warmste Dank aus- 
gesprochen werdea.
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X. Fakultativer Schiefiunterricht.
Der mit dom Erlasse des k. k. Ministeriums ftir Kultus und Unterricht vom 

1. Juli 1910, Zl. 772 (L.-Seh.-R.-Erl. vom 17. Ju li 1910, Zl. 10850) eingefuhrte fakul- 
tative SchieBunterricht begann in diesem Schuljalire am Samstag, don 11. Oktober 
1913, und dauerte bis 23. Mai 1914. Derselbe fandunter der selbstandigen Leitung des 
k. k. Turnlehrers Herm  Johann W i l h e l m  jedesmal an Samstagen von halb 3 bis 
5 Uhr nachmittags sta tt. Da die Zalil der Jungschutzen im abgelaufenen Schuljalire 
90 betrug, so wurden fur den SchieBunterricht auch schulfreie Tage bonutzt. In der 
ersten Zeit wurden auch die gróBeren Unterrichtspausen flir Gewehr- und Hand- 
griffe verwendet.

Der SchieBunterricht sowie das KapselschieBen wurden in der Turnhalle vor- 
genommen. Der SchieBunterricht erstreckte sieli in der ersten Zeit tur die Schutzen 
des ersten Ubungsjahres auf die wichtigsten Bestimmungen des Exerzierreglerrionts. 
welche die Stollung des Schutzen, die hiebei in Betracht kommenden Gewehr- und 
Handgriffe, endlich das Laden und SchieBen betreffen. Hand in Hand hiemit ging der 
Unterricht iiber die Waffen und Munition, iiber das Zerlegen und Reinigen des Gewehres 
sowie iiber die Wirkungsweise der einzelnen Bestandteile. Sodann wurde mit der Vor- 
schule begonnen, welche den Zweck liat, den jungen Schutzen fiir das eigentliclie 
SchieBen vorzubereiten. Dieselbe umfaBt folgende Erkliirungen und Ubungen : Erkla- 
rung der Flugbahn, der Visiervorrichtung und der \  isierlinio; Erklarung der Zielweise 
mit gestrichenem Korn ; Ubung im SchlieBen des linken Auges und im Zieleń auf ein 
Zielschwarzes mit dem in der Richtmaschine eingespannten G ew ehr; Erliiuterung der 
Zielregeln und der beini Zieleń am haufigsten vorkommenden Folder: Ubungen im 
wioderholton Erfassen des Zieles (Fehlerdreieck) und in der \  erlegung des Zielpunktes : 
Voriibungen im Abziohen des Ziingels und im Erkennen des Abkommens; Ubung in 
der Fertigstellung in allen Korperlagen ohne und mit Gewehr; Ubungen im Anlegen 
des Kopfes an den Kolben. im Ansćhlagen, Zieleń und Abziehen des Ziingels; Ubungen 
im Fiillen der Magazine sowie im Herausnehmen derselben ans der Patrontasche, 
1'ornor im Laden und Entladen ; endlich Erklarung des Zwockes des Aufsatzes, der 
Einrichtung und des Stellens desselben sowie der Bedeutung der normalen und der 
tiefsten Aufsatzstellung. Nach yorhergegangenen Erlauterungen iiber den Zweck, die 
Sicherheitsvorkehrungen und die Yerwundungsfahigkeit der KapselschuBmunition so
wie im Laden der Konusse wurde mit dem KapselschieBen begonnen.

Mit den Schutzen des 11. Ubungsjahres wurde am 25. Oktober 1913 das 
KapselschieBen fortgesetzt, wobei auch das SchieBen mit verschiedener Aufsatzstellung 
geiibt wurde.

Das KapselschieBen, wobei jeder Schiitze durchschnittlich 50 bis 00 Schiisse ab- 
gab und das R esultat jedem einzelnen Schiitzen in ein bosonderes SchuBblatt einge- 
tragen wurde, dauerte bis 28. Februar 1914.

Auch das Kartenlesen, Distanzschatzen, Distanzmessen mit dem Distanzmesser 
(Uoksandic), das Signalisieren mit einer Eahne sowie mit akustischen Mitteln, das 
Formieren des Zuges, das Bilden der Schwarmlinie, die Bewegung der Schwarmlinie. 
das Feuer in der Schwarmlinie wurde wahrend des Jahres geiibt. Hiebei w urden die 
fiihigsten Schutzen abwechselnd ais Instruktorem  Zugskommandanten, Scliwann- 
fiihrer etc. yerwendet.

Das k. k. Landwehrkommando in Lemberg hut doi' Anstalt 5000 Stiick Kapsel- 
schuBmunition und 3800 scharfe ScheibenschuBpatronen M. 8, ferner 500 Stuek Exer- 
zierpatronen unentgeltlich zur Yerfugung gestellt.
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Die ScheibenschuBmunition sowie die Exerzierpatronen wurden bei der Y. Kom- 
pagnie des k. k. Landwohrinfanterieregimentes Nr. 22 ileponiert.

Von den 9800 Patronen M. 8 wurden 22.92 Patronen rerfeuert. Es yerbleibt ein 
Rest von 151)7 Patronen M. 8.

Zn Boginn des Schuljalires meldeten sieli 90 Schiller zu i Teilnuhnie an dem 
freiwilligen HchioBuntomchte nad zwar aus der VII.  Klasse A 28, VII.  Klasse I! 24,
VIII.  Klasse A 19 und ans der VIIT. Klasse B 15; davon absohierten die Yorsehulo 
;iIle 9li, das Kapso LschioBen 88 und das ScharfschieBen 81 Schiller. Von den 15 Schillera, 
die das ScharfschioBen nicht mitinachteu, blieben einige krankheitshalber aus oder sie 
gin,gen an andere Anstalten ab.

Die Schiller haben mit besonderer Freude und Lust und mit besonderem Inter- 
esse dom SchieBunterrichte beigowohnt und das hiebei erzielte R esultat kann ais zu- 
friedenstellend bezeiebnet werden.

Nacb Yorhergegangener Erkliirung, betreffend das Verhalten auł dem Schiefi- 
platze, die Einriclitung der Scheiben und die notwendigen SicherheitsmaBregeln, wurde 
mit dem l 'bungssrhielien auf der Garni.sons3chieBst9.tte am (i. Dezember 1912 
mit den Schiitzon des II. I bungsjahros begonnen. Heim UbungsschieBen der 
Schiitzen des ]. I bungsjahres wurde auf das Schulschiellen, bei dem der Schiitzen 
des II. Pbungsjabres auf das FigurenschieBen rnohr Gewiclit gelegt. Wahrend des 
Schuljalires wurden 27 rl'age fiir den SchieBuntorricht yerwendet, wovon 12 Tage auf 
das LlbungsscliieBen entfielen.

Diobeim 1'bungsschioBen erzielten Resultate waren folgende : Aus der II. Schiefl- 
klasse haben die Bediugungen erfiillt: 1 Schiłtze lOmal, 7 Schiitzen Omal, 5 Schiitzen 
Smal, 4 Schiitzen 4mal, 2 Schiitzen dmal, 7 Schiitzen 2mal, 5 Schiitzen lmal. 
1 Schiitze Omal.

Ans der I. Schiellklasse haben die Bediugungen erfiillt: 2 Schiitzen Smal, 
5 Schiitzen 7mal, 5 Scbiitzen Omal, 5 Schiitzen Smal, 5 Schiitzen 4mal, 10 Schiitzen 
2mal, 5 Schiitzen 2mal, 0 Schiitzen lmal, 0 Schiitzen Omal.

Nach den angefiihrten Zahlen kann das Resultat des LIbungsschieBens ais ein 
sehr gutes bezeiclinet werden.

Herr Hauptmann Franz G r u n d stellte auch im abgelaufenen Schuljahre fiir 
jeden SchioBtag die erforderlichen I nteroffiziere und Zieler nebst Gewehren von soiner 
Kompagnie zur VTorfiigung und unterstiitzte den Leiter des SchieBunterrichtes, 
Herm Turnlehrer .lohann W i l h e l m ,  in liebenswiirdigster Woise mit Rat und Tat, 
was in riihmondster Wei.se voll und ganz anerkannt werden muli.

Am 9. Mai 1914 orkliirte Herr Oberleutnant Colestin R y c z . e k  auf der SchieB- 
stiitte den Schiitzen das Maschinengewehr wobei mehrere Schiller auch einige Serien 
von Schiissen abgaben — wofiir H enn  Oberleutnant U y  c z e k  der wiirmste I>ank auch 
an dieser Stelle ausgesprochen wird.

Am 22. Mai 1914 fand auf der festlich dekorierten GarnisonsschieBstiitte in An- 
wesenheit Sr. E.\/.ellenz. des Feldmarschalleutnants S c h m i d t  von G e o r g  e n e g  g. 
des Vertretors des k. k. Landesprasidenten Herrn Hofrat von G o n ,  des General- 
majors Moritz J e s se n , des Oborstleutnants Alois Gi i t t e l ,  des Oberstleutnants F o r s t e r ,  
des Majors I) w o r z a k v. K u 11 e u b u r g, des Majors v. K n a p p, ferner der 1 loputationen 
aller Regimenter der biesigon Garnisonen, der Regierungsrato Kornel K o z a k, B u j o r, 
Karl W o l f  und endlich mehreror Mitglieder der einzelnen Lehrkorpor und vielor 
geladenen Giiste ein feierliches Bostsc-hieBen sta tt, an welchem 08 Schiitzen teilnahmen.

Bei diosem BestschieBen war an 2 Stiinden ais Ziol je eine Schulscheibo mit 
7 Kreisen und ungedecktliegender Figur, 900 Schritte Distanz, aufgestellt. Das W etter 
war sehr giinstig, der Trefferfolg ein recht guter.
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Folgende Schiller erhielten P ro ise:
I. Preis (Ehrenpreis des k. k. Landwehrkommandos), eine silberne Zigarettendose : 

S o u k a l  Hugo, VII. A. (mit 150 Einheiten.) Erreichbare Einheitenzahl: 175. 
II. Preis (Ehrenpreis des k. k. Landwehrkommandos), eine silberne Wockuhr : L u k a- 

s i e w i e / .  Krany. VIII. A (mit 140 Einheiten.)
111. Preis (Ehrenpreis des k. k. II. Staatsgymna.siums), eine silberne Tasehenulir: 

H l a d i j  Aloxander. VII.  I! (mit 135 Einheiten.)
II'. Preis (Ehrenpreis des k. k. II. Staatsgymnasiums), ein Reiseneccssiir : K a u c z u k  

Basil. VII.  B (mit 130 Einheiten.)
V. Preis: Neumann Rudolf, VII.  A (mit 130 Einheiten)

VI. „ Cliudzikowski Johann, VII.  B „ 125
VII. „ Swoboda Rudolf, VIII. B ,. 110

VIII. Slusar Władimir, VIII.  I! „ 105 „
IX. Scharfstein Moritz, VIII.  A „ 105 „
X. „ Mohr Adolf, VII.  A 105 ,,

XI. Finger Franz. VII.  A „ 100 „
XII. „ Knittel Siegfried, V II. A ., 100 „

XIII. „ Koczinski Michael, VIII.  A ,. 100
XIV. „ Leninij Theodor, VII. B 00 „

Der osterreichische Schiitzenbund veranstaltete am 31. Mai, 1.. 2., und 7. Juni 
dio erste Osterreichische Jungscliiitzenkonkurrcnz und Kaiserhuldigung in Wiem zu 
welcher auch ilie Schiitzen und der Leiter des SchieBunterricbtes, Herr Johann W i 1- 
l i e l m,  eingeladen wurden. Der Schiitzenbund gewiihrto liir den Leiter und fiir 
0 Schiitzen freie Fahrt und Verpflegung. Zu dieser Schiitzenkonkurrenz wurden fol
gende Schiitzen on tsendet: C h r i s t o f  Peter, VIII.  A, K u l a  Julius, VIII.  A, L u k a 
s i e  w i c z Krauz, VIII.  A, S o u k a l  Hugo, VII.  A, K a u t i s e h  Stephun, VIII.  B. 
K o b y l a ń s k i  Jaroslaus. VIII.  B ( L u p u l  Eugen. VIII.  B, tra t zuriick). Vou diesen 
(i genannten Schiitzen wurden nur dio, letzten 5 zur Konkurrenz zugelassen.

A u f eigene Koston schlossen sieli der Fahrt nach Wioń noch folgende Schiitzen 
an : D u m i e *  Hippolyt, VII.  B, O li u d z, i k o w s k i Johann. VII.  B, N e u m a n  u 
Rudolf, VT1. A. P i c h l m a y e r  Heinrich. VII, A und W e g n e r  Friedrich, VII.  A. 
Fur die letzteren erwirkte der Schiitzenbund eine 50%ige Fahrpreisermalligung.

Von den oben erwahnten 5 Schiitzen der Anstalt, die sieli amWett.schiel.5en bo- 
toiligten, wieś S o u k a l  Hugo die Bestleistung auf und zwar : I. Serio : 5. (i/4, 4, 7, 7, 7, 3, 
5,3 =  40; II. Serie: 1, 5/5, 5, 3, 1, 0, 7, 04 =  31; in beiden Sorien zusammen 71 Ein
heiten X 15 Treffer =  1005 Einheiten. Ais Ziel galt eine Figurenscheibe. boi welcher 
die ungedecktliegendo Figur mit 7 Kreisen versehen war.

Am Montag, den 1. Jun i 1014, fand in Kagran die leierliche Grundsteinlegung 
zu einem Kaiser Franz Joseph-Denkmal und eine Kaiserhuldigung in Gegenwart 
Seiner k. und k. Hoheit des Herrn Erzherzogs L e o p o l d  S a l w a t o r  sta tt, nach 
welcher alle Jungschiitzen utiter Anfiihrung ihrer Instruktoren vor Seiner Ilohoit 
yorbeidefilierton. Nach der Defilierung wersammelten sieli alle Jungschiitzen in der 
Halle der Kagraner SchieB.statte, wo Soine Hoheit sieli alle Leiter des SchieBunter- 
riclites yorstellen liel.l.
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Ubersichtstabelle
iiber die erzielten Trofferfolge beim UbungsschieBen der 90! Teilnehmer am froiwilligon

Sohielhi nterrichte.
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Bo- A u -
N A M K K l a s s e d i n g u n g e n

m o r k u n gCL) e r f i i l l t
Y i O

r n
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1 Ł u p u !  K u ^ e n .............................................. 1 \  11 1. a l O m a l i
9 L u k a s i e w i c z  l i a n  z ................................. V I I I .  a 8
li S w o b o d a  R u d o l f ....................................... V I I I .  b fi .. CD

4 K a u t i s c h  S t o p b a n ................................. (i „ +->
i ) K u l a  J u l i u s .............................................. V I I I .  a (i „ :3
(i S t r e i t  1 l a g o b e r t ........................................ fi
i S c h a p i r a  A r t h u r ........................................ „ «  •• f )
8 K o b y l a ń s k i  J a r o s l a u s .......................... V I I I .  b fi „

<} S c h a r f s t e i n  M o r i t z ................................. V I I I .  a 5 m a l
10 S i m i o n o w i c z  J o s o f ................................. V I I I .  b O 5  „
11 J a w o r s k i  I g n a t z ....................................... 03 5
12 I . a b a c z  D e m e t e r ........................................ J j 5 »
10 O r e l e c k i  B a s i l ....................................... 3 5
14 N o w a k  . J o s o f .............................................. V I I I . a — 4 ..
15 R o t l i k a l i l  K m  i i ....................................... 4
10 S p e r b e r  O w a d i e ....................................... C3 4 ..
17 Kalicki T heodor.............................. O 4 „
18 Koczinski M icliael......................... •- 3
19 Markos F ran z ................................... 3
20 Slusar W ładim ir.............................. v  i i i .  b o 9
21 K roi ner F r a n z .............................. VIII.  a rjl )
22 G uszni K o m a n .............................. VIII.  b 2
20 Simclie S a l o m o n ......................... VIII.  a 9
24 Cbristof P e t e r .............................. 9_
25 Lagadyn I s id o r .............................. VIII.  b 9
20 Dąbrowski K a s i m i r .................... VIII.  a 9

27 K upczanko M odest......................... VIII.  b lmal
--------------

28 Kula M arzell................................... VIII.  a 1 ..
29 Rybiuk K o r n e l .............................. VIII.  b 1
90 Noe Wi l he l m................................... VIII.  a 1
91 Tomoru<*‘ H ila r io n ......................... 1 ..
92 Roller H e in r ic h .............................. •• 0 „

<DO)
3 — i.

1 Soukal 11 u i»'o................................... VII.  a Smal KL- ©
&c®-8
§*5
B C

9
9

( 'budzikowski dobami . . . .  
Panczuk B a s i l ..............................

VII. b
3

8 „ 
7 „

4 Picblmayer H o in r ic h .................... VII. a o < „ c - ;  Siś
5 W egner F r ie d r ic h ......................... 7 a § 2  x
0 i Gron ich A k i w a .............................. 7 „ ^  ~
7 Kirstiuk d o b a m i ......................... VII. b 7 „ ® u oPh r  X__
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N A M ]•; Klasse
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'A $

8 Mohr A d o l f ................................... VII.  a Omal
1

9 Leninij T heodor.............................. VII.  b 6
10 i lumicz H ip p o ly t ......................... (i ..
11 Kostecki W ładim ir......................... „ 6 X
12 Krawczuk O rest.............................. 6 .. Ś
13 Kuresz A le x a n d e r ......................... 5 „
14 Tanasyczuk G r e g o r .................... ,, 5 „ ©
15 Kozak L e o n ................................... 5 „ 'S
IG Labij E r a s t ................................... VII.  a 5 „
I. Styczkiewicz M ichael.................... VII.  b 5
18 Knittel S i e g f r i e d ......................... VII.  a 4 „
19 Biener J o s e f ................................... „ 4 .. t©
20 Leugner P e t e r .............................. „ 4 ..
21 Luhowej 1 ) e m e te r ......................... VII.  b 4 ,.
22 .Serbinski Alexander . . . . . tr.
23 Hladij A le x a n d e r ......................... „ V 3 §
24 Finger F r a n z ................................... VII.  a X 3 ..
25 Sandmann B e rn h a rd .................... •X 3
26 Schiffer M a i e r .............................. ,, 3 ..
27 Klym S ig is m u n d ......................... 1 3 .. 1
28 Lunz A n t o n ................................... 3
29 Oyganiuk O n is ip h o r .................... VII.  h 3 Ę
30 Lupulenko Hieronymus . . . . 3 „
31 Nekeforuk N ik o la u s .................... „ 3 CD
32 Tkaczuk B a s i l .............................. „ 3 &
33 Neumann R u d o l f ......................... VII.  a 9 134 Pacht K arl........................................ „ X *)
35 Zwergel I s i d o r .............................. „ U_h‘ 2 ,
36 Binderer M o ritz .............................. 2
37 Lukasiewicz C h ris to f.................... - 2

38 Wolf E u g e n ................................... VII. a lmal
39 Greif L u z e r ................................... 1 ..
40 Wysznicki A lexander.................... „ 1
41 Ozeltner J o s e f .............................. 1 ..
42 Ludwar F r a n z .............................. 1 ..
43 Skowroński L e o n ......................... VII.  b 1 ..
44 Lindenfeld A rn o ld ......................... VII.  a 0 ..
45 Nikolaus A l o i s .............................. „ 0
46 Gadzuk Jo se f ................................... 0
47 Melnek 1 l i e ................................... VI i. b o ..
48 Ihibrowski F r a n z ......................... VII. a 0 „
49 Heszka E m i l ................................... VII.  b <> ,

50 Kornreich S ie g f r i e d .................... VII.  a
51 Meyer M e n d e l .............................. „
52
53
54
55

Mielnik F e lix ...................................
Orzą D o r im id o n t .........................
Salzinger N a f t a l i .........................
Andriewicz Alexander . . . . j V if l .b

Haben nur die Vorschule
und das KapselscbioOen 

mitgemacht.
56 Hoszowski W ład im ir .................... l VII. b
57 Zacharjasiewicz Bogdan . . . . VIII.  b

1
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58
59 
00 
01 
02
03
04

Am 1. Ju li wurden die vom k. u. k. XI. Korps- und Landwehrkommando iiber- 
sandten 4 Schutzenmedaillen in Anwe.senheit eines Offiziers ais Vertreters des k. k. 
Stationskommandos an folgende bestijualifizierte Jungschutzen in feierłicher Weise 
v e rte ilt: L u  p u l  e n  k o  Ku gen, V III. B (silberne Medaille), S o u k a l  Hugo, VII. A, 
P a n c z u k  Basil VII. B, und P i c li 1 m a y  e r Heinrich. VII. A (bronzene Medaillen).

XI. Wichtigere Erlasse der vorgesetzten Behorden.
1. Min.-Erl. vom 16. Jun i 1913, Zl. 2444 (intim. mit L.-Sch.-R.-Erl. vom 27. Juni 

1913. Zl. 10805), womit in teilweiser Abanderung des mit der Min.-Verord. vom 
20. Marz 1909, Zl. 11002 (M.-V.-B1. Nr. 10) kundgem achten neuen Lehrplanes fiir die 
(lymnasien angoordnet wird, dali beim griechischen Untorrichte in der VI. Klasse 
der (lymnasien die schriftlichen Ubersetzungsarbeiten aus der Unterriclitssprache in 
das Griechische ais Schularbeiten (Kompositionen) in Hinkunft zu entfallen haben. 
An ihro Stelle treten ausschlieBlieh Ubersetzungen aus dem Griechischen in die 
LTnterrichtssprache und zwar aus den Autoren dieser Klasse, erforderlichen Falles 
aus dem Prosaiker der vorhergehenden Klasse.

2. Min.-Erl. vom 12. Ju li 1913, Zl. 31208 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 30. Juli 
1913. Zl. 12728), womit eroffnet wird, dali bei der Feststellung der Notę eines 
Schulers aus dem Betragen jeder Lehrer soviel Stimmen besitzt, ais er getrennt zu 
klassifizierende Lehrfaclier in der Klasse vertritt.

3. Min.-Erl. vom 21. Mai 1913, Zl. 14144 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 21. No- 
rem ber 1913), betreffend die Remuneration der Supplenten bei Vertretungen im 
Sinne des S 9 des Gesetzes vom 19. September 1898, R.-G.-Bl. Nr. 173.

4. Min.-Erl. vom 22. Oktober 1913, Zl. 1163 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom 15. No- 
vemher 1913, Zl. 19725): Weisungen hinsichtlich der Forderung der Redegewandtheit 
in der Mittelschule.

5. Min.-Erl. voin 10. Noyember 1913, Zl. 49770 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. November 
1913, Zl. 21098), womit gestattet wird, dali vom Schuljahre 1913/14 angefangen in der 
Aorbereitungsklasse der A nstalt ohligater Turnunterricht in zwei wochentlichen 
Stunden von dem Lehrer dieser Klasse erteilt werde und dal.) datur eine Stunde 
Deutschunterricht und eine Stunde SchOnschreiben in der Woche entfallen.

6. Min.-Verord. vom 30. Oktober 1913, Zl. 49597 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 26. No
yember 1913, Zl. 21043): Neue Priifungsyorschrift fiir das Lehram t des Turnens an 
Mittelschulen unter gleichzeitiger A usgestaltung der Turnlehrerbildungskurse.

N A M E

Blumenthal Aloses . . . 
Gutstein Naftali . . . .  
,Jacykiewicz (Lrysanthus 
Markussohn Klemens . . 
Schnabel Gerschon . . .
Woreczek Salomon . .
Zinn L eopold....................

Klasse

VII. a

<D i
Be-

dingungen

a
W

erfiillt
An-

merkunf

Haben nur die Vorschule. 
Gewehr- und Handgriffe 

mitgemacht.
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7. Min.-Kri. vom 2. Mezember 1913. Zl. 49903 (L.-Sch.-R.-Norm.-Erl. vom
15. Dezomber 1913, Zl. 22911) ordnet an. dali boi einor alltalligen Fortsetzung einer 
u n t o r b r o c h e n e n  Reifepriifung alle abgelioferten schriftlichen Arbeiten im Kinno 
der Min.-Verord. vom 29. Februar 1908, Zl. 10051, Nr. 13 ihre Giiltigkoit
belialten. Hingegen sind die liir ein balbes Jah r im Sommer-oder Herbsttermine repro- 
bierten Kandidaten bei der Wiedorholung dor Reifepriifung im Februarterm ine des 
nachsten Jabres im Sinne des letzten Absatzes des S (> der bezogenen Verordnung • 
\erpflichtet, diejenigen schriftlichen Arbeiten noch einmal zu machen, welcho 
bei der vorangegangenen Ablegung der Reifepriifung mit niclit geniigender Notę 
klassifiziert worden sind.

8. L.-Sch.-R.-Erl. vom 28. Marz 1914, Zl. 4935: Grundsiitze lur Supplentenbe- 
steliungen sowie fur die E rstattung yon Yorschliigen anlalflich der Kesetzung von 
Mittelschullehrstellen.

9. Min.-Kri. vom 31. .Jiiimer 1914, Zl. 59448 (L.-Scb.-R.-Xorm.-Erl. vom 31. Marz 
1914. Zl. 2010). mit welchem oroffnet wird. dali in den derzeit geltenden Yorschriften 
eine Minimalgrenze fiir die seitens der Supplenton vertretungsweise iibernommenen 
Unterrichtsstunden niclit festgesetzt ist und dal! daher die Remunerierung der 
Supplenten gemali dem gosetzlich vorgeschriebenen MaBstabe je nach dem Ausmafle 
und der Mauer ihrer tatsachliclien lehramtlichen Yerwendung zu erfolgen bat.

10. Min.-Erl. vom 0. Marz 1914, Zl. 11867 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 8. April 1914, 
Zl. 5820), mit welchem ein Exemplar der in Wien hergestellten Erinnerungsmedaillen 
an die Befreiungskampfe 1813 ais Zuwendung des k. k. Ministeriums fur Kultus und 
Unterricht fiir die Anstalt iibermittelt wird.

XII. Chronik der Anstalt.
Mas Schuljahr 1913/14 begann nach Abschluli der Schiileraufnahme. der Auf- 

nahms-. VVriederholungs- und Nachtragspriifungen ani 4. September 1913, an welchem 
Tage um 8 l ibr friih der feierliche Eroffungsgottesdienst, in den einzelnen Gottes- 
hausern stattfand. Nach dem Gottesdienste wurden um balb 10 l ' hr rorm ittags die 
Misziplinarvorsehriften und der Stundenplan yerlesen.

Mer regelmaBige Unterricht begann am 5. September um 8 IJhr vormittags.
fni abgelaufenen Schuljahre zabite die Anstalt 20 Klassen und eine ruthonisch- 

deutsche \  orbereitungsklasse.
Mer relatiy-obligate Unterricht im Ruthenischen fur Nichtruthenen wurde im 

Berichtsjahre in 4 aufsteigenden Kursen mit je  einor Ober- und Unterstufo (4 Abtei- 
lungen. je 3 Stunden wochentlich) erteilt.

Am 10. September ais dem Todestage weiland Ihrer M ajestat der Kaiserin und 
Konigin Elisabeth fanden feierliche rl’rauerandachten der verschiedenen Riten unter 
Beteiligung des Lebrkorpers und der Schuljugend sta tt.

In der Zeit vom 15. bis 17. September wurden die schriftlichen Reifepriifungen 
vorgenommen Mie miindlichen Reifepriifungen im Herbsttermine 1913 fanden am 
23. und 24. September unter dem Yorsitze des k. k. Bandesschulinspektors Herm 
Anton K 1 e m statt.

Zufolge L.-Reg.-Bras.-Erl, vom 18. September 1913, Zl. 3495, wurde der Mirektion 
in Allerhochstem Auftrage fiir die aus Anlafi des 83. Geburtstages Seiner k. und k. 
Apostolischen M ajestat dargebrachten Gliickwiinsche der Allethochste Mank bekannt- 
gegeben.



Am 4. Oktobor wurde das Allerhochste Namensfest Sr. M ajestat des Kaisers 
m it Festgottesdiensten, an denen alle Lehrer und Schiller teilnahmen, gefeiert.

Am 11. Oktober begann unter der Leitung des Turnlehrers Johann Wilhelm 
der fakultatire Schiefiunterricht mit 96 Teilnehmern.

Am IB. und 18. Oktober wurden aus AnlaB der Siikularfeier der Yolkerschlacht 
bei Leipzig in den hoheren Klassen beim Geschichtsunterrichte von den Fachlehrern 
der W ichtigkeit die.ses Ereignisses entsprechende Yortrage gehalten, durch welche 
die heiYorragende Stellung, die Osterreich bei der Yorboreitung und Durchfiihrung 
dieses weltgeschichtlichen Entscheidungskampfes eingenommen hat, den Schillern ins 
(Hedfichtnis gorufen und zu tieferem Verstandnis gehraclit wurde.

Am (i. Norember iibermittelte der h. o. Mannergesangsverein 10 Freikarten 
liir mittellose Schiller zum Besuche des am 7. November stattgefundenen 02. G-riindungs- 
konzortes, wofiir dem AusschuB dieses Yereines der geziemende Dank ausge- 
sprochon wird.

Bei der am 20. Dezember stattgefundenen Priimiierung von offentlich ausge- 
stellten Schulerzeichnungen seitens des Yorstandes des Yereines der Zeichenlehrer in 
Wien wurde auf Orund der fachmannischen Priifung der eingesendeten Schiilerar- 
beiten aucli dem Schiller der III.  Klasse der Anstalt T o m e n c 7 . u k  Simeon fur 
fleifiiges und gutes Arbeiten ein schoner Preis, bestehend in einem netten Malerkasten 
nebst Skizzenbuch, zuerkannt. Bei der am 2. Janner vorgenommenen feierlichen 
Uberreichung des Preises m unterte der Direktor die Jugend zu immer besseren Lei- 
stungen auf dem Gebiete des Zeichnens auf und sprach bei diesem Anlasse den 
beiden Zeichonlehrern Josef H u n d e r t  und Eduard H e s s i n g  fiir ihre erfolgreiche 
Miihewaltung den besten Dank und die vollste Anerkennung aus.

In dom Personalstande des Lehrkorpers traten im Laufe des Schuljahres 
1013/14 folgende \ ’eranderungon ein :

Mit dem L.-Sch.-H.-Erl. vom 5. September 1013, Zl. 13589, wurde der suppl. 
Lehrer Josef E i s e n k r a f t  zum Supplenten am h. o. HI. Staatsgymnasium bestellt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom B. September 1913. Zl. 14758, erhielt der Zeichen- 
assistent Eduard H e s s i n g  eine Supplentenstelle fiir Freihandzeichen an der h. o. 
Staatsrealschule.

Mit dem L.-Sch.-II.-Erl. vom B. September 1913, Zl. 14901. wurde der bisher 
krankheitshalber beurlaubte Supplent Rudolf K n i t t e l  zum supplierenden Lehrer am
h. o. i. Staatsgymnasium bestellt.

Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und LTnterricht hat mit dem Er- 
lasse vom 31. August 1013, Zl. 35048 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. September 1913, 
Zl. 150B5) don Supplenten Władimir F e d o r o w i c z  zum wirki. Lehrer an der h. o. 
gr.-or. Oberrealschulo mit der Rechtswirksamkeit vom 1. Oktober 1913 ernannt und 
zufolge Erl. vom 27. September 1013, Zl. 42957 auf die Dauer des Schuljahres 1913/14 
dem li. Staatsgymnasium zur Dienstleistung zugewiesen.

Seine k. und k. Apostolische M ajestat haben mit Allerhochster EntschlieBung 
vom 24. August 1913 (Min.-Erl. vom 28. August 1913, Zl. 18800, L.-Sch.-R.-Erl. vom 
13. September 1013, Zl. 15111) den bisher m it der Leitung des ruthenischen Staats- 
gymnasiums in Wiżnitz betrauten Professor Nikolaus f s o p e n k o  zum Direktor dieser 
Anstalt allorgnadigst zu ernennen geruht.

Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 
10. September 1013, Zl. 41080 (L.-Sch.-R.-Zl. 1B971 ex 1913) den Professor der YII. Rangs- 
klasse Peter C h r i s t  o f zum Koadjutor des Direktors der h. o. k. k. Lehrer- und



Lehrorinnenbildungsanstalt, und zwar fiir die deutschen Parallelabteilungen dieser An- 
stalt, auch fiir die Schuljahre 1913/14 bis 1915/10 zu besteilen gefunden.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 21. September 1913. Zl. 15325, wurde dem Pro- 
fessor der 111. Rangsklasse Władimir K m i c i k i e w i c z  die IV. Quini|uennalzulago 
ab 1. September 1913 zuerkannt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 12. November 1913, Zl. 20028 wurden Profesor Hi- 
larion F e d o r o w i c z  und Turnlehrer Jobann W i l h e l m  zu Mitgliedern der k. k. 
Priifungskommission fiir allgemeine \'olks- und Biirgerschulen fiir dio dreijahrigo 
Funktionsdauer vom Beginn des Schuljahres 1913/14 bis zum Schlusse des Schul- 
jahres 1915/10 ernannt.

Ras k. k. Ministerium fiir K ultus und Unterricht hat m it dem Erlasse vom 
10. Novomber 1913, Zl. 49330 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 27. November 1913, Zl. 21495). die 
seitens des k. k. Landesschulrates behufs Vertretung des zu Studienzwecken beur- 
laubten gr.-or. Religionslehrers Philemon G r i g o r i  bereits yerfiigte Zuweisung des 
wirklichen Religionslehrers am Staatsgymnasium in Wiżnitz Johann H o r o d y  s k i  j 
an das h. o. II. Staatsgymnasium fiir dio Rauer der Schuljahre 1913/14 und 1914/15 
n achtraglieh genelim igt.

Mit dem Min.-Erl. vom 22. Oktober 1913, Zl. 47870 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 24. Re- 
zember 1913, Zl. 23030) wurde der dem Staatsgymnasium in Radautz zur Dienst 
leistung zugewiesene provisorische Lehrer am li. Staatsgymnasium in Ozernowitz 
Viktor L o w e n t h a l  mit Ende Oktober 1913 in den bleibenden Ruliestand yersetzt.

Ras k. k. Ministerium fiir Kultus und L nterricht hat m it dem Erlasse vom 
23. Rezember 1913, Zl. 52051 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 31. Rezember 1913, Zl. 24270) ge- 
sta tte t, dali der behufs Leitung des ruthenischen Priyatgymnasiums mit Offontlichkoits- 
recht in Jaworow beurlaubte Professor Johann P r y j m a von dem ihm fiir das Jah r 1912 
yerliehenen Stipendium im Betrage von 2000 Kronen zum Zwecke einer Studienreiso 
nach italien und Griechenland erst im Sommersemester 1913/14 Gebrauch muchę.

Zu diesem Behule wurde der Genanntc gleich/.eitig auf die Rauer des II. Se- 
mesters 1913/14 bourlaubt.

Mit dem Min.-Erl. vom 20. Janner 1914, Zl. 59444 ex 1913 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 
19. Februar 1914, Zl. 3050) wurde dem gr.-or. Religionslehrer Dr. Philemon G r i g o r i j  
zum Zwecke seiner weiteren Ausbildung auf dem Gebiete der praktischen Theo- 
logie zu seinen Beziigen ein Reisestipendium im Betrage jahrlicher 1800 Kronen aus 
dem Buków, gr.-or. Religionsfonde fiir die Studienjahre 1913/14 und 1914/15 bewilligt.

Zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 10. Miirz 1914, Zl. 881, wurde der wirkliche Lehrer 
Johann M o g e l n i c k i  unter Zuerkennung des rl'itels „Professor" definitiy im Lehr- 
amte bestatigt.

Mit dem Min.-Erl. vom 25. Marz 1914, Zl. 11831 (L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. April 
1914, Zl. 0048) wurde der Professor der VII. Rangsklasse Johann T i r  o n  iiber eigenes 
Ansuchen in den dauernden Ruhestand yersetzt.

Professor T i r  on , seit dem Jahre 1884 im Lehram te tatig, wurde gleich bei der 
Errichtung des II. Ozernowitzer Staatsgymnasiums — ais der erste ruthenische Pro
fessor - dem Status des Lehrkorpers einyerleibt. So stand er gewissermallen an der 
W iege der A nstalt und trug  in der Folgę sehr viel zu ibrein Gedeihen boi. Rie ersto 
Programmabhandlung, welche die Anstalt veroffentliclite, riihrt von ihm ber; an dem 
Bestreben, ruthenische Lehrbiicher fiir die utraquistischen Parallelklassen zu schaffen, 
nahm er hervorragenden Anteil. In seiner Lehrtatigkeit strebsam und gewissenhaft, 
gegen die Schuljugend wohlwollend, den Kollegen gegeniiber zuvorkommend, hat er



sich bei Allen, die mit ihm umgingen, ein bleibendes Andenken gewahrt. Móge der 
yerdiente Schulmann seine Mufle noch lange in voller Gesundheit genieBen !

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. April 1314. Zl. 7152 wurde dem Professor Dr. 
Alois Ł e b o  u t o n  die Ii. Quinquennalzulage ab 1. Jun i 11114 zuerkannt.

Mit dem L.-Sch.-R.-Erl. vom 23. April 1014, Zl. 7151 wurde dem Professor Dr. 
Leon H o f f m  m u  ab 1. Juli 1014 die II. Quin<|uennalzulage zuerkannt.

Z u folgę L.-Sch.-R.-Erl. vom 22. April 1014, Zl. 7610 wurde dem Turnlehrer Jo- 
hann W i l h e l m  ab 1. Juli 1014 die-LII.  Quin(|uennalzulage angewiesen.

■ Ant 20. und 30. Janner 1014 wurden die Privatistenprufungen vorgenommen.
Am 31. Janner 1014 scliloB das I. Semester mit der Yerteilung der Seme- 

strala usweise.
Am 3. Fobruar begann das 11. Semester.
In der Zeit vom 4. bis (i. Pebruar wurden die schriftlichen und am 10. Februar 

die mundlichen Wiederholungs-Roifepriifungen im W intertermine 1014 unter dem A or- 
sitze des Direktors der Anstalt abgehalten.

Am 0. Marz urn 11 Uhr yormittags fand aus AnlaB der hundertsten Wiederkehr 
des Goburtstages des groBten ruthenisclien Dichters Taras Szewczenko im festlich 
dekorierten Turnsaale der Anstalt eine uberaus wurdige Schulfeier statt, welcher auch 
Herr Landesschuiinspektor Anton K ł e m  ais Ciast beiwohnte.

Eingeloitet wurde die Feier damit, daB der Direktor der Anstalt. Regierungsrat 
Kornel K o z a k ,  den sehr geehrten Gast sowie die zahlreich erschienenen Lehrer und 
Schiiler herzlich begriilite und die Bodoutung des Festtages in kurzem skizzierte 
wobei er besońders horvorhob, daB der geniale, auclt von andereń Nationen hochge- 
schatzte Dichter fur die hochsten Gilter der Menschheit, fiir Freiheit, Mannerwurde, 
W ahrheit und Bruderlichkeit unter den schwierigsten Yerhaltnissen stets unerschrocken 
gekampft und seine von ihm heiB geliebten Ntammesgenossen aus einem 
tiefeu Schlummer zu einem neuen, schoneren Leben erweckt, ihnen erst ncue Bahnen 
gewiesen hat. Darum wenie Szewczenko auch allezeit unyergessen bleiben.

Hierauf wurde vom Schiilerchor unter der bewiihrten Leitung des unermild- 
licheu Gesanglehrers Herrn Alexander >S a d a g  o r s k i  das Lied zum Szewczenko- 
Lesenko „By.io hWiiiciA schon und wirkungsvoll gesungen, so daB Dirigent und 
Sanger den lebhaftesten Beifall ernteten.

Sodami sprach Professor Peter K u m a n o  w s k  i in formvollendeter Weise iiber 
die Stellung Szewczenkos in der ukrainischen L iteratur im allgemeinen, wurdigte den 
Dichter ais den gewaltigsten Bekampler jeder sozialen und politischen Knechtschaft 
und pries ihn ais beredten und begeisternden Yerkiinder des nationalen BewuBtseins 
und des nationalpolitischen Ideals. das seinen Stammesbrudern vorschweben miisse, 
urn das hochste Gut, tlie Freiheit, wiederzuerlangen. Der ukrainische Prometheus war 
abor auch einer der eifrigsten Yerfechter fortschrittlicher Ideen iiberhaupt, so daB ihm 
unstreitig ein ehronyoller Blatz neben anderen heryorragenden Kampfern fiir allgemein 
menschlicho Recbte und Bostrebungon gebtlhrt.

Nun setzto wieder der Sangerchor mit dem Liede ,,'Iopua x«apa“ von Szew- 
czenko-Kiismm in exaktester Weise ein, worauf, abwechselnd m it dem Gesang, drei 
Schiiler der Anstalt, Roman K o r d u b a  I. KI. B, Georg M a n d r e k  Y. KI. B und 
Basil O r e l e c k y j  \ ' III.  KI. B, der Feier entsprechende Gedichte Szewczenkos (lIn- 
'liipiiu, ,fo OctiOBUHOiiKa und KaiiKan) mit yielem \ rerstandnis.se und in sehr gelungener 
Weise zum Yortrag bracliten und rauschenden Beifall fanden.

Die Festrede iiber Leben und W erke des genialen Dichters hielt in trefflicher, 
dem Yerstandnisse der Schiiler angepaBten Form Professor Władimir F e d o r  o w i c z.
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welcher unter anderem auseinandersetzte, dal! Szewczenko nicht nur oin nationaler 
Prophet, sondern auch einer der hervorragendsten Dichter iiberhaupt war. Zwoi Muson 
standen an seiner W iege : die eine war die Muse der Dichtkunst, die andere die der 
Malerei. Au mehreren zitierten Beispielen zeigte Redner, wie yorteilhaft in Szewczenko 
der Maler den Dichter fiirderte. Sowohl in seinon farbenprachtigen und bildorreichen 
historisclien Gedichten ais auch in seinon lyrischen Schopfungen findet man eine 
UborfiUle von seltensten und kostbarsten 1’erlen. Und wenn es dem gottbognadeten 
Dichter gelungen ist, eine schon totgeglaubte Nation zu neuem Leben zu erweckon, 
so ist dies nur dem Umstande zu verdanken, dal! er den tiefsten łnhalt in der schonsten 
Form zu bieten wuBte.

Nacli Erschopfung des reichhaltigen Festprogrammes sprach der Direktor den 
beiden Professoren, dem trefflichen Dirigenten sowie den an der Yeranstaltung 
beteiligten Schillera tur ihre vorzuglichen Leistungen den warmsten Dank aus.

Mit der \'on allen Schulern mit odler Begeisterung gesungenen nationalen 
Hymne schlol! die schone, in jeder Hinsicht gelungene Feier.

Am ii. und 4. April landen die Reifevorpriifungen fur den Sommertermin statt.
Die Osteroxerzitien fiir die Schiller aller drei Riten wurden am 4., 5. und (i. 

April abgehalten.
Am 28. und 21). April inspizierte der k. k. Landesschulinspektor Herr Anton 

K ł e m  den Unterriclit in mehreren Klassen und Gegenstanden.
Uber Anregung seitens des Osterreichischen Flottenvereines wurden am !). Mai 

anlalilich des 50. Gedenktages an den ruhmreichen Sieg Wilhelms von Tegetthoff im 
Seegefechte boi Helgoland ron  den Fachlehrern der Geschichte in den einzelnen Klassen 
entsprechendo Yortrage gehalten, durch welche sie die Schiller auf die Bedeutung dieser 
Ruhm estat der osterreichischen Flotte und ihres damaligen heldenmiitiger Fiihrers ganz 
besonders aulmerksam machten.

Am 28. Mai w urden. die SchieHiibungen der Schiller aller beteiligten Mittel- 
schulon in Anwesenlieit des Herrn Hofrates Oswald von Gi i r z ,  Sr. Exzellenz des 
Fmlt. und Land\vehr-Inf.-Truppen-Divi8ions-Kommandanten Albert S c h m i d t  von 
G e o r g e n e g g  ais Yertreters des k. k. Landwelirkommandos in Lemberg, des Herrn 
GeneralmajorsundLandwehr-Intanterie-BrigadiersM oritz J  e s s e r .  des Kommandanten 
des hier garnisonierenden 22. Landwehr-1 nfanterie-Regimentes, Herrn Oberstleutonants 
G o t  t e r  und zahlreicher Herren Stabs- und Oberoffiziere sowie in Gegenwart vieler 
anderen Festgaste auf der aus diesem A ulał! festlich dekorierten Militarschiellstatte 
mit einem Bestschiellen und der feierlichen Yertoilung der Preise beendet. Es gelangten 
zahlreiclie Preise. darunter je 2 von dem k. k. 11. Landwehrkommando lur die einzelnen 
Anstalten gespendete wertvolle Ehrenpreise an die besten Schiitzen durch die Damen 
Frań Regierungsrat W o l f  und l i an Reg.-Rat B u  j o r  zur Yerteilung.

Yor der Preisverteilung begriilite namens der beteiligten Anstalten Regierungs- 
ra t B u j o r  die erschienenen Festgaste, insbesondere die Ilerreu Generale und den 
\'ertreter der k. k. Landesregierung Herrn Hofrat von G o r z ,  bob hierauf in einer 
warm empfundenen Rede die Bedeutung und den erziehlichen W ert des Schiellunterrichtes 
besonders hervor und sprach den hohen MilitarbehGrden fiir die tatkriiftige Forderung, 
die sio dieser Institution durch Uborlassung von Waffen, Munition und son.stigen Scliiel!- 
einrichtungen, ferner durch Zuweisung von geeigneten Olfizieren und I nteroffizieren 
wie auch durch die hochherzige Zuwendung von wertvollen Ehrenpreisen schon 
jahrelang angedeihen lassen, den besten Dank aus. Auch dankte er den betreffenden 
Instruktionsoffizieren, Professoren und 1'urnlehrern fiir ihre erfolgreiche und selbstlose



Miibewaltung und schleli nach oinem eindringlichen A]>pell an die Jungschiitzen, der 
ihnen orwiesenen Benefizien in loyaler Rankbarkeit stets eingodenk zu sein, mit dem 
Wunsche, dal! die seitens <ler maligebenden Faktoren an die Einrichtung und Ausge- 
staltung der Sehieliuhungen gekniipften Erwartungen vcll und ganz in Eriullung 
gehen und dali die sclion in der Schulzoit ausgebildoten jugendlichon Schiitzen der- 
einst. wcnn im Ernstfalle der ehrenvolle Ruf „Zu den \Vaffen“ an sie ergehen sollte, 
sieli ais troue und wackere Kanipfer zu ihrer eigenon Ehre, zu Nut/. und Frommen 
unseres sclionon. grolien ostorreichischen Yaterlandes vollkommen bewahren mogen.

Sodann bielt der Herr kegimontskommamlant Oberstleutnant G O t t e r  an die 
vor der reicligeschmuckten Kaiserbiiste versammelten Jungschiitzen eine iiberaus 
ziindende, zu den hoehsten Mannestugonden aneifernde patriotische Ansprache und 
brachte ein droimaligos Hoeb auf Se. Majestat, unseren erhabenon Herrn und Kaiser. 
aus, in welches alle Anwesenden begeistert einstimmten, worauf die zur Hebung der 
Feier beigestellte Militiirkapelle die Yolkshymne intonierto.

Nacli der feierlieben (Jberreicbung der Preise kehiten die Scliiilor militarisch 
geordnet unter Begleitung der Regimentsmusik in die Stadt zuriick.

Am -'11. Mai, lerner ani 1.. 2. und 7. Juni  1. .1. fand die vom osterr. Scliutzen- 
bund veranstaltete erste osterreichisehe Jungschiitzenkonkurrenz in Wioń sta tt, an 
welcher auch 10 Scliiilor der Anstalt unter der Leitung- des Turnlehrers Jobami 
W i l h e l m  teils auf Kosten des Schutzenbundes teils auf eigene Kosten teilnalimen. 
Rio Erfahrungen, die von den rnstruktoren bei der Jungschutzenkonkurrenz gemacht 
wurden, werden gewiB von groBem W ert fair die Ausbildung der Mittelscliiiler im 
ScbieBen sein.

Am 1. .Inni fand aus Anlal.S der feiorlichen Grundsteinlegung zu einern Kaiser- 
Franz-Josephs-Betikmal auf der Schiefistatte in Kagran eine Defilierung samtlicher 
Jungscbiitzen vor Sr. I<. u. k. Holieit dem Herrn Erzberzog Leopold S a 1 v a t  o r statt.

Am (i. -Juni nahm die gr.-or. Schuljugend unter Leitung des Direktors und der 
gr.-or. Mitglieder des Lehrkorpers an der Allerseelenandacbt in der Katbedralkircbe 
und liernaeh an der feierlieben Friedliofsprozession toil.

Am 0. und 10. Juni  fanden die \ orprufungon fiir die Reifeprufung im Herbst- 
termine 1014 statt.

Am 10. Juni  inspizierte der Facbinspektor Herr Hofrat Anton S t e f a 
n o w i c z  den Zeiobenunterricht und sprach sieli hinsicbtlicb der erzielten 1’nterricbts- 
erfolge und der Lelmnittelsammlung sebr anerkennend aus.

Am 24. und 25. Juni  wurden die Priyatistenprufungen vorgenonnnen.
Am 1. Juli sehloli das Scliuljahr mit einern feierlieben Hankgottesdienste und 

der Yerteilung der Zeugnisse.
Am 2. Juli beginnt die liiiindliclie Reifeprufung unter dem Yorsitz des Herrn 

Laiidesseliulin.spektors Anton K ł e m .
Am 4. und 0. Juli finden die Aufnabmspriifungen in di o 1. K lasso ftir das 

Scliuljahr 1011 15 statt.

XIII. Zusammenwirken von Schule und Elternhaus.
Em don Hitem, beziebungsweise dereń Stellvertretern, Gelegenheit zu geben, 

sich ilber den Eortgang und die sittliche Haltung der Schiller in geeigneter Weise 
zu informieren, wurden taglicb um 10, 11 und 12 Uhr vormittags im Konferenzzimmer
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bereitwillig Auskiinfte erteilt. Bei dieser Gelegenheit konnte in recht vielen Fallen 
auch die Frage der hausliclien Nąchhilfe durch einen entsprechenden Instruktor in 
zufriedenstellender Weise gelost werden. Fiir jene Eltern, denen es nicht mOglich 
sein sollto. in den angesetzten Sprechstunden zu erscheinen, ist der Direktor 
tiiglich wiihrend der Unterrichtszeit. wcmi er nicht dienstlich verhindert ist, zu sprechen 
und die Frofessoren sind in dienstfreier Zeit auch aulier den Sprechstunden gerne 
zu Auskiinften bereit.

Nach jeder Zensurkonferenz wurden bei ungiinstigem E rgebn is— die Fitem 
und Aormiinder, beziehungsweise die verantwortlic.hen Aufseher iiber den I nterrichts- 
erfolg, den Kleili und das sittliehe Verhalten der Schiller schriftlich rerstiindigt. Sehr 
ol't wurden die Kltern oder dereń Stellvertreter zu eingehendon Besprecliungen mit 
dem Klassenvorstande und dem Direktor eingeladen, um iiber die M ittel zu beraten, 
wie einem bevorstehenden Milierfolg in den Studien yorgebeugt oder einęm bemerkten 
sittlichen Gebrechen abgeholfen werden kiinne.

Durch diose \'orkehrungen wurde auch im abgelaufenen Schuljahre ein reger 
und recht ersprielilicher Yerkehr mit dem Klternhause erhalten. welcher ebonso wie 
in den friiheren Jahren aulierordentlich viel zur Ermoglichung und Forderung einos 
erfreulichen Unterrichtserfolges und zur Erzielung eines im allgemeinen zufrieden- 
stellenden Yerhaltens der Schiller beitrug.

Uberhaupt konnen durch einen Meinungsaustausch zwischen Eltern undLehrern 
beide Teile Anhaltspunkte gewinnen, welche fiir die Behandlung der Schiller wert- 
voll sind, und in der Tat hat sich boi manchen Schillera, dereń Eltern oder cerant- 
wortliche Aufseher regelmallig in die Schnie nachfragen gekommen sind, dieser per- 
sonliche Yerkehr ais sehr ersprieiilich erwiesen. Allerdings wurde von dom so niitzlichen 
Erzieliungsmittel der regelmafiigen mtindlichen Besprechung mit den Lehrern noch 
immer nicht ausgiebig genug Gebrauch gemacht.

Auch ist es notwendig, dali die Schiller aulier der Scliulzeit eine bestimmto 
Tagesordnung befolgen, <lall die Zeit des Lernens und der Erholung geregelt und 
die fiir das Lernen bestiinmte Zeit piinktlich eingehalten werde.

Mit aufrichtigem Danke anerkennt der Berichterstatter das freundliche Ent- 
gegenkommen und die wertyolle U nterstiitzung des Elternhauses und wiinscht nur, 
dali die guten Intentionen der Schule auch in Hinkunft vorurteilsfrei und voll ge- 
wiirdigt werden mogen.

XIV. Wissenschaftliche Leistungen und Vortrage der Mitglieder des 
Lehrkorpers im Schuljahre 1913/14.

1. Władimir F  e d o r o w i c z : Gedachtnisrede aut’ Szewczenko, zur l eior der 
hundersten W iederkehr des Geburtstages des Dichters.

2. Dr. Fantelimon K l y m :  Die milesischen Kolonien im Skythenlande bis zum 
dritten nachchristlichen Jahrhunderte. Ein historischer Beitrag zur Geschichte der 
griechischen Eolonisation arii Nordgestade des Schwarzen Moeres.

3. Dr. Miron K o r d u  ba :  IcTopiw AiiCTpo-yropmiiHH ;in i III. p. y'iiti'e.u.ciuix 
ceMHHapiiii (im Druck).

4. Peter K u m a n o  w s k i :  B uecTb HlemenKa. UpoMOsa Biiro.iomeHa n coTni 
poKomiHii ypogiiH noeia, — gna 9. Mapra 1914 p.
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5. Dr. Alois L e b o u t o n :  Ein Rundgang durch die Ituinen von Pompej i, Yor- 
trag  mit Lichtbildern (Buk. Mittelscliule). Vom Peloponnos nacli Kleinasien. Zoitschr. 
„Osterr. Mittelsch.“, XVII. Jg., III. Heft, p. l(i!)—17!).

(i. Dr. M. S i g a l i :  Paul Hoyses Bedeutung fur die deutscho Literatur. Vortrag 
anlalllich des Ablebens des Dichters.

XV. Verzeichnis der Schiller am Schlusse des Schuljahres 191314.
Schuler, dereń Namen fett gedruckt sind, wurden Kir yorziiglich geeignet befundeu. 
in die niichste Klasse aufzusteigen (bozieliungsweise liaben die oberste Klasse mit

vorzliglichem Erfolge beendet).

I. Klasse A (38 +  9 Schtiler).
1. Bauer Emil. 2. Bluni Wilhelm. 3. Buxbaum Bertold. 4. Feder Salomon.

5. Feuer Emanuel. B. Goldhacker Efroim. 7. Granirer Jakob. 8. Hagioglu Georg. !). Her- 
dan Isidor. 10. H euchert Friedrich. 11. Katz Siegfried. 12. Kisslinger Josef. 18. v. Kli- 
mosch Wilhelm. 14. K m entt .Josef. 15. Kreisberger Samuel. IB. Kuhn Anton. 17. La- 
pides Leiser. 18. Lii w Isak Salomon. 1!). Lunenfeld Jakob. 20. Lun/. Joliann. 21. Lustig 
Josef. 22. Mahler Oskar. 23. Maier Alfred. 24. Mohr Ludwig. 25. Nagel Karl. 2B. Neumann 
Otto. 27. Paifuet Adolf. 28. Sali Karl. 2!). Scharf Leib. 30. Schonbaum Martin. 
31. Schreriier Ernst Leo. 32. Semko Rudolf. 33. Sternberg Jakob. 34. Stemborg Salo
mon. 35. Ritter v. Toms Harald. 3B. Ulirich Siegfried. 37. Warszawski Albin. 38. W il
helm Guido. —■ P r i v a t i s t e n :  1. Babail Isak. 2. Eisinger Leon. 3. Focsaneanu 
Friedrich. 4. Frohner Jeanette. 5. Korn Julius. B. Matecki Bronislaus. 7. Metsch 
Nomesius. 8. Scharf Jeanette. 0. Weingarten Dorothea.

I. Klasse B (27 +  2 Schiller).
1. Alexiuk Stefan. 2. Bendas Orestes. 3. Braha Kimon. 4. Busch Stanislaus. 

5. Chlud Josef. B. Oyganiuk Johann. 7. Czerlinka Peter. 8. Czornyj Nikolaus. 
9. Dymitriewicz Eugen. 10. Gebiuk Georg. 11. Giną Alesander. 12. Halicki Wła
dimir. 13. Ilarasymiuk Władimir. 14. Horodyski Bohdan. 15. Horwacki Josef. 
IB. Hotynczan Basił. 17. Isopenko Theophil. 18. Issar Nestor. 19. Iwanowicz De- 
meter. 20. Jaroschyński Nikolaus. 21. Jaworowski Isidor. 22. Kejwan Johann. 
23. Kera Rudolf. 24. Klym Johann. 25. Klym Theodor. 2B. Korduba Roman Mi- 
chaoi. 27. Koroliuk Nikolaus. — P r i v a t  i s t  e n : 1. Hunczak Maftej. 2. Koko-
jaczuk Nikolaus.

I. Klasse C (23 +  3 Schiller).
1. Konstantyniuk Basil. 2. Kozub Paid. 3. Krawec Nikolaus. 4. Łuczek Jo 

hann. 5. Majdański Demeter. B. Mankisch Daniel. 7. Nayda Nestor Stephan. 
8. Oblesniuk Emil. 9. Orobetz Basil. 10. Orobetz Nikolaus. 11. Osadczuk Gabriel. 
12. Palibroda Nikolaus. 13. Panczak Władimir. 14. Panzir Michael. 15. Sawicki 
Ilarion. IB. Schumka Basil. 17. Smereka Johann. 18. Spenul Maftej. 19. Striżewski 
Demeter. 20.' Tokariuk Basil. 21. Wołoszyn Josef. 22. Zapareniuk Emil. 23. Zoppa 
Basil. — P r i v a t i s t e n :  1. Kinetyk Władimir. 2. Mandrig Boris. 3. Mydlowski Leon.



II. Klasse A (46 +  7 Schuler).
1. Adler Ferdinand. 2. Altmann Leon. 8. Bartosek Maximilian. 4. Bartośek 

Otto. 5. Birnbaum Loisor. (i. Brandmann Samuel. 7. Brecher Jakub. 8. Dzundza 
Josef. 9. Feldsclmli Juda. 10. Fischer Mendel. 11. Frucht Jakub. 12. Jollinek Adalbert. 
Ili. Kellner Siegmund. 14. Kern Friedrich. 15. Kinsbrunner Robert. 10. Kissling 
Wilhelm. 17. Kmita Władimir. 18. Koppelmann Louis. 10. Krzysztofowie/. Bogdan. 
Ititter von. 20. Klinzl Rudolf. 21. Landskron Wilhelm. 22. Lunz Kasimir. 28. Magid 
l)avid. 24. Main Franz. 25. Margosclies Moritz. 26. Masikowicz Johann. 27. Mielnik 
Hugo. 28. Noufeld Lukas. 20. Neumann Artur. 80. Nikolaus August. 81. Pacht Leon. 
82. Reiehmann Siegmund. 88. Retter Siegfried. 84. Salomon Ernst. 85. Schiirf Mendel. 
80. Scharf Samuel. 37. Schonfeld Pinkas. 38. Segall Isidor. 30. Sternberg Samuel.
40, Tabak Friedrich. 41. Toutul Lugen. 42. O lr ich Johann. 43. Wamicki Tlieodor. 
44. W eintraub Mordko. 45. Weiss Bernhard. 40. Zettel Otto. — I* r i v a t  i s t  o n : 
1. Boilicli Karolino. 2. Haber Norbert. 3. Jaworowski Nestor. 4. Lifsches Samuel.
5. Mosner Samuel. 0. Noe Josef. 7. Scharf Israel.

II. Klasse B (29 +  6 Schuler).
1. Axentowiez Gregor. 2. Bodnariuk Basil. 3. Brniak Josef. 4. O/.ornej Maftej. 

5. Didiw Demoter. 0. Dobrowolski Josef Wilhelm. 7. Iiraginda Lugen. 8. Dumonko 
Demeter. 0. Dutkiewicz Michael. 10. Dżiurkiwski Iwan. 11. Gadziuk Franz. 12. Gło
wacki Demeter. 13. Gniazdowski Augustin. 14. Hrabcz.uk Kazimir Modest. lu. Hra- 
bowski Nikolaus. 10. Hutzuliak Sawa, 17. IHuk Iwan. 18. Issak Isidor. 10. Iwancz.uk 
Demeter. 20. Kaplun Roman. 21. Kazimierczuk Eugen. 22. Kijowski Eugen. 23. Kla- 
pouszc/.ak Roman. 24. Kobylański Josef. 25. Kolebaba Stephan. 20. Koropecki Ni
kolaus. 27. Kotzek Mykyta. 28. Kozub Paul. 20. Lewiński Stephan. l ’ r i v a -
t i s t e n  : 1. Dub Josef. 2. Gebiuk Miana. 3. GroBariu Iwan.  4. llaszczuk Peter. 
5. Karpowicz Władimir, (i. Maftejcz.uk Karl.

II. Klasse C (25 +  3 Schuler).
1. Kuczynią Josef. 2. Lemnij Basil. 3. Lupuleak Stefan. 4. Malajko Johann. 

5. Massikiewicz Eugen. 0. Melenka Kornel. 7. Ostafijiw Andreas. 8. Pcrez Basil. 
0. Pihuliak Władimir. 10. Rybczuk Arnold. 11. Sawitzki Demeter. 12. Siminowicz 
Władimir. 13. Slymak Ilarion. 14. Sobolewski Josef. 15. Sprenczenat Chrysantij. 
10. Tanasijczuk Alexander. 17. Terlecki Johann. 18. Teutul Johann. 10. Todorowicz 
Basil. 20. Tomorug Epaminondas. 21. Vonan Matliias. 22. Wassilowicz. Johann. 
23. Welnlczuk Georg. 24. Wolossiwskyj Georg. 25. Zaparaniuk Basil. J’ r i v a -  
t i s t e n  : 1. Kusclmiriuk Nikolaus. 2. Sawiuk Johann. 3. Schmidt Joachim.

III. Klasse A (36 -j- 8 Schuler).
1. Bernhard Moses. 2. Dzundza Rudolf Ludwig. 8. Eifermann Leiser. 4. Eiler- 

mann Nathan. 5. Frueht Hermann. 0. Geffner Wilhelm. 7. Herzan Felix. 8. Horz- 
berg .Jakob. 0. Humeniuk Aristides. 10. Intner Ohaim. 11. Janz Rudolf Johann. 
12. Jellinek Franz. 13. Kanarski Władimir. 11. Katz Fritz. 15. Krahl Faustin. 
10. Kramer Hermann. 17. Kronenfeld (Jhaiin Herach. 18. Mayer Friedrich. 19. Mayer 
Hans. 20. Mohr Marzell. 21. Mokrzycki Ladislaus. 22. Morgenstern Isaak. 23. Na- 
nassy Julian. 24. Neufeld Siiriche. 25. Neunteulel Norbert. 20. Rosenblatt Ohaim.
27. Schonker Camillo. 28. Schestauber Egon. 20. SchmoB Julius Wilhelm. 30. Scliorr 
Sigismund. 31. Slgall Alfred. 32. Teutul Emil. 33. Walbaum Hans. 34. Weiner Nor-



bort. 85. Welles Alfred. 36. Wiżnitzer Hermann. — P r i v a t i s t e n :  1. Albrich 
Friedrich. 2. von Erney Ludwig. 3. Germanu Konstantin. 4. Orawetz August.
5. Rennert Jechiel Abraham, (i. .Schweitzer Erwin Anton. 7. Sekler .hilius. 8. Wohl- 
rath Adam Friedrich.

III. Klasse B (32 +  5 Schuler).
1. Amlroniczuk Nikolaus. 2. Andruszko Georg. 3. Antoniuk Georg. 4. Balyckyj 

Emil. 5. Bojczuk josef. 6. Bojcz.uk Władimir. 7. Burda Josef. 8. Charyna Michach
9. Darij Nikolaus. 10. Dowhanczuk Theophil. 11. Draginda Julian. 12. Drapaka Kon- 
stantin. 13. Feszczuk Basil. 14. Firmancz.uk Stefan. 15. Floria Prokop. 16. Gylka 
Theophil. 17. Gniazdowski Josef. 18. Hlynskyj Władimir. 10. Hnyda Basil. 20. Holo- 
waty Josef. 21. Huzuljak Elias. 22. Iwaniuk Demeter. 23. Iwaniuk Georg. 24. Ja- 
worskyj Georg. 25. Karcza Georg. 2(i. Kawulja Gregor. 27. Ki nasz. Franz. 28. Ko- 
kotajlo Georg. 20. Korbut Basil. 30. Kowal Demeter. 31. Kowalczuk Demeter. 
32. Kuchlij Demeter. — P r i v a t  i s t  e n : 1. Danilewicz Hildegarde. 2. Dimitrowicz 
Elias. 3. Dragan Juliane. 4. Koljaska Nestor. 5. Kosteckyj Peter.

III. Klasse C (28 -f 7 Schuler).
1. Lagadyn Darius. 2. Larion Atbanasius. 3. Leszczynskij Josef Eugen. 4. Lu- 

puliak Isidor. 5. Marko Konstantin. (i. Melnek Peter. 7. Moscaliuc Stefan. 8. Mir 
drii Dionys. 0. Omelskij Eugen. l i t  Orzą 'i'heophil. 11. Palibroda Johann. 12. Po- 
nicz Peter. 13. Radesch Dionys. 14. Bongusch Josef. 15. Rusnak Basil. 16. Sawicki 
Emanuel. 17. Schewczek Jakub. 18. Schipot Nikolaus. 10. Seniuk Aurelian. 20. Skryp- 
nvcz.uk Johann. 21. Stremkowski Rudolf Eugen. 22. Szkraba Theophil. 23. Szusz- 
kowski Konstantin. 24. Tarko Ma.\im. 25. Toniorug Basil. 26. Tonenczuk Simeon. 
27. Wlad Modest. 28. Zikul Georg. P r i v a t  i s t  o n : 1. Lagadin Emilian. 2. Mel- 
necz.uk Nikolaus. 3. Pidlubnei Nikolaus. 4. Pihuliak Hierotheus. 5. Rewega Basil.
6. Smolnicki Elias. 7. Strobel Siegniund.

IV. Klasse A (46 +  4 Schuler).
1. Bessai Władimir. 2. Binderer Siegniund. 3. Bolwinski Yiktor. 4. Briill Josef. 

5. Buczar Rudolf, (i. Celiak Stanislaus. 7. Czechowski Erwin. 8. Danczuk Epiphanias. 
0. Daubor Mendel. 10. Engel Aron. 11. Engel Artur. 12. Feldmann Leon. 13. Freitag 
Alfons. 14. Fritschay Franz. 15. Fuhrmann Isak. Ki. tlendel Norbert. 17. Hernis 
Kalmun. 18. Jaw etz Marzell. 10. Kordaszowski Kasimir. 20. Leugner Albert. 
21. Lifsches Leib. 22. Lugert Arnold. 28 Markussohn Alfred. 24. Watasar Karl. 
25. Mathias Oskar. 26. Mayering Alfred. 27. Moklowan Ludwig. 28. Pichlmaver 
Herbert. 20. Poppenberger Othmar. 30. Reischer Moritz. 31. Rosenberg Karl. 32. 
Rosenrauch Simon. 33. Rothkahl Alexandor. 34. Schachter Adolf. 35. Scharf Moses. 
36. Scliie Stanislaus. 37. Semel Osias. 38. Semel Sclmeier. 30. Steinwurzel Isidor. 
40. Sternborg Jakob. 41. Szymonowie/. Gregor. 42. Tatak Jaroslaus. 43. Thau Jossel. 
44. Tuchmann Samuel. 45. Wunsch Simon. 46. Zagorodnikow Boris. — P r i v a t i -  
s t e n :  1. v. Bobin Herbert. 2. Lines Meschulem. 3. Kula Ludwig. 4. Sternherg 
Siegmund.

IV. Klasse B (29 +  1 Schuler).
1. Antoniuk Stefan. 2. Aronetz Konstantin. 3. Arsenycz Roman. 4. Bosneag 

Stefan. 5. Butzura Basil. 6. Charyna Onufrius. 7. Czarnecki Roman. 8. Dagonfsky 
Hubert. 0. Drapaka Basil. 10. Drapaka Nikolaus. 11. Dudycz Johann. 12. Fotij



Damian. 18. Fratzian Eusebius. 14. G orgit/a Peter. 15. Grzybinski Anton. Hi. Hampel 
Kornel. 17. Horwacki .Joliann. 18. Hrehorowycz Dionys. l i1- Huculeak Simeon. 20. 
Humeniuk Nestor. 21. Humeniuk Nikolaus. 22. Hunczak Johann. 28. Iwonczeskul 
Hippolit. 24. Kijowski Eugen. 25. Kocyk Władimir. 26. Komoryzan Emil. 27. Ko- 
pac/.uk Isidor. 28. Kopeczinski Basil. 29. Koropatnicki Demeter. -  l’ r i v a t i s t :  
Kirstiuk Joliann.

IV. Klasse C (24 +  5 Schuler).
1, Bodnariuk Basil. 2. Krupelnicki Alexander. 8. Krystanowic/. Gregor. 4. Kup- 

czanko Władimir. 5. Lupaszcy.uk Nikolaus. (i. Lupuliak Isidor. 7. Martyniuk Thomi- 
stokles. 8. Peniuk Stefan. 9. Popowicz Yiktor. 10. Radomski Demeter. 11. Radomski 
Simeon. 12. Sclinaier Josef. 18. Smereczinski Hilarion; 14. Stusiak Theodor. 15. Szor- 
banowski Rudolf. 10. Szkraba Orestes. 17. Tataryn Theodor. 18. 'Popala Michael. 
19. Towstiuk Basil. 20. Tudan Elias. 21. I hrenczuk Basil. 22. Wckerczak Johann.
28. Weleliorskyj Eugen. 24. Zalucki Titus. P r i v a t  i s t  e n : 1 Kozina Michael.
2. Marusiak Johann. 8. Werenka Basil. 4. Wischiwan Joliann. 5. Wlasiuk Nestor.

V. Klasse A (40 +  10 Schiller).
1. BartoSek Josef. 2. Besner Julius. 8. Brecher Leopold. 4. Bojar Wilhelm. 

5. Dąbrowski Josef. 6. Drozdowski Georg. 7. Engel Josef. 8. Fischer Josef. 9. 
Focsaneanu Lazar. 10. Gadza Aristides. 11: Gąsiorowski Jose f. 12. Gellis Moses.
18. Gottlieb Ferdinand. 14. Gronich Mordko. 15. llalski Eduard. 16. Horaczek Anton. 
17, Hukał Jaromir. 18. Karsten Hugo. 19. Kern Josua. 20. Kochanowski Ludwig. 
21. Kolm Ignatz. 22. Kondrat 'Alexius. 28. Kondrat Dionysius. 24. Lackner Ignatz. 
25. Lisowski Kasimir. 26. Mahr Ottokar. 27. Maurer Michael. 28. Mayer Pinkas. 
2!). Meinhold Arthur. 30. Melzer Herach. 81. Metzul Severian. 82. Rokosz Ladislaus. 
83. Roli Norbert. 34. Rudel Nathan. 85. Rudicli Leo. 36. Stehlik Karl. 37. Tillinger 
Selig. 38. WeiBbach Abraham jun. 39. Zachar Steplian. 40. Zeller Josef. P r  i va- 
t i s t e n :  1. Apathy Arpad. 2. Enselberg Abraham. 3. Goldstein Jean. 4. Janz Oskar. 
5. Kirschbaum Julius. (i. Koch Roisie. 7. Lobel Wolf. 8. Petruniak Franz. 9. ,Spiorę 
Oskar. 10. WeiBbach Abraham sen.

V. Klasse B (40 - f  5 Schuler).
1. Albota Emilian. 2. Baraniak Thomas. 3. Boberski Basil. 4. Burdoine Androas. 

5. Braha Dionys. 6. Bzowej Johann. 7. Ozoban Basil. 8. Danyliuk Johann. 9. Didy- 
czuk Michael. 10. Dzuleba Stefan. 11. Gabora Leon. 12. Gorczyński Josef. 13. Gro- 
detchi Emil. 14. Hampel Demeter. 15. Hanceriue Nikolaus. 16. Hawryletz Elias. 
17. Hlibka Demeter. 18. Iliuk Elias. 19. Jurijcz.uk Władimir. 20. Kawulia Stefan.
21. Klapouszczak Władimir. 22. Kozak Paul. 23. Kukelka Josef. 24. Mandryk Georg. 
25. Michniewski Johann. 26. Moszak Elias. 27. Myzak Basil. 28. Nedelko Emilian.
29. Negoitza Eusebius. 30. Nikorowicz Konstantin. 31. Nikorowicz Stefan. 32. Padura 
Hilarion. 33. Porembskyj Kornel. 34. Prodan Władimir. 35. Sollog Eugen Klemens. 
36. Spenul Johann. 37. Taszczuk Basil. 38. Tiron Basil. 39. Turczenetz Nikolaus. 
40. Zybaczinski Dorimedont. — P r i v a t i s t e n :  1. Florczuk Jaroslaus. 2. Guszul 
Nikołaj. 8. Kwasnizki Rudolf. 4. Kulczyckyj Michael. 5. Szwydkij Michael.

VI. Klasse A (38 +  18 Schuler).
1. Bbhmor Erwin. 2. Bosen Isak. 8. Costasuk Johann. 4. (Jzaczkes Schmeril. 

5. Dąbrowski Boleslaus. 6. Demel Rudolf. 7. Donetzhuber Otto. 8. Draczynski Eugen.



9. Fenster Scldoina Wolf. 10. Fleischor .losef. 11. Fleischor Wolf. 12. Goldliacker 
Ohaim. 13. Gottliob Moritz. 14. Grauer Loo. 15. Kędzior Ladislaus. 16. Koczynski 
.losef. 17. Kohan Lipa. 18. Kohn Simon. 1!). Konig Adolf. 20. Kulin Franz.
21. Kużniarski Ladislaus. 22. Mctsch Kaftali. 23. Ordza Maximilian. 24. Uoif Adolf. 
25. Uoif Gerscbon. 26. Rosenwald Markus. 27. Rosner Mordche. 28. Schapira Max. 
20. Serotiuk Basil. 30. Silbor .losef. 31. Sperber Alfred. 32. Stnppler Max. 33. Strohal 
Friodricli. 34. Tudiower (,'liaskel. 35. Vouk Otto. 36. Weinig Norbert Karl. 37. Weschler 
Hermann. 38. Zwerling Friedrich. P r i  r a t i s t e n :  1. (Jzownicki Siegmund.
2. Daubor Frime. 3. Kngler Suro. 4. Fazekas Adalbert. 5. Fuhrmann Adolf. 6. Go- 
lornter Loib. 7. Uriinschlag Mendel. 8. Grol.5 Samuel. 0. Haberniann Karl. 10. Katz 
•Josef. 11. Kinsbrunner Leo. 12. Kulin Karl. 13. Liibl Amalio. 14. Papp Felix.
15. Rainer Kamillo. 16. Silberbusch .lakob. 17. Steinor .losef. 18. Weich Esther.

VI. Klasse B (30 +  7 Schuler).
1. Alexiuk Anton. 2. Aronetz .losef. 3. Branczyk August. 4. Butzura Emil. 

5. Danilewicz Josef. 6. Diakonowicz Emilian. 7. Diakonowi cz Pantelimon. 8. Didiw 
Kikolaus. I). Dudycz Kikolaus. 10. Rutkowski Miehaol. 11. Iwanowicz Johann. 
12. Jaworski Josef. 13. Kiepko Kikolaus. 14. Kolodnycki Basil. 15. Kostyniuk 
Johann. 16. Kowaliuk Demeter. 17. Kowaliuk Johann. 18. Lomnij Johann. 1!). Lit- 
winowicz Paul Marian. 20. Maftejczuk Konstantin. 21. Pihuliak Silyester. 22. Rybiuk 
Dionys. 23. Smereka Kikolaus. 24. Suc.howerski Hilarion. 25. Teutul Anton. 26. To- 
miuk Peter. 27. Waskan Ignaz. 28. Wiszewan Basil. 20. W lad Johann. 30. Wo
liński Eu gon. P r i v a t  i s t  e n : 1. Andriewicz Miropia. 2. Andriewicz Synklitika.
3. Dutczak Johann. 4. Dzuleba Władimir. 5. Lewkowicz Stefan. 6. Percz Kikolaus.
7. Turuszanko Markian.

VII. Klasse A (43 +  8 Schiller).
f. Iliener Jakob. 2. Biener Josef. 3. Binderer Moritz. 4. Blumental Moses. 

5. Bretschneidor Hersch. 6. Czeltner Josef. 7. Dworżńk Oskar. 8. Finger Franz 
Josef. 0. Greif Luzer. 10. Gronich Akiwa. 11. Gutstein Naftali. 12. Jacykiewicz 
Ohrysantlm s; 13. Klym Sigismund. 14. K nittel Siegfried. 15. Kornreich Ohaim.
16. Labij Ernst. 17. Lindenfeld Arnold. 18. Ludw ar Franz. 10. Lukasiewicz Ghristof.
20. Lnnz Anton. 21. Mahler Hermann. 22. Markussohn Klemens. 23. Martyno wicz 
Bruno. 24. Meijor Mendel. 25. Mielnik Felix. 26. Mohr Adolf. 27. Neumann Rudolf.
28. Kikolaus Alois. 20. Pilcht Karl Josef. 30. Pichimayer Heinrich. 31. Salzinger 
Kaftali. 32. Sandmann Bernhard. 33. Schatzberger Elias. 34. Schiffer Majer. 
35. Sclinaboi Gerscbon. 36. Smoliński Felix. 37. Soliog Julian. 38. Soukal Hugo.
30. Wognor Friedrich. 40. Wolff Eugen. 41. Woreczek Salomon. 42. Zinn Leopold. 
43. Zwergel Isidor. P r i v a t i s t e n :  1. Alpern Oacilie. 2. Alpern Susanne. 3. Kor- 
kowicz Josef Aron. 4. Dąbrowski Franz. 5. Hermann Toni. 6. Leugner Peter. 
7. Orzą Dorimedont. 8. Schneider Rebecka.

VII. Klasse B (29 +  5 Schiller).
1. Andrycz Johann. 2. Gyganiuk Onisiphor. 3. Dubyk Gregor. 4. Dumycz 

Hippolit. 5. Gadziuk Josef. (i. Halip Hilarion. 7. Heschka Emilian. 8. Hordijczok 
Georg. 9. Hoszowski Władimir. 10. Jericzuk Peter. 11. Kirstiuk Johann. 12. Kon* 
stantyniuk Alexander. 13. Kostecki Władimir. 14. Krawczuk Orest. 15. Kuresz 
A!exius. 16. Lemnej Theodor. 17. Luhowei Demeter. 18. Lupaszko Orest. 19. Me-
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keczuk Joliann. 20. Mekeczuk Michael. 21. Melnek Elias. 22. Nekeforuk Nikolatls. 
23. Panczuk Epidiphor. 24. Serbinski Alexander. 25. Skowroński Leo. 20. Styez- 
kiewicz Michael. 27. Tanasijczuk Gregor. 28. Tkaczuk Basil. 2!). Wisznicki Ale- 
xantler. — P  r i v a t  i s t  e n : 1. Ohudzikowski Joliann. 2. Hladij Alexander. 3. Kozak 
Leo. 4. Lupulenko Hieronymus. 5. Rozwadowski Emilian.

VIII. Klasse A (28 - f  3 Schiller).
1. Adametz Friedrich. 2. Balicki Theodor. 3. Bischol Josef. 4. Brawer Jakob. 

5. Ohristof Peter. (i. Dąbrowski Kasimir. 7. Dittmar Georg. 8. Goffner Emanuel. 
9. Gottesmann Salomon. 10. Heucliert Adolf. 11. Karmin Salomon. 12. Korzyński 
Michael. 13. Kromer Franz. 14. Kula Julius. 15. Kula Marzell. l(i. Lukasiowicz 
Xaver. 17. Markos Franz. 18. Mauruber Albert. 19. Noe Wilhelm. 20. Nowak 
Josef. 21. Roller Heinrich. 22. Rothkahl Emil. 23. Scliapira Pinkas. 24. Schapire 
Artur. 25. Scharfstein Mendel. 20. Simelie Salomon. 27. Sperber Owadie. 28. Stroit 
Dagobert. — P r i y a t i s t e n :  1. Bahr Margarethe. 2. Tomorug Ilarion. 3. 1’rommer 
Artur.

VIII. Klasse B (19 +  2 Schiller).
1. Andriewicz Alexander. 2. Balasinowicz Joliann. 3. Guszul Roman. 4. Hlaczuk 

Georg. 5. Jaworski Ignatz. (i. Kapustyńskyj Gregor. 7. v. Kautisch Stefan. 8. Ko
bylański Jaroslaus. !). Krakalia Nikolaus. 10. Kupczanko Modest. 11. Lab acz
Demeter. 12. Lagadyn Isidor. 13. Lupul Eugen. 14. Orelecki Wassyly. 15. Rybiuk 
Kornel. 10. Simonoyici Josef. 17. Slusar Władimir. 18. Swoboda Rudolf Eugen.
19. Zachariasiewicz Bohdan Josef. P r i y a t i s t e n :  1. Ilawryliuk Michael. 
2. Radyscli Demeter.

Vorbereitungsklasse.
1. Bezuschko Nikolaus. 2. Bodnar Eugen. 3. Demnjaniuk Demeter. 4. Dra- 

czynski Titus. 5. Filipiuk Nikolaus. (i. Gadza Eduard. 7. Haurisch Basil. 8. lloriuk 
Nikolaus. 9. Hlibka Alexandor. 10. Hoszkiw Stanislaus. 11. llrehorczuk Nasarie. 
12. Kłem Konstantin. 13. Klym Stefan. 14. Kowal Michael. 15. Kowal Władimir. 
Ki. Labacz Peter. 17. Lagadyn Zacliarias. 18. Lakusta Elias. 19. Liubczynski De
meter. 20. Lukaszczuk Demeter. 21. Macijewski Basil. 22. Meczkowski Josef. 
23. Melnyk Ignaz. 24. Moskaliuk Adam. 25. Nastasiczuk Elias. 20. Opiuka Demeter. 
27. Pauliuk Eusebius. 28. Prehar Nikolaus. 29. Prodan Emilian. 30. Rusu Joliann.
31. Sauczuk Zenobius. 32. Slabyj Władimir. 33. Tornaszczuk Alexander. 34. Tow- 
stiuk Georg. 35. Towstiuk Elias. 30. Towstiuk Darius. 37. Tutecki Micliael. 
38. Werbiwski Nikolaus. 39, Zahorodnej Johana. 40. Zajatz Basil. 41. Zalttcki 
Zenobius. 42. Zikal Johann, 43. Zoppa Amphilochius. 44. Zopipa Peter. 45. Zy- 
hauczuk Basil.

XVI. Lehrbiicher fiir das Schuljahr 1914/15.*)
1. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e l i r e :  a) rom .-kath.: Groi.ier Katecliismus der katho- 

lischen Religion, 1. A ufl.; b) gr.-kath.: Grofler Katechismus der katholischen 
Religion, 1. Aufl.; c) gr.-or.i Semaka, Biblische Geschichte des alten Bundes, 
1. Aufl.; d)  evang.: Em esti, Lutliers kleiner Katechismus, 40. Aufl.; e) m os.:

*) Wo keine Zahl in ( )  steht, darf nur die angegebene Aullage yerwondet werden.



Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 1. Heft, 17. Aufl. — L  a t  e i n : Schmidt-Thumser, 
Lateinische Schulgrammatik, 12. Aufl.; Hauler-Dorsch-Fritsch, Lat. Ubungsbuch, 
I. Ausg. A, 22. Aufl. — Ruthenisch-deutsche A bteilung: ran.:iep-KoóiwHHbOKiifl : 
Bupanii .raT. ggn I. k.x ; CaMO.ieBHH-Uer.iHiibCKiilł, rpaiiaTHKa .iaT. 4. Aufl. — 
D e u t s c b :  Willomitzer-Tschinkol, Deutsche Sprachlehre fiir osterreichisclie 
Mittelschulen, 14. Aufl.; Lampel, Deutsches Losebuch Kir Cymnasien, 1. Teil,
Ausgabe A, 10. Aufl. ...  Ruth.-deutsche A b t.: Willoniitzer-Tschinkel, Deutsche
Sprachlehre fiir osterr. Mittelscli., 14. Aufl.; Stritof, DeutschesLesebuch fiir die 
I. und 11. Klasse gemischtsprachiger Mittelschulen, 4. Aufl. — R u t h e n i s c h :  
Stocki-Gartner, Ruthenische Grammatik, 2. Aufl.; Spoynarowski-Kumanowski, 
Pyei;a MiiTa.ui.a gjui I. k.i . ijikLi cepegH., 2. Aufl. — G e o g r a p h i e :  Supan- 
Rothaug, Lehrbuch der Geographie, I. Teil, 12. Aufl.; Trampler, Geographischer 
Schulatlas fiir Mittelschulen, 8. Aufl. — M a t l i e m a t i k :  Mocni k-Zahradnićek, 
Lehr- und Ubungsbuch der Arithmetik Kir die I. und II. K I.; Mocnik-Spielmann, 
Anfungsgrunde der Geometrie fur die I. bis III . KI., 28. Aufl.; Ruth.-deutsche 
Abteilung: OroHOBCunfl, AueSimK apiiTMeriiKii, [., 2. Aufl.; MoHHHK-CaBigKHli, 
HayKa IcoMOTpiiT, «t. 1., 1. Aufl. — N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny-Latzel,

.Tierkunde, 20. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Pflanzenkunde, 25. Aufl.
Li. K l a s s e :  H e 1 i g i o n s 1 e h r  e : a) rom .-kath.: GroBer Katechismus der katho- 

lischon Religion, 1. Aufl.; b) gr.-kath.: GroBer Katechismus der kath. Keligion, 
1. Aufl.; c) gr.-or.: Semaka, Biblische Gescliiclite des neuen Bundes, 1. Aufl.;
d)  ovang.: llrnesti, Luthers kleiner Katechismus, 40. Aufl.; e) rnos.: Wolf-Pollak, 
Gescliiclite Israels, 2. Heft, 1(5. Aufl. L a t e i n :  Schmidt-Thumser, Lat. Schul- 
grammatik, 12. (11.) Aufl.; Hauler-Dorsch-Fritsch, Lateinisches Ubungsbuch fiir 
die II. Klasse der Oymnasien, 20. Aufl. — Ruth.-deutsche Abteilung: PaB.iep- 
Tipou, Bupann .iar. gasi 11. km., 2. Aufl.; CaMO,:ieBHlJ-HoiMHHi>CKHft, Grammatik 
wie in der I. Klasse. — D e u t s c l i :  Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprach
lehre fiir osterr. Mittelschulon, 14. (13.) Aufl.; Lampel, Deutsches Losebuch fiir 
Gymnasien, Ausgabe A, II. Teil, 13. Aufl.; — Ruth.-deutsche A bteilung: Willo- 
mitzer-Tschinkel, Deutsche Sprachlehre fiir osterr. Mittelsch., 14, (13.) Aufl.; 
Stritof, Deutsches Lesebuch Kir clie Lund  II. KI. gemischtspr. Mittelsch., 4. Aufl.
-  R u t h e n i s c h :  Stocki-Gartner, Ruth. Grammatik; Szpoynarowski, PycKa 

uimuiKa gnu 11. k.;i , nini.Tr ccpcgnnx, 2. Aufl. — G e o g r a p h i e :  Supan-Rothaug, 
Lehrbuch der Geographie fur Mittelsch., II. Teil, 12. Aufl.; Kozenn-Heiderich- 
Schmidt, Geographischer Atlas fiir Mittelschulen, 42. (41.) Aufl. G e s c h i c h t e :  
Mayer, Lehrbuch der Geschichte, I. Teil, Altertum, 7. Aufl.; Putzger-Baldamus- 
Schwabe, Historischer Schulatlas, 32. Aufl. — M a t l i e m a t i k :  Mocnik-Zahrad- 
nićek, Lehr- und Ubungsbuch der Arithmetik fiir die 1. und II. Klasse; Moćnik- 
Spielmann, Anfangsgriinde der Geometrie fiir die I. bis 111. KI., 28. Aufl. — 
Ruth.-deutsche Abt.: OrOHOBCKHft, ApimieiHKa u t I. KI.; MouHHK-CaBigKHii, 
leOMeTpiisi u t 1. KI. — N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny-Latzel, Tierkunde,
20. Aufl.; Pokorny-Fritsch, Pflanzenkunde, 25. Aufl.

III. K l a s s e :  R o 1 i g  i o n s 1 e h r  e : a) rom.-kath.: 1. Sem .: Deimel, Dr., Liturg. 
Lehr- und Lesebuch, 5. (4.) Aufl.; 2. Sem.; Deimel, Dr., Altes Testament,
4. (3.) Aufl.; b) gr.-katli.: 1. Sem .: Huzar, L iturgik der gr.-kath. K irche; 2. Sem.: 
Scliuster, Biblische Geschichte; c) gr.-or.: Semaka, Glaubens- und Sittenlehre, 
1. Aufl.; d) evang .: Palmer, Der christliche Glaube und das christliche Leben,
10. (0.) A uli.; e) m os.: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 3. Heft, 12. (11.) Aufl.
-  L a t e i n :  Schmidt-Thumser, Lat. Schulgrammatik,. 12. (11.) Aufl.; Hauler-
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Dorsćh-Fritsch, Aufgaben zur Einiibung der lat. Svntax : Kasuslehre, 13. Auli.; 
Prinz, Lateinisches Lesebuch fiir Gymnasien etc., I. und Tl. Teil. 1. Aufl. - 
Ruth.-deutsche A b t.: CaMo.icBiiH-OroHOBćKml, rpaw. aa t., m. 11., 1. Aufl.; flpyx- 
niimfiiii-Ornnoiićiaiii, Bupami . w .  ;;.m 111. nvi., 1. Aufl.: Golling-Kmieikiewicz, 
Chrestomathie aus Cornelius Nepos und Ourtius Rufus. — G r i e c h i s c h :  Curtius- 
Ilartel-W eigel, Griechische Schulgrammatik, 27. Aufl.; Schenkl-Weigel, Griech.
I bungsbuch, 22. Aufl.; - D e u t s c l i :  Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprach- 
lohre fttr osterreichische Mittelscli., 14. (13.) Aufl.; Lampel, Deutsches Lesebuch, 
i!. Band, Ausg. A, 12. Aufl. Ruth.-deutsche .Abtlg.: Willomitzer-Tschinkel, 
Deutsche Spraclilelire fiir osterr. Mittelscli., 14. (13.) Aufl.: Śtritof, Deutsche,s 
Lesebuch fiir die I l i .  KI. gemischtspr. Mittelscli., 2. Aufl. K u t h e n i s e h :  
Stocki-Gartner, Ruthonische Grammatik, 2. Aufl.; A. K]>ymMi>HiiUbiviui: 'lirraiiKa 
g.ui III. K .iiic ii. — G o o g r a p h i o :  W eingartner, Lauder- und Volkorkunde fiir 
die 11. und III . KI., 7. Aufl.; Kozenn-Heidoricb-Schmidt, Geograph. Atlas fiir 
Mittelscli., 42. (41.) Aufl. G e s c  h i c  l i t e :  Mayer, Lehrbuch der Gescłiichte,
11. Teil, (i. Aufl.; Putzger-Baldamus-Schwabo, Historischer Hchulatlas, 32. Aufl.

M a t h e m a t i k :  Moćnik-Zahradnicek, Lelir- und Ubungsbuch der Arithmotik 
fiir die III. und IV. KI. der Mittelsch., 30. Aufl.; Mocnik-Npielmann. Anfangs- 
griindo der Geometrie fiir die 1. bis III. KI., 28. Aufl. Ruth.-deutsche A btlg.: 
OrouoBCKHfi, yieónuK apiroieTHiiii gjru 111. i IV. k,:i ., 1. Aufl.; CaisiiUKirił, Hayita 
feojierpHl, u. U. ;yia III. i IV. Kr., 1. Aufl. — P h y s i k :  Wallentin, Grund- 
ziige der Naturlelire fiir die unteren Klassen, Ausg. A. F ur Gymnasien, 1). Aufl.

IV. K ł a s s e :  R e l  i g i  o n s l e h r d :  a)  róm.-kath.: Deinte). Dr., Neues Testament, 
2. Aufl.; b) gr.-katk.: Schustor, Biblische Geschichte; c) gr.-or.: Semaka, Liturgik 
der gr.-or. Kirche, 1. Aufl.; d)  evangeliscli: Palmer, wie in der l i i .  Kłasse;
e) mosaisch: Wolf-Pollak, Geschichte Israels, 4. und 5. Heft, 12. bez w. 13. Aufl.

L a te in :  Schmidt-Thumser, Lat. Schulgramm., 12. (11.) Aufl.; Haider-Donsch- 
Fritsch, Aufgaben zur Einiibung der Syntax. 2. Teil: Moduslelire, 0. Aufl.; 
Prammor-Kaliaka-Kappelmacher: Caesar de bello Galileo, 10. (9.) Aufl. 
Ruth.-dedtsche Abt.: C&MoaeBHH-OroHOBCKBfi, PpaMaraKa a a i.  u t I II . Kłasse; 
IlpyxnHHKHft, Bupami .Tar. gjia 17'. ku., 1. Aufl.; Prammor-Kalinka, Caesar wie 
in der IV. KI. A., KofoutffHhckHtt: C,iOBapem> go Resapa, 1907. — G r i e c h i s c h :  
( lurtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgrammatik, 27. A ufl.; Schenkl-Weigel. Griecli, 
Ubungsbuch, 22. Aufl. — D e u t s c h :  Willomitzer-Tschinkel, Deutsche Sprach- 
lehre fiir osterr. Mittelsch., 14. (13.) Aufl.; Lampel, Deutsches Lesebuch, 4. Band, 
Ausg. A, 12. Aufl. -  Ruth.-deutsche A bt.: Willomitzer Tschinkol, Deutsche 
Spractdelire fiir osterr. Mittelscli., 14. (13.) A ufl.; Śtritof, Deutsches Lesebuch 
fiir die IV. KI. gemiśchtspr. Mittelsch., 2. Aufl. — R n t h o n i s c h :  Stocki- 
Gartner, Ruth. Grammatik, 2. Aufl.; A. Kpyiuejn.HHflbKHft: RiiTaHKa g.ra IV. k.i .

G e o g r a  p h i e :  Mayer-Ilorger, Geographio der osterr.-uugar. Monarchie, 10. 
(9.) Aufl.: Kozenn-Heiderich-Schmidt, Geograph. Atlas Fiir Mittelsch., 42. (41.) 
Aufl. — G e s c h i c h t e :  Mayer, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit, (i. Auli.

Putzger Baldamus-Schwabe, Historischer Schulatlas, 32. A ufl.; Rothaug, Geo- 
graphischer Atlas fiir osterr. Vaterlandskunde, 2. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Moćnik- 
Zahradnicek, Lehr- und Ubungsbuch der Arithmetik fiir die HI. und IV. KI. 
der Mittelsch., 30. Aufl.; Mocnik-Spiolmann, Lehrbuch der Geometrie fiir die IV. 
bis V III. Ki. d. Gyrnn., 26. Aufl. — Ruth.-deutsche A b t.: Arithmetik und Geo
metrie wie in der III. KI. — P h y  s i k :  Wallentin, Grundziige der Naturlehrc, 
9. Aufl. — N a t  u  r  g  e s c h i c h t  e : Ficker, Mineralogie und Chemie, 4. Aufl.



K I a s  s o: R c l i g i o n s l o h r e :  a) rdm .-kath.: Konig, AUgemeine Glaubens- 
lehro, I. Kursus, 17. (1(5.) Aut"]. ; b) griech.-kath.: Toronski, Christl.-katholischo 
Kun dam ontaldogm ati k und Apologetik, 2. A ufl.; c) gr.-or.: Somaka, Dogmatik.
i. und II. Teil, 1. Aufl.; ci) evangeliscli: Pahner, wie in dor li i .  KI.; e) mos. : 
Heolit-Kny ser]ing-1Uaeli. Lehrbuch der judischen Gescliichte und Literatur, 
iS. Aufl. — L a  t e i n :  Schmidt-Tluimser, Lat. Schulgramm., 12. (11.) Aufl.; 
Hauler-Ilorsch-Fritsch, Lat. Stiliibungen fur die ob. KI. d. Gymn., 8. Aufl.; 
Sedlmayor, Ovid, 7. A ufl.; Prani ni or-K alinka-Kappobnacher, Caesar de bello 
Gal lico. 10. Aufl. ;  Sc.heindler-Zingerle, Livius, 7. Aufl.; Gall. Lateinisches Lese- 
buch fur hohere Klassen, 1. Aufl. — Ruth.-deutsche Abt. : Grammatik wie in 
der III. KI. B;  Stiliibungen Lu n d  LI. Teil von Kobylański; ruth.-latein. W orter- 
buch von Kobylański (erschienen boi R.Schally, Czornowitz). — G r i e c h i s e h :  
Schonkl Karl-Heinrich-Kornitzer, Cbrestomatliie ans Konophon, 15. (14. Aufl.); 
( 'urtius-Hartcl-Woigol, Griech. Schulgramm., gekiirzte Ausg., 1. Aufl.; Schenkl- 
Woigol, Griech. Lbungsbuch, 22. Aufl.; Christ, Homers llias, verkur/.te Ausg.,
li. (2.) Aufl.; Haupt, Holtas, Griechisches Losebuch, 1. Aufl. D e u t s c h :  
Lanipel-Langer, Deutsches Lesebucli fiir die ob. KI. osterr. Gymn., I. Teil. 
O h n e in i 1 1 e 1 h o c i u l e  u t s  c b e  n T e x t, (i. Aufl.; Langer. Dr., Leo, Grund- 
ri 13 der doutschen Literaturgeschiclite, I. Heft, 2. Aufl. Deutsch-ruthenisches 
Worterbuch von Kmicikiewicz und Spilka (erschienen bei Rauch, Czornowitz : 
Preis: 10 K). — R u t h e n i s c h :  Konst. Luczakowski, Baopii poeai i upora, 
Lemberg, 2. Aufl. — G e o g r a p h i e  u n d  G e s  c h i c h  t e :  Mayer Robert. 
Lelirbuch der Lrdkundo fiir die V. KI. der osterr. Gymn., 1. Aufl. ; Zeohe, 
Lehrbuch der Gescliichte fiir die ob. KI. der Gymn.. 1. Teil, Altertum, 6. Aufl.; 
Kozeun-Heiderich Schmidt, Geograph. Atlas fiir Mittelscli.. 42. (41.) A ufl.; 
Putzger-lialdamus-Schwabe, Historiclier Schulatlas, 32. Aufl. — M a t h o m a -  
t . h i k :  Moćnik-Zahradnićek, Lelirbuch der Aritbmetik und Algebra fiir Gymn. 
nebst cinor Aufgabensanunlung, 31. A ufl.; Mocnik-Spielmann, Lehrbuch der 
Geometrio fiir die IV. bis VIII.  KI. der Gymn., 2(i. Aufl . — Ruth.-deutsche Abt.: 
MouirmuCannuKnii: ApiroieriiKa i a.mreópa. MouuHK-CaniiUKiifi: LcoMcrpiiii. 
X a t u  r g e s c h  i c h t o :  Seharizer, Mineralogie und Geologie, 7. A ufl.; Wretscliko- 
Hoimerl. Botanik. 0. Aufl.
K l a s s o ;  Re i  i g i o  n s l o h  r o : a) roni.-kath.: Konig, Besondere Glaubens- 
lelire, III. Kursus, 15. (11.) Aufl.; h) g r.-kath .: Wappler-Pelesz, Katliolische 
Glaubcnslehre, 1. Aufl.; c) gr.-or.: Somaka, Morallehre, 1. und 2. Teil, 1. Aufl.;
d)  ovangol. : Pahner, ( Tiristlicho Glaubens- und Sittenlohre, li. Aufl.; e) mos.: 
Hecht-Kaysorling-Biach, Lehrbuch der jiidischon Gescliichte, 8. Aufl. L a t o i n :  
Sohcmdlcr, S a llu st: beli. Cat., Iugurth. etc., 3. Aufl.; Kolii, Ciceros Reden gegen 
Catilina, 3. A ufl.; Golling, Yorgilii carin. sel., 4. (3.) A ufl.; Gall, Lateinisches 
Lesebucli fiir hohere Klassen, 1. Aufl.; Haulor-Dorsch-Fritsch, Lateinischo Stil- 
iibungen fiir die ob. KI. dor Gymn., 7. Aufl.; Schmidt-Thumser, Latein. Schul- 
grarnm., 12. (11.) Auli.; auBordem zur Anschąffung empfohlen : Mużik-Perschinka, 
Kunst und Leben im Altertum. — Ruth.-deutsche A b t.: KoĆHJisipLCidi, Łupana 
Ti. III., W orterbuch wie in der V. KI. G r i e c l i i s c h :  ITirtius-Hartel-Woigel, 
Griech. Schulgramm., gekiirzte Ausg., 1. A ufl.: Schonkl-Weigel, G riech. L bungs
buch, 22. Aufl.: Christ, Homers llias wie in dor V. K I.; Hintner. Horodots 
Persorkriege, 1. T eil: Toxt, 7. Aufl.; II. Teil: Anm erkungon; Haupt, Hellus, 
griech. Losebuch, 1. Aufl. — D e u t s c l i :  Langer, Dr. Leo. Grundril.1 der 
deutschen Litoraturgeschichte, II. Heft. 2. Aufl.; Lampel-Lauger, Deutsches



—  70

Lesebuch fur die ob. KI. der Gymn., II. Teil, 8. Aufl. Deutsch-ruthenisches 
W drterbuch wie i n der V. KI. — B u t h e n i s c h :  A. Barw inski: B iiimkii a 
ycTiioi' eaoneciioeTiT. - G eo g r a p li i e u n d  G e s c l i i c h t e :  Mayer liobert, 
Lohrbuch der Erdkunde fur die VI. KI. der osterr. Gymn. ;  Zeeho, Lelirbuch 
der Gescliichte fiir die ob. KI. d. Gymn., H. Teil, 4. A ufl.; Kozenn-Heide- 
rich-Schmidt, Geograph. Atlas fiir Mittelsch., 42. (41.) Aufl.; 1’utzger-Bal- 
damus-Schwabe, Historischer Scliulatlas, 22. Aufl. M a t h e m a t i k ;
Moćnik-Zahradnićek, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra fiir Gymn. nebst 
einor Aufgabensammlung, 31. Aufl.; Moćnik-Spielmann, Lehrbticli der Geometrio 
fiir die IV. bis VIII. KI. der Gyrn., 20. Aufl. — Ruth.-deutsche A b t.: Arith
metik und Geometrie wie in der V. Klasse. — N a t  u r g  e s c  h i c li t  e : Graber- 
Altschul-Latzel, Leitfaden der Korperlehre und Tierkunde fiir die ob. KI. der 
Gymn. und Realsch., 0. Aufl.

VII. K l a s . s e :  R cl  i g i o n s 1 e h r e : a) rSm.-katli.: Kenig, AUgomeine Glaubens- 
lohre IV. K u rsu s: die Sittenlehre, 15. (14.) Aufl.; b) gr.-kath. : Dorożyński, 
Ghristl.-kath. Ethik, 1. Aufl.; c ) gr.-or. : Seinaka, Kirchengescliicbte, 1. Aufl.: 
(i) cvang .: Rainier, wie in der VI. K I.; e) m os.: Hecht-Kayserling-Biach, Lehr
buch iler jiidischen Gescliichte und Literatur, 8. Aufl. L u t e i n  : Nohl, 
Ciceros Rede fiir Titus Annius Milo, 2. Aufl.; Schuster, l)r. Mauriz, Briefe des 
jiingeren 1’linius in Auswahl, 2. Aufl.; Golling, Yergilii carm. sel. wie in der 
VI. KI.; Gall. Lateinisches Lesebuch fiir hohere Klassen, 1. A ufl.; Hauler-Iiorscli- 
Fritsch, Lateinische Stiliibungen fiir die oberen Klassen der Gymnasien, 7. Aufl; 
Schmidt-Thumser, Lat. Schulgrammatik, 12. (11.) A ufl.; aullerdem zur Anschaffung 
empfohlen: Muźik-Perschinka. Kunst  und Leben im Altertum. Ruth.-deutsche 
Abt.; KoOiuiiiHCbKiiii, Blipami, u. l \ r., W orterbuch wie in der V. KI. - -  G r i e -  
c h i s c h :  Gurtius-Hartel-Weigel, Griech. Schulgramm., gokiirzte Ausg., 1. A ufl.; 
Christ. Homers Odyssee, verkiirzte Ausg., 4. (3.) Aufl.; Bottek, Ausgewahlte 
Redeu des Demosthenes, 1. Aufl.; Schneider, Lesebuch aus Platon mit Anhang 
aus Aristoteles, 3. Aufl.: Haupt, Hellas, griech. Lesebuch, 1. Aufl. — D e u ts c h : 
Prosch, Leitfaden der deutschen Litoraturgeschichte, 11. H eft; Prosch-Miiller, 
Deutsches Lesebuch fiir Obergymnasien, III. Teil, 3. Aufl. Deutsch-ruthe- 
nisches Worterbuch wie in der V. KI. — R u t l i e n i s c h :  Barwinski: 
BiiLmkii u uapogHOi jiit , yjtp. Pycu, I. Teil, 4. Aufl. — G e s c l i i c h t e :  
Zeche, Lehrbuch der Gescliichte fiir die ob. KI. d. Gymn., III. Teil, 4. Aufl.; 
Schubert-Schmidt, Histor.-geogr. Schulatlas, 2. Aufl. — M a tl ie m a t ik :  Mocnik- 
Zaliradnićek, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra liir Gymnasien nebst einer 
Aufgabensammlung, 31. Aufl.; Moćuik-Spielmann, Lehrbuch der Geometrie fur 
die IV. bis VIII. KI. der Gymn., 20. Aufl. — Ruth.-deutsche A bt.: wie in der
V. KI. P h y s i k :  Wallontin, Lehrbuch der Physik fiir die ob. KI. d. Mittol- 
schulen. Ausgabe A fiir Gymn., 10. (15.) Aufl. P h i l o s o j i h .  P r  o p a d . : 
Hoflor, Grundlehren der Logik, 3. Aufl.

VIII. K l a s s e :  R e l i g i o n s l e h r e :  a) rom .-kath.: Konig, Gescliichte der christ- 
lichen Kircho (II. Kursus), 17. (10.) Aufl.; b) gr.-kath.: Wappler-Stofanowicz, 
Gescliichte der kath. Kirclie, 2. Aufl.; C) gr.-or.: Semaka, Apologetik der gr.-or. 
Kirche,Łl. Aufl.; d)  ovang. ; Palmer, wie in der VI. KI. ; e) Hecht-Kayserling- 
Kiacli, Lehrbuch der jiidischen Gescliichte, 8. Auli. und Philippson, Die israe- 
litische Religionslehre, 1. Aufl. L a t e i n :  Weidner, Tacitus' historische 
Schriften in Auswahl, 2. Aufl.; Huemer, Iloratii Flacci carm. sel., !), (8) Aufl.; 
Gali, Lateinisches Lesebuch fiir hohere Klassen, 1. A ufl.; Schmidt-Thumser,
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lateinische Schulgramm., 12. (11) Anfl. :  Kornitzer, latein. Ubungsbuch fur 
Obergymn., 2. Aui'1.; auBerdem zur Anschaffung empfolilen : Mużik-Perschinka. 
Kunst und Leben im Altertum. - Ruth.-deutsehe A b t : Ko6n.Tsmi>cKiiił, 
Bupaiin m. V.. Worterbuch wie in der V. KI. ( i r i o c h i s c h :  O hrist: 
Plato: Gorgias, 1’baedon, Laehes; Schubert-H iiter: Sopliokles, Antigone ; ( h ris t : 
Odyasee, wie in der YII.  KI . ; Curtius-Hartel-Weigel, Gramm., gekiirzte Aus- 
gabe, 1. Auli.; Haupt, Hellas, griech. Lesebuch, 1. Auli., D e u t s c l i :
Proscli, Leitfadcn der deutschen Literaturgeschiclite, III.  Hel't, 1. A ufl.; Prosch- 
Mfilier, Deutsches Lesebuch fili’ Obergymn., IV. Teil, 8. Aufl. Deutsch- 
ruthenisches Worterbuch wie in der V. KJ. R n t  h e n i s c l i : Barw inski: 
Bhi.ukh a Hapogn. .hit. yitp. pycKOi, II. Teil, 3. Aufl. — G e o g r a p l i i e  
u n d  (I e s c h i c h t  e : Marok-Mayer-Eperjesy, Osterr. Vaterlandskunde fiir 
dio A7III. G ym nkl.; Rothaug, Geographischer Atlas fur bsterreichisehe 
V aterl andsku n de, 2. Aufl . ;  Schubert-Sclimidt, Histor.-georgr. Scbulatlas, 
2. Aufl. — M a t h e m a t i k :  Mocni k-Zali rad nitek, Aritlim. und Algebra 
neb.st Aufgabensamml., 31. Aufl.; Mocnik-Spielmann, Geometrie fiir Obergymn., 
2(1. Aufl. — Kutii.-deutsche Abt.: wie in der V. KI. P l i y s i k :  W allentin, 
1 .eiirbucb der Pliysik fur Obergymn., IB. (15.) Aufl. P h i 1 o s o pli. P r o -  
p a d e  u t  i k : VIIT. a : Jerusalem, Lohrbuch der Psychologie. 4. (3.) Aufl.: VI11. b : 
Hofler, Grundlehren der Psychologie, 4. Aufl.

V o r b e r e i t u n g s k l a s s e :  a) gr.-or.: Manastyrski, ICopOTKa CbisiuneHHsi IcTopn, 
1. Aufl.: Worobkiewicz, Kopomift KaTirausM ip.-upaB. nepKim, 1. Aufl. ;  b) gr.- 
kath. : Mittlerer Katechismus der kath. Keligion, 1. Aufl.; Kudowie/,, K ur/o 
biblische Geschichte, 1. Aufl. D e u t s c l i :  Dr. Karl Kuinmer-Pranz Bran.sky- 
Hofbauer, Deutsches Lesebuch fiir osterr. allgem. Volksscliulen, l i i .  Teil. 
1. Aufl. R u t l i e n i s c h :  E. Popowicz, 'linaiii.a g.rsi inin.i napo,),., III. 'iacTb 
1. Aufl. ;  E. Popowicz, Ppa.MaTiiKa g-rsi iiik I t napog., II. Teil. 2. Aufl. — 
li e c h n e n :  Kraus und Habernal-Popowicz, Kuthenisches Rechonbuch fiir 
Yolksschulen, IV., 7., 1. Aufl.



X
V

II
. 

St
at

is
tik

 d
er

 S
ch

ill
er

 i
m

 J
ah

re
 1

91
3 

14
.

(D
ie

 l
ur

 d
ie

 P
ri

ya
ti

st
en

 g
el

te
nd

en
 Z

al
ile

n 
si

nd
 i

n 
de

r 
en

ts
ju

ee
he

nd
en

 K
ol

um
nę

 r
ec

lit
s 

oh
en

 b
ei

ge
se

tz
r.)

72

»  ci <c *
— o 3 05 CO iO O  X -•* «c iO P  CD X  3
OJ 3 •o I -  Ol -Ti 7. CO 1(0 H 05 I— 1 - ■-i

X ■30 X i - I - I -
S3 5 1 CD

w

o Cl
•o 05
o i O l Ol : 1 o i 01 i 1 1 1 1

—< o 65
_ •o — | i i —  i T—< X  co 1— -C* i c . p  — ( X

3 co co I I  CO i CO O l 0 1

iC IO »(0 P i 05 tO Ó J CO 31 ) 1 1 1 1
15

' -H* O l co co 1 1 co CO O l O l 01

i > p Ol Ol CO I iC  3 - - 70 X
ui 05
X  -C X I p  p  | CO

3 iQ •a i ”3* pi Pi 1 . I 3

®» >5 r*
— •Q X ) 1 X - :— | •O - r  p<

* CO co I 1 CO ' co CO O l ' 1 1 1 1 CO
'—i
> c co

O l 1- I - O l --- 3 -o X X •a o;
1 1 1 —

no »o - lO CO r i
—  p< co

0 . 0 O l 1 c . —  . co  oo ■o 0 X  O  Ol ! 1 1 1
p

3 iC o 3 ■X co 3

c
i - —! p T—1 lO  1 OT 3 T—1 o  ~ p  I — 75 | 0 1  p —

w — >o kO rT  — p  p
' 3

- -+ l5
p 1 Ol v*T5. CC 7- O l | | 1 | - 3

w

! CO CO ! cb  ■ Ol Ol '

p
_ i — o 1 o 1 1  O l 1 o 05 ' 3  CO O l 05

F 3 CO co 1 co O l O l

fi d CO Ol HO p  C 1 3 O l CO r- >C O  X 1 p  p  p  i CD
•o 3 TT P  O l 1 1 3

1 Cl 15 i-
CO on 3  1 lO  Ol co •o x  ir- -31 PT X

co CO co 1 CO co O l O l 1 l i l i i Ol
rH

-« •+ .« '
x CC 1 cc r—1 r̂ . O l IĆS X  p  X i l i l l Ol

! HH co co 1 co 1 CO co co 0 1 1 l l l CO

‘ Cf -+ X
05 CD p 1 — 3* — —  —< CO -f «50' X -ti 'c: c c 1 —' i i i •_>

R 3 3 3 3 P i co p  p i l i i cO

65 M
c cc 05 1 05 O l I uO O l r—< CO • o  CO CD X p 1 j 1 1 . 1 0

co ■co 1 CO 1 co O l O l 01

Cl tc
1 co o p i 3  1 lO  O l 50 1(0 05 50 O  X  PT l i l i i 05

3 3 3 I co CO Ol p  p 1 1 1 ł 1 O l

Cl 1-
cc p r c 05 O l O l łC . c co CO l - Ó1 CD 1- CD
»c IO iC 3 «(C *T̂ Ol p i 1 1 1 3

! O 70 co co  i i — x> o X .  CO cd 0 1 , p  1 :ó
i co 3 3 3  1 1 *“ O l o i 1 1 O l

I Cł Cl
1 • 1 _ 3 CO | CO CO I 1 1 l -  Ol X X  P 1 1 1 i . I -

3 3 3 3  i 1 ! O l OJ l i l i i O l

1 (O c< — o.
O l 3 10 CO | I 05 cc X 05 X 3  O l 1 p  O l p  1 X
iO HO

i
HO HO 1 1 ■31 CO p < p 1 1 CO

„ -5, . /p n .
3 N

• "53 S s
. . £  .  .  g

N  »
05 3 * *> *

ot
CU o o

. . . . . OT 
3  © CO jz • g  •

Z
 a

 h
 1

.

co

oT 91
3/

19
14

S
ci

iu
li

ah <v
.bo
'pd

OT

CU
fc£)

d

• • ■ • M
P 3
8 S

• * S • o. o  CO

05

<U33
W
3 3

. . 3  • Z * 
>■ CS3 - w  . O  •

<X> p 3  • fH * © *
3s o  ^ r. 

L
au

de
r

Su
m

m
ę

p H <x>

©

w
3

CS2 Z
u 

A
nf

an
g 

1 
W

ah
re

nd
 

de
.s

53
CU

CU
to

ct
CiN33
bfi
a

a>

533
a3
3

! 
un

d 
zw

ar
: 3  S  3  OT 

© -  v 0 CU ©
c  j t  3  c  ®

3  a  g  3  s  q  
Ot CU £  Ot  CU 05 
OJ 3  © CU 3  £

,b c ®  " S  .S c  ®  j aC+H O j 05 C4_ O . ._J
3  ®  £  p  ® . ?

< ! t ó p : « j c y p £

3
-P
CU

-p
<u

N

N
05

33
o

02

x  ro
a> 3 - N -3 © __ ^  3 

.3 Ot  _ [S.S 3 
3  '-P ^  O ^  .© 
C 3 © 3 o  S

s £ |  *
O  Pm j j  o c Q O

©
OT p

’ ' ° p 3  =«• 
p  © 3  3
S  J  |  -
&CT3 0 3  5  3  3 3  3  3 
^ < ^ Q 2 P h  <



73

UD CD 
CO ud
CO O  CC' 
CO .Q  CO 
(M  CO

ot>

CC

CC

-*■ 033 07:

lO t-
** ** j 

O l

oc
r*
lO

ił* UD O 4  <C 4
d  H H CS *■ Cl H rl <C iQ r<
0  H f X 1 KO 70 C7 70 CO —  07 00 03 O l
01 iO  iC. I~- [ -  07 CC *0  03 rH

cc

o
vO
70

Cl -i CI Cl w h Cl
07 1 I Hf >0 | j 07 i j I 1 I 1 I i f ł  r jł uO CO n  j H 07

* i—i 1 1 1 ! H

w rt ■H H r< CD
H ■, _  1 «. 1 x> 0> | | 03 CO ao I 1 i ; | i ; co co  > 0  -* ~  r- CO
O l 1 O l O l

’ 10 UD H Cl H H UD
t i O 07 ] 1 07 | 1 ] I j I X  07 -+<'-* CO CO 1 C7

I O l 1 • O l 1 1 T-l 1 03

Cl -  m DO Cl -  Cl r
O l <— CO 1H c i  -ii co 1 j 1 I | 70 rw r^ 03 H  | ; I CO

co 1 'O’ 01

Cl c- Cl H f-
i '—> i — 00 O l I 1 o 1 1 I 1 | CO 70 70 CO CO 1 1 1 O
1 co 1 co o i  ! 1 CO co

» -  .+ 00 e  »  <ł co
O  1 CO — ^ ri 1 i 1 ! | 70 71 X  r t  h  : I 1 i H

30 1 -fi X l i l i i  1“ < rH l i i i CO
CO ro Ol co CO>n ia Cl UD Cl _  £>| *a

, -—i i 1 1 O O  | o I 1 1 1 h O C O C O ( M ^ h h  i 1 o
1 TT* 1 • -O1 CO 1 TJ1 -cf

d — i- c *  «  -  51 c
.C  | t—i KO I 07 r- j 1 I | 70 —  07 03 HH rH . 1 | | | —

O 1 r— o 1 i 1 1 —1 —. 1 1 1 1 O
70 •rp H f rji

•H d> »a r< {« — UD
1 1 O l ^  1 rH Hf 1 1 I C O O I T O ^ i O C O t-h I I I i rfH

O l 1 1 01 1 1 O l 1 O l I I I  1 1 1 1 O l

.* _
H »  1 . Z3 1 1 »o CO -H | 07 I 1 1 70 i£7 CO CO *3T< O l CO »—< O l 1 07

O l 1 1 Ol 1 1 O l 1 O l I I I  I I O l
_ CD — — C>

1- 0 1 iQ  Ol to 70 1 Cl Hf r f O | I —  07 CO C'- 70 O l Ol rH I | i 70co H f *“ 1 Ol H f 1 1 - H  I I I

1*. 1- — «c c- Cl n h  « i-
1 °  1 CO r— | -r CO | | ao 1 , ZD tO CO ^  iC  1— ] I 1 i 1 CO
1 O l O l 1 01 1 1 Ol l i  l i l i i Ol

o O ca "" o >a . -  w " h  ' ---- UD1 OJ I I Ol O  I o i  j | 1 t * ^ 7 O C 0 r r » Q 7 O C 0 T H |  j | I O l1 co 1 1 CO O l i i i i  l i i i
'  r  ^ co - Cl ccOl Ol Ol I CO T—■ •—* Cl 01 o 1 <70 O O l C r j i O r - H  1 1 1 | 70

CO 1 CO O l
i m

1 rH 1 1 i 1 1 CO.

cc cc cc CD w
iO 1̂ - vQ | CO iO  33 CO O l r H  Ol TH I i i I 1 >C7

O l 1 1 O l Ol 1 I N N O l

co co y* UD fC
i co — Cl CO 07 1- ] | 05
I O l 1 O l *-» 1 M ' i i I 1 ; 1 1 i O l

cc h CC ...  _,~-l" w ........ ..
CC CO O l 1 70 O  f“ rH łC  O l I'* 70 1- Ó7 CC CO O l 1 1 1 | 1 I 1 i 70co 1 Hf 03 - f TH H  i 1 1 1 1 i 1 *

•n cc CD M r< d CO
1 O l -  , CO 1 co O l - ^  lO  03 r H  Ol ł-H I | 1 1 C<*i
1 O l I O l tH  1 1 CM I I I  I I 01

Cl Cl O d d
1 70 rH T'- O I'-  1 i l'* l'-
' O l O l -H  1 ! 03 rH  M M I I I Ol

■OD os — 00 CS Cl IC *r
*•0 | Ol  i X r H T— ; — O coco 1 > CO 1 03 CO t h  M M I I I CO

Q3 = -£'~ 2  a. - ,-C-n -r •— O E.S <s *— 93 sep 5
o3
"/i

PPipH
P3
H W

-=.2 S 
.2* rO -2 bo r" " fi C3 
,2 r  f—  ̂ c3 co £ ł—' ;> oo s s

p
iO r c R R R C R C

H  CO ^  iC5 ^  I > M  J 5  O  H  v?l CO ^  
H H H r - t H H H H H N N W J l N



74



75

tc h  «e ** »  w
h  «  *  h  «  «~ « - *
( M O h  »Q — i CO !>• r-t 

lO  CO I >  Hf 
lO

w

-  0 0
€>• CO 0  CD lO  H f CD 
O  0 5  CO CO CD 
C - O l O l th  0 5

2
1

5
0

0

7
6

8
-6

0

1
7

0
6

-
-

8
4

-—

8
5

1
-

CD
Ó5
O
Hf
X

O | |  * 5 1  " |
-  O O  
H f O l CO I I  CO O J
O l • 1 TH

8  | O l | tH 
O J 1 H f 1 O J

1 X

1 40
I I I  1 1 1

e» O O  
CO t >  CO I I GO O l 
Hf t-H rH I I  CD lO

0  I O l | tH
0 1  1 CD 1 X

X
C5

O  O  O  ( M N  i P o
0 O  O
0  CD 0 0  I I  Hfł O l
0 1  1 1 O l CO

O  O  X  lO  
ZO | O * X  
iQ  I

X

-  <fi eo h  h
O  O  O  <N l >  , «o M 

O l | H O
-  H f O ł rH rH SD O
O  O l O l 0 5  OO 
CO 1

8
8

0

1
2

-6
0

1
0

4 4

5
0 8

g

. , O  X X .  , OI I  <N 1 1
*  O  O  
—  CD —  . . H f H f
CO H  | | O l .Hf

O  O
X  Hf CD H f X
®  3 q I >  X

3
5Ó
a

W H «* M H
. O  O  CO , Hf o  
1 «  1

»  O  O  
H f CD O  l i  H f O  
Hf CO O l H f GO

1 1 rH

0  O
Hf Hf Hf X  O
0 1  ^  tH  lO 
O l 0 0  TH

0

22
«  U5 *S n
O l O  O  ^  O  , O M  

CO | O J O

M O O  
H -H  O  , . H f 0  
CO T -  rH H f r f
CO 1 1

3  8  H f | O l
X  ^ f  0  | . 0

s

§

•* »  h  — o
o o o  -  , -  -  

c o  c o  Hf o
c o  1

*> O  O  
e* CD O l O l O l 0 0  O J 
lO  CO O J ^ 0 5
Hf TH

8  TH O l  O l TH
H f O l O  TH lO  
O J TH

X
X

1 !  1 M I I I
0  0

1 | X  0 0  I I  O l O J
1 1 l c o  c o

H f 8  O l | TH
CD 4 f  CD 1 X

0
w
rG
Ci

I I Ł ” 8 ^  l S
♦* 0  O
» o  CO O  | |  O J 0  
H f tH  1 1 h  Hf

0
0 1  | O  O  
10 1 CD X S S

0 . 0  H f ud  o  S i  o1 o i r ^
H f . 0  0  , TH S S
H f 0 3  O J 1 O  CO

0  O
0 1  O l H f CD O l 
X  tH iO 
^  O J ^

8
a

H H M> 9» -H *T
O  O  TH . H f CO H f lH1 CM

«- O  O  
O J O J 0 5  , , X  CD 
CO H | |  Hf CO

O  O
H f O J CD . X
x  I x

8OO
*H

•* M 9! «C, O  O  TH o j  0 0  1-1 o
1 O l

« 0  p
01 c d  t a  , , ^ 0
X  | | O J O J

3  8 cd  x  x  
H f ^  r ~  x

8
ś

C  | O  n f g J X  > 0  0
*  0 0
lO  CD Hf . , CD 
Hf O J O J O  0 51 rH

8  H  H f O J I >  
O  O J C5 TH H f
O J

HfC'-TH
, 1 O  , C 5 Hf H f OI I  1 <N £- CD 0 5  , , 3  S 

x  i i  01 x

0  0

s  S® 1 «
3
Ś

, 1 o  t- P co co o1 1
«> O  O  
c r  ‘ O  ^  , , 0  Hf
X  H  | | O J Hf

3 X  O J Hf TH
X  £  X  Hf

8
38

n o  \n
O O O  h *f « «s 

iO  CD GO CD O  
O l

w O Q  - X  O  X  TH x  0
> 0  O l TH TH O
Hf TH

0  0
X  O J CO . Xco cb ^  1^  H f ^ ri

I I I  h-I Hf O tHI I  1 CM |
O  O

X  CD 0 3  , H f X  
X  | | 0 3

0  0
O J *? X  , Hf 
X  |  X  | Hf

0coŃM
1 O  CO o  o  , o ! 1 c o  Hi I

, O  O  O J O l »C l O O  | 5 0

- „ O  O  
X  H f x  , CD OJ
H f 1 1 ^  ^ §  ? CD , CO 

<M g  0 0  | H
S
i

00 O  O
H f X  O l , . H f X  
H f O l i— | |  O  Hf

O  O
O J 50 O  Hf lO

s i c ;  ■“
0cc
CSCV5

• °  a bo ® . . .  ®  ^ • ó • 60 ■«> Z  "r. c  
® g c o g  P Id -£> .2

•■5 ^  ^ 2  ' a Sb- 5rCl C - -J-3 /̂ S ”Cf 1- >4 r- ^  C 0. hr 4- t  .t: w. ^hi tft Ol _
s  s c a s  §

® ~  ■■ 3H h -§ ‘ ' g
a * 2  6(1 & . . a
§ t»2 3 ‘ ' ^  ’ ‘ -g
(» a . £  ■ ■ •£- • ’ ~ •• • •

1  . . =2 . _  1 • •

• bo D $  • ^  •
fl "© ćc • © • © ©̂ 5*2 bo
3 ^  © Ej • 2 •
a! © -̂  ® * © ’ g £

©aa
a

X

J 2 f l

b.S.2

c i

^ 0C+H

o C 
c3

a

cśQ

© rl © rH
!.cs •—• © .a-c ^Tr.a  ̂&p-=3 p .
N .|C.S®'s« st> O

« « s 'ga b rtS© to a ©
i ' i | J_tąŁc£ —— bO-*n 
03 X I  : 2  ^ 3  a .2 c -£■Ssc

® ®
- c  :ps

© o
Ogo

- - r  03 03 
©  O) ©i® a "'
h  ® wJ mcc

a =S a s.£? © dlW co cc
f i l

N

a £(D ©
co co

co -C  ;—a ~ *“-C

£_.  ̂ ” . CD •’-'

X P.g.S a a <sQ .2a a

_T *"a ̂z p •
a ©  ®  ©

K J  60C 3  _3 cd 3  ®

P 3 £.5 „ ,® M .2 *»
Jgir-



Tli

11 1 1 co CO
O O io w c  o <X> CM CO O co co ~ CO Ol ifC cc —CO H cc co CC' l'-

ś 5 N S co I 01 Ti *Q CM tH r~ iQ Ol ł—• ijO
CM

łOoCM
ot

M Ol | 1 *-H O oi 1 T-* 1"H r-H — ' . l i 1 VMOlCM 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I I M 1 1 11 !̂—i Ol »o ■o
^ * 1 1 i 1 M 1 1 II M M " M I I H M II CM Ol

i 1 1 1 1 1 1 1 1 th Ol | oi | | ! | i iO iC 1 1 CO coco 1 1 1 1 1 M I I 1 1 1 1 ! 1 OJ Ol1—j -HM 1 ci 1 1 *" M I I ' Ml i —i l i i i CO TH I HlC ,-H Ol Ol1 ł i M M 1 1 1 I M I Ol CM
| o o<" | ! 1 1 1 II II 3 2 oi J I M ] TH c>- CO 1 f—1 co co. ! ^ CO 1 1 ! 1 —.

*>\ ■ Ci_1 1 1 ] 1 °  1 | |  H 1 Ol -t< co r— co I M I Tl i j | | i I 1> 1 i 1 1
m lO | i ! 1 1 M M CO' CO Ol t-< 5 4 3 I oc 00 CO 1 tH § o

. [ ^ 1 1 T”1 TH H »—1
^ I

W i ^ 1 1 i i ® i U l i Ol CM rf OC " " I I I " I I I 05 1 1 1
t—H O oCC i i 1 l | |  II 2 8 1 1 X 1 M  ̂ 1 ! o

Ul i CM ! 1 I 1 ! 1 1 tH T-H
i Ol -T*<O | i i 1 1111 oi | O I 1 1^ 1! M I I I -f -ok- co 1 i 1 1 M M 1 rH | 1 ! H 1 1 i M II Ol 03

o o(S • CM 1CO I i . CM Ol 1 co i o h 1 i i  l i CM1 i 1 Ol I 1 1 1 1 II II COOl Cl
j o »o 1 i 1 1 i M I I II II I I  ̂ I Ol : 1 1rH CO 1 1 1 II l i i i 1 1 1 II II

CM O O1 1 ! 1 II i l II II 1 II 1 10 M I I I O oi I i II 1 i II II 1 I I I M I I I M Ol
M r-H lO IOH :i 1 co i - | 1 M I I I MI I ! Ol ICO j 1 I co o1 i 1

CO 1 i 1 I 1 m m 1 i »o I Ol 1 1 1 1 1 1CM 1 1 1 1- 1 l - l M I I I 1
uh* e iQ 1 i 1 1 1 1111 1 1 1 i ; oho s s-O 1 1 1 I M M "

03 1 1 o-. i i i “ i i i i i  ii | <N | « | I M I - | 1

"1
CO 1Ol 1 i 1 1 1 II II M M i  ̂ M II II 1 ! 1

H -o §5 1 i i i i MI I I I I : 1 M M I M M ; i 1
Ci i 1 -=> i ! i ' M M II 1 1 1 x 1 II 1 II 1 * i i
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Kundmachung fiir das Schuljahr 1914/15.
1. Oas Schuljahr 1914/15 wird am 4. September urn 8 Uhr frtih mit 

dem heiligen Geistamte eroffnet werden. Nach dem Gottesdienste haben 
sich alle Scbiiler in ihren Klassen zu versammeln, wo die Verlesung der 
Disziplinarvorschritten stattfinden und der Stundenplan bekanntgegeben 
werden wird. Der regelmafiige Unterricht beginnt am 5. September urn 
8 Uhr vormittags.

2. Oie Aufnahme in die I. Klasse findet am 4. und 6. Juli (Soinmer- 
termin) und am 1. und 2., event. 3. September (Herbsttermin) statt. Die 
Aufnahmswerber haben sich an einem dieser Tage zwischen 8 und 10 
Uhr vormittags in Begleitung ihrer Eltern oder dereń bevollmachtigter 
Stellvertreter in der Direktionskanzlei zu melden, durch Vorlage eines 
legalen Tauf- oder Geburtsscheines nachzuweisen, dafi sie das 10. Lebens- 
jahr schon vollendet haben oder im laufenden Kalenderjahre vollenden 
werden, und falls sie eine offentliche Volksschule besucht haben, ein 
Freąuentationszeugnis oder die Schulnachrichten — mindestens iiber das
4. Schuljahr — mitzubringen. Sowolil das Freąuentationszeugnis ais auch 
die Schulnachrichten miissen zufolge Minist.-Erl. vom 11. Juni 1886, 
Zl. 8164, das Urteil iiber die Leistungen in der Unterrichtssprache durch 
eine einzige Notę ausgedruckt enthalten und auGerdem zufolge 
L.-Sch.-R.-Erl. vom 9. April 1898, Zl. 5329 ex 1897, mit dem Vermerke 
„hat seinen Ubertritt an eine Mittelschule angemeldet" versehen sein. 
Fehlt auch nur eine der angefiihrten Bedingungen, so kann die Zulassung 
zur Priifung nicht erfolgen. Bei der Einschreibung haben die Eltern oder 
dereń Stellvertreter auch die M u t t e r s p r a c h e  anzugeben, da sich nach 
dieser der Besuch des Unterrichtes in der ruthenischen Sprache regelt. Die 
Angabe der Eltern wird fiir die Folgę ais bindend angesehen.

Bezuglich der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse gelten zufolge 
Minist.-Erl. vom 14. Marz 1870, Zl. 5370, folgende Bestimmungen:

Bei der Aufnahmspriifung fiir die 1. Klasse mit deutscher Unterrichts
sprache werden in der Religionslehre jene Kenntnisse, die in den ersten 
vier Klassen der Volksschule erworben werden kónnen, in der deutschen 
Sprache Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen 
Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre, Fertigkeit im Analy- 
sieren einfacher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der 
Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben, 
im Rechnen Geubtheit in den vier Grundrechnungen mit ganzen 
Zahlen verlangt.

Bei der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse mit ruthenisch-deutscher 
Unterrichtssprache werden dieselben Forderungen mit dem Unterschiede 
gestellt, daB an die Stelle der deutschen Sprache die ruthenische tritt.
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Aufierdem liaben sich die betreffenden Aufnahmswerber auch einer PrUfung 
aus der deutschen Sprache zu unterziehen, wobei jedoch nur Fertigkeit 
im Lesen und Schreiben der deutschen Schrift, Bekanntschaft mit den 
allerwichtigsten Regeln der Rechtschreibung, Kenntnis der allerwichtigsten 
und haufigsten Formen der Deklination und Konjugation, einige Ubung 
in der Analyse eines einfach erweiterten Satzes, endlich nur der Wort- 
scliatz gefordert wird, der aus den an den ruthenischen Volksschulen ein- 
gefiibrten Lehrbuchern von Roth-Hlibowicki erworben werden kann.

Eine Wiederholung der Aufnahmspriifung in die I. Klasse, sei es 
an einer und derselben oder an einer anderen Mittelschule, mit der Rechts- 
wirksamkeit fur das unmittelbar folgende Schuljahr, ist zufolge Minist.-Erl. 
vom 2. Janer 1886, Zl. 85, unzulassig.

Die der Direktion beitn Einschreiben der Schuler ubergebenen Doku- 
mente werden am 12. September zuriickgestellt werden.

Anmeldungen zu einer Aufnahmspriifung fiir die hoheren Klassen (II. bis 
VIII.) haben spatestens 8 Tage vor dem Priifungstermine, also spatestens 
am 23. August I. J., zu erfolgen.

Jeder neu eintretende Schuler hat eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h, 
einen Lehrmittelbeitrag von 2 K, einen Jugendspielbeitrag von 1 K, ein 
Tintengeld von 1 K und uberdies 10 h fiir ein Exemplar der Disziplinar- 
vorschriften, also im ganzen 8 K 30 h, zu entrichten. Eine unter falschen 
Angaben erschlichene Aufnabme hat die Entfernung des Schulers von der 
Anstalt zur Folgę.

Im Falle der Nichtaufnahme wird den Aufnahniswerbern der I. Klasse 
die Taxe zuriickerstattet.

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

3. Die Wiederholungs- und NachtragsprOfungen sowie die Aufnahms- 
priifungen in die hoheren Klassen werden am 1. und 2. September von 
8—12 Uhr vormittags und von 3—6 Uhr nachmittags abgehalten werden. 
Die Interimszeugnisse sind vorher dem Direktor zu tibergeben.

4. Die Aufnahme von Schiilern in die ruthenisch-deutsche Vorbe- 
reitungsklasse wird erst nach den Ferien, am 2. und 3. September, vor- 
genommen werden; doch wird bemerkt, dafi diese Klasse in erster Linie 
fiir Schiller der Landschulen bestimmt ist. Erst nach Aufnahme der aus 
den Landschulen kommenden Schuler kónnen auch Czernowitzer Schul- 
kinder nach Mafigabe des vorhandenen Raumes und bis zur Erreichung 
der gesetzlichen Maximalfrequenz (50) aufgenommen werden.

5. Schuler, die bereits im Vorjahre der Anstalt angehorten, haben sich 
am 2. oder 3. September in der Zeit von 8—10 Uhr vormittags in den 
hiefiir bestimmten Klassenzimmern behufs Einschreibung zu melden,



hiebei das letzte Jahreszeugnis vorzuweisen und 3 K an Taxen und 
zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 15. Oktober 1893, Zl. 2674, 1 K an Tinten- 
geld (fur beide Sernester) zu entrichten. Schiller, welche eine Wieder- 
holungs- oder Nachtragspriilung abzulegen haben, werden erst nach Ab- 
legung derselben aufgenommen.

6. Zur Vermeidung von Unzukómmlichkeiten beim Ankauf votr Schul- 
biichern ergeht an alle Schiller die ernste Mahnung, kiinftighin nur Aus- 
gaben mit der aufgedruckten Approbationsklausel zu kaufen und wenn 
solche nicht erhaltlich sind, bei der Direktion die notige Aufklaritng 
einzuholen. *)

7. Diejenigen Schiller, welche ihre Studien unterbrochen haben, miissen 
sich zufolge Ministerialerlasses votn 6. Oktober 1878, Zl. 13510, aucli 
wenn sie durch Wiederholung der Klasse ihre Studien fortsetzen wollen, 
einer Aufnahmspriifung unterziehen. Fiir jede Aufnahmspriifung in eine 
hohere ais die I. Klasse ist im vorhinein eine Taxe von 24 Kronen zu 
erlegen.

8. Schiller, welche von einem andern Gymnasium kommen, haben sich 
am 3. September zwischen 10 und 12 Uhr in der Direktionskanzlei zu 
melden, einen legalen Tauf- oder Geburtsschein und samtliche Semestral- 
zeugnisse, das letzte mit der vorgeschriebenen Abgangsklausel versehen, 
beizubringen und, wie die Aufnahmswerber der I. Klasse, 8 K 30 li zu 
erlegen. Ober die Aufnahme auswartiger Schiller wird jedoch im Sinne 
des L.-Sch.-R.-Erlasses vom 18. September 1897, Zl. 4346, erst nach 
AbschluB der Aufnahme der Schiller der eigenen Anstalt und nach Mall- 
gabe der etwa noch vorhandenen Sitzplatze entschieden werden.

Auf die Aufnahme in die deutschen Abteilungen der Anstalt haben 
neue Aufnahmswerber zufolge L.-Sch.-R.-Erl. vom 14. November 1900, 
Zl. 6335, nur dann unbedingten Anspruch, wenn sie gr.-kath. oder gr.-or. 
Religion sind oder den Obligatunterricht im Ruthenischen besuchen. 
Andere Aufnahmswerber konnen nur nach Mafigabe des vorhandenen 
Raumes, also nur in beschrankter Anzahl, zur Einschreibung zugelassen 
werden.

9. Die Aufnahme der Privatisten erfolgt in derselben Weise und zu der
selben Zeit wie die der offentlichen Schiller; bei auswartigen Privatisten 
der II.—VIII. Klasse kann die Anmeldung auch schriftlich geschehen.

Auch gewesene Schiller der Anstalt bedurfen, wenn sie aus was 
immer fiir einem Grunde den regelmaBigen Einschreibungstermin versaumt 
haben, zu ihrer Wiederaufnahme der Bewilligung des k. k. Landes- 
schulrates.

*) Exemplare von Schulbiichern, die nicht mit der Approbationsklausel versehen 
sind, diirfen an Schiiler nicht verkauft werden.
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10. Jeder Schiller hat am 4. September seinem Klassenvorstandc 
zwei vollstandig ausgefiillte Nationalien, in denen auch die freien Gegen- 
stande, die er in dem neuen Schuljahre besuchen will, verzeichnet werden 
sollen, zu iibergeben. Die Nationalien milssen unbedingt mit der Unter- 
schrift des Vaters oder des verantworlichen Aufsehers versehen sein.

11. Das Schulgeld betragt 40 K tur jedes Semester und ist von den 
óffentlichen Schiilern der II. bis VIII. Klasse zufolge Minist.-Erl. vom
12. Juni 1S86, Zl. 9681, langstens 6 Wochen nach Beginn jedes Semesters, 
von den óffentlichen Schiilern der 1. Klasse, denen die Stundung des 
Schulgeides im I. Semester nicht bewilligt werden sollte, spatestens im 
Laufe der ersten drei Monate nach Beginn des Schuljahres in Schul- 
geldmarken zu entrichten. Die Privatisten haben das Schulgeld unmittelbar 
vor Beginn der Prufung zu zahlen.

12. An jedem Schultage urn 10 Uhr vormittags werden der. Eltern 
der Schiiler oder den verantwortlichen Aufsehern derselben im Professoren- 
zimrner (I. Stock) Auskiinfte erteilt.

C z e r n o w i t z ,  den 1. Juli 1914.

Regierungsrat Kornel Kozak,
k. k. Gymnasialdirektor.



OnoBiiuene Ha iiJKi/ibHHM pin 1914/15.
1. III Kimon iii pili 1914/15 poanoHirmic ca pmr 4. Bepecna o 8. rop. 

pano TopjKCCTBCHHHn GorocJiyjReiieM. Ho GoroaiyjReHH) m;uoti> hbiith ca 
jjcI yneimKii b cboIx Fw7>icax, pe Tm  npom tTaioTi, c a  iipiimren puenii- 
11.iTnapiii Ta. n< j ropnii. IlpaBiuiBiia nayica poanonirHao ca pita 
5. BepccHa o 8. rop. [tanu.

2. Bniicii yacimi.ii! po I. kjihch lii.iuyisaioTt. ca pita 4. i (i. Jimitia 
(.iTriiiiii poaiiHtau.) i pita 1. i 2. erseitT. 3. Bepecna (oclinniii peuimenr,). 
/Ipmrmi yacitinai mhkitb uepep iciurroM Misie 8. a 10. rop. a popiem u i 
aoo i'x ancTytiHifKjiMii hbiitii ca a Kanne,trapi ii' pupeiaopa i anKanara ca 
McrpuKoio, in,o waioTi, bjkc ado po Kiiui,a cero pony óypyTb MaTii: ipo 
naiiMeuiue 10 p i t , a kopii xopit,im po iiy6.Jiitvinoi iiapopitoi' mKOJiit, npep- 
,10/Kirm ipe ii (JipeKBOHTau,HliHe cBBipoprao ado imdpi.ni iioBipoM.aena 
lipo HaliMeiibnie aa 4. iDKiabHHfi piK. B oóox cnx cbBipopTBax uoc/ryn 
b BiiKPapoBiti .\iOBi uoBtrHeti Cym aannaneunii opHoto hotoio aa.ra.Pi,noto, 
a KpiM tofo Mycim, b ujix Gyra Biipanna aaMiTKa, ipo yneiuiK uepe- 
xopHTb po iniai.Tii cepepHOi.

BcTynmni iciiuT po l. KJiacH a yicpaiHcbko-nTmi'pr>Koio moboio bh- 
KMiaponoio Tpeda aparu a pejiilii', mobh yicpai‘Hi>CK0l, a paxymdB i mobii 
hlmcubkoj, optiait ia cei nocJiYpnoi BHMarae ca punie BnpaBii b 'iiminio 
ii micauio, aiiana lpo HatłBa>KHiYinmx i HaftliacTiiiimix (JiopM BipMiiiioBana 
iMcjr i piecJiiB, xpoxn Biipatni b poadupamo (aua.iiai) iioepinrioro poa- 
innpeHoro peatma, BKiiinpi jmiu Toro aa cody caiii, mmii Moactia HaOyrii 
a yjRHBaHHX b iiapopintx ilikojbu yaeóiniKiB.

IIoBTopeHG BCTyrmoro icnirry, mii b tim comIm, hh b ppyriM aaBe- 
peino b icpato a toki caaioio moboio BiriwiapoBOio, aadopoiieiie no mjicjih 
jioanopapsKeita Muiict. lip. a 2. cihhh 1886. n. 85.

3jioateni ujm biihci poKyMeHTii aBepiae pupeicpna pita 12. BepecHH.
Brojiomena po BCTyimoro icnirry po Biieiimx k.iiic (II.—VIII.) npirii- 

smioTB ca 8 pnin uepcp peniinpc.M icnirry, orne naiipajibine po 23. 
cepnna c. p.

Koatpiiii yiiem-iK, ipo BitepBe BCTynae po aaiwiapy, iutaTim, Bciynuy 
TaKcy 4 Kop. 20 cot., na ttayicoBi iipndopii 2 Kop., na aaitynno npiióopiB 
po aadar, 1 itop., na aanymio Hopnima (atramenturm 2 rop. a Kpi.M Toro 
10 cot. aa popyneiiG opHoro iipiniipiimai pncn;iinJiiHapHnx npumiciB, 
OT/Ke paaoii 8 icop. 30 cot.



I) paaT ficnpiiiumi BBOpTae osi ynenriKaM I. kjihcit BCTyrmy raKcy.
Ocoón, iu,o nawaiora TpiiMirm ynennidB na cTanum, (>Tpn.\mioTi, nip 

pnpcKum ocióni nncb\ieimi noy lenn npo cboi odoBaaicn.
Icnnra noBTopni i ponoBiiHioni a Tanów Bcryimi po micninx 

nanc Bipóypym ca 1. i 2. ncpccua ni;i, 8—12 rop,, nep. iio.i. i r,ip 8—(i 
rop. no boji.

4. Brincn po yKpaTiici)i;o-HlM(!Li,f>i;o'i Kaacn niproTOBiioi' nipóypyTi, 
ca 2. i 8. iscpccaa, opnai; a toio jmmltkoio, n y  ca K.iaca nepepoBciM 
npnananena p.ua yaonindii cXjici»kux unda. A w onicaa Mowyra 6yrn 
npmraTi yacimiai ia ncpnoBcii,i>Knx nuda. o crdabKo na iioMiineiie bu- 
cTapanri. Micpa; opinii; (jpiciaiciiiuia yiemndi; nc mowo uepeimcuiam 
a lica a 50.

5. .Vmciiiik.ii, i ho i w  b  i i o n o p o p i i iM  p o i u  iHUiewajm po aawaapy, 
aaioTi, aroaocnra ca po aanncy 2 . aóo 8 . Bepecna niw. 8 — 1(1 rop. y 
npnaiia.ac.mix is Tifl njan i;,!meax, BniaiaaTii ca ci.Bipou,TBoxi aa iionepepmifi 
ninpiK i aaownTii Tancy 8 koj). a 1 Kop. na aanyiino nopnnaa (poan. 
P. m ii .  i,-p. a  1 5 . a; o Brna 1 8 9 8 , a. 2 (5 7 4 ). yacnnim, u ; o  m h io t b  ( w a a p a r a  
iciniT uoBTopnnit aóo poiiOBiTHioniifi, biiiicyioti, ca aa; n o  aaowemo 
Torow icniijy.

(i. BiiepTan ca yaary ynennidB, nyón icynywuin .inni rani nippyu- 
miKii, ny aaananeni anpoóaipniiioio Kaaisayneio, a Koanó raionc ne po- 
cTHB<ao, aisepTann ca po pnjieKunl o iinJiopMaunio.

7. yaciunai, u y  no aidiicb ncpcpni b nayi;ax xoTiyn, nanoBO biiii- 
caTii ca po aunaapy, odoBn.aa.ni no .\urcyin u. MiiiTcr. IIpocnB. a 5. wobtiih 
1878 p., a. 18510, mmm. b paaT noBTopeiiHTOj Kaacn, apara iciniT BC/ryn- 
nnil. 3a Bcyiiiinil iciniT po mierno'] iiljk I. Kaacn naaTara laitcy 24 Kop.

8. yacnniai, ny  npnxopaTi> a nribmoi linnaani, naioTb aro.iocirrn 
ca 8. Bepecna niw 10—12 rop. b KaHpejrapi-ii piipeiapn, BiiKaaara ca 
MCTpinaao i bclmu niBpinunnn ci.niponTnaMii, nocaipninin a npiinncanoio 
aaMiTKOio Bipxopy i ajiowimi Tancy 8 Kop. 80 cot. IIpmiaTH eTopoHbChm 
YciemiKiB mowo uacTyrinTir (no nncan poan. Papu ijik. i;p. a 18. Bepecna 
1897, a. 484(5) aw no cidiinemo aanncy ynemndB Baacnoro aanaapy xa 
Koan BnCTajiniiTb ni cna u pominnin kjibcL

9. Bnncn upinamicTii! isipdyBaioTb ca Taktim miuiom i b tl\i ca.\iiM 
naci ny  Biincn nyd.:nraunx yncnindr,: aroaonienn CTopoHbCKinc npiiBa- 
TrtcTiB 11.—Vif 1. Kaacn npnii.MaioTb ca Tanów nncbMomio.

A bwow i dymni yrcHinai aanaapy, n y  a hkttx óypi> npunnii 
oniannan ca po oananenoro Bnncy, norpedyiOTb po noBoro iipniiaTn 
poaBOJiy buc, n. i;. Minka. IIpocbBim.

10. Kowpinl yremiK Maci 5. Bepecna nepepaTii CBOiiy rocnopapeBH 
naacn pni tomho BiuioBHem mmcoBi Kapra, na i;oTpnx noBHiieH tuków
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liimcaTiT, >ikiix iipe-AMcTis h&,t,oO<hmiukobiix iMMipae ymmi ca. Henpa- 
Birabiie yaamane na i-iayny iraAHÓ0BaaKOBiix iipeAMCTiB BiuiiBa*; BiAKiiuo 
im onTni.y iiobcachh yneiinaa Baarajii. BnricoBi Kapm iiobhiicii óea- 
ycjiiBtiu uiAnucaTn óaTr.uo aóo BiABiwibHHll ero aacTyiiinru.

11. IIIK'i.ii>na onaara biiiiocfitb aa kohsahH niapiK 40 Kop. yacimini 
II.—VIII. KJiHcii (no Miicjin poari. Mimcr. a 12. t-epB.ua 188(5, m. 9(581) 
MaioTTi aauiKimi oiuurry b nepnnix iuccth tojkh>ix niBpoKy: yueiinwu 
r. Kviaeir, 1 1 1 ,0 Tx in> nopyneiio ;iu yBi.ii>neira nia oiijibtii b I. iiiupoiO’, 
MaioTi. a.ioJKHTit oiuuiTy HaiiAajiwne ao Kii-iua na;i<>.inera. 111ai.n>iiy oii/mty 
ck.fia,iae ca bckamu hóhtoboi Kacu omaAHocTu. yaeiniKH, ortoBaaain a<> 
a.KBKeiifi un.iaTii, oAcpiayioTb neim Bi a AiipeKUHi. IIpuBaTiicm (*K,uaAai<*Tr. 
on.iaTy óeanocepeAUO nepcA icniiTo.M,

12. KoacAoro ahh o 10. boa-, koah jiiiih BiAOyBae ca iiayica, możkytb 
poAimi, oiiiKymi Ta aomobI naAaiipaTe.Ti 8BiA.VBaTii ca b ca.nT KoirrJłepeJi- 
unliHiir (1. noBepx) npo ycnixn b naynT i noiuyieiiG yioimidB.

' I e p a i b n i', ahh 1- Jmniia 1014.

IIpaB. paAiiiiK Kophmyiim Ho3aK,
U. IV. flHpeKTOp liwiia:.)!!!.


