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E i n  B e i t r a g  
zu den Ausgrabungen in der Provinz Posen

vom

Gymnasiallehrer Z e n h t e l e r .

Mit einer Tafel.
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Ein Beitrag zu den Ausgrabungen 
in der Provinz Posen.

3s muss wohl fiir jeden, der auch nur oberflachlich mit den Entwickelungen, die sich im Laufe 
dieses Jahrhunderts vollzogen haben, bekannt ist, eine auffallende Erscheinung sein, dass trotz 
der vielfachen politiscben, kircblichen und sozialen Kampfe, die geeignet sind die Aufmerksamkeit 
eines jeden Gebildeten vollends nach dieser Richtung hin in Anspruch zu nebmen, Kunste und 
Wissenschaften in hoherem Masse ais sonst bliihen und fortschreiten, ja, dass sogar im vollstan- 
digen Widerspruch mit dem alten Sprichworte: inter arma silent musae, in den neuesten Zeiten 
eine ganz neue Wissenschaft gepflegt wird, die allem Anscheine nach eine gewisse Musse erfordert. 
Es ist dies die Palaontologie oder prahistorische Archaologie, die vor 50 Jahren entstanden, un- 
unterbrochen nach alien Seiten bin gefórdert wird, sogar von Mannern, die in staatlicher Hinsicht 
eine hervorragende Stellung einnehmen, obne dass sie dabei das Hauptziel ibres Strebens aus
dem Auge verlieren. . *.

Die Aufgabe der Palaontologie ist zwar eine schwierige, aber auch eine sebr wichtige und
schone, denn es bandelt sich bier im Allgemeinen das Ringen und Streben des Menschen anzu- 
geben, durch welches er sich allmahlich aus dem roben Urzustande herauszuarbeiten suchte in 
einer Zeit, wo er von Gefahren allerlei Art umgeben dem hoheren Ziele zustrebte, das ihm die 
Vorsebung beschieden hat; im Besonderen aber verspricht uns diese Wissenschaft die Beziehungen 
anzugeben, in welchen der Menscb zur Natur, zu seinem Nachsten und zu Gott gestanden habe. 
Wenn auch einzelne dieser Eragen im Allgemeinen gelost sind, so die Eintbeilung der vorliisto- 
rischen Zeit in 3 Zeitalter, ein steinernes, bronzenes und eisernes, freilicb obne dass die Jahrhun- 
derte genau bestimmt werden konnten, wenn auch ferner die aufgefundenen Uberreste jedem 
Zeitalter zukommend geordnet und ibre Bestimmung ofters nachgewiesen ist, so sind damit die



wichtigsten Fragen nacli dem innern Leben des prahistorichen Menschen nicht erledigt. Es ist 
diese Forderung auch zu hoch, denn diese Fragen zu beantworten ist die Wissenschaft noch zu 
neu, und wir stehen noch immer an den AnfiingenJ derselben, Jn  dem Stadium des Sammelns 
und Ordnens.

In den jetzt oft stattfindenden Zusammenkiinften und lokalen Sitzungen der Palaontologen 
wird auch unserer Provinz hin und wieder Erwahnung gethan, und in der That haben wir auch 
einen gerechten Anspruch darauf, denn auch hier waltete und miihte sich der vorhistorische Mensch 
ab, auch hier zeigen sich Uberreste seines einstmaligen Daseins. So haben wir namlich Pfahlbauten 
in den Seen zu Alt-Gortzig, Kreis Birnbaum, Czeszewo, Kreis Wongrowitz, Lussowo, Kreis Posen, 
Bnin, Kreis Schrimm, Mrowin, Kreis Posen; auf die vorhistorische Zeit sind ferner zuruckzufiihren: 
der Alces fossilis (Krzeslicensis) gefunden in Krześlice, Kreis Schroda (von Prof. Dr. J. Szafar- 
kiewicz beschrieben. Posen 1 8 6 3 ): die in unserer Provinz ausgegrabenen Horner von Auerochsen 
und Elenthieren, Schenkelstiicke eines Mammut aus Nadziejewo, Kreis Schroda, und eines andern, 
das im Wartafluss in Posen an der grossen Schleuse aufgefischt wurde, ein im Torf bei Giecz, 
Kreis Schroda, ausgegrabener Menschenschadel, Uberreste von prahistorischen Reptilien, Mollusken 
und Muscheln, endlich Steingerathe verschiedener Art und Form, — Funde, die sich alle in dem 
Besitze des Posener Vereins der Freunde der Wissenschaft „Towarzystwo Przyjaciół Nauk“ befinden.

Ein Zweig der prahistorischen Archaologie ist die vorchristliche Archaologie, eine Wissen
schaft, welche das innere Leben der einzelnen Volker Europas vor der Annahme des Christen- 
thums bespricht. Wahrend namlich im siidlichen Europa die Griechen, Romer und Punier ihre 
Cultur verfolgend Bildung iiber den Erdkreis verbreiteten, war das mittlere Europa noch eine 
geraume Zeit ein Tummelplatz von Asien her kommender Yblkergruppen; diese jedoch waren auch, 
nachdem sie endlich ihre Wohnsitze fest eingenommen batten, den Handel mit den siidlichen
Yolkern abgerechnet ohne jeden Verkehr mit der Aussenwelt und mussten sich durch eigene
Krafte aus den primitiven Zustanden herausarbeiten. Von den drei grossen Volkergruppen, die 
das mittlere Europa inne hatten, kamen zuerst die Kelten mit den civilisirten Romern in Beriih- 
rung, darauf lernten am Rhein die Germanen den romischen Luxusstaat kennen, wahrend sich 
bei den Slaven eine solche Beriihrung nicht geltend machte. Daher kam es, dass der ostliehe
Theil Europas bis zum VI Jahrh. in jeder Hinsicht fast unbekannt blieb, und wenn wir auch
im YI Jahrh. die an die Germanen grenzenden Slaven erwahnt finden, so sind diese Notizen doch 
so spar lich und ungenau, dass sie durchaus nicht geniigen, um irgend welche genaue Einsicht in 
das Leben dieser lange vergessenen Volkergruppe zu haben. Diesem Mangel kommt nun die Ar
chaologie zu Hilfe, indem sie die Uberreste der alten Zeit zusammenstellt und durch Schliisse uns 
ein Bild von der heidnischen Zeit zu geben sucht. Sie fiihrt uns auf heidnische Grabstatten und 
erforscht, was darin gefnnden wird, auf Erdhiigel, die der Mensch zu religiosen Zweoken aufge- 
schiittet hat, besichtigt ihre Form und Lage, sucht weiter auch in der lebendigen Sprache, in Volks- 
liedern, Volkssagen u. s. w., nach den Uberresten des Heidenthums, sieht nach, was in Sitten 
und Gebrauehen der Volker auf das Heidenthum zuriickreicht und mit ihm in Verbindung zu 
setzen ist. Diese Wissenschaft erfordert ohne Zweifel, damit der Archaologe eine positive Grund- 
lage bei seinen Studien habe, historisch-geographische und topographische Kenntnisse, weiter noch 
die Kenntniss der Sprache derjenigen Volker, welche das Land bewohnt haben und vielleicht noch



bewohnen.*) Das Ziel der Archaologie ist klar, es ist die Wahrheit; diese findet sich aber nur 
in einer gewissenhaften Forscbung, die mit keinerlei Tendenz verbunden werden darf. Was nun- 
mehr den Stand dieser Wissenschaft anbelangt, so befindet sie sich, so wie die Palaontologie, in 
dem Stadium des Sammelns und Ordnens. Entstanden eigentlich erst in diesem Jahrhundert, 
verlangt sie eine geraume Zeit, bis das Material gehorig zusammengebracht und gesichtet ist. 
Die Unmoglichkeit das Garrze zu uberblicken, (denn ein grosser Theil der aufgefundenen Denkmaler 
befindet sich im Privatbesitz), der Mangel an erschopfenden Monographien bei der Unvoll- 
kommenheit der historischen Angaben iiber die Yolker Mittel- und Ost-Europas aus jener Zeit 
erschweren den Fortschritt der Wissenschaft ungemein.

Um die sich haufenden Funde zu sammeln, wurden in den Provinzen Preussens Museen 
gestiftet, deren Aufgabe es ist, die Funde in Druck und Bild zu wissenscliaftlichen Zwecken zu 
veroffentlichen. Solche Museen existiren in Berlin, Konigsberg, Danzig, Breslau u. s. w. und in 
Posen. Das letztere, von einigen Freunden der Wissenschaft im Jahre 1857 gegriindet (weshalb 
auch der Verein den Namen „der Freunde der Wissenschaft „Towarzystwo Przyjaciół Nauk“ fuhrt), 
besitzt eine sehr reiche Bibliothek von seltenen Biichern aller Facher, eine Gemaldegallerie, eine 
werthvolle Miinzsammlung und neben den Alterthiimern aus der palaeontologischen Zeit auch eine 
sehr reichlialtige Sammlung von Urnen, Bronzen und Eisengegenstanden, die alle in der Provinz 
aus der Erde enthoben dem Yerein als Geschenke bereitwillig zugeschickt wurden. Diese Schatze 
der Vorzeit sind Allen ohne Dnterschied zuganglich. **) Es ist nur zu bedauern, dass, trotzdem 
sich der Verein eines Gedeihens nach jeder Seite hin zunehmend erfreut, dennoch viele schatzens- 
werthe Gegenstande sich in den Handen von privaten Personen befinden, die, statt dieselben zu 
wissenschaftlicher Yerwerthung hinzugeben, ein miissiges Vergniigen daran finden, diese Fragmente 
der heidnischen Vorzeit bei sich zu behalten, bis dieselben dem gewóhnlichen Loose der Zerstorung 
durch irgend einen Zufall anheimfallen. Andere Umstande treten hinzu, welche eine Verminderung

*) E in  B eispiel ganz  fa lscher e tym olog ischer U n te rsu ch u n g e n  fiber einige O rtsn am en  u n se re r  P ro v in z  findet 
d e r  au ch  n u r oberflachlieh  m it irg en d  einem  slavischen D ia lek t b ek an n te  L eser in d e r  von C. A. C rfiger ab g e fiss ten  
S c h r if t:  U b er die im R e g ie ru n g s-B ez irk  B ro m b erg  (A lt-B u rg u n d )  aufgefundenen A ltertb fim er u n d  die W a n d e rs tra s se  
rom . griech. go th , und  k e ltisch e r H ee re  von d e r  W e ie h se l nach  dem  R hein. M ainz 1872. D er Y e r fa s s e r  v ersu ch t 
eine ganze Reihe von S tad ten  u n d  D orfern  u n se re r  P ro v in z  als g riech ischen  u. a. U rsp ru n g s  etym ologisch  nachzuw eisen . 
W ir  heben h ier einige d ieser e tym olog ischen  E lu k u b ra tio n e n  h e rv o r:
C am in =  xa u ivo g  d. i. Schm elzofen, (kam ień, d e r S te in ); G n esen  =  yvrfiiog  =  zum  G esch lech t gehorig , (G niezno. 
=  G niezdno von gniazdo d as N e s t;  T a rn o w o : T a r n — E am p f, O w o =  A ue o d e r  F e ld , T a rn o w o  also  =  K am pffeld 
( ta rn  =  D o rn ); T rzem eszno , in d e r  M itte  von  3 S een : ręlę-ąśaoi, (eher von tre s-m issae ); M ilen in  v ielleicht von (it-  
Xivag o d e r a u ilo g  =  E sche  u n d  T a x u s  (W . mil in m iły , m ilenki, m iłość); B e litz  bei B rom berg  vielleicht von 
IUXog, Bfitz oder S o n n en strah l (Bielice, W . bei in biały , w eiss); Sclm eidem fihl hiess in frfiheren  Z eiten  P ile od er P ila . 
D er N am e P ile  kom m t h o ch s t w ahrsche in lich  von nvXrj, das T h o r, P a s s , M undung. ( p i ła ,  die S age); R adolin , S ta d t  
chen , von QaSiog-Xivum, R u th en - o d e r  A ngelfischere i (indessen is t  R adolin  e r s t  im J .  1758 von A n d reas  R adolińsk i 
geg riin d e t w orden . D as L okation sp riv ileg iu m  im  S taa tsa rch iv  zu P o s e n ) ; Z ellin , £rjXog-Xivuco, (soil sein  Z ie lin  =  G ras- 
G rfinfeld). W o lsk e  au s dem  po ln ischen  w ola, der Ruf, (w ola, d e r  W ille , w o ła  e r  ru ft)  u. s. w.

D er V e rfa sse r  h a tte  sich  bei d iese r etym olog ischen  A rb e it  ein  B eispiel an  R. A . N eu e  A rb e ite n  fiber die 
slavischen O rtsn am en  in D eu tsch land . G lobus. 1871. S. 39. f. f. nehm en sollen.

**) D er B esueher w ird  ohne Z w eifel ffir d ie freund liche  A ufnahm e und  unerm fidliehe B ere itw illigkeit in d er 
E rk la ru n g  eines je d e n  G eg en stan d es dem  C o n serv a to r des M useum s H errn  H. Feldm anow ski zu D ank  sich verpflichtet 
tuh len  m fissen; auch ich nehm e die G elegenheit w ab r, um dem  H. F . fu r se ine G fite, H ilfe u n d  schatzensw erthe  
W jn k e  m einen w arm sten  D ank  auszudrficken.
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der heidnisclien Uberreste herbeifiihren. Die niedrige Bevolkerrng bat in der Regel gar keineir 
oder nur wenig Sinn fur den Wertb derselben. Der Bauer sucht, wie es wohl uberall der Fali 
sein wird, gemeiniglich nacb Geld in dem aufgefundenen Topfe, betriigt ihn schliesslich seine 
Hoffnung, zerschlagt er ihn ais werthlos und ackert die Stelle um. Ein solclies Beispiel habe ich 
auf der Grabstatte in Czekanów bei Ostrowo gesehen: Knochensplitter lagen da; gliicklickerweise 
aber ist das Grab (eine Steinkiste) unversehrt geblieben. Auck die Gebildeten stellen, von Neu- 
gierde getrieben, aucli etwas zu finden, Nachgrabungen obne gehbrige Kenntniss und wissenschalt- 
liches Ziel an. Dabei passirt es ibnen nicbt selten, dass sie minder Wiclitigas sorgfiiltig behandeln, 
wakrend sie Wertbvolles ausser Acht lassen. Nicht minder verwiistend war fiir die heidnisclien 
Ruheplatze der in diesem Jabrbunderte vorgenommene Bau von Chausseen und Eisenbabnen, das 
Anlegen von Wegen u. s. w., fur den Forscber ein scbmerzlicher Anblick, wenn er sielit, wie 
Erdhiigel, Graber, die Hunderte von Jahren unberiihrt lagen, auf einmal gewaltsam beseitigt und 
erbrochen werden, um der Civilisation den Weg zu bahnen. Wlewohl aber dies Alles zur Ver- 
minderung der archaeologiscbeu Schatze viel beitrug, so sind docli noch in unserer Provinz zabl- 
reiche Ortschaften dem traurigen Loos entgangen, so dass eine baldige Untersuchung derselben 
der neuen Wissenschaft einen grossen Nutzen bringen wiirde. In dem benachbarten Scblesien ist 
in dieser Hinsiclit recht viel getban wordeD. „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift“ herausge- 
geben vom Museum scblesischer Alterthiimer (gegr. im Jahre 1858) bringt mehrere gediegene Ar- 
tikel iiber die dortigen Fundstatten: Dr. R. Drescher giebt in seinem Aufsatze: Uber den gegen- 
wartigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiet des schlesischen Heidenthums (Bericbt IV u. w. 
ein sorgfaltiges Verzeichniss von 514 Fundorten, dazu eine Mappe. Fur unsere Provinz sucht jetzt das 
Berliner archaeologische Museum dem Mangel einer Ubersicht iiber die Fundorte abzubelfen und be- 
miiht sicb auch die Bevolkerung auf die so wichtige Wissenschaft aufmerksam zn machen. So 
erging in neuester Zeit ein im Namen des Museums von dem Mitgliede desselben Herrn Gymnasial- 
direktor Dr. Schwartz in Posen unterscbriebener Aufruf, worin die Einwobner unserer Provinz um An- 
gabe der Fundorte u. s. w. bebufs Zeic'hnung einer archaeologiscben Mappe der Landesstrecke 
zwischen der Elbe und der Weichsel ersucht werden. Die Tragweite dieses Unternehmens ist nicht 
zu verkennen, auch wiinscht jeder aufricbtige Freund der neuen Wissenschaft Fortschritt und 
Gedeihen, docb scbeint mir der eingeschlagene Weg wenig zweckmassig, da er nicht direkt auf’s 
Ziel losfiihrt. Meiner Ansicht naoh wiirde man ohne Zweifel eher zum Ziele gelangen, wenn man 
die Bevolkerung unmittelbar auf die Wichtigkeit der Funde und den Zweck des Unternehmens 
aufmerksam mackte; dies konnte entweder durch die Presse vermittelt werden,*) oder durch po
pulate Schriften, wie denn jetzt der Anfang dazu in Galizien gemacht wurde.**) Auch die Ein- 
theilung der betreffenden Landesstrecke in Sektionen wiirde die Arbeit erleicbtern. Dieselben 
alsdann unter Kenner und Freunde der Archaeologie behufs der Untersuchung des Bod^ns zu 
vertheilen wiirde das Uaternehmen fordern, denn die einzelnen Sektionsvorsteher konnten dann

*) E in Aufsatz dieser A rt findet sich in den Fam ilienblattern, Sonntags-Beilage de r Posener Z eitung Nr. 5. 
und 6. 1874 abgefasat vom H errn  N. M. W itt—Bogdanowo u. d. T . : Reste b u s  vorgeschichtlicher Zeit in einigen 
Kreisen der Provinz Posen.

**) Stanisław  Eunasiewicz: O wykopaliskach, popielnicach, Izawnicach i starych pieniążkach psgadanka. 
Lwów. 1871.



mit der Bevolkerung sich in Verbinduug setzen und so tmitis viribus aktiv vorgehen. Das ge- 
wonnene Material namlich ist m it dem, was noch in der Erde verborgen liegt, gar niebt zu ver- 
gleiehen; das Zufallige der Funde aber ist ungewi3s und verschiebt die Yerwirklicbung des Planes 
auf lange Jahre bin.

Da icb mir vorgenommen babe, bevor ich von den Ausgrabungen der neuesten Zeit spreebe, 
vorher noch den Leser mit der Gescbicbte derselben in der I’rovinz bekannt zu machen, so scbeint 
es mir notbwendig zu sein, einige Worte iiber die bier wobnende Bevolkerung und liber ibre Be- 
kebrung zum Cbristentbum vorauszuscbicken.

Die Frage, wann die Slaven die Lander Mittel- und Ost-Europas in der Ausdehnung be- 
vSlkert haben, wie wór sie im VI Jahrh. nacb Chr. finden, ist bis jetzt In der gelehrten Welt 
noch ein Gegenstand vielfacher Lntersuchungen und das Resultat derselben nocb immer kein 
einstimmiges. Die Ursache biervon liegt wobl in der geringen Anzahl und in der Unsicherheit 
der Notizen, die uns vor- und nachchristliche Schriftsteller iiber diesen Volkerstamm hinterlassen 
haben. Die Angaben Herodot's, Pytbeas, Plinius, Tacitus, Ptolemaeus u. a. bieten dem Historiker 
unzahlige S’cbwierigkeiten dar, theils wegen der widersprechenden geograpbischen Angaben, tbeils 
weil diese Schriftsteller uns mit den Sitten und Gebriiuchen der Volker zu wenig bekannt macben, 
ein Umstand, der vielleicht zur Sonderung derselben hiitte viel beitragen konnen. So soli z. B. 
Ptelemaeus willkiirlich das Land zwiscben der Elbe und Weichsel mit Namen angefiillt,*) Herodot 
die Vblker Ost-Europa’s nicbt nach ihren eigentlichen Namen, sondern nacb ihrer eigenthiimlidhen 
Leben*weise benannt lmben. Andere, wie Tacitus, haben das Land ostlich von der Elbe selbst 
nicbt bereist, sondern nur mittelbar die Kunde dariiber eingezogen, daber einzelne Vblkerstamme 
namentlich angefiilirt, die jetzt bald den Germanen, bald den Slaven beigezahlt werden. Icb er- 
wahne die Lygier, einen Stamm, den die deutscben Gelehrten als einen germanischen, die slavischen 
wiederum fiir einen slavischen ansehen**); aucb die Semnonen, die nacb Tacitus ostlich von der 
Elbe wohnten und als des suebischen Volkes Ursprung angesehen werden, werden den Germanen 
abgesprocben, indem der Name mit zemlja, zeme, ziemia (Erde), etymologisch verglichen wird. 
Wie dem auch sei, bis zum VI Jabrh. sind die Nachricliten iiber die Slaven so unzureichend, dass 
wir weder von ihrem Namen etwas positives erfabren, noch iiber ihre Sitten und Gebrauche uns 
belehren konnen. Erst im VI Jahrh. lesen wir zuerst bei Jornandes (Jordanes), einem gotłyscbeii 
Bischof in Ravenna, bei Prokopius, einem byzantinischen Cbronisten und bei Anderen von Slaven, 
die Ost- und Mittel-Europa bis an den Fluss Saale inne haben. Die Nachrichten dieser Gewahrs- 
inanner reicben aber trotz vieler schatzenswerther Notizon dennocb fiir unseren Zweck nicbt aus, 
sind vielmelir zu allgemein gefasst, als dass sie ein belles Licbt auf das innere Leben der heid- 
nischen Slavenstamme werfen konnten. Wir erfabren, dass sie die Leichname der Dabingescbie- 
denen verbrannten und die Uberreste derselben in Urnen in die Erde versenkten; die Geschichte 
lełirt uns aber nocb weiter, dass diese Sitte weit iiber die Zeit ihrer Bekehrung zum Cbristentbum 
hinausgereicht hat. Wir wollen bier unsere Aufmerksamkeit nur einem Stamm zuwenden und 
awar den Polen, deren altester Hauptsitz gerade unsere Provinz war. Es ist bekannt, dass im 
J. 965 der polnische Fiirst Miecislaus I zum Christenthum iibertrat und das ganze Volk, aber erst

*) M annert Germania 450; Kruse, A rchiv fiir alte Geographie und Geschichte Heft I — III.
**) lug, lug, lęg, łąka, W iese; Łuźyce, L au s itz ; cf. Kętrzyński. Die Lygier. Posen . 1868.
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nach Jahren allmahlig die neue Lehre annahm. Der Mangel an Geistlichen, die das Volk in 
seiner Muttersprache belehren konnten, die Einfiihrung der lateinischen Liturgie, deren Worte 
Allen unverstandlich waren, die in einigen Gegenden sich nur sporadisch findende Bevolkerung 
und, was die Hauptsache war, das zahe Festhalten an der Lehre und Sitte der Viiter, unterstiitzt 
durch die heidnischen Priester, die wohl nicht werden verfehlt haben, jeden Eingang der neuen 
Lehre und ibren Verkiindern zu verwebren, das waren wohl die Hauptursachen, weswegen das 
Gbristenthum unmoglich in kurzer Zeit festen Fuss fassen konnte. Wenn auch Boleslaus I, der 
Nachfolger Miecislaus, durch Wort und That das Christenthum forderte, so dass es, nachdem be- 
sonders Bisthiimer gegrfindet waren, den Anschein hatte, als ob die neue Lehre allgemein ange- 
nommen und verbreitet ware, so gahrte es trotzdem im Lande und bei der ersten Gelegenheit 
kehrte das Volk zum Heidenthum zuriick. Eine solche Reaktion tra t nach dem Tode Miecislaus II 
(1026—1034) ein, wobei die heidnischen Rebellen, wie Martin Gallus berichtet, die christlicheo 
Geistlichen mordeten, sich gegen die christlichen Herren auflehnten und durch die Zerstorung 
der Kirchen die Gnade der heidnischen Gotter zu erflehen suchten. Ein ahnliches Zurfickdrangen 
der Bevolkerung nach den alten Zustanden hin finden wir wahrend der Regierung Boleslaus II 
(1058—1081). — Da wir nun historisch sichere Angaben haben, dass die Slaven (Polanen, Polen) 
schon im VI Jahrh. nach Chr. in unserer Provinz gewohnt, ihre Leichname verbrannt und in 
Urnen beigesetzt haben, da weiter trotz der Einfiihrung des Christenthums das Heidenthum bis 
zum Ende des XI Jahrhunderts noch nicht vollstandig vernichtet war, so werden also die heidni
schen Graber in unserer Provinz aus diesen 6 Jahrhunderten stammen miissen; und da es eben 
flache Graber sind, die wir vorzugsweise finden, so stimmen wir mit der Ansicht Dr. Drescher’s 
iiberein, welcher in dem schon oben genannten Aufsatze fiber die schlesischen Graber sagt: „Fclg- 
lich wurden die flachen Heidengraber, wenn nicht alle, so doch zum gróssten Theil, von den 
einstigen slavischen Bewohnern Schlesiens angelegt,11 Nur scheint uns diese Angabe insofern un- 
zureichend zu sein, als Dr. Dr. es unterlasst, ein Kriterium anzugeben, wonach er, flache slavische 
und flache nichtslavische Graber unterscheidet,

Kaum waren aber 3 Jahrhunderte seit der Einfiihrung des Christenthums vergangen, so 
wusste man fast nichts mehr von der heidnischen Vergangenheit; an Stelle alter Opferplatze und 
heiliger Statten baute das christliche Volk Kirchen, Klóster und stellte dort das Kreuz auf, das 
Symbol der Erlosung; der Ort blieb gewohnlich derselbe, dagegen wurde der Cultus ein neuer; 
das Volk gewohnte sich allmahlich an den neuen Brauch und das Christenthum verwischte nach 
und nach das Andenken an die friihere Zeit. So kam es, dass, als im XV Jahrh. in Nochow bei 
Schrimm und in Kozielsko, Kreis Wongrowitz, einige Urnen ausgegraben wurden, sogar Joh. Dłu
gosz (1415 f  1480) in seiner Geschichte I, 45. keine Erklarung ffir dieselben findet, sondern sie 
ffir Naturprodukte halt. Der bekannte Historiker schreibt:

Duabus rebus regio Polonorum prodigiosa et miranda est. Una quod in campis villae Nochow 
prope oppidum Szrem in Posnaniensi Dioecesi sitae, item in villa Kozielsko in districtu Paluki 
prope oppidum Lekno universi generis sponte et sola arte naturae absque omni humano ad- 
miniculo variarum formarum, et iis similes, quas humanus convictus habet in usu, s u b  t e r r a  
n a s c u n t u r  o l l a e ;  tenerae quidem et molles, dum consistunt in nativo nido sub gleba, sed 
dum fuerint extractae et vento et sole duratae satis firmae diversis formis et quantitatibus 
compositae, non secus, quam artificio figuli effigiatae.
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Auch in Schlesien nannte man im XVI Jalirh. die Urnen Erdtopfe, welche die Allmacht Gottes 
ais Stufenleiter zwischen Kunst und Naturprodukten erschaffen babe. „Uberhaupt im Friihjahr und 
ganz besonders am Johannistage gthe die Erde formlich mit ibnen schwanger, wiirfe yon selbst 
Hiigel auf, urn ibre Gegenwart anzuzeigen; im W inter und Herbst lagen sie bis 20 Fuss tief in 
der Erde, im Friihlinge aber bis gegen Pfingsten bin stiegen sie allmahlicb bis nahe unter die 
Oberflacbe empor, um diese Zeit seien sie daher am leichtesten zu gewinnen.*)“ Diese Ansicbt 
scheint allgemein verbreitet gewesen zu sein, denn aucb in der in Niirnberg 1571 gedruckten 
Postille von J. Matbesius lesen wir von „natiirlichen, ungemachten und von Gott und der Natur 
gewirkten Topfen.11**) Der Ansicht des polnischen Gescbichtschreibers Długosz folgte aucb der 
Ermlander Bischof und Historiker Martin Kromer (1512 f  1589) in seiner „Polonia.11 — Den 
ersten Fund also, der in der heutigen Provinz Posen gemacht wurde, erwahnt in obigen 
Worten Długosz. Es ist aber ganz natiirlicb, dass man immer nocb spater auf heidnische Graber 
stiess, indess schenkte man denselben keine Achtung, bis denn 2 Jabrhunderte darauf ein Liibeker 
Jacobus a Mellen in einer besonderen Scbrift eine Ausgrabung bebandelte, die bei Schmiegel im 
J. 1674 gemacbt worden war. Diese Abhandlung erscbien in Jena im J. 1679 in 4° unter fol- 
gendem Titel:

Jacobi a Mellen Lubecensis Historia Urnae Sepulcralis Sarmaticae Anno c lo  Ioc LXXIV Re-
pertae. Ad Excell. Virum Dn. Georgium Wolfgangum Wedelium Med. D. et Prof. P. Arcbiatrum
Ducalem Saxonicum S. R. J. u. s. w. Jenae, typis Samuelis Krebsii. Anno 1679. 

und ist wegen des interessanten Inhalts und ihrer Seltenheit einer eingehenden Betracbtung werth. 
Sie besteht aus der Dedikation, der Beschreibung des Fundes und aus einem Briefe eines gewissen 
Casp. Sagittarius; 5 Tafeln schmiicken das Ganze und stellen dar: die grosse urna Saęmatica
sammt dem Deckel, andere kleinere Urnen, Scherben und metallene Gegenstande. Mellen war
selbst bei der Ausgrabung nicht zugegen. Er erzahlt, dass ihm, als er zu Halle a./S. den M. Joh. 
Gottfr. Olearius besucbte, unter andern Merkwiirdigkeiten des olearischen Museums eine Urne von 
imposanter Grosse aufgefallen sei, die mit Knochensplittern angefiillt war, in deren Mitte eine 
bronzene Nadel gelegen habe. Bereitwillig babe ihm der Besitzer dieser Gegenstande das fatum 
urnae erzahlt: Zu Ende des Sommers 1674 wurde dicbt bei dem Stadtchen Schmiegel ein Grab 
aufgedeckt aus regelmassig iiber einander gelegten Steinen bestebend, unter welchen sich Metall- 
schlacken in so grossen Stiicken zeigten, dass einige derselben 6 Ellen Umfang massen und kaum 
von zwei Mannern von der Stelle bewegt werden konnten. Mellen versucht diesen fabelhaften 
Fund zu erklaren, indem er sich auf die Meinung Anderer stiitzt. Einige, sagt er, glauben, dass 
zugleich in den Grabern Schatze verborgen wurden, die aber mit Gotteszustimmung von dem 
Teufel geschmolzen und in Scblacken verwandelt waren. Diese Ansicbt ist Mellen nicbt geneigt 
offen zu verwerfen, denn er fiigt hinzu: quod quidem etsi mihi non sit vero simile, praefracte 
tamen non negaverim. Moglicherweise war es Wiesenerz, eisenhaltige Steine, die aucb in der 
Gegend von Ostrowo haufig vorkommen und zum Bau verwendet werden. Beim weiteren Nach- 
suchen stiessen die Grabenden auf grosse Thongefasse, tbeils rotblicher, theils auch grauer Farbe; 
alle waren mit Knochensplittern angefiillt, und in den grosseren Gefassen lag ausserdem auch

*) SehTesiens V orzeit in Bild und Sehrift. IV  Bericht. S. 4. 5.
**) Vocel, Grundzuge der bohmischen Alterthumskunde. Prag . 1845. S. 12.

3



-  12 -

eine Nadel entweder von Silber, Erz oder Kupfer. Diese Urnen waren von Beigefłissen in ver- 
schiedener Anzahl umgeben. Aus dieser Beschreibung folgt, dass es ein flaches Grab war, auch 
die dort aufgefundenen Gefasse unterscheiden sich, wie die Tafel zeigt, durchaus nicbt von den- 
jenigen, die wir nocli heute in der Provinz finden. Einige derselben sollen, wie Melleu weiter 
berichtet, m it Fliissigkeit angefiillt gewesen sein; indess misst er dieser Nachricht keinen Glauben 
bei, obwohl er docb S. 26. ein Analogon dazu in der Erzahlung eines Freundes findet, dev von 
ungarisehen Fliichtingen erfahren hatte , dass in Ungarn Thongefasse m it dem besten Ungarwein 
angefiillt, ausgegraben worden waren, leider aber obne Knochenreste und Ascbe. U nter den Ge- 
genstanden, die sich ausser den Thor.gefasse nvorfanden, zablt Mellen ferner auf: einen cylindrischen 
Kelch, auf ein Knauel gewickelte Faden (sim-ilia nidis avicularum, quas linarias vocamus), eine 
Thonschale, in der sich ein Donnerkeil befand*) und andere, in denen sogar nocli Flaare lagen. 
Das ganze Feld barg G raber in sich, theils einfache m it einer Urne, theils Familiengriiber, die bis 
12 Urnen enthielten; unzahlige Thonscherben und Knochensplitter bedeckten den Bodcn (in quae 
coeli iniuriae debacchantur). Zwanzig Schritt von dem vorbeifliessenden Bache fanden sich in 
einer Entfernung von 5 —6 Ellen von einander Erhbhungen, die Mellen fiir Leichenverbrennungs- 
platze, ustrinae, h ie lt; die Form derselben war viereckig, die Lange betrug 4, die Breite 2 Ellen; 
die Steine, die geordnet da lagen, waren durch das Feuer so miirbe geworden, dass sie m it den 
Fingem  zerm alm t werden konnten. Olearius bekam die grosse, auf Taf. 1. abgebildete, mit 
Knochensplittern und einer Nadel gefiillte Urne m it dem Deckel im J. 1675, ausserdem  5 klei nere, 
leere Gefasse und einige bronzene Gegenstande, von denen die T af V. 5. aufgezeichnete Nadel von 
Eisen zu sein scheint. Die Form der grossen Urne ist eine selir gewolinliche: unten eng, in der 
M itte bauchig und oben fast olme Hals, Verzierung fehlt; der Deckel ist halbkugelfbrraig, der 
Boden der Innenseite desselben ist m it einem Kreise verziert, von dem aus je  3 Streifen nach 
vier Seiten bis an den Rand laufen. Von den ubrigen, kleineren Gefassen waren 2 m it Henkeln 
versehen, ohne O rnam entik, das d ritte  h a tte  die Form eines Kruges, das vierte war langhalsig, 
beide nicht verziert, dagegen ist das fiinfts (Taf. IV. 4.) zweibuckelig m it 4 sclilangenartig herum- 
laufenden Linien, die zu beiden Seiten ein Kreis trennt. Die Bronzegegenstande sind einfach und 
gewohnlich. — Nachdem Mellen naeli der Zeit und dem Volke, dem dieser Fund angehoren 
konnte, erortert, kommt er zu folgendem Schluss: Aetatem eorum certe definire mihi, nec aliis 
forsan est integrum . Quoniam autem  decimo demum seculo in Polonia coepit Christiana religio 
doceri, minimum per septingentos annos has urnas te rra  latuispe, vero admodum est simile. Diese 
sorgfaltige und interessante Schrift endet m it einem Briefe eines Prof. Publ. S. S. Theol. Casp. Sa
gittarius an unsern Mellen, worin un ter anderen auch die von ilim schon gelesene Monographie 
erwahnt, belobigt und manches durch eigene Conjektur verbessert w ird .’*) Nach Mellen finden

*) Auch je tz t werden Donnerkeile von dem Landvolk als P rascrvativ  gegen Einschlagen u, s. w. aufbewahrt.
*•) z. B. S. 38. 39:

Mihi certe, quod pace tua dixerim, nondum vero videtur simile, Sarm atas togatis tem poribus eo loci singulare quod- 
dam condidisse crem atibus ossibus coemeterium, nisi forte m agna quaedam strages hum rei occasionem dederit. De 
Romanis quidem ossibus hie conditis nunc m itto, quas habui, conieeturas et in Sarm atis seu W endis tecum consentio. 
Forte  tamen in posterum  dabitur ostendere, in hoc campo sive cum Romanis sive cum aliis gentibus manus conse- 
ru isse  Sarm atas ac hostium  quidem  cadavera in profluentem forte proiecta au t canum ferarumque ludibriis exposita, 
suorum  vero corpora religiose cremata, ossa et cineras religiosius fuisse in has urnas reposita.
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wir sehriftliche Nachrichten iiber archaeologische Fundę in unserer Provinz in den W erken des 
Gabriel Rzączyński S. J. (f  in Danzig i. J. 1737); es werden erw ahnt ausgegrabene Urnen bei 
Ryczywół, Gembice, Pempowo; im J. 1721 entdeckte man in Zirke grosse Urnen in Aachen G ra
bem , man fand in denselben einen runden Stein, Lanzenspitzen und N adeln; auch in  Rawicz 
fanden sieli ahnliche, heidnische Uberreste, die nach Breslau geschafft wurden und dort wohl neben 
vielen anderen Funden aus unserer Provinz aufbewahrt werden. — Die in die zweite Halfte des 
vorigen Jahrhnnderts fallenden grossen politischen Umwalzungen waren den zu eińer W issenschaft 
noch nicht gereifteu Untersucbungen ein grosses Hinderniss, und erst im Anfange dieses Jah r- 
hunderts erwachte das Interesse fur die Archaeologie vornehmlich durch Adam Czarnocki, dessen 
wissenschaftliche Untersucbungen der Kurbane, das aufmerksame Beobachten der Sitte und Sprache 
des Volkes viele denkende und fortschreitende Manner bei der damaligen, neuen, romantisclien 
R ichtung der polnischen L itera tu r zur Nachahmung und Forderung der erst im E ntstehen bf grif- 
fenen W issenschaft anspornte. So kam es nun, dass seit dieser Zeit die N achrichten iiber unsere 
Provinz in archaeologiscber H insicht sich auflallend verm ehrten und das gewonnene M aterial nach 
Móglichkeit bearbeitet wurde. In  der litterarisch  belletristischen Zeitschrift „Przyjaciel Ludu“ 
Volksfreund (1834—1850) Anden sich Angaben der Fundo m it Abbildungen. Spater erscliienen 
sehr wichtige W erke iiber heidnische Alterthum er, die auch unsere Provinz nicht unberucksichtigt 
lassen, so:

J. .1. Kraszewski. Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześciańskiej. Wilno 1860. 
Der Verfasser handelt h ier iiber die K unst bei den vorchristlichen Slaven, besonders in  Polen 
und Lithauen gestiitzt au f die in diesen Landern gemachten archaeologischen Fundę aus ver- 
schiedenen Zeitaltern. Abgesehen von dem M aterial, welches sorgfaltig gesammelt ist, Andet 
man h ier und da belehrende und anregende Winkę, sowie auch viele treffende Conjekturen. 
Das W erk steht auf dem vergleichenden S tandpunkt in unserer W issenschaft und verdient 
allgemeines Interesse.

Dieselbe Methode und Sorgfalt befolgt
Constantin G raf Tyszkiewicz: O kurhanach na Litwie i Rusi Zachodniej. Berlin 1868. Dieses 
Buch ist, man móchte sagen, eine Fortsetzung des obengenannten Kraszewskischen W erkes, und 
wiewohl der Titel desselben den Leser nu r au f Erdhiigel in L ithauen und W est-Ruthenien auf-
m erksam  macht, so beriihrt der Verfasser doch ófters auch den Boden unserer Provinz. Das
Verstandniss des W erkes erleichtern XVI Tabellen ersch. in Berlin 1868 in fol.

Schliesslich verdient noch der erste Band einer in W arschau u. d. T .:
Wiadomości archeologiczne. Spostrzeżenia la t ostatnich w dziedzinie starożytności krajowych. 
Czasy przedhistoryczne. Tom. I. Warszawa 1873. unsere Aufmerksamkeit.
Dieses W erk behandelt auf 155 Seiten theils die in den ehemals polnischen Landen gefundenen 
palaeontologischen Uberreste, theils die Fundę aus der heidnischen Zeit. Die 7 Abtlieilungen, 
aus denen dieser Band besteht, sind von warschauer Archaeologen abgefasst; es werden in 
ihnen auch die neuesten Fundę unserer Provinz berucksichtigt, so die zwei im  vorigen Jahre  
bei Bytyń, Kreis Sam ter gefundenen Opferstiere von Kupfer (S. 28*), verschiedene Bronze- 
gegenstande u. s w.

*) In dem Bericht iiber die Sitzung vom 6. December 1S73 der Berliner Gesallschaft fur Anthropologie, 
Ethnologie und Urgeschichte e r w S h n l  Prof. Virchow diese beiden Stiere und sagt u. a .: „Die Lange dcr Horner und
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Zwei Grabstatten unserer Provinz werden speziell beschrieben in den Jahrbiichern des Towa6 
rzystwo Przyj. Nauk: die von Manieczki, Kreis Schrimm, von A. Białecki, s. Roczniki T. P, N. 
Jahrg. 1860, und die von Nadziejewo, Kreis Scliroda, von Domaradzki, s. Roczniki T. P. N. Jahrg. 1871.

In der Beschreibung der heidniscben Grabstatten beginne ich mit der in B i e g a n i n ,  Kreis 
Pleschen, (Rittergutsbesitzer Dr. v. Lipski) vorgefundenen. Dieses Dorf liegt 1 '/2 Meilen von 
Ostrowo in nordlicber Richtung an den Quellen des Fliisschens Ołobok auf einer massigen Anhohe, 
welche sich hinter den Dominialgebauden zu einer Wiese verflacht. Hier auf dieser Abdachung 
des Hiigels liegt ein Begrabnissplatz. Friihere Ausgrabungen, erleichtert durch eine Grube, welche 
durch das Entnehmen von Kies sich allmahlich gebildet hatte, batten Prachtexemplare von Urnen 
und Beigefassen geliefert. Von diesen habe ich eine wegen ihrer Form und merkwiirdigen, 
runenartigen Verzierungen Taf. Nr. 1. aufgezeichnet: sie ist von schwarzer Farbe, aus freier Hand 
angefertigt, die Hoke betragt 30’/2 cm., der Durchmesser der Offnung 10'/2 cm., der der Bauchung 
23 cm. Bei der Ausgrabung, die im vorigen Jahre unter der Leitung des H. Dr. v. Lipski selbst 
vorgenommen wurde, fand sich an der Kiesgrube eine Steinkiste in der Form eines Sechsecks vor. 
Dieselbe bildeten sechs ca. 50 cm. lange, nach der innern Seite ebene, nach Aussen hin erhabene 
Granitsteine,, ohne Mortel und Kalk nebeneinanderstehend. Der Boden war mit kleinen, runden 
Steinen gepflastert, auf denen eine Urne von schwarzer Farbe stand, die aber leider zertriimmert 
sich vorfand, da der allzukleine Stein, der die Kiste deckte, in das Grab hinabgefallen war und 
die Urne zersehlagen hatte. Sie enthielt nur Knoehensplitter, keinen metallenen Gegenstand.

Auch in diesem Jahre war das Resultat der Ausgrabungen kein giinstiges; die Graber, die 
ich aufgedeckt habe (flache Graber), enthielten nur Scherben von Thongefassen, deren Farbe ent- 
weder schwarz oder roth war, die Masse selbst war hin und wieder stark mit Quarzkornern unter- 
mischt, die Ornamentik, besonders auf den schwarzen Gefassen reich und verschieden. Auffallend, 
dass metallene Gegenstande ganzlich fehlten.

K w i a t k o w o ,  Kreis Adelnau (Rittergutsbesitzer v. Skórzewski). Herr Dr. v. Lipski besitzt 
aus den flachen Grabern von Kwiatkowo nur eiserne Gegenstande, von denen der wichtigste Fund 
ein eiserner Schildbuckel mit einem daranhangenden Nagel ist. Man fund ihn im J. 1849 auf 
einer stekenden Urne, die er bedeckte. Sein Durchmesser betragt mit Rand und Offnung 14 cm. 
3 mm., der Rand 1 cm. 6 mm., der Nagel 4 '/a cm. cf. Fig 2. — Einen alinlichen Schildbuckel

die grosse Spannung derselben deutet entschiedeD auf sud'iche Vorbilder. Soweit bekannt, hat es nie so langhorniges 
Rindvieh bei unserem Landvolk gegebcri; man siebt es noch je tz t nicht eher, als bis man nach M ahren, Ungarn oder 
Jta lien  kommt. Die spitzen Kopfe lassen den Gedanken an einen Auerochsen nicht zu. Dazu das charakteristische 
Joch, die Halsbander, moglicherweise eine an der Seite des einen Stieres hervortretende Zeichnung — lauter uns und 
unseren Vorfahren fremde M otive.*1 Es ist wahr, dass in den sudlichen Gegenden (Podolien, Mahren u. s. w.) das 
Rindvieh sich durch lange und weit gespannte H orner auszcichnet; indessen mochte ich gerade die Lange de r H orner 
des aufgefundenen P aares  als das einzige Kennzeichen ansehen, an welchem man in den beiden Thiergestalten Stiere 
erkennt. Jch habe dieselben in n a tu ra  und in effigie gesehen und wiiren es die langen Horner nicht, so ha tte  ich sie 
fiir Hunde gehalten. Sowahl die spitzen Kopfe, als auch der schmale, ga r nicht m arkirte Rum pf und die kurzen, 
dicken Fusse findet man bei keinem Rindvieh in dieser Form  vor. Jch glaube nun, dass der V erfertiger, da ihm die 
naturgetreue Abbildung der Stiere viel Schwierigkeiten verursachte, durch recht lange H orner diese als solche kenn- 
zeichnen wollte. Das Joch ist allerdings befremdend, zumal da man es wohl sonst nirgends dem Ochsen unm ittelbar 
hipter die H orner anlegt. Sollte nicht das Joch und die Halsbander etwas anders darstellen?
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fand  m an im  J . 1871 bei Lęgonice an  d er P ilicą, K reis Opoczyn, Gouvern. R adom sk, in  einem  
E rdhiigel, n u r feh lt liier die K ugel an  d e r  Spitze.*)
ein M esser 10 cm. lang, 1 cm. 6 mm. b reit, a llm ahlich  enger und spitz, cf. Fig. 3. gef. i. J. 1849.
zwei Lanzenspitzen, d reikan tig , die eine 16 cm., die andere  l  i '/ jc m . lan g  m it e iner Tiille, in  wel- 

cher ein eiserner Q uerbalken sich findet. cf. Fig. 4. gef. i. J . 1849.
eine Scheere, 21 cm lang, die B reite d er M esser 2 cm. 2 mm. cf Fig. 5. gef. i. J . 1849.

L e w k ó w ,  K reis A delnau (R itte rg u tsb esitzer Dr. v. Lipski). An den beiden U fern  des 
Baches N iedźw iada, d e r sich b in te r  Czekanów in  das F liisschen O łobok ergiesst, finden sich Spuren 
von zwei heidniscken B egriibn issp latzen ; in friiheren  Ja h re n  w urden Thongefasse ausgegraben : auch 
róm ische Miinzen finden sich h ie r So besitz t H e rr  Dr. v. L ipski 3 Stiick m it d e r  Inschrift: A n
ton inus P ius, T rajanus, F au stin a  A ugusta, ausserdem  noch einen in  dem  herrschaftlichen  G arten  
ausgegrabenen  bronzenen phallos.

W ahrend  das rech te  U fer des Baches N iedźw iada sich sen k t und  sich w eiter nach Siiden 
zu n u r  wenig fiber die W iesen erheb t, ste ig t d er Boden des linken  U fers nach u n d  nach a u f  und  
b ild e t d icht bei C z e k a n ó w  einen Hfigel von ansehnlicker H óhe, a u f  dessen hochstem  P unk te  
je tz t  eine W indm fihle s teh t. D er Abhang des Hfigels und das P la te au  desselben, welches ein 
W eg, d e r  nach  Kwiatkowo ffihrt, durchschneidet, sind  eine heidnische G rabstiitte , die sich von 
O sten nach W esten  e rs treck t. D er sandige Boden, die N ahe des Baches — denn  W asser schein t bei den 
B egrabnisscerem onien durchaus nothw endig gewesen zu sein — und  d ie schone, weite A ussicht 
von d er wfisten und  trau rigen  S ta tte  aus w aren gewiss D rsachen, w eshalb  m an h ie r vornehm lich 
die T odten d e r  U m gegend verb rann te  und  beisetzte . Auch d ieser heidn ische B egrabn issp la tz  ist, 
wie fast a lle  in  u n se re r U m gegend, vielfach ze rs tó rt worden. A uf d e r  W estseite , nach  dem  Dorfe 
zu, is t  ein Theil desselben abgetragen  w orden; daneben befinden sich G ruben, in  denen die Cze- 
kanow er B auern  frfiher ih re  K artoffeln den W in te r liindurch  aufzubew ahren pflegten. So is t also 
d e r  w estliche Theil in archaeologischer H insich t w erth los. Die N achgrabungen, die vor einigen 
Ja h re n  d er dam alige D ekan und  P ro b st von Ostrowo vorgenom m en hat, sollen reich  a n  F unden  
gewesen se in ; ein geringer Theil von gefundenen U rnen  u n d  m etallenen  G egenstiinden befindet 
sich noch im Besitz des hiesigen Gym nasium s. Im  vorigen Ja h re  un te rn ah m  es H. Dr. v. L ipski, 
indem  er  auch mich freund lichst einlud, an  einer S telle d e r  N ordseite  zu graben. In  e in er Tiefe 
von %  m. deckten  w ir ein  flaches G rab von 6' D urchm esser, ru n d e r  Form , aus G ran itste inen  zu- 
sam m engesetzt auf, le id e r h a tte  sich ab e r die obere Schichte gesenkt und  die d a ru n te r  stehenden 
Thongefasse ganzlich zertrfim m ert; es fanden sich n u r  Scherben, kein  m eta llener G egenstand. 
Viel erg iebiger w aren die in diesem  Ja h re  angeste llten  A usgrabungen, die uns eine genaue Ein- 
sich t in  die Beschaffenheit d ieser G raber erm oglichen. D as R e su lta t is t folgendes. A lle G raber, 
die aufgedeckt w aren, zeigten eine ru n d ę  Form  des Baues, d e r D urchm esser derse lben  v a riirte  
zw ischen 3 ' — 6' ;  es w aren the ils  eiafache G raber, the ils  F am iliengraber, gebau t aus G ran its te inen . 
Die Thongefasse sind aus Lehm  m it B eim ischung von Q uarzkornern  geform t, schwarz, ro th , d u rch - 
g eb ia n n t und  ohne D rehscheibe angefertig t. D ie G rosse derselben is t versch ieden ; die g rósste 
U rne, die ausgegraben w urde u n d  sich w ohlerhalten  im  Besitz des H. Z. v. B iernacki befindet, 
is t 35 cm. 7 mm. hoch, d e r D urchm esser d e r Óffnung b e tra g t 18 '/2 cm .; m it kurzem  H als versehen

*) Wiadomości archeologiczne. S. 143; Lisch, Friderico Francisceum. S. 50 u. T af. X  fig. 2.

4
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erweitert sie sich bis zu 1 Meter im Umfange und verengt sich dann bis zur Basis, deren Durch- 
messer 13 cm. 3 mm. betragt; das kleinste Gefiiss dagegen hat eine Hohe von nur 4 1/* cm., der 
Durclimesser der Óffnung 2 cm. 6 mm., der Basis 2 cm , der Bauchung 3>/2 cm So wie die 
Grosse verschieden ist, so ist auch die Form selir mannigfaltig. Die Urnen sind gewohnlich obne 
Henkel wahrend die Beigefasse grosstentheils mit Henkeln versehen sind und Abnbchkeit haben 
mit unseren Tassen, Kriigen, Schiisseln u. s. w. Die Ornamentik ist sparlich, entweder fehlt sie 
ganz, Oder besteht in einzelnen Einscbnitten, selten in regelmassigen. geradlimgen Figuren. Nur 
eine einzige Urne fand ich, auf der scblangenartige Linien berumbefen. Beachtenswertb smd 
zwei Lelimplatten, die eine ganz erhalten von 19 cm. ira Durchmesser und nut zackigem Rande, 
die zweite ebenso gross mit glattem Rande, nur zur Halfte herausgenommen. Was die gefundenen 
metallenen Gegenstande anbetrifft, so ist zu erwahnen, dass mehrere derselben mit Scberben ver- 
mischt im Sande lagen in Grfibern, besonders solclien, die beschadigt waren, wahrend andere mitten 
unter den Knochensplittern in den Urnen sicb vorfanden; dass weiter bronzene und eiserne Ge
genstande in einem und demselben Grabe, ofters in derselben Urne lagen. Wenn nun diese Graber, 
die sicb auf dem Abhange des Hiigels finden, dem eisernen Zeitalter angehoren, so sehemt es, 
dass sie, je niedriger sie liegen, aus einer um so spateren Zeit stammen. Fur diese Meiuung spricht 
die Beschaffenheit eines Grabes anderer Gattung, als die bis jetzt beschriebenen. Selbiges, 100 
Schritt von dem Bacbe Niedźwiada fast auf demselben Niveau, wie die Wiese liegend, bildet ehie 
Steinkiste. Es wurde zufallig beim Pfliigen von einem Bauern entdeckt, der den ein paar Cm. 
unter der Erde ihm im Wege liegenden Deckstein abliob nnd nun einen von Stemen ummauerten, 
runden Raum gewahrte, in dessen Mitte eine Urne stand. In der Hoffnung, m dem Gefasse Geld 
zu finden, zerschlug er es, Hess aber das Grab unversehrt. Als ich die Stelle besichtigte, fand 
ich neben dem brunnenartigen Grabe den als Deckel dienenden, flacben, /* cm. langen Stein, 
dessen eine Seite glatt, die andere erhaben und ungleich war. Neben dem Grabe lag der Inhalt
der Urne, deren Scherben wegen des schon ziemlich hoch stebenden Kornes nieht melir zu finden
waren, eine Menge Knochensplitter und unter denselben ein eiserner Ring und ein eisemes diinnes 
Stabchen. Die Steinkiste war, ahnlich der in Bieganin, von grosseu Feldsteinen gebildet, deren 
Zwischenraume mit kleinen, wohlpassenden ausgefiillt w«ren, so dass ohne Kalk das Ganze zusammen- 
hielt. Der Boden war mit kleinen, runden Steinen gepflastert; unter dem Pflaster, sowie auch 
ausserhalb der Steinkiste fand sich nichts. Die sehr niedrige Lage des Bodens und die eisernen 
Gegenstande, die sicb vorfanden, sind vielleicht auch Merkmale einer jiingeren Zeit, m der aut 
dem Abhange zur Bestattung der Verbrannten nicht mehr hinreichend Raum war.

Die metallenen Gegenstande, die in den Grabern gefunden worden sind, sind folgende:
Eisen:

in der Steinkiste: ein in einen Dreizack ausgehendes dunnes Stabchen; ein Ring von 1 cm. 7 mm.
Durchmesser. . ,

zwei Messer, beide ahnlich gearbeitet, die Klinge eingebogen; an dem einen bat sicb Doch etwas 
von der holzernen Einfassimg, durch 2 Nagel befestigt, erhalten, wahrend das andere 
ziemlioh neu aussieht. cf. Fig. 6. gef. i d. J. 

eine Lanzenspitze, mit einer Tulle, stark verrostet. gef. i. d. J.
zwei ungleich grosse Nadeln, die eine stark verrostet, die andere ziemlich gut erhalten. get l. d .J.
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eine Nadel mit plattein, spiralgewundenem Kopfe, 10 cm. lang. cf. Fig. 14. g f. ^ . .
cine Zange (Lisch, Frid. Franc. S. 133. Taf. XIX nennt solche Zangen Haarzangen). cf. Fig. 13.

gef. i J. 1865.
D Bronzen:

ein halbkreiBformiger Kopfring; die beiden E .den  glatt und e*«»s eingebogen, der mittlere The.l
spiralformig, gefunden ist der glatte und spirale Theil. cf. Ing. 7. get. i. d. J.

ein mit vier unregelmassigen Lochem versehener Nadelkopf. cf. Fig. 8-
eine 21 cm lange Haarnadel mit schonem Patinaiiberzug. Der Kopf, eine Halbkugel 2 cm 6m  .

im Durchschnitt, ist mit abwechselnd gefullten und ungefiillten Dreiecken verziert.
Weitere Ornamentik cf. Fig. 9 gef. i. J. 1865. 

eine fibula (Brust-Mantelheftel) mit nocb ganz gut erhaltener Federkraft, ebenfalls mit hellgrunem
Rost iiberzogen, 12 cm. lang, der Bogen 4 cm. cf. Fig. 10. gef. i. J - 

Ein Schmuckgegenstand in Form eines Stierkopfes, auf der Kehrseite sind noch Lederstuckchen
sichtbar. cf. Fig. 11. gef. i. J- 1865. 

neun Perlen auf Leder, wie die mikroskopische Untersuchung des H, Kollegen Kotlinski ergeben
bat. cf Fig 12. gef. i. d. J. .

Zu erwahnen ist nocb ein Spindelstein oder Netzbeschwerer aus Thon. cf. Fig. 15. nat. Lr. get i. d. j .
Auf der nordlichen Se.te der Grabstatte stiess ich iu einer Tiefe von ca. >/a m. aut regei-

massig gelegte Granitsteine, die einen runden Raum von >/2 m. einnahmen, darunter fan sic eine 
zweite und dritte Lage mit Kohlen vermiscbt vor. Wahrend die obere aus harten Steinen es an , 
waren die darunter liegenden Steine so durchgebrannt und deswegen auch so murbe, dass man re 
kleineren leicht mit den Handen zerbrockeln, die grosseren an einem gesunden Stern zerschlagen 
koimte Eine gleicbe Lage fand ich 2 Scbritt weiter siidlich, getrennt von der ersten durch reinen 
Sand ohne Kohlenmischung. Die Untersuchung ergab in der nordlichen Grube Eichenkohlen, in der 
siidlichen Fichtenkohlen. Einzelne Urnenscherben fanden sich wohl, mcht^ aber K.nochensp> i 
oder metallene Gegenstande. Auch in Manieczki fand A. Białecki eine solche Stelle (c .
T P. N. 1860. S. 4 9), die er fur eine Leicbenbrandstatte halt. Indessen kann man an
Ricbtigkeit dieser Ansicłit zweifeln, wenn man das Grossenverhaltniss der beiden Statten betrac tet 
Wahrend namlich der Durchschnitt der Manieczkischen Brandstatte 2 m. betragt und sckon einen 
fur den rogus zu kleinen Raum bietet, ist unser ustum nocb viel kleiner und kaum ausreichen , 
urn den Leicbnam einer z. B. 6 Fuss hohen Person bequem zu verbrennen. Wozu weiter zwc 
neben einander getrennt liegende Stellen? Waren es vielleicht zwei Opferaltare o er wur en 
Leicben in sitzender Stellung verbrann t?— Von steinernen Gegenstanden, die in lrgen einer 
ziehung zu den Gebrauchen bei der Bestattung standen, ist zu erwahnen ein Stein ca. 53 cm. ang 
und 45 cm. breit mit einer Vertiefung von l'/a  c-m. auf der einen Seite, ' ^ iren 16 ^  Ĉ .  ^  
haben und unbehauen ist. Derselbe ist zerbrocben von dem Czekanower Mu er, em le in 
miible auf der Grabstatte gehort, gefunden worden und liegt nocb jetzt in seinem Garten. Ein
anderer Stein, von demselben Muller im vorigen Jatoe gefunden, triigt einige runenabnliche Zeichen,
deren Sinn aber zu entrathseln nicbt moglicb war; aucb m Krakau, wohin lhn H. Dr. v. ips i 
geschickt bat, scbeint man zu keinem Resultate dariiber gekommen zu sein. _

Wenn wir weiter den Bach Niedźwiada verfolgen, so seben wir sem rechtes Ufer in der- 
selben niedrigen Lage, wie in Czekanów; auf dem linken dagegen steigt der Boden nach einer
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unansehnlichen Niederung h in ter Czekanów, wo Niedźwiada in das Fliisschen Ołobok miindet im- 
mer mehr, bis er in Bagatela (R ittergutsbesitzer y. Biernacki) den hochsten Punkt erreiclit H ier 
stossen wir wiederum auf eine heidniscbe G rabstatte. Sie beginnt ca. 1000 Schritt vor Bagatela, 
geht iiber das Dorf hinaus, weiter fiber die Felder der Biskupicer Bauern und endet ungefahr 
m it der H ilfte  des Weges von Bagatela nach Bilczew. Leider befindet sich diese heidnische Ruhe- 
sta tte  in vollstandigem Verfall. Beim Bau der Cbaussee von Ostrowo iiber Czekanów nach Kalisch 
verwusteten die Biskupicer Bauern, verleitet durch den Gewinn, alle die Griiber, uni die gewon- 
nenen Steine zu verkaufen. Es wurde mir erziihlt, dass taglich an 50 Wagen iiber 2 Monate hin- 
durcli die Ladung von Steinen nach der Cbaussee bracliten, wahrend die wirklichen, archaeologischen 
Schatze zerschlagen und zerstreut wurden. D aher kommt es, dass au f dem sandigen Abhange der 
am Ołobok hinlaufenden Hiigel und auf dem Wege nach Bilczew Millionen von Scherben herum- 
liegen; G raber sind aber nicht erhalten. Nacli den Scherben zu urtheilen, war die Form der 
Urnen eine sehr verschiedene; die Masse, woraus sie gearbeitet waren, bestand aus Thon mit und 
ohne Beimischung von Quarzkornern ■ die Farbe war schwarz und ro th  in  verschiedenen Niianzen, 
die Gefasse, aus freier H and gemacht und gebrannt, die Ornamentik sehr hiiufig und reich, jedoch 
vorwiegend in parallelen Linien oder in Dreiecken bestehend; daneben finden sich U rnenrander 
m it dicht neben einander laufenden, m it der Hand gemachten Buckeln, auch m it Fingereindriicken 
die einen Kreis bilden u. dergl. Auch Stiicke einer Thonplatte fand ich, stark  m it Kies unter- 
mischt, wemg gebrannt, auf der einen Seite m it Nageleinritzen. Von m etallenen Gegenstanden 
finden sich hin und wieder eiserne und bronzene Bruchstiicke. M itten auf dem Bilczewer Wege 
stiess ich in einer Tiefe von %  m. auf verkohlte Erde und Steine, deren Lagerung sich fiber 1 m. 
vertiefte, K nochensplitter waren nicht vorhanden, wohl aber einzelne Scherben. Vielleicht haben 
wir auch hier eine Leichen-Brandstatte ?

Eine Verbindung, wenn ich mich so ausdrficken sol], zwischen dem Czekanower Begrabniss- 
orte und der dicht bei Ostrowo gelegenen Mielcarekschen heidnischen Ruhestiitte, fiber welche 
ich spater sprechen werde, bilden zwei als Schwedenscbanzen jedem Einwohner ur.serer S tadt be- 
kannte Erdhfigel, von denen der eine dicht an der Kalischer Chaussee liegt, der andere in ostlicher 
Richtung in ca. 800 Schritt Entfernung auf einer Wiese sich befindet. Der erstere, dessen Umfang 
wohl ca. 100 Schritt betrug, ha t seine ursprfingliche Form durch Abtragung der Erde nach der 
Chaussee verloren. Bei der Untersuchung fand ich auf dem von der Chaussee rechts an dem Hiigel 
vorbeiffihrenden Landwege schwarze, m it Kohlen vermischte Erde, darinnen lagen Scherben von 
Ihongefassen und Knochensplitter. Ebenso fand ich auf dem Hiigel Urnenscherben aus gebranntem 
I’hon m it geradlmigen Verzierungen, daneben Knochensplitter und Ivohlenstficke von Eichenholz. 
Das Innere des Hfigels enthalt in einer Tiefe von 1 m. keine Steine, auch kein Ziegelwerk, soweit 
es m ir mogljch war mich durch Einstiche zu fiberzeugen. Besser erhalten  ist der ostliche H iigel; 
e r h a t die Form eines abgestumpften Kegels, von einem 6 Fuss breiten Graben umgeben betriigt 
sein Umfaug 120 Schritt, die Hohe ca. 10 m., die Abplattung 5 Schritt. Der Mantel desselben 
ist fast an alien Stellen, hesonders nach dem Gipfel zu, mit Kohlen fiberschfittet, deren Lagerung 
bis 10 cm. tief ist. K nochensplitter und Scherben sind gegenwartig nicht zu sehen, finden sich ' 
aber auf der Wiese, wo ich un ter gut gebrannten, rothen und dunklen mit Verzierungen versehenen 
Uberresten yon Thongefiissen auch eine Scherbe aus weissem Thon m it 2 rothen Streifen bemalt
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fand, auffallend war, dass diese Streifen, wie es mir scheint, auf der innern Seite des Gefasses 
(eines Tellers?) sich befinden. Bei der Untersucliung des Innern dieser Erdschiittung stiess ich 
auf der nordwestlichen Seite an der Basis in einer Tiefe von V2 m. auf eine gebrannte rotbe 
Ziegelthonlagerung, die sich allmahlich erhebend in das Innere des Hiigels hineinerstreckt. Die- 
selbe Lagerung fand ich auf der Abplattung dicht unter der Oberflache der Erde. Von Metali 
fand ich keine Spur. An eine vollstandig befriedigende, zu einem positiven Resultate fiihrende 
Untersuchung war bei der ansehnlichen Hohe des Hiigels, zumal noch andere Hindernisse hinzu- 
traten, nicht zu denken. Indess so viel scheint fest zu stehen, dass diese beiden Erdliiigel niclit 
zum Zweck von Verschanzungen angelegt worden sind. Gegen diese Annahme lasst sich geltend 
machen, dass alsdann unerklarlich bleibt, woher die zerstreut liegenden Urnenscherben kommen1. 
nnd wozu der um den Hiigel in seinem ganzen Umfange herumfiihrende Graben angelegt sei 
Es sind dies ohne Zweifel Uberreste aus der vorchristlichen Zeit, vielleicht zwei Opferstatten. Zwei 
ahnliche Hiigel finden sich auf einer Wiese bei Janków przygodzki und ein solcher auch in Wtu- 
rek auf ganz ebenem Felde.

Von dem eben beschriebenen ostlichen Hiigel scbreitet der Beobachter iiber Felder, die 
mit zahlreichen Scherben von Thongefłissen iiberschiittet sind, nach der heidnischen Grabstatte von 
M i e l c a r e k ,  einem Flecken, der in nórdlicher Richtung ca. 1000 Schritt von Ostrowo entfernt 
liegt. Trotz vielfacher Untersuchung sowohl der Felder ais auch der Graber, die sich dort be
finden, ist mir nicht gelungen, irgend ein Grab aufzudecken. Nur Scherben verschiedener Farbę 
mit und ohne Verzierung findet man dort iiberall, und besonders in dem neulich am Wege nach 
Kęszyce gezogenen Graben sind sie in grosser Menge vorhanden. Dabei fielen inir die iiberall 
dort zerstreut liegenden Feuersteinstiicke auf, dergleichen ich viele auf dem Bilczewer Wege, in 
Lewków und Bieganin u. a. aufgehoben habe. Einen ahnlicben Fund bespricht A. Białecki 1. 1, 
indem er zur Erklarung dieser Erscheinung anfiihrt, dass die Feuersteine den Verstorbenen mit, 
gegeben worden seien, damit diese, wenn sie erwachten, Feuer anziinden kónnten. Diese Ansicht 
wird sich vielleicht ais unhaltbar herausstellen, wenn wir die Form der Stiicke genauer betrachten. 
Die Feuersteine sind Splitter von verschiedener Grósse, zwischen 5 cm. bis zu */2 cm. Lange, hier 
und da finden sich auch Pliittchen, die schwerlich zum Feuermachen verwendet werden konnen. 
Ausserdem bildet der Querschnitt des gróssten Theils derselben eine geometrische Figur (Dreieck, 
Viereck u. s. w.). Dies erscheint auffallend und findet seine Erklarung wohl eher darin, dass 
diese Stiickchen Spahne sind, die bei der Bearbeitung des Feuersteins zu verschiedenen Zwecken 
zu Pfeilen, Lanzenspitzen, Hammern u. s. w. abfielen. *) Sie sind also moglicherweise auf eine 
Zeit zuriickzufiikren, wo der Mensch nur auf den Gebrauch des Steine3 angewiesen war.

Ausser den hier beschriebenen heidnischen Grabstatten der Umgegend von Ostrowo sind 
noch zu nennen die von Osiek, Psary, Rossoszyce, Parczew, Śmiełów, Pruślin, Górzyce. Die in 
den 5 ersten Ortschaften gemachten Fundę befinden sich in den Handen der Gutsbesitzer; wo da- 
gegen die in Pruślin und Górzyce gefundenen heidnischen Uberreste geblieben sind, liisst sich 
nicht mehr nachweisen.

*) Lubbock. D ie vorgeschichtliche Zeit. Jena 1874. Band I. S. 78. C
5
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Es folgt nunmelir noch die Aufziihlung derjenigen Ortschaften, in welchen heidnische Grab- 
sta tten  erschlossen wurden, nebst Angabe der in denselben gefundenen Gegenstande. Auch schien 
es m ir nicht ohne W erth zu sein, diejenigen Orte anzugeben, wo steinerne Geriithe sich vorge- 
funden kaben. Die Aufziihlung ist dem Katalog des posener Vereins entnommen und nach Jahren 
der Offerte und auch wohl des Fundes geordnet gegeben.*)

Im Jahre 1859 gingen ein aus:
P a łc z y n ,  Kreis W reschen, 46 Thongefiisse; darunter einige m it Bronzeringen in den Henkelm 

eine Urne m it einem bronzenen Henkelbogen, der an zwei bronz. Ringen befestigt ist, eine 
K inderklapper m it bronz. Ringe, verschiedene eiserne und bronzene Gegenstande.

W i t o w o ,  Kreis Schroda: Urneu und Beigefiisse, versch. bronz. Schmucksachen: Nadeln, eine fi
bula; H am m er aus Serpentin.

C h w a ł k o w o ,  Kreis Schrimm: Thongefiisse, eis. Gegenstande, eine stein. A xt.
D o b i e s z e w k o ,  Kreis Schubin m ehrere H underte von Thongefassen, bronz. und eis. Gegenstande: 

bronz. Nadeln, Angelhaken, eis. Messer, K inderklappern verschiedener Form.
M u r z y n  o w o ,  Kreis Schroda: 2 Urnen.
T r z e m e s z n o ,  Kreis Mogilno: 2 Urnen m it 2 Beigofassen, 7 K orallen von Glasscbmelz. 
M a n i e c z k i ,  Kreis Schrimm, iiber die Ausgrabungen s Jahrbiicher d. T. P. N. Jahrg. 1860. 
U ś c i k o w o ,  Kreis Wongrowitz: eine Urne m it Deckel, bronz. Schmuckgenstiinde, 2 stein. Hammer. 
Cz a c z ,  Kreis Kosten: eine bronz. Spange, die in einer Urne gefunden wurde, mehre Urnen. 
S o k o l n i k i ,  Kreis Sam ter: eiserne Scheere und 2 eisern frgm. in einem tum ulus gef.
To n o w o ,  Kreis Wongrowitz: Urnen.
D o m a n i n ,  Kreis Schildberg: m etali, frgm. in einer Urne gef.
B u k ,  Kreis Buk: 7 Urnen.
Cz e s z e w o ,  Kreis Wongrowitz: Urnen, steinerne Gerathe.

Im Jahre 1860 bis 1868:
G r o d n i c a ,  Kreis K roben: Urnen, bronz. Schmucksachen.
T u r k  o wo ,  Kreis Buk: bronz. Gegenstande in einer Urne gef.
T a r n ó w e k ,  Kreis Inowracław: Urnenscherhen, bronz. Ringe und andere m etallene Gegenstande. 
J a r a c z e w o ,  Kreis Schrimm: 4 bronz. Armspangen, bronz. Ringe, eiserne Lanzenspitzen.
S o k o l n i k i ,  Kreis Sam ter: 2 bronz. Scbeeren, stein. Axt. s. d J. 1859.
K ł e c k o ,  Kreis Gnesen: in einem Beigefass gef. frgm. siiberner Ohrringe, Spangen, Broscben. 
K o n o j a d ,  Kreis Kosten: 23 bronz. Gegenstande.
M i ł o s ł a w ,  Kreis W reschen: eine grosse Urne, in  ih r lagen: eine 5mal zusammengebogene eiserne

Klingę, eine Helmspitze, eis. Messer, bronz. Schmucksachen, eine Lanzenspitze, eine bronz.
Schnalle, frgm te.; Beigefasse.

N a r a m o w i c e ,  Kreis Posen: Urnenscberben, Feuersteinspane.
M a ł a c h o w o ,  Kreis Gnesen: bronz. Figur der Isis.
K a r o l e w o ,  Kreis Sam ter: Urnenscherben, eiserne Axt, metali, frgm.

*) Dieses Register wird sich leicht aus der obengenannten Schrift Cruger’s und aus dem von W itt Bogda- 
nowo geschriebenen und von mir schon erwahnten Aufsatze vervollstandigen lassen.
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Im Jahre 1868:
D a l a b u s z k i ,  Kreis Kosten: 2 steinerne Streitaxte.
C zer  l i n ,  Kreis Wongrowitz: 2 steinerne Keile.

Im Jahre 1869:
Na  dz i e j e  w o, Kreis Schroda: iiber die Ausgrabungen s. Jalirbiicher T. P. N. Jahrg. 1871. 
D o b i e s z e w k o ,  Kreis Schubin: 65 Gegenstande, cf. d. J. 1859.
Ki e ł ez . ewo,  Kreis Kosten: bronz. Doppelfigur.
Zni n,  Kreis Sebubin: Urnen, Bernsteinringe.

Im Jahre 1870:
J e z i o r y ,  Kreis Inowrawław: Urnen, steinerne Gerathe.
C z a r n i k a u ,  Kreis Cz., Umgegend: 14 bronz., 3 eiserne Gegenstande, eine Maskę von Thon.

Im Jahre 1871 :
. S ł o p a n o w o ,  Kreis Samter: 60 Urnen und Beigefasse, stein. Lanzenspitze, 3 bearbeitete Steine. 

D o b i e s z e w k o  Bronzen. cf. d. J. 1859 u. 1869.
B i s k u p i c e ,  Kreis Schroda: Urnenscherben im Torf gef., Knochensplitter, eine Urne mit dem 

Zeichen i*j.
K ot owo,  Kreis Buk: Urnen, metali. Gegenstande.
L u l i n ,  Kreis Obornik: schwarze Thongefasse.
O b i e z i e r z e ,  Kreis Obornik: bronz. Halsring, stein. Axte, 4 Klingen aus Feuerstein, schwarze

Thongefasse.
Im Jahre 1872:

C h o b i e n i c e ,  Kreis Bomst: Urnen, 9 bronz. und 2 eis. Gegenstande.
C z e s z e w o ,  Kreis Wongrowitz: Urnen und Beigefasse, stein. Hammer, frgm. aus Palapbit, Scher- 

ben, Knocben. cf. d. J. 1859.
G r o c h o w i s k a ,  Kreis Adelnau: 3 Urnen, Beigefasse, stein. Hammer, bronz. Ring.
M ą d r e ,  Kreis Schroda: 2 silberne Miinzen*), Thongefasse.
L e d n a g ó r a ,  Kreis Gnesen:**) eine Gesichtsurne mit Deckel, 6 rom. Miinzen.*)
C z e k a n ó w ,  Kreis Adelnau: Hammer aus Serpentin, Urnen. s. oben.

) Aus welcher Zeit und ob im G rabę gef. ist nicht angegeben.
) Jn  einer U rkunde vom Jah re  1497 heisst der See L yedn icza= L edn ica, so auch in einigen anderen vom 

Jahre  1518, 1661 und in der lustratio  capitaneatus Pobiedziscensis vom J. 1766 (bef. im Staatsarchiv zu Posen). 
D arum  w ird  auch in dem Namen des an  diesem See liegenden Dorfes dieselbe W ortw urzel beibehalten werden miissen, 
a lso : Lednagóra und nieht L ennagóra, wie es je tz t allgemein genannt wird.

A u f der beruhmten Jnsel Ostrów in dem bereits genannten Gnesnersee (Gnieźnianka, Lednica) łiegen in 
g rosser Zahl zerstreu t Thonscherben, meist schwarzer Farbę, dereń Yerzierungen, sow eit ich es konslatiren konnte, 
vermittelst einer Schnur oder eines Priigstockes gemacht worden sind. U eberhaupt bietet die ganze dortige Gegend dem 
Archaeologen mannigfaehes Jn teresse. Ueberreste von Thongefassen, heidnische G raber, die noch im m er geheimniss- 
vollen Euinen auf dem Ostrów, aufgeworfene Hugeł, F iguren  von Gotzen u. s. w., ailes das verdient ein Gegenstand 
sorg fa ltiger Untersuchung zu werden. Der jetzige Eigenthum er der Jnsel Ostrów , H err A. G ra f W ęsierski au f 
Zakrzewo besitzt in seinem M useum ein in neuester Zeit in Jm iołki am Gnesnersee ausgegrabenes Gótzenbild. Dasselbe 
ist ca. 10 cm. lang, von Eichenholz geschnitzt und stellt eine aufrechtstehende Thiergestalt, einen Bock dar, dessen 
K o p f an der einen Seite mit einem spiralen H orn, an der andern m it einem langen Ohr versehen ist; ausserdein 
entstellen ihn zwei vertikale H orner. Auffallend sind noch einige au f der linken Bauchseite eingeschnittene, runen- 
artige Zeichen, sowie die in der M itte des Bauches gezeichnetc F igur eines Dreiecks, dessen 2 Seiten durch  je  eine 
Linie getheilt sind.



Im Jahre  1873:
S p ła w ie ,  Kr. W reschen: frgmte bronz. Gegenstande.
O r c h o w o ,  Kreis Mogilno: Bronzen: 2 Armringe, 2 H alsringe, eine fibula.

Im  Jahre  1874: . .
M r o w i n ,  Kreis Posen: bronz. Halschmuck aus Ringen bestehend; rundes goldenes P lattehen mit

Verzierungen, im Torf gef.
Zu den h ier aufgefiihrten F undstatten  sind noch hinzuzutugen:

K m c h o w o  Kreis Mogilno: im J. 1852 fand man in einem Grabę ein bronz. Gefass (infundibulum) 
in  der Form  eines Lowen; ein gewolbtes G rab m it Nischen, daselbst Urnen und einen bronz.
Deckel cf. Kraszewski, Sztuka u Słowian. S. 240 

 ̂ 7 Kraszewski. Sztuka u  Słowian. S. 48. 49. 152. nennt heidnische G rabstatten in : G r a b o n o g  
und K r a j e  w i c e ,  Kreis K roben; G ó r a ,  Kreis Schrimm; C i s z k o w o ,  M i k o ł a j e w o ,  M i ł -  
k o w o ,  S o k o ł o w o ,  Kreis Czarnikau; M e s e r i t z ,  Kreis Meseritz.

L u b a s z ,  Kreis Czarnikau: cf. Przyjąć Ludu J. 1843. Nr. 15.
M i k o r z y n ,  K reis Schildberg: Urnen, die bekannten 2 Stem e m it Runenmbchnften.
U ł a n o w o , Kreis Gnesen: es wurden G raber erschlossen, die Urnen aber ais unnutzes Thon-

eeschirr zerschlagen! . , T • oj. •
P a r y ż  Kreis Wongrowitz: der Besitzer dieses Dorfes H. v. G uttry entdeckte i. d. J. &me Stem-

kiste die Urnen konnten nicht unversehrt herausgenommen werden. _
P i o t r o w o ,  Kreis K osten: im Ju li d. J. Urnen in  Aachen Grabern, von denen nur em Beigefass 

erhalten  ist. Die Ausgrabungen sind einstweilen eingestellt. 
m p d l i m o w o ,  Kreis Inowracław: in der ersten Hiilfte des Monats Jum  d J. wurden Urnenscherben 

und 79 romische Miinzen ausgegraben. Der Besitzer des gen. Ortes klassifizirt sie in dem  
Dzień Pozn. 16/6. 74. wie folgt: Kais. Vespasianus 20 St., Domitianus 2 S t., Nerva 3 b t. 
T rajanus 5 St., H adrianus 16 St., Trajanus und H adrianus 2 St., Antoninus Pius 20 St., 1 au 
stina 9 St., Marcus Aurelius 1 St., Augusta Lucilla 1 St.

S i e m i a n i c e ,  Kreis Schildberg: es wurden ebenfalls in diesem Jah re  flache G raber au ge ec 
deren Inha lt sich bei dem H. Grafen Szembek, Besitzer von S., befindet _

P s a r v  Kreis Adelnau: flache Graber, arabische Miinzen, silb. Diadem und Ohrrmge. 
K n t o w i e c k o  Kreis Pleschen: flache Graber, schwarze und rothe Thongefasse, uber 100 romische 

Mfinzen anf dem Felde gef., darun ter eine goldene, m it der Inschrift: principi juyentutis; ein 
Stiick Bernstein (1 Pfund schwer), ein eiserner Ring m it griech. Inschrift. Alles dies im Be- 
sitz des Landschaftsdirektors und Besitzers von K. H. von Morawski

• > > > » > —

7 urn Schluss statte ich dem verehrten  H errn  R ittergut*be*itzer D r  v. L ip * k i f u r  
J . , nl rruna d ie er m ir  zu  dem Studium  der heidnichen Vorzeit gegeben, sowie auch

Z  die Bereitwilligkeit,m *  der e r  mir .e ine
* m  hat- ebenso dem R ittergu tsbesitzer H errn  M. v. B iern ack i f u r  *em freu n dh ch es

^Entgegenkommen und die TJnter*tutzun9 , die er m ir *tet* in meinem Streben angedeihen  

lies*, meinen D a n k  ab.



Antrittsrede des Unterzeicłmeten.

-a m -

t  , • QtJinnff als Direktor zum erstenmal das Wort ergreife, drangt mich

-  -  -  - -
mtwortliches Amt zu bekleiden. , • h ich in doppelter Beziehung ver-

Ihnen aber, hochverehrter Herr Schulrath, fuh e ich mich i n P P  ^  ^  mu.
pflichtet Sie Bind mein Vorgwetster und fnhren mtch ein in d: ^  der
die B.deotung meincr Anigabe and 4ss Woh, der Anstalt
Vorganger m diesem meinem A , eines solchen Rufes genoss. Ja, meine wer-
betrachten wird, die unter lhrer Leitung erhalten und fortzuentwickeln. Und
then Amtsgenossen, wir haben mcht aufzu an , ^  erklare icb hier laut und feierlich:
behaupten soli oft schwerer sein, a s erring • G ull(j selbst iim Leben und Streben
„Mit aller Kraft will ich eintreten fur das Wohl d « eQ ^  Soll aber das Werk 
an mich zueist die Anforderung stellen, die ich von a Schiller, zum Heile des
ge,ingen Bum Heile aller, der Lehrer „»d ^ S c h n a U .  Flir mich
Staates, so miissen alle von dem einen Gefi Fltern Lehrer, Schuler, sie
.her habe ich die Bitte, dass man mir Vertranen e»tgegenbnnge. E to n ,  Lehre: ^  ^  ^
wirken alle gemeinsam su einem Z.eck: je emtracbtiger d Arb , J ^  So
steht, das man erreichen soil, desto wollkommener ’tn rt  >n j r  S t e » ( ; • £  ^
wollen wir denn Bu dieser Stunde, tun emen festen V e r s a s u 8 ^  ^
in einigen grosseren Ziigen uns vorste en, v-°ran ^  erreichen in dem ernsten

Jeder Menseh diirstet ale ein Glied der
Streben nacb Vollkommenheit. Der Mensci an M(.nscUieie i £in werlorenes Geschilpf ohne
Menschbeit. Was ware der Etnselne osg Sorache denn die Spracbe ist eine Ent-
die Moglichkeit menBchenwnrdiger Entwrntong, ^  ^  ^  ^

t r i  E f  “ w'ie “ r r tto  riaum- Der Menseh lo n g e s t  won der Menschbeit 
ist wie eine Bliithe, die der Wind vom Baume schiittelt. e



Die Philosopher) des Ałtertliums — ich nenne Platon und A ristoteles — erklaren, dass 
der Mensch ein £<5ov u o h u x o v ,  ein Wesen ist, das nur im Staate gedeihn kann und der Idee 
nach is t ihnen der S taa t friiher ais der einzelne Mensch. Aber im A lterthum  ist die Idee der 
Menschheit noch nicht zur K larheit ćuichgedrungeE. Sich allein halten die Griechen, die 
Romer, halten die alteu  Volker fiir werth der menschenwiirdigen Entwickelung — aber selbst jene 
allum fassenden Geister, wie P laton und Aristoteles, erheben sich nicht zu dem Gedauken, dass die 
Sklaverei verwerflich sei und in  Athen wie in Rom verschwindet die Zahl der Freien vor der un- 
geheuren Menge derer, die keine Person, die nur ein Ding sind, vor den elenden Sklaven. Auch 
dasjenige Volk, das nicht in K unst und Wissenschaft, aber in dem Besitze der reinen Gottesidee 
vor alien hervorragt, das israelitische, betrach tet sich ais das auserwahlte, alle  andern sind ihm 
unrein. Und der G ott des a lten  Bundes befiehlt dem Saul die Amalekiter zu vernichten, Mann 
und Kind und Thier.

E rst das Christenthum  ha t die hohe Lehre in  die W elt gebracht, dass alle  Menschen Briider 
sind, K inder eines Vaters. Da giebt es nur einen H irten und eine H eerde, eiues W einstockes Re- 
ben, G lieder eines Leibes. Vor dieser Lehre, die in solchem Geiste die Liebe gegen Gott und 
gegen den Nachsten zum Hauptgebot erhob, musste die Sklaverei weichen. Nicht lange her ist 
es, dass im W esten ein grosser Kam pf um dieselbe siegreich ausgefochten wurde und dass 
im Osten die Leibeigenschaft aufhorte. Es giebt keine grossere kulturhistorische, keine wirksamere 
padagogische Idee ais diese: wir sind alle Glieder eines Korpers. Jeder Einzelne muss m itwirken 
zur Ausbildung der ganzen M enschheit und aus dem ganzen Korper strbm t dem Einzelnen Leben 
und Bildung. —

In diesem Lichte betrachten m ir auch das Gymnasium. Es ist nu r ein Glied des grossen 
Ganzen, aber in sich wieder ein lebendiges Ganze, das viele Glieder zu gemeinsamem Zweck in 
gemeinsamer A rbeit verbindet. Die Erziehung, die im Hause begonnen, in der Elem entarschule 
fortgesetzt ist, sie wird auf dem Gymnasium weiter gefiibrt, bis die Schiller re if geworden sind an 
Leib und Seele, an geistiger und sittlicber Kraft, sich auf der Universitat frei den W issenschaften 
hinzugeben. W enn die Schiiler eines Gymnasiums, die ais re if entlassen werden, au f der Univer
s ita t im freieren Lebensverkehr sich auszeichnen, wie von den Schiilern eines hervorragenden eng- 
lischen Padagogen geriibmt wird, ais Jiinglinge von mannlichem Geiste, voll E rnst und Pflichttreue, 
voll Sinn fiir Recht und W ahrheit, dann h a t das Gymnasium reife F rucht getragen. Welclie 
K r a f t e ,  welche M i t t e l  wirken nun in  diesem l e b e n d i g e n  O r g a n i s m u s  h a r m o n i s c h  zusam- 
men, um die Zoglinge zu sittlichen, fiir alles Hohe und Edle begeisterten Personlichkeiten bis zu 
dem Punkte heranzubilden, dass sie ais wirklich reife M itglieder der Universitat, der W issenschaft 
und dem  Leben iibergeben werden konnen?

Die K r a f t e ,  die auf dem Gymnasium in lebendigem Verein eintrachtig dasselbe Ziel ins 
Auge fassen miissen, das sind die L ehrer, die E ltern, die Schuler. D er Lehrer, der sich selbst zu 
vervollkommnen sucht, um dem  Schiiler ein M uster zu sein — denn W orte lehren, aber Beispiele 
ziehen — , der von Liebe zur Jugend und  von der Heiligkeit seines Berufes erfiillt ist, der das 
In teresse der Knaben und Jiinglinge fiir das Gute, Schone und W ahre zu erregen weiss, der findet 
in  der Organisation unserer Gymnasien einen machtigen Hebel, die schonsten Ideen zu verwirk- 
lichen. Aber nur Bildung der eigenen Personlichkeit is t im Stande, w ahrhaft erziehend zu wirken.



Dass jedoch dio Schtiler im rechten Geiste die Anstalt besuchen, das ist zunachst Sache der El- 
tem. Je melir sie durchdrungen sind von dem hohen Ziel, wozu das Gymnasium die Schiiler, die 
kiinftigen Leuchten des Staates erziehen soli, je friiher und kraftiger sie in ibren Kindern die 
Keime und die Liebe zum Guten,Eifer und Aufmerksamkeit, Gehorsain und Pflichttreue entwickeln, 
desto bessere Glieder liefern sie der Anstalt und der menschlichen Gesellschaft, mit desto gros- 
serem Stolze werden sie ihre Sóhne spater in allem Guten hervorragen sehen. 1st Reichtkum und 
Ehre und Genuss zu vergleichen solchen Freuden der Eltern? Ja, ohne Hiilfe der Eltern ist das 
Gymnasium nicht im Stande, sein Ziel zu erreichen. Der Knabe aber, der zu Hause in der Zucht 
des VaterSj in der Liebe der Mutter vorgebildet ist, der wird mit Lust die Lehren der Schule 
aufnehmen und wirken lassen — und ist er reif gewordcn und treten dann im freieren Leben 
Verfiihrungen an ihn heran, sein reiner und idealer Sinn wird auf sein vergangencs Leben zuriick- 
blicken und wie leuchtende Sterne sind ihm die Lehren der Eltern, der Lekrer. Wer das Gute 
wahrhaft hat kennen lernen und, wie Aristoteles sagt. durch Ubung die rechte Gewohnung ange- 
nommen hat, der kann wokl straucheln, aber sckwerlick wird er im Kampfe des Lebens versinken.

Mit welchen M i t t e l n  nun erreieht das Gymnasium die harmonische Ausbildung des Men- 
scheu? — Die Offenbarung des menschlichen Geistes ist die Sprache; durch sie unterscheidet sich 
der Mensch von alien anderen Wesen. Das Denken kann nur durch sie zur Klarheit kommen, 
durch sie werden dieGefuhle gelautert, die Vorstellungen in Begriffe umgesetzt. Alle menschliche 
Bildung ist bedingt durch die Sprache und wird durch sie vermittelt. Die Erkenntniss derselben 
und das tiefe Eindringen in ihren Geist ist daher auch das vorziiglichste Bildungsmittel des Gym
nasiums. Alle Vermogen der Seele werden in dieser Beschaftigung angespannt und entwickelt. 
Wie aber unsere eignen Gedanken sick erst durch den Ausdruck zur Klarheit gestalten, so wird 
uns die eigne Sprache erst recht verstandlich in der Vergleichung mit anderen. Das Griechische 
und Lateinische nun bietet uns in der edelsten Form die tiefsten Gedanken und nicht das allein: 
der Mensch ist ein historisches Wesen, ein Glied der sich entwickelnden Menschheit. Was die 
Jahrhunderte hervorbringen, nutzen wir und nur durch diesen Zusammenhang kbnnen wir etwas 
erreichen. Das Erzeugniss der Miihen von Jahrtausenden ist die Gegenwart. So ist auch unser 
Gymnasium ein geschichtlich gewordenes. Unsere Bildung baben wir nicht selbststandig errungen: 
was die Griechen von anderen iiberkommen, was sie selbst in Kunst und Wissenschaft, in Matke- 
matik und Philosophie geschaffen und den Romern iiberliefert haben, das alles hat uns erziehen 
und bilden helfen, das alles sind die grossen Faktoren, die unsere Jugend auf dem Gymnasium 
wieder zur Wissenschaft erziehen. Wir wiirden aufhoren, unsere eigne Fortbildung, unsere eigne 
Geschichte verstehen zu lernen, wenn wir die Kenntniss der Alten verloren.

Anderseits, das Schonste and Beste, was das Alterthum hervorgebraclit hat, das wirkt 
direkt auf unsre Jugend. Wie die griechischen Knaben, 'so laben sich unsre Jiinglinge an der 
ewig frischen Quelle der homerischen Poesie. Unter einzig giinstigen Bedingungen hat das grie
chische Volk in alien Zweigen der Kunst und Wissenschaft die schbnsten Bluten getrieben. Nie 
kann die Bildhauerkunst, nie die Poesie, nie die Philosophie, die Geschichtschreibung, die Rede- 
kunst aufhoren in den Griechen die Muster zu sehen, an denen wir alle gelernt haben und lernen. 
Unsere Kunst hat sich an der Hand der antiken aus dem Verfall erhoben, unsere grossen 
Dichter, unser Goethe und Schiller konnen weder in der Entwicklung, noch in ihrer Bedeutung,
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noch vielfach im Einzelnen verstanden werden, wenn uns nicht ihr Verhaltniss zum Altertbum 
bekannt ist. Wie aber im geschichtlichen Werden Bildung Bildung erzeugt, so muss aucb auf 
dem Gymnasium der Stoff ineinander greifen. Der griecbiscbe, lateinische, deutsche Unterricht, Ge- 
schicbte und Geograpbie sie wirken m it vereinter Kraft und miissen sich gegenseitig durcbdringen. 
So fiihrt uns die Kenntniss der griechischen und lateinischen Sprache zu den Quellen der alten 
Geschichte und die edle Form und der geistige Gebalt dieser Werke lautert den jugendlichen 
Geist in der Muttersprache. Wir lernen deutsche Grammatik, indem wir uns in  den Bau der la
teinischen und griechischen hineinleben und in der Betrachtung der Aehnlichkeiten und Unter- 
schiede wird uns das rechte Verstiindniss ershlossen. Homer eroffnet uns das Wesen der epischen 
Volkspoesie, in Vergil bietet sich uns das grosste Muster epischer Kunstdichtung und Gudrun und 
Nibelungen und Klopstocks Messias gewinnen Licht und Verstandniss. Die Mythologie der Grie- 
chen und die deutschen Sagen und Miirchen nahren die Phantasie, Grammatik und Mathematik 
bilden das Urtheil, ordnen und entwickeln das Denken, wahrend die Physik das Verhaltniss von 
Ursache und Wirkung vor Augen legt und den Sinn zu eigner Beobachtung weckt und leitet.

Dieser enge Zusammenhang der einzelnen Fiicher, dieses Zusammenwirkeu zur Bildung des 
ganzen Mensclien darf nicht ausser Aclit gelassen werden. Dem Zwecke des ganzen Unterrichtes 
muss sich jeder einzelne Lehrer unterordnen. Wo ein Fach ungebiirlich betont wird, da leidet ein 
anderes; wo bloss eine Seite des Geistes angespannt wird, da verkiimmern andere. Hat das Gedacht- 
niss im Einzelnen zu viel Stoff gesammelt, so wird der Geist schlaff und krank, da er nicht alles 
verarbeiten und zu seinem Eigenthum machen kann. Fur die Schiiler aber erwiichst die Pflicht, 
mit gleicliem Eifer alle Gegenstande des Unterrichts zu erfassen und im Einzelnen nicht eher zu 
ruhen ais bis dasselbe in seinen geistigen Besitz iibergegangen ist. Dass er in diesem Streben 
nicht wankt, dazu gehort ein ernster und fester Wille. Ordnung und Gehorsam, Fleiss und Auf- 
merksamkeit erziehen wohl den Willen; aber die lebendige Kraft desselben zeigt sich erst, wenn 
der Lehrer es versteht, Interesse und Liebe zu erwecken. In der Begeisterung entfalten sich 
alle Kriifte der Seele.

Nur wo die K r i if te  und M it te l ,  die in dem Organismus des Gymnasiums wirken vom 
Z week der Erziehung durchdrungen und getragen sind, nur wo festgelialten wird, dass diese An- 
stalt vor alien berufen ist, den Sinn empfanglich zu machen fiir alles Hohe und Edle, nur da kann 
diese Begeisterung geweckt werden. Die Jugend muss die Riclitung auf das Ideal haben. Sie 
wahlt lieber das Schone zu thun ais das Niitzliche, sagt Aristoteles. Das Gymnasium aber ist 
bestimmt, zu begeistern fur die Ideen des Guten, Schonen, Wahren, alles Irdische zu verklaren 
in ihrem Lichte. In dieser Vermittelung liat der einheitliche Organismns des Gymnasiums sein wahres 
Leben, seine rechte Kraft. Diesen Zweck miissen wir in unserer Zeit besonders betonen: es ver- 
m ittelt das Gymnasium die idealen Giiter. Denn es herrscht das Streben, die mechanische W elt
anschauung auszubilden, festzustellen Ursache und Wirkung und die Gesetze, die in der Natur 
herrschen. Ob so die letzten Probleme gelost werden? Wenigstens ein hervorragender Physiologe 
ruft uns neuerdings das Wort zu: „In Bezug auf das Riithsel, was Materie und Kraft sei, und wie 
sie zu denken vermogen, muss man ein fiir allemal zu dem Wahrspruch sich entschliessen: „Igno- 
rabimus11 wir werden es nie wissen. Die Naturwissenschaften belierrschen unsere Zeit; sie nrbeiten 
nicht allein mit an der grossen Aufgabe, die Riithsel der Welt zu ergriinden, in alle Gebiete des



—  27 —

Lebens greifen sie erleichternd und verbessernd ein, Wer kann ihre gewaltige Bedeutung ver- 
kenncn? Aber es erwachst auch die Gefahr, dass man die Verbesserung des materiellen Lebens 
zu liocli anschliigt. Nur in dem Streben nach eigner Vervollkommnung findet der Mensch Befrie- 
digung; die Giiter des Herzens und des Geistes sind zu pfłegen. Und das Gymnasium entwickelt 
alle Krafte des Menscben, Verstand und Gemiith und Wille sollen gleichmassig wachsen im 
Liclite des ldealen. Das Denken strebt naeh dem Waliren, das Gefiilil nach dem Schbnen, der 
Wille geht auf das Gute; aber wie Denken, Wollen, Fiiklen nur Theile einer Kraft sind, so fliessen 
auch ans einer Quelle alle Ideen. So zeigt der lichte Sonnenstrahl durch ein Prisma gebrochen 
des llegenbogens bunte Farben in sich verbunden. Wie die Sonne, sagt Platon, die Ursache 
des Lichtes, des Wachsens und Werdens, so ist das Gute im hocbsten Sinne fiir die Seele die 
Ursache der Wissenscbaft und giebt allem W ahrheit und Wesen, was Gegenstand der Wissenschaft 
ist. Das Gute im hochsten Sinne ist zugleich die Quelle des Wahren und Sehonen. Nur vom 
Guten aus wird die Seele erwarmt fiir das Wahre und Schone, nur das Licht und die Warme 
des Guten kann begeisterte Liebe entziinden. So ist die hochste Idee zugleich die Ursache und 
das Endziel alles Strebens aller, Sehnsucht, aller Begeisterung. —

Seit mehr ais zwei Jahrtausenden wirkt Platon auf alle Volker, die durch griechische und 
romische Bildung in den Kreis der Kultur gezogen sind, ungeschwacht fort. Das Gymnasium kann 
fiir das Studium der Philosophie nur vorbildend anregen; von Platon aber bietet es gleichsam die 
Reizmittel, um spiiter tiefer in diesen Geist einzudringen. Wer kónnte wiirdiger dazu erkoren 
werden, zu begeistern fiir solche idealen Giiter, ais der Yater der Ideenlehre. Und seine Philo
sophie ist zugleich Poesie, jedes seiner Stiicke ist ein Kunstwerk nach Inhalt und Form und so 
wird die Seele machtig erregt und gelautert.

Wollen wir aber bei der harmonischen Ausbildung, die das Gymnasium gewahrt, um die 
idealen Giiter der Menschheit erreichen und geniessen zu konnen, einen hervorstechenden Zug noch 
besonders hervorheben, so ist die Poesie vorzugsweise die Vermittlerin dieser Bildung. Wenn das 
edelste, was der Geist des Menschen gedacht und empfunden hat, geistige Nahrung fiir unsere 
Schuler wird, in deren Genusse sie selbst zu allem Edlen erstarken sollen, so bietet doch die 
Poesie den kostbarsten Inhalt in der schonsten Form und begeistert und Begeisterung erweckend 
sohwingt sie sich empor in jene Hohen, wohin noch keine Wissenschaft gedrungen ist. Alle Wissen
schaft wurzelt urspriinglicli in der Poesie. Wie aus dem Keime die verschiedenen Theile der 
Pflanze sich entwickeln, so sind aus dem Mythos, dem ersten Erzeugniss der Poesie, die verschie
denen Wissenschaften entsprossen. Die Poesie selbst aber in ihrer Entwicklung behiilt diese 
einigende und umfassende Kraft. „Bei der Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unserer 
Geisteskrafte, sagt Schiller, die der erweiterte Kreis des Wissens und die Absonderung der Berufs- 
geschiifte nothwendig macht, ist es die Dichtkunst beinahe allein, welche die getrennten Krafte 
der Seele wieder in Yereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Vernunft 
und Einbildungskraft in harmonischem Bunde beschaftigt, welche gleichsam den ganzen Menschen 
in uns wieder herstellt.” Und anderseits: „die Sitten, der Charakter, die ganze Weisheit ihrer 
Zeit sammelt sie gelautert und veredelt in ihrem Spiegel.” Sie schaut in die Tiefen des Herzens 
und erschliesst das Gewebe der menschlichen Leidenschaften, sie lautert uns und erhebt uns iiber 
das Niedrige in das Reich des Guten. So ist sie eine Fundgrube der edelsten Bildung des Her-

7
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zens und des Geistes. Die Musik ergreift das Gefiihl, die Poesie wendet sieli an a le  Krafte der 
Seele. — Bei keinem Volke nun hat sick die Poesie naturgemasser ohne Storung vom alles 
verhiillenden Mythos bis zur Hóhe der Tragodie, bei keinem Volke hat sie sich reicher entwickelt, 
als bei den Griechen. Die ersten griechischen Dichter stehen wie heilige Propheten am Anfange 
der Bildung, durch die Macht des Gesanges werden die Sitten gemildert, wunderhar ist des 
Orpheus Gewalt. Welche glanzende Sćhaar von Homer bis Sophokles Sie im Verein mit den 
Romern, mit den Meistern unserer Poesie, der mittelalterlichen wie der neueren Zeit, erwecken unsere 
Jugend. Nur einen hebe iclihervor, Schiller, der vor alien berufen ist, auf die idealen Giiter 
hinzuweisen, vergleichbar hierin dem einen Platon und wie dieser die Philosophie dichterisch ge- 
staltend. Wie Platon ist er erfiillt von den Ideen des Wahren, Guten, Schonen. „Werft, spricht 
er, die Angst des Irdischen von euch! Fliehet aus dem engen, dumpfen Leben in des Ideales 
Reich. — Poesie in der reichsten und edelsten Form begleitet den Schuler bildend und ver- 
edelnd durch alle Stufen des Gymnasiums. So ist der sich hinschlangelnde Fluss Auge und 
Wiirze der Landschaft; in seinen Wellen schopfen wir Erquicknng, an seinen Ufern wandern wir 
im saftigen Griin und rings ist Leben und Frische. —

Die Jiinglinge, hochverehrte Anwesende, die in solchem Geiste gebildet und erzogen sind, sie 
werden fur alles Gute und Heilige, sie werden fiir die Giiter des Vaterlandes mit heller Be- 
geisterung eintreten. W ir aber, werthe Amtsgenossen, wollen gegen die Schuler handeln im Sinne 
des hochsten Gebotes, im Sinne der Liebe, die, wie Leibniz erklart, Freude ist an fremder Gliick- 
seligkeit. Die Gliickseligkeit aber ist bedingt durch ein ernstes, wohlgeleitetes Streben nach 
Vollkommeuheit.



Schulnachrichten.

I. Lehrverfassung.

Da auch in diesem Sckuljahr die Lehrverfassung und im Besondern die Abgrenzung der 
Unterrichtspensen eine wesentliche Anderung nicht erfahren hahen, so behalten in dieser Bezie- 
bung die friiheren Mittheilungen ibre Geltung.

Gelesen wurde in
P r i m a

A:] Cic. Tusc. I u. II ; De Orat. II; Horat. Carm. I, II  u. ausgewahlte Satiren; priv. Liv. XXIV 
u. XXV— ; Herod. VIII, IX c. 1 — 41. Plato Eutyph. u. Phaedo I — XXXV u. LX11I— 
LXV1I. Horn. Jl. I —V; Soph. Antig.; priv. Xen. Mem. II  — Montesquieu Consider, c 11— 17. 

11: Cic. Tusc. I u. II; Tac. Ann. Ill; Horat. Carm. I, II und ausgewahlte Epoden; priv. Liv. XXIV 
u. CiG. de amicit. — Herod. VIII; Plato Apolog.; Crito; Horn. Jl. I — V; Soph. Antig.; priv. 
Xenoph. Memor. Ill u. IV; — Montesquieu Considerat. c. 11 — 17.

S e c u n d a  A u. B
Liv. XXII; Cic. pro Sest c. 1 — 50; priv. Caes. Bell. civ. I; Cic. de amicit.; Verg. Aen. II u. VI. 
resp. I — Xenoph. Cyrop. II, III u. IV; priv. Xenoph. Anab. Ill; Horn. Odyss. I, II u. I l l  — Mi
chaud Histoire de la premiere croisade c. VI — XIII.

O b e r - T e r t i a
Caes. Bell. Gall. I, II u. I l l ;  Ovid Metam. 854 Verse — Xenoph. Anab. Vll u. 1. Horn. Odyss 
I, 1 -  100.

U n t e r - T e r t i a
Caes. Bell. Gall. Ij II u. I l l ;  Ovid Metam. 775 Verse.

Q, u a r t a
A: Com. Nep. Milt., Them., Arist., Pans., Cimon, Lysand., Alcib., Conon, Epam., Pelop., Agesil. 
it: Corn. Nep. Arist., Paus., Cimon, Lysand., Agesil., Eumen., Hamilc., Hannib.

Aufgaben zu den schriftlichen Arbeiten in 
P r i m a

A: Im D e u tsc h e n :  la  wie fern lasst sich dor Ausdruck Ri'ickert-: „W illst Du, dass wir mit hinein in das Haus dich 
bauen, — lass es Dir gefallen, Stein, dass wir dich behauen.” auf die Bildung des Menschen anwenden? — Uber 
die Macht der Beredsamkeit. — Ein andres Antlitz, eh’ sie gescheh’n , ein andres zeigt die vollbrachte That. (Iu
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Form einer Chrie). — Martin Opitz und die erste schlesische Dichterschule — Charakteristik des Wirthes in 
Lessings „Minna von Barnhelm.“ — Welche Punkte der Erde sind in hervorragender Weise Bildungsstatten der 
Mensehheit gew orden?— Welche Umstande beforderten den ausserordentlichen Aufschwung der cilicischen See- 
rauber zur Zeit des Pompejus? — Uber die verschiedenen Arten der Geschiehtsschreibung. — Invidia gloriae 
coines (Klassenarbeit.).
b) Im P o ln is c h e n :  Strona ujemna literatury polskiej wieku stanisławowskiego. — Kropla wody wydrąża kamień 
nie siłą, lecz częstem padaniem. — Na co uczymy się obcych języków? — Krótki rys panowania Bolesława 1.
— Różnica między klasycznością a romantyrznością w literaturze polskiej. — Historya nauczycielką ludzi. __
O korzyściach kształcenia się w szkołach publicznych. — Główne znamiona charakteru Rzymian. __
c) Im L a te in is c h e n :  Initia rerum Romanarum cursim explicantur. — Quibus in rebus Germani a Gallis diffe- 
rant, auctore Caesare explicetur. — I)e Mercurio Horatio duce agitur. — Exponatur, quid Tib. et Caj. Gracchi
legibus suis petiverint, quid adsecuti sint.— Quid debeas, o Roma Neronibus, testis Metaurum (lum en.   Com-
parentur Lycurgi et Solonis leges. — Graecia capta ferum vietorem cepit et artes intulit agresti Latin.   Nihil
est ab omni parte beatum. — De principali, quae in Antigona fabula inest, sententia agitur. —

B. a) im D e u ts c h e n : Des Morgens gedenke, was Du zu thun hast, des Abends, was Du gethan h a s t ,— Ars longa, vita 
brevis. — W er sich nicht nach derDecke streckt, dem bleiben dieFusse unbedeckt (InForm einerChrie). — Erlauterung 
des Motto zu Schillers „Glocke” : vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. — Der Gang der Handlung in 
Lessings Minna von Barnhelm. — Quintus Fabius Maximus und Lucius Papirius Cursor (nach Liv. VIII. 30 35)
— Uber die gluckliche Lage Italiens.— Die W orte Schillers: Noch Niemand entfloh dem verhangten Geschiek! 
Und wer sich vermisst, es kliiglieh zu wenden, der muss es selber erbauen, vollenden” als Hauptgedanken in der 
Braut von Messina. — Invidia gloriae comes (Klassenarbeit). —
b) Im P o ln is c h e n :  dieselben wie in IA.
c) Im L a te in is c h e n :  Initia rerum Romanarum cursim explicantur. — Pisistratidarum historia adumbratur. _
Argumentum libri primi Iliadis proponitur. — De bello a Pyrrho contra Romanos gesto. — Clades Lacedae- 
moniorum in Thermopylis describitur. — De Sullae proscriptionibus. — Periclis in reinpublicam Atheniensium 
merita enarrentur. — Philippum Regem Macedonum virtutes, quibns eminuerit, multis obscurasse vitiis probatur. 
Non pace solum orbi restituta, verum etiam literarum celebritate inclaruit Romanorum imperator Augustus. — 
Quanta fuerit Atheniensium impietas in cives optime meritos, exemplis confirmatur. —

Aufgabcń zn den schriftlichcn Arbeitcn in
§ e c a n d a

A. a) Im D e u t s c h e n :  a) De mortuis nil nisi bene /?) Non scholae, sed vitae discendum.— Das Feuer ein Freund 
und Feind des Menschen. — W arum ware es nicht gut, wenn wir unsere Lebensgeschicke vorauswflssten. — 
Wenn Dich die Lasterzunge sticht, So lass’ Dir das zum Troste sagen: Die schlechten Fruchte sind es nicht, Wo- 
ran die Wespen nagen. — Das Leben ist der Giiter hochstes nicht, der Ubel grdsstes aber ist die Schuld. — 
Ordnung regiert die W elt (Klassenarbeit). — Welche vortheilhaften Folgen hatten die Nationalspiele fur die Grie- 
chen? — Die Verschworung auf dem Iiiitli. — Die Natur im Dienste des Menschen. — Gut verloren — nichts 
verloren; Musst rasch Dich besinnen Und neues gewinnen. Ehre verloren— viel verloren; Musst Ruhm gewinnen, 
Dann werden die Leute sich anders besinnen. Muth verloren — alles verloren, dann ware es besser nicht geboren.
— W oran pflegt die Ausfuhrung unsrer guten Vorsatze zu scheitern (Klsssenarbeit). —
b) Im L a t e i n i s c h e n :  Pugna ad Trasumenum facta describitur. — Fabius dictator contra Hannibalem bellum
gerit. — Quae Vergilius (Aen. lib. II) de cxpugnatione Trojae tradit, soluta oratione enarrentur. —

B. Im D e u t s c h e n :  De mortuis nil nisi bene. — Durch welche Ursachen entstehen Veranderungen auf der Erd-
oberflache. — Uber den W unsch, in die Zukunft zu blicken. — Der Taucher und der Handschuh von Schiller 
(Ein Vergleich). — W arum wird der Gebrauch von Ubersetzungcn klassischer Schriftsteller den Schulern unter- 
sagt? — Des Themistokles Verdienste um Athen (Klassenarbeit). — Die Zunge, das wohlthatigste und das
verderblichste Glicd des Menschen. — W as und wie soil der Jiingling auf Schulen lesen? — Reiehtlmm ist ein
Gliick, er hat aber auch seine Gefahren. — Jeder ist sich selbst der nachste. —• Uber die Wirkungcn der
Winde (Klassenarbeit). —
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Aufgabcn zii den A biturien tcnarbcitcn :

O stern 1874.
P ru d e n s  fu tu ri tem poris ex itum  C alig inosa no c te  p re ra it deus. —  Z asłu g i C ycerona około  rzeczypospolite j rzym skiej.

D e R om anorum  cladibus. —  V o n  einem  D reieck  sind  geg eb en : eine S e ite  a  =  37 mm., die Sum m ę d er Q ua
d ra te  d er beiden an d ern  Seiten  s 2 =  1769 □ m m ., uud d e r  von  ihnen eingeschlossenc W in k e l a  =  67° 2 2 ' 48,5". 
M an soli die L ange je n e r  beiden  S eiten  bereehnen . —  Die M antelflache eines sen k rech ten  K egels h a lt  M = n  81,31039 □  m. 
W ie  g ro ss  is t  d e r  W in k e l an d e r  Spitze eines A xenschnittes von diesem K egel, w en o  dessen  Seitenlinie a  =  10 m.

• 2^—3 5
Iang ist? D ie beiden W e rth e  der G łe ichung  ------------------------------------- ~ so lłen  berechnet w erden. —  E in  V a te r

x2 -ł-x ^0,02—3 2x -h 3
h in te rla ss t seinen m (6) K in d e rn  ein V erm ogen  von a  (18000) T h lr ., welches a u f  Z i n s e s z i n s e n  zu p ( 5 )%  anliegt. 
W en n  n u n  die K inder aro E n d e  eines je d e n  J a h re s  b (1200) T h lr . davon  beziehen, w ie viel bekom m t dan n  e in  Kind 
nach n (8) Ja h re n , w enn gleiche T h e ile  geinach t w e rd e n ?  —

Michnę lis 1874:
D ie griechische H egem onie (W e r  bek le id e te  s ie?  w orin  b es tan d  sie , u n d  w elchen W e c h se l e rfu h r  sie ihrem  W esen  
nach?) Św ieca ludziom  usługu jąc , sam a się traw i. —  D e secundi belli P u n ic i causis a tque  initiis. —  V o n  einem 
D reiecke  is t gegeben  ein W inkel a  —  84° 2 7 ' 16", die Sum m ę d e r ihn einschliessenden S eiten  b - t - e  =  s =  10 m und 
d ie D ifferenz d e r  diesen S eiten  g egenuberliegenden  W in k e l (3— y =  d = l l °  2 4 ' 32". E s  so li d a ra u s  d e r  In h a lt des 
D reiecks b e re c h n e t w erden . —  Die ganze O berflache eines g eraden  K eg e ls  h a lt F  =  28,31444 □ m .  u n d  die M ante l
flache M 20,81444 □ m .  W ie  g ro ss  is t  d e r  k ó rp erlich e  In h a lt dieses K egels?  —  E s sollen die W u rz e ln  d e r  Glei- 

chung 1 - t - f 2 x 15 =  3 - ł - J / ś n - 8  b e rech n e t w erden. —  E in  K ap ita ł von c T h lr. w ird  a u f  2 n  J a h re  a u f  Z inzeszins 
ausgegeben . N ach  V erlau f von n Ja h re n  w ird  ein zw eites K ap ita ł von c T h lr . au f n Ja h re  zu dem selben Z insfuss 
ani Z inseszins ausgegeben. Beidc K apita lien  be trag en  m it ihren Z inseszinsen  nach  der abgelaufenen F r is t  c, T h lr . Zu 
w ie viel P ro c en ten  sind sie ausgeliehen  w o rd en ?  c =  1000 T h lr ., c, —  6000 T h lr.; n  =  10. —

II, Verordnungen der vorgesetzten Behórden von allgemeinem Interesse.

Kónigliches Provinzial-Schul-Kollegium 27. Oktober 1873. Mittheilung der Ministerial-Ver- 
fiigung vom 14. Oktober 1873 betreffend Abanderungen in der Instruktion fur die Priifung 
der Zeichenlehrer an Gymnasien und Realschulen.

1. zur Priifung berechtigt auch das Abgangszeugniss von dum Sominar fiir Zeiclienlcbrer 
bei der Koniglichen Akademie der Kunste zu Berlin.

2- die Priifung im landschaftlichen Zeichnen ist kiinftig keine obligatorische.
3. den ad 1. Bezeiehneten kónnen auch die Probearbeiten ganz oder zum Theil erlassen 

werden.
K  P-S-K. 21. November 1873. Genehmigt wird die Zusammenziehung der parallelen Coeten 

der Unter-Tertia und Trennung der Prima in eine Ober- und Unter-Prima.



K . P-S-K. 6. Dezember 1873. Dringende Empfehlung der Sorgfalt fiir eine gute Handschrift. 
Yon don untern Klassen an sollen die Lehrer mit grosster Strenge auf eine saubere und sorg- 
faltige Schrift der Schiller halten, damit dieselben an eine leserliche und gefallige Handschrift 
rechtzeitig gewohnt werden.

K. P-S-K. 10. Dezember 1873. Hinweisung auf die Zeitschrift fiir das deutsche Reich, die in 
Karl Heymann’s Verlag in Berlin seit 1873 erschienen ist.

K . P-S-K. 13. Dezember 1873. Der Herr Minister hat durch Verfiigung vom 15. November 1873 
genehmigt, dass jiidischsr Religionsunterricht an Gymnasien in 6 wochentlichen Stunden er- 
theilt werde. — Der Unterricht ist vom 1. Januar 1874 ab dem Rabbiner Dr. Freymann iiber- 
tragen worden.

K , P-S-K. 16. Dezember 1873. Verfiigung betreffend die Anrechnung des Wohnungszuschusses 
als Bestandtheil der Besolduug bei Berechnung des Fiinftel des Gehaltes d. i. des Minimums 
der Hohe der Einkaufssumme in die allgemeine Wittwen-Verpileguugs-Anstalt.

K . P-S-K. 2. Januar 1874. Der wissenschaftliche Hilfslehrer Laskowski wird vom 1. Januar 1874 
an als Hilfslehrer dem Koniglichen Marien-Gymnasium in Posen iiberwiesen.

A. P -S -K  31. Januar 1874. Gemass Verfiigung des Herrn Ministers ist bei Aufnahme von 
Kindera, die das zwolfte Jahr iiberschritten haben, nicht nur der Nachweiss der ersten Im- 
pfung, sondern auch der stattgehabten Revaccination zu verlangen.

K. P-S-K. 14 Pebruar 1874, Mittheilung Allerhochster Kabinetsordre der Genehmigung des 
Legates der zu Krotoschin verstorbenen Frau Landschaftsrath Amalie Zeeh zu Gunsten eines 
Schulers des Gymnasiums zu Ostrowo.

K . P-S-K. 30. M arz 1874. Gemass Verfiigung des Herrn Ministers wird der bisherige erste 
ordeutliclie Lehrer, der Titular-Oberlehrer Polster zum etatsmassigen Oberlehrer ernannt.

* 17. A p r il  1874. Durch Vermittelung der Provinzial-Steuer-Inspektion wird die Verfiigung des 
Herrn Finanzministers vom 18. Marz d. Js. mitgetheilt, betreffend die Annahme, Beschaftigung 
und Anstellung der Supernumerare bei der Verwaltung der indirekten Steuern. — Zur An
nahme soil vorlaufig das Zeugniss der Reife fiir die Prima eines Gymnasiums oder einer 
Realschule 1 0  ausreichen.

K . P-S-K. 8. J u tii 1874 Auf Veranlassung des Herrn Ministers wird zur Anschaffung fiir die 
Anstalts-Bibliothek empfohlen:

1. Heroen und Gottergestalten der griechischen Kunst, erlautert von Alexander Conze, Wien 1874.
2. Denkmaier der Berliner Bauktinst, herausgegeben von Studirenden der Koniglichen Bau- 

Akademie zu Berlin; Berlin, Beelitz.
K. P-S-K. 30. J u n i 1874. Fiir die hoheren Lehranstalten der Provinz werden in Bezug auf 

die Leistungen in den Censuren folgende Pradikate festgesetzt:
s e h r  gut ,  gu t ,  b e f r i e d i g e n d ,  z i e ml i c h  b e f r i e d i g e n d , m i t t e l m a s s i g ,  u n g e -  
ni igend.

Bei denjenigen Anstalten, welche zur Bezeichnung des Gesammtwerthes einer Censur 
Nummern anwenden, wird demgemass folgende Scala entstehen: 1A, I, I[A, II, 1IB, III.

Das Betragen ist durch die Priidikate gut ,  ohne b e s o n d e r n  Tadel ,  t a d e l h a f t  (we- 
gen —:) zu charakterisiren.



K . P -S-K . 4. J u li  1874. Die Einfiihrung der deutschen Lesebiicher von Hopf und Paulsiek fiir 
den deutschen Unterricht von Septima bis Tertia incl. wird genehmigt.

K . P -S -K . 10. J u li  1874. Auf Veranlassung des Herrn Ministers wird zur Anschaffung fiir die 
Anstalts-Bibliothek empfohlen: Friedrich Wilhelm 111 und seine Siihne Friedrich Wilhelm IV 
und Kaiser und Konig Wilhelm, drei Lebensskizzen nebst einer Stammtafel und 4 Kunst- 
beilagen vom Grafen von Stillfried.

K . P-S-K . 13. A u g u st 1874. Verfugung betreffend die Einsendung je eines Exemplars der he- 
rausgegebenen Programme und der kiinftig auszugebenden an den Posener Magistrat, welcher 
beabsichtigt, eine allgemein zugangliche Sammlung aller auf das Grossherzogthum Posen sich 
beziehenden Druckschriften herzustellen.

K. P-S-K. 27. A u g u st 1874. Mittheilung des Ministerialreskripts, wodurch auf die seit dem 
Jahre 1872 von dem Schriftsteller Julius Lohmeyer unter Mitwirkung hervorragender Schrift- 
steller und Zeichner in illustrirten Monatsheften herausgegebene Zeitschrift „Deutsche Jugend” 
aufmerksam gemacht wird.

III. Ohronik des Gymnasiums.

Am 1. Oktober verliess der bisherige Direktor und Professor Tschackert, der seit Ostern 
1853 ais Oberlehrer, seit Februar 1861 ais Professor am Gymnasium gewirkt, seit September 1866 
als Direktor dasselbe geleitet hatte, Ostrowo, um als Regierungs- und Provinzial-Schulrath in Posen 
die Thatkraft einem weiteren Wirkungskreise zuzuwenden. Nie kann in der Geschichte der An- 
stalt, nie in den Herzen der Lehrer und Schuler die Erinnerung schwinden an die segensreiche 
Wirksamkeit.

Has neue Schuljahr begann am 14. Oktober 1873, nachdem am vorhergehenden Tage die 
Anmeldung und Priifung der neu aufzunehmenden Schuler stattgefunden hatte. Das Direktorat 
verwaltete bis zum 1. November der Professor Dr. v. Bronikowski Am 1. November iibernahm 
der Unterzeichnete zuerst provisorisch die Leitung der Anstalt und fiihrte den zugleich eingetre- 
tenen technischen Lehrer Leo Zellner in sein neues Amt ein.

1. Hubert Beckhaus, geboren zu Stadtlohn in Westfalen den 3. Januar 1839, wurde Sommer 
1858 vom Gymnasium zu Recklinghausen mit dem Zeugnisse der Rcife entlassen, studirte 1 
Jahr in Munster, sodann in Berlin Philologie, promovirte in Berlin Ostern 1863 und bestand 
dort Michaelis das Examen pro facultate docendi. Seit Anfang 1864 wirkte er an der hoheren 
Schule zu Rogasen, zuletzt als 2. Oberlehrer am Koniglichen Gymnasium daselbst.

2. Leo Zellner, geboren den 23. Juni 1848 zu Żelazno, Kreis Kosten, wurde im Koniglichen Schul- 
lehrerseminar zu Paradies ausgebildet und Yerlies 1S87 diese Anstalt. Von Ostern 1868 bis 
Ostern 1869 besuchte er das Konigliche Institut fur Kirchenmusik in Berlin und wurde Ostern 
1869 am Gymnasium zu Inowrazlaw angestellt. Vom 1. November 1873 ab ist ihm die Stelle 
des technischen Lehrers an hiesiger Anstalt iibertragen worden.
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Am 25. November nalirn der Konigliche Regierungs- und Provinzial-Schulrath Dr. Tschackcrt 
in ergreifender Rede von der Stadt, von Lehrern und Schiilern der Anstalt Abschied und fiihrte 
den Unterzeiclineten, der durch Allerhochstes Patent vom 21. Oktober zum Direktor der Anstalt 
ernannt wurde., in sein neues Amt ein, indem er den Ernst und die Wichtigkeit der iibertragenen 
Pflichten vor Augen stellte und ibm wie der Anstalt fernerhin seinen Schutz verhiess.

Der Unterzeicbnete dankte und antwortete darauf in der oben mitgetheilten Antrittsrede.
Am 20. Dezember beebrte der Regierungs-Priisident Herr Steinmann das Gymnasium mit 

seinem Besuche, liess sich das Lehrerkollegium vorstellen und wohnte dem Unterriclit langere Zeit bei.
Zu Weihnachten verliess uns der wissenschaftłiche Hilfslehrer Laskowski, urn als Hilfslehrer 

beim Koniglichen Mariengymnasium zu Posen einzutreten, nacbdem er hier seit Ostern 1871 als 
Probekandidat und dann als wissensckaftliclier Hilfslehrer th&tig gewesen war.

Der Geburtstag Sr. Majestat des Kaisers und Konigs wurde Sonnabend den 21. Marz mit 
Gesang und einem Redeakt gefeiert. Die Festrede hielt der Oberlehrer Jagielski.

Am 17. Juni wurde der Schulspaziergang in den Kwiatkower Wald unternommen, der 
durch die giitige Anordnung des Besitzers, des Herrn Grafen von Skórzewski, zu einem wahren 
Festplatz hergerichtet war.

Wahrend des Winters wurde den Schiilern der untern Klassen Gelegenheit geboten, Abends 
in der Anstalt unter der Leitung eines Lehrers zu arbeiten Auch wahrend der Sommerferien 
konnten die Schuler aus der Stadt sich taglicli 2 Stunderi unter der Leitung eines Lehrers wissen-
schaftlich beschaftigen.

Den 2. September, den Tag von Sedan, feierte das Gymnasium durch einen offentlichen 
Schulakt, bei dem der Gymnasiallehrer Tschich die Festrede hielt.

Eine Abiturientenpriifung fand am 23. Miirz und am 9. September unter dem Vorsitze 
des Koniglichen Regierungs- und Provinzial-Schulraths Herrn Dr. Tschackert statt.

Der Gesundheitszustand der Lehrer und Schuler war kein giinstiger. Durch den Tod 
wurden uns drei hoffnungsvolle Schuler entrissen: der Unter-Tertianer Jguaz Kotecki starb 
wahrend der Michaelis-Ferien 1873, der Quintaner Emil Friedlander starb am 13. Februar 1874 
am Typhus, der Ober-Primaner Johann Moczyński starb am 25 April 1874 an der Schwindsucht.

I



IV. Statistik des Gymnasiums. 

A. Lcktions-Taficlic.

U n te rr ic h ts -
G eg en stan d e .

W o c h e n tlic h e  U n te r r ic b ts s tu n d e n
S u m m ę :

la . Ib . I la . I lb . I l i a I l l b IV a. IV b. Va. Vb. Y la. V lb V II.
kath, . . . _ - — I — - — — — — — — - (16)

n evang. . . ■2 I 2 2 _ 3 _ 1 12
Deutsch • > . . . . 3 3 2 2 3 3 3 2 fi 2 6 2 12 36-1-12
Polnisch . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 20 -f- 3
Latein . . . 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 116
Griechisch . . . 6 6 6 6 fi 6 fi fi __ 48
Franzosisch . . , 2 ‘2 2 2 2 2 2 2 2 2 — — _ 20
Hehraiseh. 5 2 _ _ 4
Geschichte u. Geographie 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 32-+- 1
Mathematik resp. Rechnen 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 41-+- 5
P h y s i k ........................... 2 1 1 _ -- _ _ . _ _ 4
Naturbeschreibung . . — - — — 1 1 •2 1 — 2 — 2 — 9
Z eichnen.......................... 1 1 1 9 9 7
S c h r e i b e n ..................... -  1 — — - - - — 3 2 3 3 4 11-+- 4
G e s a n g .......................... '2 2 2 6

366-t-25
Turnunterricht wurde in 16 Stunden woehentlich ertheilt.

Vorstehende Tabelle hat im Laufe des Jalires gemass den Verfuauneen der voraesetzten 
Behórde folgende Veranderungen erlitten:
1 Seit Januar 1874 wird der evangelisclie Religions-Unterricht in folgender Weise ertheilt-

O. u. U.I 2 St., O u. U.II 2 St., O. U. U.III 2 S t, IV u. V 2 St., V allein 1 St. biblische
 ̂ Geschichte, VI u. VII 3 St. —

2. Seit Januar 1874 wird jiidischer Religions-Unterricht in 6 wochentlichen Stunden also ertheilt-
1 u. II 2 St., O. u. U III 2 St., IV -  VII 2 St.
Gemass Verfiigung des Koniglichen Provinzial-Schul-Kollegiums vom 3 Juni 1874 kam vom 
3. August d. J. an in den bisherigen polnischen Parallel-Coeten nachstehender Lehrplan, der 
auch fiir die deutschen Parallel-Coeten Geltung erhielt, zur Anwendung:

4.

R eligion...............................
D e u tsc h ..............................
Lateinisch . . . . . .
G riech isch .....................
P r a n z o s is c h .....................
Geschichte..........................
G e o g ra p h ie .....................
Rechnen und Matheraatik, 
Naturbeschreibung . . .
Z e ic h n e n ..........................
S c h re ib e n ..........................
Singen ...............................
Polnisch (facultativ) . .

VI V IV
3 3 2

3
lo j V 10

fi
— 2 2

2 2 ( 3
3 3 3
2 2 ---
2 2 1
2 2 _
2 2
2 2 2

32 32 32
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Cber Prim a
I

U nter-Prim a Ober-Sekunda U nter-Sekunda ■Ober-Tertia TTiiter-Tertia

Dr. Bcckhaus,
D ire k to r, O rd . iii O I

8  L atein i 2  H om er

D r. v . Bronikowski, jg G riechiseh 6 Latein (4 G riech iseh  | 
1. O b erleh re r  u. P ro f., O rd , m U- i-

Rcgentke,
2. O b erleh re r, O rd . in U. II.

Dr. Zwolski,
3. O berleh rer.

Marten.
4. O b erleh rer.

Jagielski,
5. O b erleh re r.

Bolster.
7.**) O b erleh re r, O rd . in V IB . 

vaeat.

4 M atheniatik!4  M athem atik  

2 P hysik

Kotliński,
2. o rd . L ehrer.

1(1 L a te in ,
4 G riechiseh
2  D eu tseh
3 G esehichte

6  G riecltisHt 2 P o ln iseh

4 M athem atik  4 M athem atik j

1 P hysik 1 P hvsik o M athem atik

Dr. v. W aw row sk i,
3. ord. L eh re r .  O rd , in V A .

Paten,
4. ord. L e h ie r  u n d  T u ru le h re r ,

O rd . in VI A. _______
lionke. ~  3 D eutseh

5. ord. L e lir .r . O rd, in O H ■
Zeukteler,

3 D eutseh  | , () I ja te in

6 . b rd . L e h re r , O rd . in O. IH .
Tscliich,

7. o rd . L e h re r , O rd . in  IV B .
2 F ranzósiseh

W e g n e r ,
8 . o rd . L eh re r .

M iędzychodzki,
w issensehaftl. H ilfs leh re r, 

O rd . in IV A . 
Flcisclier,

w issensehaftl. H ilfslehrer,
O rd. n U . I I I .

D r. v. K arw ow ski,
w issensehaftl. H ilfslehrer, 

O rd . in V  B.

I lo ra z  

2 P o ln iseh

o M ntkem atik

N aturbeseh . l  Natan besch.

3 G esehichte 3  G eschichte 
2 Polniseh

2 I lo n ie r  
2 F ranzósiseh

2 I lo m e r  ;j() L ate in  
2 F ra n zó siseh 1 ___

4 Grieehisi 
2 F ranzósiseh

D eutseh

3 G esehichte

Zellner,
techn ischer L e h re r  u. T u rn leh re r .

Lic. Dilloo,
evang. R e lig io n sleh re r.

Dr. F reym ann ,
ju d . R elig ionslehrer.

Bliiinel,
L e h re r  der V orschu le .

3 G esehichte

3 D eutseh  
2 F ranzósiseh

2 Po ln iseh
3 D eutsch 
2 F ranzósiseh

10 L a te in  
6  G riechiseh

3 G esehichte
I 1 •

i u e a  1 1 g  e m e i u  e Z e i c h n e n s t u n d e

z w e 1i a l l g e m e i u e  G e s a n g

2 Religion 
2 H eb ra isch

2 Religion 
2 H ebraisch

2 Religio

w e i  R e l i g i o  11 s t u  11 d e n 2 R e l i g i o n

) D a die V crth e ilnng  d e r  U n te rrich tsg eg en stan d e  in d iesem  J a h re  vielfachen V eran d e ru n g en  u n te rlag ,
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Quarta A Quarta B | Quint a A Quinta B Sexta A Sexta B Vorschule.

. L ate in 11

16

19

0  G riech iseh
-------------------- 1
2 Po ln iseh  I

19

3 M ath em atik 3 M athem atik  2 N atu rbesch .
1

2 N atu rbesch . 18

1

18

6 G riechiseh
10 L a te in  

4 D eutsch 20

3 R echnen 
2 F ra n zo sisch

3 Rechnen 
2 N a tu rb esc h . 3 R echnen

3 R echnen 
2 N aturbesch .

20

9 L ate in
>3 D eutsch

20

3 G esehichtc 
2 Po ln iseh

2 G eograpliie 9 L a te in  
4  D eutsch

2 0 (-t-8 )

18

--- 20

10 L ate in
20

~ 3 G esch ich te  
2 F ran zo sisch

2 G eographie 2 F ra n zó sicsh
2 G eographie 
2 P o ln iseh

2 Po ln iseh 20

10 L a te in  
2 F ran zo sisch

2 P o ln iseh
21

19
3 D eutsch

\

9 L ate in  
2 P o ln iseh

20

1 Z eichnen 1 Z eichnen 2  Z eichnen  
2 S ch re iben  
2  G esan g

2 S chre iben  , _____ -______*  a 9u,c
2 Z eichnen  , 2 Sohreiben 
2 G esang

24(-+-8)

s t  u  n  d e n

1 biblische G eschichte d r e i  R e l i g i o n s t u n d e n 16
z w e i  R e l i g i o n s t u n d e n

s t  u n  d  e n z w e i  R e l i g i o n s t u n d e u 6

so w ird n u r d e r  letzte P la n  m itgetheilt. **) 6. v ic a t

12 D eutsch  
2 P o ln iseh  
5 R echnen 
4 Schreiben  

1 G eographic

24
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C. Schuler.
Von den 377 Schillera, welche am Schlusse des vorigen Schuljalires die Gymnasialklassen  

besuchten, gingen 320 in das neue Schuljahr iiber, dazu traten 72, so dass die Gesammtfrequenz 
sich auf 392 belief. Vor M icbaelis 1873 zahlte die Vorschule 27 Schuler, davon verblieben bei

Es befanden sicb in

katholische . 
evangelische 
israelitische . 
zusam m en. . 
abgegangen sind

O -I
11

2
1

14
10

U-I O-II
14 16

9
5

28
2

3
3

22
3

U-II
12

4
8

24

O-III
30 

8 
11 
49 

7

U -III IV A
35 35

11
54
12

37

IV B
1

15
13
29

2

15 .

V A V B V IA V IB V II S u m m a
36 2 42 5 11 239
— 12 1 2 3 10 8 7 -t -1 0
— 9 — 5 2 6 6 -t- 2
36 2 8 48 33 23 3 9 2 -t~ 2 3

4 4 7 5 ___ 59
8 = 3 5 6  Schuler.Gegenwartig besuchen die A nstalt dem nach 333 -1 -28= 356  Schuler.

Aus Ostrowo waren im Ganzen in den Gym nasialklassen 155, in der Vorschule 14 Schuler. 
Dem Exam en pro m aturitate unterzogen sich: 

a) am 23. Miirz:

Name der Abiturienten
1. Czeslausv. Baranowski
2. Zbigniew v. Biernacki
3. Josepbat Lorecki
4. Joseph Olejnik

b)
1. Julius Cohn 
2 Albin Krzyżański
3. Adolf Reger
4. Carl Schulz

Kon-
fession Heimath

im
Gymnasium

in
Prima studirt

kathol. Ostrówek (Polen) 6V4 2 y2 Naturwissenschaft
11 Bagatella(K r. Adelnau) 10 2 'A Agronomie
11 Pleschen 9 V2 2'A Theologie
11 Chótow (Kr. Adelnau) 10 3 'A Theologie

am 9. Septem ber:
RechteI mos. Ostrowo 10 2

'kathol. Ostrowo 9 2 Pliilologie
evang. Ostrowo 9'A 2 Rechte
evang. Ostrowo 10 2 Architektur

in
Berlin
Berlin
Munster
Wurzburg

Breslau
Leipzig
Breslau
Berlin

Samm tliche Abiturienten erhielten das Zeugniss der Reife, Julius Cohn unter Befreiung von der 
mundlichen Priifung.

1). Unterstutzungeu.
Die Zinsen des Major Kretschmersclien Stipendium s fiird as Jahr 1873 wurden zu gleichen  

Tlieilen dem Quartaner Em il Heinze und dera Quintaner Conrad Mayer verliehen.

E. Lehrapparat.
Fur die Lehrer- und Schiilerbibliothek sind die etatsmassigen M ittel verwendet worden. 
Als Geschenk erhielt die Anstalt a) von der hohen Behorde:

Zum urkundlichen Beweise iiber die Abstammung des Preussischen Konigshauses^ von den Grafen 
von Hohenzollern. Separatabdruck aus dem 2. Bande der Hohenzollern’schen Forscbungen vom 
Grafen von Stillfried.

2. Geschicbte des Preussischen Konigshauses von Riedel. 2 Bande.
3. Zehn Jahre aus der Geschicbte der Ahnherrn des preussischen Konigshauses von Riedel.
4. Zeitschrift fiir deutsches Alterthum  ed. Karl Miillenhoff und E. Steinm eyer V Bd. 1 — 3 Heft 

und VI Bd. 1 Heft.
5. Statistische Nachrichten iiber das Elem entarschulwesen in Preussen fiir die Jahre 1862 bis 1864.

b) vom Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster 1 Exemplar der Festschrift zu der 
dritten Sacularfeier dieses Gymnasiums.

1.
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O R D N U N G
der  o f f en t l i c h en  P r i i f u ng  und  des  Sc h u l ak t s

Dienstag «len
Tormittags:

8 — 8y4 V I I  D eutsch . . Bliimel
8% — 8 '/2 I  I l i  Kechnen. ■ Kotliński
81/2 — 8% V IA  L a te in  . .Paten  
8 % —  9 /  / /  Franzósisch W cgner
9 — 9 y4 F A  Late in  . . Dr. v. Wawrowski
9'/4— 9 '/21 VB Latein  . . Tschich
9 1/2— 9 3/41 V A  Griechisch  Dr. Zwolski 
93/4—10 L I I I  Griechisch Fleischer

10 — 10 y2 O l / /  L ate in  . . Zenkteler 
10'/3—11 L I I  Geschichte Ronke
1 1  — W / z O f l  M ath ematik  Marten
11 y2—12 I  Geschichte Dr. v. Karwowski

29. September.
Nachmittags 2 Uhr:

1. Gesang.
2. Deklamationen.
3. Lateinische Rede des Abiturienten Julius Cohn:

H oratiura poetam  Augusti rebus vehem enter studuisse 
dem onstratur.

4. Deutsche Rede des Abiturienten Carl Schulz:
U eber den Einfluss, den die hellenische Bildung au f die 

Entwicklung der Menschheit geiibt hat.
5. Gesang.
6. Entlassung der Abiturienten.

Die Yerlesung der Versetzungen erfolgt nach 
beendeter Feierlichkeit in den einzelnen Klassen.

Zur Beachtung.
D i e n s t a g ,  den 13. Oc t o b e r  von 9 Uh r  Vormittags ab finden die Anmeldungen, Nacbmit- 

tags 2 Uhr die Priifung der neu aufzunehmenden Schiller statt. Dieselben haben ein Geburts- 
und Impfattest resp. bei einem Alter von iiber 12 Jahren ein Revaccinationsattest sowie ein Zeug- 
niss iiber den zuletzt genossenen Unterricht beizubringen.

„Die Aufnahme in die Sex ta  geschieht vorschriftsmassig in der Regel nicht vor dem vollen- 
deten n e u n t e n  Lebensjahre. Die elementaren Vorkenntnisse, welche dabei nachgewiesen werden 
miissen, lassen sich dahin zasammenfassen, dass von dem Knaben gefordert wird:

Gelaufigkeit im Lesen deutscher und lateinischer Druckschrift; Kenntniss der Redetheile; eine 
leserliche und reinliche Handschrift; Fertigkeit, Diktirtes ohne grobe orthographische Fehler 
nachzuschreiben; Sicherheit in den vier Grundrechnungen in ganzen Żabien; Bekanntschaft 
mit den Geschichten des A. u. N. Testaments.'*

Von einem in die Vor s c hu l e  (Septima) aufzunehmenden Knaben werden gefordert:
Kenntniss der wesentlichen Lehren aus dem Elementar-Katechismus; wenigstens mechanisch 
richtiges Lesen; Befahigung kurze Satze mit leserlicher Handschrift und Beachtung der ein- 
fachen Regeln der Orthographie niederzuschreiben; Bekanntschaft mit der Addition und 
und Subtraktion unbenannter ganzer Zahlen und mit dem kleinen Einmaleins.

An S c hu l ge l d  z a h l t  j e d e r  das  Gy mna s i um sowie  die V o r s c h u l e  b e s u c h e n d e  
S c h u l e r  j a h r l i c h  24 Thaler .

Mittwoch den 14. O k t o b e r ,  8 Uhr Vormittags wird das neue Schuljahr eroffnet.

\
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