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Historisch-statistische Untersucłiung iiber den 
Infinitiv bei Lafontaine.

Von A. Romuiiorsky.

E  i n 1 e i t u n g.

Der [Jmstand, (lass das franzbsische Verb einige Flexiousformen der 
Muttersprache, wie das Gerundium, Particip des Futurs und das Supinum, 
cingebusst liatte, begiinstigte in bobem Gfade den ausgedehnten Gebrauch 
des Infinitivs : es fehlte eben der franzosisehen Sprache (wie dem Roina- 
nischen*) iiberbaupt) ein anderes Mittel, die in Verlust geratbenen Formen 
zu ersetzen, wenn sie nicht ungefuge und plumpe Umschreibungen den 
einfacben und klaren Ausdrueksweisen des Lateiniseben gegenuberstellen 
wollte. Die Tochterspracbe wusste aus dem Unvermeidlichen sieli eine 
Zierde zu schaffen, indem sie dem Infinitiv die Geschmeidigkeit verlieb, 
der er sieli in seiner syntaktiscben Anwendung erfreut. Innerbalb des Fran- 
zosischeu miissen wir allerdings eonstatieren, dass das Nfr. einigen Yerlust 
erlitten bat, indem es z. B. die Substantiviernng des Infinitivs, die im Afr. 
so leielit zulassig war, aufgegeben, und den Acc. e. Inf. des Mfr. auf einen 
besondereti Fali besebrankt liatte.

Wenn ich trotz der zahlreichen Arbeiten**) die den Infinitiv im Fran- 
zosischen bebandeln, es unternommen balie, diesen wicbtigen und scbwierigen

*) Eine geschickte Zusammenstellung des Wissenswerten uber die liistorische Entwieklung 
des Infinitivs in den europiiisclien Sprachen im allgemeinen und besonders in den romanischen, 
liefert F. A. Wulf in seinem WerUchen «L’emploi de 1’infinitif dans les plus anciens textes 
franęais>, pag. 1 —25.

**) Dass ich alles mir Zugiingliche beniitzt habe, yerstelit sieli von selbst; wo es noth- 
wendig erschien, fiihrte ich die beniitzten Stellen an. Jedoch musste ich mich gerade in der 
Citierung einschranken, um die mir vorgeveichneten Grenzen einer solchen Arbeit nicht zu 
iiberschreiten: der belesene College wird mit Iieichtigkeit die beniitzten Wcrke und Stellen 
herausfinden. Tm Buchhandel und in den Bibliotheken nicht vorhanden waren: Lachmund, 
Ueber den (iebrauch des reinen und prapositionalen Infinitivs im Altfranzosischen, und Wigert, 
Observations sur 1’emploi de 1’infinitif dans la langue franęaise.

1*
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Theil der Syntax bei Lafontaine*) zu untersuchen, so geschali dies einerseits 
deswegen, weil Lafontaine, wenn auch durchaus dem siebzeluifen Jalir- 
hunderte angehorend, im Gebrauche des Infinitiys vielf‘aeh anf der Stule 
einer fruheren Spraehperiode stelit, wie es ja bei einein so popularem und 
gelegentlich gern archaisierenden Mich ter woni nicht anders zu erwarten 
ist; anderęrseits und hauptsachlicli aher deswegen, weil meines Erachtens 
zur Begriindung der historischen Syntax einer Sprache Beitriige, die auf 
s t a t i s t i s c h e r  Untersuchung beruheti, nnumganglieb nothwendig sind. 
Freilieh mag es liie und da miissig erscheinen, alle in Lafontaine yorkom- 
menden Stellen zur Illnstratioii einer Kegel anzufuliren, z. B. pouvoir mit 
dem reinen I nfinitiv. In solehen Fallen habe ich in leicht zn entziffernder 
Weise die betreffendcn Stellen angedeutet, ohne den Satz herauszusehreiben, 
urn nicht in arger Weise die Geduld des Lesera auf die Probe zu stellen: 
die langen Keihen von Zahlen haben eben nur einen relativen Wert und 
konnen ohne Scliaden uberschlagen werden.

Was die Anordnung des Stoffes anlangt, zog ich es vor, den Infinitiv 
nach seiner syntaktischen Function im Satze zu behandcln, welehe Methodc 
neben dem wissenschaftlicheren Werte schon auch deswegen empfehlenswert 
erscheint, weil sie einzig und allein im Stande ist, einige Einheit in dies- 
beziiglichen Untersuehungen zu erzielen. Freilieh kann dieses System nicht. 
ganz consequent und iibersichtlich zugleich durehgefuhrt werden: es muss 
dann oft Verwandtes getrennt werden, und Erscheinungen, die inan an 
einer Stelle zu suchen gewohnt ist, sind nicht selten an der entgegen- 
gesetzten zu finden. Ich Stelle den substantivierten Intinitiv an die Spitze 
meiner Untersuchung, lasse dann den Infinitiy ais Subject, ais Priidicat, ais 
Objeet folgen, worani' der Infinitiy mit der Praposition ais pritpositionale 
Bestimmung zur Besprechung kommt, wobei ich den Infinitiy mit dc und it 
(ais echte Prapositionen) von dem Infinitiy in Yerbindung mit den iibrigen 
Prapositionen scheiden zu mussen glaubte. Den Schluss bildet der Infinitiy, 
wo er duch Ellipse zu erklaren ist.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass die afr. Beispiele meist nach 
BartscIPs Altfrauzosiseher Chrestomathie (3. Auflage 1875) citiert sind. Wo 
bei Lafontaine die Fables citiert werden, citiere ich, wie fblgt : V. 3, v. Ub 
(fiinftes Buch, dritte Fabel, Vers sechsundzwanzig); ahnlich auch die Contes, 
nur wird dann vor die drei Zahlen C. gesetzt.

*) Naturlich konnten in dieser lieziehung doch nur die Fabeln in Iłctracht kommen ; 
dafiir, dass ich namentlich die Contes nur in seltensten Fiillen und lediglich dort beniitzte, wo 
es unumgangliche Nothwendigkeit erheischte, werden mir meine verehrten Collegen ans piida- 
gogisehen Kiicksicliten Dank wissen.



I. Substantivierung des lnfinitivs.
I)er 1 nfinitiv driickt sohlechtweg die Thatigkeit aus. In diesem Sinne 

ninmit er selir leicht die Bedoutung eines abstracten Substantiys au und 
hel.t die Handlung klarer hcrvor, ais das sinnyerwandte Substantiy, z. B. 
le dormir  und l osom mcii.  Ein wiehtiges Moment bei der Untcrscheiduug 
der Bedoutung liegt aueh darin, dass der substantivierte Jnfinitiv keiner 
Personification und Uebcrtragung der Bedoutung fahig ist, z. B. to xotetv, 
aber rt zofijotc. Sobald ein lnfinitiv seine urspriingliche Bedeutung der Hand
lung oder des Zustandes iibertritt und in iibcrtragenem Sinne gcbrauebt 
wird, ist er a uf dem boston W ego, ais J ntiniti v nicht melir gefiihlt zu 
werden und v011 ig in ein Substantiy aufzugelien, wie z. B. 1 e p 1 a i s i r, 
1 e 1 o i s i r, Pe t r c.

Im Lateinischen wurde die Snbstantiyierung des Infinitiys auf den 
Nominatiy und Aecusatiy besehrankt, und es tratęn gern gewisse Pronomina, 
davor, wie in meum intel l  igerc, i 11 ud pec c ar e . * )  Dor afr. Gebraucb 
kann nur mit dem Grieehisehen yerglichen werden, wo alłe Casus des substan- 
tiyierten Infinitiys im Singular moglich waren ; aber das Afr. geht noch 
einen Soliritt weiter und gebraueht den Infinitiv ais Substantiy aueh im 
Plural.**) Freilieh ist es oft scliwer zu unterscheiden, ob wir es mit einem 
substantiyierten oder dem sogenannten prapositionalen Infinitiy zu tbun 
baben : entseliiedene Snbstantiyierung ist da, wo sich vor dem Infinitiy der 
Artikel findet. Einige Beispiele dafiir : Quant vint a l f a i r e ,  donc lefont 
gentement (Alex., Sp. 21, Z. 9). Tornent el c o u s i r r e r  (Alex., Sp. 23, 
Z. 22). Pour ce tournay en eonfort m o n p e n s e  r (Charl. IPOrl., Sp. 454, 
Z. 18). De tot en tot recesset d e l p a r ł  er (Alex., Sp. 26, Z. 12). Si yous 
ne-me le feistes a u p a r t i r  (Cent nouv. nouv., Sp. 456, Z. 4). Jo vi al 
c o r n e r  que guaires ne vivrat (Roi. 2108). Er ist sogar der Flexion fahig: 
Ja li c o r n e r s  ne nos aureit mestier (Roi. 1742). II tendent de Pes-  
p 1 e i t i e r (Roi. 2165). — Was die Rection des subst. Infinitiys anbelangt, 
so wurde der (fenetiy gebraueht, so lange es sieli urn den Genet. subj. 
haudelt; beirn Genet. obj. war der Gebraucb des Genetiys facultatiy : es 
konute aucli der urspriingliche Casus gebraueht werden. Es war nicht notli- 
wendig, dass das Substantiyieren des Infinitiys sein formliches Aufgehen 
in ein Substantiy herbeifiihre,. sondern es blieb der Infinitiy in der Mitte 
der beiden Wortkathegorien, zwischen Yerb und Substantiy, sehweben (vg). 
a u d o n n e r 1 e do n). Die yerbale Kraft zeigt sieli aueh darin, dass ein 
Adverb statf eines Adjectiys zur naheren Bestimmung hiuzutreten kann: son 
s ag ę  ni e n t p a r i e  r, son l a r g e m e n t ,  d o n n ę  r.

*) Vgl. Diez, Gr. i n . a pag. 21U.
**) Vgl. Schiller, Der Inlinitiy bei Chrestien, pag. 11. u. ff.
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Dieser Gebrauch dauert ziemlioh lange, bis in die mfr. Periode. Wenn 
aber Du Bellay 1549 in dem bekannten Manifest der Plejade «La dćfense 
et illustration de la langue franęaise»*) seinen Landsleuten empfiehlt, diesen 
Gebrauch nicht aufzugeben, so geht doch unzweideutig daraus hervor, dass 
er merklieh zu schwinden begann. Und in der Tlmt ist der Montaigne’sche 
Satz il se penait du m o n t e r  l es  e h e v a u x, in welehem der substan- 
tivierte Infinitiv noch so viel von seiner verbalen Kraft behalt, dass er 
ein Accusativobject bei sieli haben kann, ani Ausgang des 16. und Anfang 
des 17. Jahrhundertes nicht mehr denkbar: die Infinitivc sind Substantive 
geworden, die nahere Bestimmung kann kein Adyerb, sondern rnuss ein 
Adjeetiy sein, die abstraete Bedeutung gelit nicht selten in eine eonerete 
iiber. In diesem Stadium der Entwickelnng traf Lafontaine die Sprache an 
und wir finden bei ilirn kaum ein Beispiel, wo er bei der Substantiyierung 
des lnfinitivs weiter gegangen ware, ais ein moderner Dichter gehen darf. 
Die in Lafontaine^ Fabeln yorkommenden substantiyierten Infinitiye sind :

lc loisir: Je mange tout ii 1 o i s i r (1. 9, v. 26). Ebenso: 111. 7, v. 13 
und XII. 26, v. 12. — Gewohnlicher dagegen ist :

le plaisir: hi dli pl a i sil- Q,ue la erainte peut corrompre (I. 9, v. le
27). Quel p l a i s i r  a-t-il eu depuis qu’ il est au monde? (1. 16, v. 7). Die
iibrigen Beispiele sind; II. 13, v. 26; 14, v. 8; 15, v. 32; 18, y. 22. —
III. 4, v. 28; 8, v. 16. — Die ersten 2 Beispiele des IV. Buches: Ceci
n’est pas un conte .4 p l a i s i r  inyentć 2, v. 21, und lik croissaient a p l a i s i r  
1’oseille et la laitue 4, v. 6 erinnern noch lebhaft an ein Verb. Dann weiter in
IV. 11, v. 14; 13, v. 31; 22, v. 12; — VI. 1, v. 29; 6, v. 11; 21, v. 4;
-  VII. 6, v. 13; 8, v. 17 ; 14, v. 33; 18, v. 62; — VIII. 4, v. 68; 13, 
y. 42; 14, v. 49; 16, v. 25; 19, v. 24; — IX. 1, v. 58; 2, v. 27 ; 2, v.
64 ; 7, v. 33; 8, v. 6 ; 15, v. 14; -  X. 1, v. 49; 2, v. 21; 2, v. 41 ; 2,
y. 76 ; — XI. 4, v. 2; 8, y. 23; — XII. 3, v. 22; 12, v. 20; 12, y. 111; 
15, v. 64; 26, v. 50.

Namentlich eignen sich zur Substantiyierung die ani haufigsten yor
kommenden Verba : e t r e, a v o i r, die Modalia d e v o i r, v o u 1 o i r, 
p o u v o i r, s a v o i r, die Verba der B e w e g u n g, die des L e b e n s  und
N ii h r e n s, des S a g e n s und D e n k ens  u. ii.

Potrę in seiner priiguanten Bedeutung; Je tiendrai 1’ e t r e  encore un 
coup de toi (V. 1, v. 37). So noch; IX. 7, v. 80; 12, v. 18; — XI. Epik 
v. 4; — XII. 8, v. 8 und v. 39.

*) Seue Aiisgabe dieses interessanten Werkes ist angekiindigt in Bulletin Mensuel De 
la Librairie Ldopold Cerf. (Feyrięr 1887, So. 23. fParis, Kue de Mćdicis, 13.])
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ravoir : Sur celui-ci roulait tout son a v o i r V. 1, v. 37. Ils sont 
pauvres, et ifont qu’un tron pour tout a v o i r (XII. 17, v. 23).

Ic (levoif: II lFeSt griffe . . . Q,ui de la rnettre en sang ne fasse son 
(1 e v o i r (II. 9, v. 25). Mćnćnius . .. par cet apologue... Les rainena dans 
leur (I e v o i r (111. 2, v. 44). Ebenso: XII. 6, v. 9.

le youloir ( acte de la yolonte)*): Ce doucet est un chat, Qui, sous 
son minois hypocrite, Contrę toute la parentć D’un malin v o u 1 o i r est 
porte (VI. 5, v. 36) — Nur ein Beispiel!

Ic poiiYOir: Les meoontents disaient qu’il avait tout Fempire, Le 
p o u v o i r, les trćsors, 1’honneur, la dignitd (III. 2, v. 36). Jupin les soumit 
au p o u v o i r monarchique (III. 4, v. 4). So audi: V. 6, v. 15; — X. 14, 
v. 25; -  XII 26, v. 24.

Ic saroir: Le refus des frelons lit voir Que eet art fassait leur s a- 
v o i r (1. 21, v. 29). Die ubrigen Beispiele sind : VIII. 19, v. 39; — X. 1, 
v. 12; — XI. 5, v. 34; — XII. 17, v. 21. Hieher reihe ich gleieli 
das eine Beispiel mit le sayoir-fnire ein ; Et d’oii me viendrait-il quc de 
mon s a v o i r-fa i r c ? (VII. 14, v. 18).

Ic lilii r c h c r : Ne te donna-t-on pas des avis, ipiand la cause I ) u ma r- 
c h e r  et dii mouyemeut, Q,uand les esprits, le sentiment, Q,uand toutfallit 
en toi? (VIII. 1, v. 39.) IT11 rat . . . raillait le m a r c li e r un jieu lent 
De la bete du bant p;irage (VIII. 15, v. 12). Avec son m ar eh er lent, 
quand arriverait-elle? (XII. 17, v. 23).

Ic sort i r (namentlich beliebt mit a.): Cependant il avint qu’au s o r t i r  
des forets Ce lion fut pris dans des rets (II. 11, v. 12). Ebenso: V. 8, 
v. 5 ; — IX. 7, v. 9 ; 14, v. 31.

Ic partii- : A u p a r t  i r de ce lien (III. 6, v. 16). Hieher gehórt auch
rarcn ir : A quoi bon eharger votre vie Des soins d’un a v e u i r qui 

n’est pas fait pour vous? (XI. 8, v. 9).
Aehnlicher Bedeutung sind noeli :
Ic coucher uud lc Icycr; La done pour quelque temps il fixe son 

sćjour, Se trouvant a u e o u c h e i-, a u 1 e v e r, a ces heures Que Fon sait
etre les meilleures (VII. 12, v. 39). Le loup en fait sa cour, daube, a u
c o u c h e r  du roi, Son camarade absent (VIII. 3, v. 10). Wie inan sieht,

*) «Le youloir pour la yolonte est un ternie qui a yieilli, et qui n’est plus reyu dans
la prose, encore cmploye dans la poesie par ceux mtmes qui excellent aujourd’hui en cet art», 
Vaugel. Rem. t. II, pag. 748, dans Pougens. Yoltaire, de son cóte, dit : «Ioins le  y o u l o i r  
des dieux . . . le youloir n'est plus d’usage, Volt. Comm. Corn. Rem. Tlićod. I, 1. Mais 
1’usage a annule ces decisions». So Littre in seinem Dietionnaire. — Neue Aicgabe des er- 
wiihnten Werkes von Vaugelas, Remarąues sur la Langue Franęaise, ist in Bulletin Mensuel 
ile la Librairie Lepold Cerf, (Paris, Rue de Medicis 13) Feyrier 1887, No. 23 angekiindigt.
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geht bei der Substantiyierung eiues Verbe pronominal das Pronom n'H dclii: 
vei'loren. An diese beiden letztercn schliesst sieli an

le (lorillir: Le financier se plaignait Q,ue les soins de la Providenee 
N’eussent pas au marclie fait vendre le  d o r m i r  (VIII. 2, v. 12) Conime 
le liiailgei- et le bole (VIII. 2, v. 13). Ce n’est peut-śtre pas De nos- 
seigneurs les ours le i n a n g e r  ordinain (VIII. 10, v. 35). Le eompagnon 
les porte en son garde-m a n g e r (XII. 18, v. 24).

le diner: Compere le renard . . .  retint d i n e r  eommere la cigogne 
(i. 18, v. 2). Andere Beispiele sind: I. 18, v. 16; — VII. 4, v. 21 ; — 
X. 1, v. 180; 16, v. 38. Im Sinne dieses substantivierten lufinitiys findet 
sieli an zwei Stellen das Participe passe, welches eine komische Wirknng 
bat: Un inatin passe, et veut liii prendre le d i n e  (VIII. 7, v. 14). Je 
jircndrai mon d i n e  dans le panier au pain (VIII. 17, y. 18). Weder im 
Dictionnaire de PAcademie Fran<;aise noeli in Littre’s Worterbuch ist dieser 
Gebraucb angefiihrt. Daneben existiert in der Sprache dieses Partieipe im 
Feminin: la  d i r . de  («Le repas ou la ddpense qu’on fait il diner dans les 
yoyages, tant pour les personnes que pour les ehevaux», Diet. de l’Ae. Fr.). 
Littre citiert auch ans Lafontaine dieses W ort: Mais dhs la d i n d e  le 
panier [aux proyisions] fut en ta me (Lafont. Vie d’Esope).

1(‘ souper: Le s o u p e r  du erocjuant avee elle s’ enyole (II. 12, v. 18). 
Andere Beispiele sind: IV. 11, v. 41; — IX. 2, v. 17; — X. 16, v. 40; 
XII. 15, v. 111 ; 15, v. 120.

le yivre : II eut au fond dc Fhermitage Le v i v r e  et le couyert 
(VII. 3, v. 10). File allait jus<pi’a leur porter V i v r e s et grains pour sub- 
sister (XI. 9, v. 27).

le peiiser : Hs se confiaient leurs p en  s e r s  et leurs soins (III. i, 
v. J 2). De tels pen s e r s  me seraient malsdants (IA; . 18, v. 7). Dans ce  
p e n s e r il se carrait (V. 14, v. 3). Que j ’ai toujours hal les p e n s  e r s 
du yulgaire. (VIII. 26, v. 1). So noeli einmal im Plural XII. 27, v. 64. 
Wahrend im ersten, zweiten, dritten und fiinften Beispiele le penser wirklich 
die Bedeutung von la pensee bat, ist im yierten Beispiele entschieden le 
penser == maniero de penser yorzuziehen, was die urspriinglichere Bedeutung 
des substantiyierten Infinitiys ist. Heute ist le penser =  la pensee nur dem 
hoheren Stiele eigen. Von yornherein sollte man statt la pensde in der 
Sprache le pensć (das Gedachte — der Gedanke) erwarten, welches Wort 
in der alteren Sprache thatsachlicli yorhanden war.

le soineuir. Eli! c’est le s o u v e n i r dhm si cruel outrage (III. 15, 
y. 21). On soupire & son s o u y e n i r  (VIII. 13, v. 51).
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le parter: Ainsi dans les dangers qui nous suiyent en eroupe Le 
doux p a r ł  er  ne nuit de rien (III. 12, v. 21). Oefter komnat vor:

l(‘ d ire : Mon d i r e  et mes raisons iront aux Petites-Maisons (V. 4, 
v. 21). Tous les gens cjuerellenrs, jusqu’ aux simples matins, A u d i r e  do
chaeuu, etaient de petits saints (VII. 1, v. 48). Au d i r e  de ces gens, la
bete est toute telle (X. 1, v. 39). J’en reviens a mon d i r e  (XII. 8, y. 3C). 
II accomplit son d i r e  (XII. 18, v. 7). Le soleil, a leur di re ,  allait tout 
consumer (XII. 24, v. 19).

le rirc: H traite notre r i r e  et nos discours de braire (XI. 5, v. 44). 
Wen soli te es wnndern, dass Lafontaine, wie am letzten Beispiele ersichtlich, 
auch das Yerb zum Ausdrnck des Affectes und des Gedankens des Langohrs 
substantiviert!

le sou rire : • . . Jamais . . . doux s oni r i re . . . Nhiyait fait soup-
ęonner qu’il tut yraiment eheri (IX. 15, v. (i).

le baiser: Faites-en les feox dfes ce soir, Et cependant viens receyoir 
L e 1) a i s e r d’amonr fraternelle (II 15, v. 14). Vos ba i sers  en seront 
moins rndes (IV. l,.v. 49).

Bei der Besprechung des substantivierten Infinitiys werden oft auch 
die Locutionen mit il fait -f- Adjectiy -f" Infinitiy erwahnt, wie: Si les 
arbres parlaient, il ferait.  bel  o u i r  (Contes II. 14, v. 270). Hier kann 
ich nur Beispiele ans den Contes anfuhren, weil sieli in den Fables keines 
yorfindet. Andere Beispiele sind : Je veux prouyer en somme qu’i I f a i t  
bon c r a i n d r e  (Contes IV. 10, v. 20). Bon f a i t  t r o que r ,  commfere 
(C. IV. 4, v. 101). Bon f a i t  aux fi 11 es B ć p a r g n e r  (C. III. 7, v. 7fi). 
Sieht man die zwei ersten Beispiele genauer an, so findet mai), dass das 
Verb eigentlich eine Art Substantiy ausmacht, weil es sieli mit einem Ad
jectiy yerbindet: es wśire dann Object zu dem Transitiyum faire. Istjedoch 
das Bronom il ausgelassen (Vgl. das dritte und yiorte Beispiel), so tritt das 
Adjectiy vor das Verb faire, und wir ersehen daraus, dass das Adjectiy 
niebt zu dem Infinitiy gehort, sondern allein das Object zu faire ausmacht. 
Die Construction ware dann : troąuer fait bon. Ich Lin der Ansiclit, dass 
auch dort, wo das Bronom il nicht ausgelassen ist und das Adjectiy mich 
dem Zeitworte faire seine Stellung bat, der Infinitiy ein postponiertes Sub- 
ject ist. Vgl. damit auch die Structur des folgenden Satzes : II f a i t  m e i 1- 
l e ur  eliez nous (IV. 13, v. 20).

Entschiedenere Substantivierung scheint in einer anderen Locution vor- 
zuliegen : avoir -)- Adjectiy Infinitiy; z. B. il a beau par ł  er (er bat 
ein schones Sprechen, wo «sehon» ironische Bedeutung hat, also etwa =  er 
bat ein unniitzes Sprechen). Meiner Ansicht nach istaber auch liier besser,
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beau ais neutrales Ądjecti v und Object za avoir za fassen: darni vertritt 
der reine Infinitiv, wie oft, (besonders der Infinitiv mit de), einen hypothe- 
tisehen Nebensatz (=  er bat da ein schones Geschaft, wenn er spricht — 
aatiirlieh mit Zagrundelegung der ironischen Bedeutung). Dass der Franzo.se 
den folgenden IuHnitiv niclit ais ein dureb beaa bestinantes Substantiv fiihlt, 
zeigt ancli der Umstand, dass vor vokalischem Aulant nur ausserst selten 
die Form bel gebraueht wird; ich erinuere mich in Molihre einen solchen 
Fali gelesen za haben, leider zu einer Zeit, wo ich an diese Arbeit nocli 
nicht dach te, so zwar, dass ich mich niclit veranhlsst fiihlte, da.s seltene 
Beispiel zu notieren. Dagegen sind die Beispiele fur beau Infinitiv mit
vokalischem Anlaut gar nicht selten: J’ai b e a u  etre,  engagtś (Mol. Don 
J. I. 2). Ebenso: En tous cas, elle avait beau et re  malignę (E. Zola). 
Mile Da Brenois a beau et re  hien riclic (Th. Pavie). Bei Lnfontaine liabe 
ich nur consonantischen Anlaut getunden: II avait beau c h e r c h e r (Ul. 
18, v. 14). Vous avez b e a u  dire,  des ce soir on voun tera frire (V. 3, 
v. 22). J’aurai beau pr o  t e s t e r  (V. 4, v. 21). II out b e a u  f a i r e  agir 
le collet et les plis (VI. 3, v. 32). Die iibrigen Beispiele sind: VI. 11, v. 3;

VII. 15, v'. 32 zweimal; — VIII. 1, v. 59; 10, v. 50; — IX. 10, v. 
2 zweimal; 19, v. 4 ; — X. 1, v. 111; 11, v. 26;  — XII.  6, v. 21 ; 16, 
v. 24 zweimal.

II. Infinitiv ais Subject.
A. Die natiirlichste Stellung des lnfinitivs ais Subject ist die an der 

Spitze des Satzes: in dieser Stellung erscheint derlnfinitiv ohne Begleitung 
einer Praposition seit dem altesten Franzosiseh bis anf unsere Zeit. Das 
Pradieat ist meistens durch etre mit einer pradicativen Erganzung, oder 
durch ein anderes Verb, welches leicht ais Copnla yerwendet werden kann, 
dargestellt. Bei Lafontaine ist das Pradieat ofter auch ein selbstandiges Verb.

Bień a d r e s s e  r n’est pas petite affaire (I. 17, v. 9). La d o n n e r 
Ini semblait bien dar, La re fu s er n Ytait pas sftr (IV. 1, v. 32 and 33). 
E c o n d u i r e an lion rarement s "e p r a t i q u e (IV. 12, v. 46). P r 61 e n d r e 
óter la qneue efit ete temps perdu (V. 5, v. 18). Car le v o i r  en eette 
prairie Paitre ainsi sans etre lie Temoignait quelque mai (V. 8, v. 19; 
beachte das Verb t e m o i g n e r  ais Pradieat!) Et e o n  t e r  pour eon ter 
me semble pen d’affaire (VI. 1, v. 6). Rien ne ]ie.se tant qir’un secret: Le 
p o r t e r  loin est difficilc aux dames (VIII. 6, v. 2}. Se t i r e  r en Gascon 
d’nne semblable affaire Est le mieux (VIII. 10, v. 28). Se ero  i re un 
personnage est fort commnii en France (VIII. 15, v. 1). Mais men tir  
commc sut faire Un certain depositaire . . . Est d’uu mechant et d’un sot 
(IX. 1, v. 41). E n c h € r i r est plus conrt (IX. 1, v. 92). Je fis voir que
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I a c li e r ce qiPon a dans la main, Sous espoir de grosse aventure, Est 
imprudence toute pure (IX. 10, v. 4). V o u er cent elepbants N’aurait 
pas oofite davantage (IX. 13, v. 12 beachte e o u t e r ais Pradicat!) Les 
e s c r « (| ii e r etait une trbs bonne affaire (IX. 17, v. 11). M o u r i r des 
rnains d’ Annetto est un sort que j’envie (X. 11, v. 23). P r ć t e n d r e
ainsi changer est une illusion (XII. 9, v. 62). Tael) er de Pen tirer irritait
son caprice (XII. 12, v. GO). A p p r e n d r e  a se eonnaitre est le premier
des s o i u s (XII. 27, v. 39). C h e r e h e r ailleurs ee bien est une erreur
extreme (XII. 27, v. 43).

Oft tritt zwischen den Infinitiv ais Subject und das Pradicat ein ex- 
pletiyes c e, welehes gleichsam eirie Verdoppdung des Subjeotes ausmaeht. 
Man lost einigermassen die syntaktische Verbindung mit dem Verb auf: 
der Infinitiy erscheint liier ais eine Reflexion, und der Inhalt dieser Reflesion 
wird dureh das nachfolgende ce ais grammatisches Subject resumiert. Diese 
Eiigung ist facultativ, wenn die priidieatiye Erganzung ans einem Nomen 
bosteht; ist die priidieatiye Erganzung ein l u f  i n i t i v ,  so liaben wir zwei 
Falle zu unterseheiden: Der Satz ist a f f i r m a t i y ,  und dann ist die 
V  e r d o p p e 1 u u g d e s  S u b j e o t e s  g e b o l e n ;  oder der Satz ist 
n e g a t i v, und der Gebranch von ce  ist wieder ta c  ul ta t i v. Die in 
Lafontaine’s Eabeln yorkommenden Beispiele fur die Wiederholung des 
Subjeotes bei nominałem Pradicat sind : Plutót s o u f f r i r  quc mourir, 
C’e s t la d e v i s e des hommes (I. 16, v. 20). V o u 1 o i r t r o m p e r le 
ciel, c’e s t f o l i e  a Ja terre (IV. 19, v. 1). Ne p o i u t m e u t i r, e t r c 
content du sień, C’e s t 1 e p l u s  s fi r (V. 1, v. 66). Mais 1 e 1 a c h e r en 
attendant Je tins pour moi que tfe s t f o l i e  (V. 3, v. 3). S a v o i r quoi, 
ce  n’est pas P a f f a i r e  (VI. 10, v. 11). Eh bien! m a n g e r  moutons, 
canaille, sotte espece, E st-ce  un p ó c h ś ?  (VII. 1, v. 36.) S o u h a i t e r, 
ce  n’est pas une p e i  ne Etrange et nouyelle aux bumains (VII. 6, v. 33). 
A 1 1 6 g u c r Pimpossible aux rois, c’e s t  un ab us (VIII. 3, v 3). Le 
bien e m p a q u e t e r, Puis des pieds de devaut ensemble le  p o r t e r ,  
O u 1 e r o u 1 e r, ou le t r a i n e r :  C’ 6 t a i t c. b o s e  impossible aussi 
que basardeuse (X! 1, v. 186, 187, 188). T ’a 11 e n d r e aux yeux (Pautrui 
quand tu dors, c’c s t e r r e u r  (XI. 3, v. 62). V o u 1 o i r que de tont. point 
ce sentiment vous quitte, C e n’e s t p a s  c h o s e  si petite (XJ. 5, v. 13). 
La libertd, les bois, su i v r e  leur appćtit, CV t a i t 1 e u r s d 6 1 i c e s 
s u p r e m e s (XII. 1, v. 102). Ebenso : Tout d i r e, c e s e r a i t t r o p 
(XII. 26, v. 9). Die yorbandenen Beispiele mit demlnfinitiy ais priidieatiye 
Erganzung sind niebt zablreicb, und es sind durchwegs affirmatiye Siitze : 
L’o f f e n s e r  Ce  s e r a i t  e t r e  fou (IX. 7, v. 41). E t r e  b o n  aux
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mćchants, C’e st e t r e  s o t  (X. 2, v. 12). Q,uoi! j o n i r, c’ e s t s e v o 1 e r 
soi-mśme? (X. 5, v. 10). Einmal findet sich die Wiederholung des Subjectes 
in diesem Falle nicht ein : D i r e des courtisans les clameurs et la pcine 
S e r a i t  se e o na  u mer  en efforts impuissants (XII. 12, v. 48).

B. Das Vcrhaltnis liat sieli ycriindert, wenn Nachstelhing des Stibjeetes 
eintrat : es wurde das Subject nicht mclir ais solclies gefuhlt, sondern man 
sali darin eineit Umstand des Grundes,*) oder naeh einer anderon Auffassung, 
den begleitenden Umstand,**) wonach sieli in Begleitung des Infinitivs einmal 
die Praposition d e, das andere Mai die Praposition a einfand. In i li ren 
Uranfangen waren diese Prapositioncn nicht miissige Begleitcr des Infini- 
tivs; erst im Laufe der Zeit hat sich der Sinn fur diese Prapositionen getriibt.

Bedenken wir einmal, dass sich Subject zuin Prąd i ca te so yerhiilt, wie 
Ursache zur Wirkung; bedenken wir weiter, dass die franzosische Sprać he 
z tir Bezeichnung des Urhebers der passiveu Thatigkeit sehr oft de (besonders 
im Afr.) verwendet, und dass der Urhebcr der passiven Thatigkeit das 
logisehe Subject dieser Thatigkeit ist: dann wird uns diese Anwendung der 
Praposition dc beim nachgestellten Infinitiv ais Subject nicht wundernchmen. 
Uchritrens fand sich dieses de im Mfr. auch beim Substantiy in glcicher 
Stellung ein. Wie sich in den meisten Fallen der Infinitiv mit de in einen 
Conditionalsatz auf losen liisst, yergleiche den Lafont,aine’schen Satz : S’i 1 
en p e u t  s o r t i r  f  rano,  c’est a In i beaucoup faire (Contes, IV. 9, v. 
290). Oder: S’i 1 en f a n t  f a i r e  autant afin que Fon me Hatte, Cela 
idest pas hien malaisć (Fables, I \ . 5, v. 18). Ein ganz moderner Schrift- 
steller sagt: Ah ! que ee serait beau, si Fon d o n n a i t  son existcnce 
entiere it une oeuvre (E. Zola).

Wie leicht andererseito ein Subject in einen begleitenden Umstand 
iibergehen kann, zeigt folgender Satz vou Victor Hugo : C m i  r e, a Guer- 
nesey, quelqu’un his du diable, i! y a visiblement 1 it de Fexageration***). Mit 
diesem Satze yergleiche man auch die Construction des englisehen Satzes : 
But their mistake was in c e a s i n g  to do well (L. M. Alcott). Um zu 
zeigen, wie sich beide Constructionen beriihren, gebe ięh endlich ein dem 
englisehen ganz analoges franzosisches Beispiel aus Montesquieu: Son

*) Um die Erforschung dieser Construction hat sich namentlich Tobler iu seinen Ver- 
niisehten Beitriigen zur Grammatik des Franzosisclien (Grobers Zeitsehr. f. rom. Phil., I. Band, 
|>ag. 3 und ff.) verdient gemacht.

**) Vgl. Soltmann, Der Iniinitiy mit der Praposition ii im Altfranzosisehen in „Fran
zosische Studien", I. Band, pag. 305.

***) Vgl. auch den Lafontaine’schen Satz : T o u t  m a n g e r  h lafois, 1’impossibilite S’y 
trouyait (XI. 9, v. 23).
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Industrie tut de s 4 p a r e r les Perses des cótes de la mor, et d e I e s r 4- 
d u i r e a abandonner eux-memes leur marinę.

Die Praposition de gewann im Laufe der Zeit die Oberhand, bis sie 
endlicli ihre urspriingliche Bedeutung einbiisste ; noeli nieht ganz erloschen 
sclicint das Verstandnis fur die Praposition de bei Lafontaine zu sein, wie 
wir es ans einzelnen Beispielen ersehen werden. Die Verwendung der Pra
position a beim I ntinitiv ais Subject war zu Lafontaine’s Zeiten auf die 
Fiille beschrankt, wo sie lieute nocli statthaft ist.

Beim Infinitiv mit de ais nachgestelltes Subject ist es gut, zwei Palle 
zu unterscheiden : a) wo die pradicatiye Erganzung ein Substantiv ist, und 
b) wo die pradicatiye Erganzung ein Adjectiy (oder ein Substantiy mit der 
Geltung eines Adjectiys) ist.

a) Die pradicatiye Ergiinzuug ist ein Substantiy: dieses steht an der 
Spitze des Saty.es, dann folgt die Copula, und endlicli der Infinitiy ais Subject:

Yos pareilles y sont miserables, Cancres, heres et pauyres diables> 
Dont la eon  d i t i o n e s t de m o u r i r de faim (I. 5, v. 18). L a d i f- 
I i cu l t e r  tu t d’a t t a c l i e r  le grelot (II. 2, v. 22). de demaude a ces 
gens de qui la p a s s i o n  Est d'en tasser  toujours, met t re  somme sur 
somtne, Quel ayantage ils ont que n’ait pas nu autre homme (IV. 20, y. 2). 
M a p e i n e 4 t a i t d e v o i r les gens plus paresseux qu’ici (VII. 2, v. 32)_ 
L e p o i n t  e s t  de l’a v o i r (VIII.  25, v. 22). Ebenso sind noch con-
struiert: X. 1, v. 113; 10, v. 8 ; — XII. 14, v. 6; 14, v. 30.

Beliebt ist liier die Verwenduug von c e :  dann folgt die Copula, und 
die dritte Stelle nimmt das pradicatiye Substantiy ein :

C’ e s t  e r r c u r, ou plutót c’e s t c r im e de l e c  r o i r e (II. 13, 
v. 29). Et e e nPe s t u u e d o u b l e  j o i e De la t e n i r de toi (II. 15, 
v. 19). Car c’e s t double p l a i s i r  de  t r o m p e r  le Trompeur (II. 15, 
v. 32). Ebenso: III. 5, v. 9;  6, v. 30, 9, v. 15; — V. 1, v. 35; — VI. 19,
v. 38; — VII.  8, v. 17; 8, v. 18; 12, v. 52; — VIII. 2, v. 23; 2, v. 18;
7, v. 35; XI. 5, v. 16.

Neben diesem Gebrauche des de tritt aucli die Construction mit que 
aut) wobei der Infinitiy ais Subject eines yerkiirzten Relatiysatzes zu fassen 
ist.*) Diese Construction ist namentlich beliebt, wenn das Pradicat ein 
Infinitiy ist. C’e s t m o u r i r deux fois q u e so u  f f  r i r tes atteiutes (III. 
14, v. 12). Q,uel que soit le plaisir que eause la yengeanee, C’cst Pa che ter 
trop eher q u e Pa o h e t e r  d’un hien Sans qui les autres ne sont rien 
(IV. 13, v. 32).

*) Vgl. Tobler, a. a. O. pag. 7.
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Naeli einer anderen Auffassungsweise werden beide diese Construetionen 
zn einer einzigen vereinigt: C’e s t u n (1 e s s e i n t r e s d a n g e r e u x 
Que d’e n trep r en d re de te plaire (J1. 1, v. 54). Ce n’e s t ]> a s u n f o r t  
bon  iii o y e n , Pour payer, q u e  d’e t r e sans bien (11. 20, v. 25). 
S er a i t-c e b i e n u nc m i s fc r e Q u e d’e t r e p a p e o u d’e t re r o i ? 
(X. 14, v. 15). C’e a t c h o s e comimme Qu e de I ii i v o i r t ra i te r ceux 
(|u’on croifses ami.s, Comme le chat fait la souris (XII. A Mmc de Bour- 
gogne, v. 11). Ce n’e s t pas ce q u’o n c r o i t q n e d’e u t r e r ehez les 
dieux (XII. 11, v. 25). Ce n’e s t p a s  Po u v r a g ę  d’uu jour (J, n e 
d’e p u i s e r eette science (XII. 14, v. 4). Heutzutage ist die letzterwahnte 
Construction mit q u e  de die gebrauehlichste; erloschen dagegen ist die 
Construction mit q u e, welche nocli im s i e b z h u t e n J a li r li u n d e r te 
haufig war. Ebenso gieng verloreii der reine Infinitiv ais nachgestelltes 
Subjeet. welche Fugung bis ins sechzehnte Jahrhundert hineinreicht.

Dagegen concurriert ii mit de  vor dem Intinitiv bis znm hentigen 
Tage, wenn die pradieative Erganzung ein possessiver Dativ ist. Der Dativ 
ist gewóhnlich ein Pronom personnel, seltener Substantiv. Freilich haben 
liier, wie iibera.ll in solchen Fallen, die Grammatiker einen Unterschied 
der Bedeutung ansgetupfelt: 0’est a vons de parler =  Ihnen komrnt es 
zu, zn sprechen, (fest ii vous h parler — Sie sind an der Reihe, zn sprechen.*)
In Lafontaine’s Fabeln ist nur die erstere Bedeutung zu finden in beiden
Constructiouen : E s  t - c  e ii t o i  d’e n v i e r la voix da rossignol ? (II. 17, 
v. 11). C’e t a i t a v o u s  de  s u i v r e, au yieillard d e  mouler (III. 1, 
v. 47). C’e s t ii v o u s  de  eommander QiPon me laisse precćder, A mon 
to ur, ma soeur (VII. 17, v. 23). C’e s t  ii n o s  en neni i  s de  c r a i n d r e  
les combats, A n o u s  de l e s  c h e r c h e r  (VII. 18, v. 57—58). C’e s t 
ii v o u s il e p a r i e  r, A 1 e u r s o r a t e u r s de s e t a i r e (XI. 5,
v. 46, 47). E s t-c e a la  t i e n n e  a juger de la n&tre? (XII. 1, v. 71).

h) Die priidicative Erganzung ist ein Adjectiv (oder ein Substantiv 
mit adjectiviseher Bedeutung). Hier tritt vor die Copula das Funvort il. 
Der blosse Infiuitiv, wie er im Afr. und Mfr. auch in dieser Stellung 
gebraucht wurde, findet sieli bei Lafontaine nicht inehr.

II n’e s t p a s  toujours b on  d’a v o i r im bant emploi (1. 4, v. 17).
II <31 a i t m a 1 a i s 6 de de c i d e r  la chose (I. 21, v. 6). I I vous est.
f o r t  f a c i l e  l ) ’ei i lever malgró moi ce pauvre nialheureux (II. 8, v. 7). 
(fest ce coup qu’ i 1 e s t  b o n  d e p a r t i r (IV. 22, v. 64). II  1 u i f  u t
i n u t i 1 e de p le  u r e r aux reneurs ii sa mort arriv(s (V. 15, v. 12). II

*) Schmitz, Franzosische Graramatik, pag. 246.



e s t  b on  (Fetre oharitable (VI. 13, v. 25). II m’e s t, disait-elle, faci l e 
I Vć 1 e v e r des poulets autour de ma maison (VII. 10, v. 12). II e s t  
b o ii d e p a r 1 e r, et ni e i 11 e u r de s e t a i r e (VIII. 10, v. 6). I 1
e s t  b o n  de s a v o i r Qui dc nous en aura la joie (IX. 9, v. (5). Et
<1 u’e s t-i 1 bon  de f a i r e ?  — C li a n g e r de lieu, dit-il (X. 4, v. 24, 
25; beachte den reinen Iiifitiitiv in der Antwort!). Ebenso: E t a i t - i l  
d’ li o ni ni e sago  De mu t i l e r  ainsi ces pauvres habitants? (XII. 20, v. 
15). '1'ritt die pradicatiye Erganztmg an die Spitze, so fallt il weg: L e  
id i e u x e t a i t  de r i re (IX. 8, v. 15). Deutlich tritt die causale Bedeu-
timg des de liervor, wenn der Intinitiv ais Subject an die Spitze des Satzes
tritt, eine Constructioii, die bei Lafontaine, wie im 17. Jalirhundert iiber- 
liaupt, gar niclit selten ist. Zwisclien dem Infinitiy ais Subject und der Co- 
pula tindet sieli dann gewblinlieb das Pronom ce oder cela (selten il) ein : 
I)’ a l l e r  lui dire: Non, Sans quelque valable exeuse, Ce rdest pas comme 
on en nse avec les diyinitćs (VIII. 13, v. 6). De r a c o  n t er  quel sort 
les avait assemblćs. . . C’ es t  un rdeit de longne baleine (X. 16, v. 7). 
IV e n e li e r c h e r la raison, ce sont soins superfltis (XII. 8, v. 41). De 
la cli a n t e r  sur la musette, C’ e s t  mon talent (XII. 9, v. 18). Immer 
handelt es sieli lim etre mit einer pradieatiyen Erganzung ; yereinzelnt kommt 
bei Lafontaine ein selbstandiges Verb ais Pradicat yor: Comtne si d’ occu per 
ou plus ou moins de place Nous rendait. . . . plus ou moins importants 
(VIII. 15, v. 22). — In D e le  r a t t r a p e r  il rfest pas trop certain (V. 
3, v. 5) scheint bloss eine Inversion yorzuliegen. — In seinen Contes bat 
Lafontaine oft Gelegenheit, einen Satz wie folgender anzuwenden : De d i re  
eoranient, ce serait un ddtail frivole (C. V. 6, v. 23): baufiger kommt in 
einem solcben Ealle derreine ais der von de begleitete Infinitiy vor: D i r e  
coinment, ce  serait chose aisde (C. V. 4 ,v. 56). Wenn das Nfr. das Pronom 
ce yór der Copula aufgegeben bat, so beweist dies, wie wenig die ursprung- 
liebe Bedeutung des de gefiiblt wird. Ebenso deutlieb tritt die causale Be- 
deutung des de zu Tage, wenn der davon begleitete Infinitiy an der Spitze 
des Satzes das Object ausniacbt, ein Fali, der der Verwandtschaft mit dem 
yorbergebenden Palle wegen hier erwiihnt werdeu mogę. Oft erscbeinen 
solche, von der Construction des Satzes gleichsani losgerissene Infinitiye 
mit de, ais eine Reflexion, wora uf sieli der folgende Satz bezieht: De d i r e  
si la compagnie Prit gont k sa plaisanterie, .Pen doute (VIII. 8, v. 24). 
Oefter kommen solcbe Fiigungen in den Contes yor, in welchen sieli Lafon
taine iiberhaupt mebr an seine Yorganger in der Sprache anscbliesst; Mais 
d’ en o u v r i r la bouche, Elle n’osa (C. III. G, v. 153). Je sais qiiel est 
leur prix: mais d e  le s  a c c e p t e r ,  Je ne puis (C. V. 10, v. 379). D e
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c o m ni e t Ł r e une si grandę offense, J’en fais scrupule (O. IV. 13, v. 147). 
I)’e n co  nt er le detail, vous vous en doutez tous (C. IY. 9, v. 210). — So 
lebhaft scheint bei Lafontaine noch die causale Bedeutung des de zu 
sein, dass er keinen Anstand ninimt, diese Praposition statt pour gele- 
gentlich zu verwenden: D e lu i d e man  d e r  cpiand, pourąuoi, ni com- 
ment Ce malheur est tom be sur elle, Et p e r d r e  en vains discours cet 
utile moment, . . .  II avait trop de jugement (E. XII. 15, v. 82). D’ ex- 
p r i m e r  i<• i la tendresse, . . .  II faudrait de nouveaux efforts (C. II. 14, 
v. 738). Einmal vertritt de mit dem Infinitiv den Nebensatz des conditio- 
nalen Satzgef iiges: D e c h e r c h e r  du sens :t la chose, On se fftt fait 
siffler ainsi qu’un ignorant (IX. 8, v. 18).

Die Erage diirfte nicht miissig erscheinen, ob Lafontaine bei einem 
solelien proleptiscben Infinitiv immer de gebrancht. In der That fsilit die 
Antwort negatiy aus, denn wir finden Beispiele, in denen wir bei Lafon
taine sonst de zti lesen gewohnt sind, mit reinem Infinitiy: Ifa 11 a q u e r, 
le me t t r e  en quartiers, Sire loup Petit fait yolontiers (I. 5, v. 5). Ebenso 
das bereits citierte Beispiel: T o u t  ma n g e r  a la fois, Pimpossibilitć S’y 
trouvait (XI. 9, v. 23). Du pied du mur enfin il s’approcha; D i r e  eomment 
je n’en sais pas la sorte (C. II. 5, v. 132). Das letzte Beispiel ist nicht 
mit dem fruher erwahnten «D i r e eomment, ce serait chose aisće» zu ver- 
gleichen, da der Infinitivt nicht Subject ist. Aehnlich: Di re,  eomment le 
(out se put passer, Ami lecteur, tu dois m’en dispenser (C. IV. 14, v. 69). 
Car s’ en a 1 1 e r, eomment auraient-ils fait? (C. III. 3, v. 78). — Solche 
Infinitive, gleichviel ob rein oder mit de, erscheinen mehr oder weniger ais 
Anacoluthien, oder zum miudesten ais absolute Satzglieder.

C. Intinitiy ais Subject nach unpersonlichen Verben.
Bei den unpersonlichen Verben und Ausdriicken wiirden wir yon vorn- 

herein den reinen Iofinitiy erwarten ; in der That finden wir ihn im Afr. 
ofter yerwendet, ais im Nfr.. wo er auf einige Verba beschrankt ist. Mit 
dem reinen Infinitiy concurriert im Afr. die Praposition a, der in der alten 
Periode uberhaupt ein grosser Spielraum gegonnt wurde; bei der grossen 
Vorliebe des Nfr. fur de bat sieh die letztere Praposition auch nach den 
meisteu Impersonalien eingefunden. Dies gilt auch vom Gebranch des In- 
finitiys nach den Impersonalien bei Lafontaine.

Bei łalloir findet sieli im ganzen Verlauf der Sprache dar reine 
Infinitiy. Lafontaine’sehe Beispiele finden sieli;

1. 5, v. 7 ; 5, v. 22, 23, 25; 16, v. 14; 18, v. 24; 19, v. 15; —
II. 1, v. 33; 2, v. 15; 2, v. 29; 6, v. 4 ; 7, v. 18 (bis); 8, v. 24; 10, y. 
33; 11, v. 1 ; 16, v. 23; 20, v. 24; — III. 1, v. 48; 1, v. 51 ; 3, v. 3 ;
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5, v. 9 ; 5, v. 31 ; 8, v. 5 ; 13, v. 25; 17, v. 18; — IV. 2, v. 26; 4, v\
24; 4, v. 60, 61; 5, v. 7, 8 ; 6, v. 29; 7, v. 10; 12, v. 17; 22, v. 38;
22, v. 59; — V. 1, v. 7 ; 2, v. 30; 3, v. 17; 8, v. 10; 17, v. 1 ; 20, v. 
15; 20, v. 37; — VI. 1, v. 5; 10, v. 1; 10, v. 6 ; 16, v. 1; 17, v. 5 ; Kpił. 
v. 10; — VII. 1, v. 4; 1, v. 54; 1, v. 57; 15, v. 35—37; — VIII. 2, 
v. 27; 4, v. 70; 16, v. 87; 17, v. 1; 17, v. 12; 18, v. 41 ; 25, v. 23; 27,
v. 38; — IX. 7, v. 77; 9, v. 4; 11, v. 25; -  X. 1, v. 169; 1, v. 175;
2, v. 15; 2, v. 33; 2, v. 48; 2, v. 89, utul zweimal v. 90 mit Ellipse von
il ( 'aut;  8, v. 24; 12, v. 60; 13, v. 18; 15, v. 55; — XI. 1, v. 18, 1!);
7, v. 1; 8, v. 7; 9, v. 1 ; 9, v. 36; 9, v. 38; Epil. v. 16; — XII. 7, v.
17; 8, v. 30; 8, v. 46; 9, v. 40; 10, v. 30; 11, v. 30; 15, v. 77; 22, v.
18; 23, v. 49; 24, v. 20, 21; 25, v. 24; 26, v. 10; 27, v. 37.

Comeilir wini im Nfr. mit de gebrauclit, im Afr. aber entweder mit
r e i ii e m Infinitiv, oder il. Wenn das Verb im Infiuitiv ein intrans. war,
trat das log. Snbject des Infiniti vs in den Aceusativ, so dass wir es gleichsam 
mit einein Ace. c. Inf. zu thun liaben; war dagegen das Verb im Infinitiy 
ein trans., so dass ein Object zum Infiniti v trat, dann musste das log. Snbject 
des Infinitivs durch den Dativ ausgedriickt werden : Vos n’ i povez garir, 
et v os  meimes en c o n v i e u d r a m o r  i r (Gar. Le Lob. Sp. 54, Z. 16). 
Li cuers li fant, si le  e o n  v i en t p a s  m e r (Gnili. D’Orl. Sp. 70, Z. 2).
11 le me e o n v i c n t a v a 1 o r (Pat hel. Sp. 473, Z. 3). Audi wenn das log.
Snbject des Infinitiws ausgedriickt war, konnte sich il einfinden.*) Der 
Gebrauch des reinen Infinitivs war noch im 16. Jahrhnndert iiblich. Lafon- 
taine gebraucht ihn noeli in seinen Oontes: II me c o u v i e n t f  a i r o en 
un quart d’henre (O. IV. 16, v. 113). In den Fabeln findet sieli kein Bei- 
spiel vor.

Bei plaire gebraucht Lafontaine sclion de: Vous plalt-il de l’ avo i r?  
(VI. 3, v. 17). dii ne p l a i s e  a votre seigneurie De me p r e n d r c  en 
eet ćtat-lil (IX. 10, v. 15). In den Contes findet sich gelegentlicli noch dic 
urspriingliclie Construction, die mit dem reinen Infinitiv: P lft t  au ciel vous 
a v o i r sery i mon coeur (C. III. 7, v. 76). Vergleiclie audi: S51 vous 
p 1 a i s a i t m o y co  m m a n d c r (Pathel. Sp. 474, Z. 7). Ptiisqu’il a p le  u 
a Dieu le nous  o s t er  comtne il le nous avait domie, loe en soit-il (Cent 
nouv. nouv. Sp. 458, Z. 18). Der r e i u e  Infinitiy wird noch yielfach von 
Corneille und Molierc venvendet: Et nos jours criminels ne pourront plus 
durer Q,u’autant qu’k sa clemence i l  p l a i r a  1’ e n d u r e r  (Corn. Hor. 
V, 2). Vous plai t - i l ,  don Juan, no us  f i c l a i r c i r  ces beanx mystbres ? 
(Mol. Festin, I. 3).

*) Vgl. die Beispiele in Littró unter convenir,  I list.
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Seoir gebraucht Lafontaine, wie heute, mit d e : II v o u s  s i ed mai  
d’ ć c r i r e  en si haut style (II. 1, v. 38).

Yaloir lllieux wurde urspriinglich mit re i nem Infinitiv yerbunden; 
nach einer anderen Auffassung konnte sich auch a einfinden. Bei Lafontaine, 
wie im Nfr. uberhaupt, blieb der reine Infinitiv ais die allein statthafte 
Construction, Es gehort somit zu jenen wenigen Impersonalien, welclie die 
urspriingliche Construction behielten. Gleichwohl wird der z we i te Infinitiy 
mit de yerbunden, was bei Lafontaine n i c h t  stattfinden muss: M i c ii x 
v a u t en lionne foi S’ a b a n d o n n e r  a quelqne puissant roi, Q u e  s’ ap- 
p n y e r  de pbisieurs petits princes (VIII. 18, y. 56, 57). V a u t-i 1 mi e u x  
s^attirer la haine uniyerselle? (X. 6, v. 22). II vaut  mi e u x  et re  im 
loup qu’un homme (XII. 1, v. 97). — Ein Beispiel aus Yillon o hne  de vor 
dem z we i t e n  Infinitiy: My e u x  y a u l t  v i v r e  soubs gros bureaux pauvre 
qu ’ a v o i r  e s t ć  seigneur et pourrir soubs riehes tombeaux (Villon, Sp. 
457, Z. 41).

Bei servir ist der Gebrauch von de bei Lafontaine ebenso geboten 
wie heute: Rien ne te sert  d’ e t r e  farine (III. 18, v. 48). Rien ne s e r t  
de c o u r i r  (VI. 10, v. 1). Que s e r t  a vos pareils de l i r ę  incessam- 
ment? (VIII. 19, v. 16). Que vous s e r t  de p l e u r e r ?  (X. 12, v. 35). 
— Im Afr. concurrierte der reine mit dem von a begleiteten Infinitiy.

Rester ist das einzige unpersonliche Verb, nach welchem noch heute 
d e und fi, vor dem Infinitiy gebraucht werden kann. Dem gemeinsamen 
Geschicke der Impersonalien nach sollten wir auch nach rester nur de im 
Nfr. erwarten, welche Praposition jedoch seit dem 17. Jahrhunderte der Pra- 
position fi hier den Vorzug abzutreten scheint: gewiss hat die Bedeutung 
der B e s t i m m u n g  die Erhaltung des a yeranlasst: I I  m e r e s t e f i  
p o u r v o i r un arrifcre-neveu (VIII. 1, v. 27). In den Contes auch mit d e : 
Res t a  i t, sans plus, d’ y d i s p o s e r  sa femme (C. III. 2, v. 184).

Couter yerbiudet Lafontaine bald mit k, bald mit de: Que c o fi t e-t-i 1 
d’ ó te r toutes ces araignees? (IV. 21, v. 28). Mettez ce qu’il en c o fi t e 
a p l a i d e r  aujourd’hui (IX. 9, v. 22). Car que co fit  e-t-i 1 d’ a p p e l e  r 
Les ehoses par noms honorables ? (XII. 24, v. 7).

Andere bei Lafontaine yereinzelt yorkommende unpersonliche Verba 
mit folgendem Infinitiy in Verbindung mit de sind;

tćllir: II n e t i e n d r a  qu’fi vous, beau sire, D’ fi t r e aussi gras que 
moi (I. 5, v. 14).

premlre: Mai p r e n d  aux volereaux de f  a i r e les yoleurs (II. 16, 
v. 24).
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appartenir: 11 ne ra’ a p p a r t ! e n t  pas  d* 6 t a 1 e r votre joie (XII. 
12, v. 33).

passer: P a s s e  e n c o r e  de ba t i r ;  mais planter a cet age! (XI.
8, v. 2).

arriver: II m' est a r r i v 6 quelquefois de manger  le berger (VII.
I, v. 28). 1 I v o u s  a r r i v e pen De  c o u r i r  quand on dort (VIII. 11, 
v. 11). Daher geliort auch der unpersonliche Ausdruck il est besoin: Est - i l  
b e s o i n  d’ e x ć c u t e r ?  (II. 2, v.31). — Von il fait bon, sowie vo» il 
est bon etc. babę ich schou oben (pag. 9) gesprochen.

III. Infinitiv ais Pradicat.
Der r e i n e Infinitiy ais P r a d i c a t  kann sieli auf das S u b j e c t 

oder das p a s s i v e O b j e c t des Satzes beziehen.
A. D er I n f i n i t i v  ais P r a d i c a t  z u rn Subj eot .  Der Infinitiv 

ais Pradicat zani Subjecte steht nach den Zeitwortern etre,  s embl er  und 
paral tre,  sowie nach den passiven Verben ć t re  sensć ,  6tre j ugć ,  
etre r ć p u t ć  etc.; wahrend letztere Verba eine verraeinte oder behauptete 
Tluitigkeit vom Subjecte aussagen, legt der Infinitiv nach et re  dem Sub- 
jecte einen Thatigkeitsbegriff im Sinne einer Pegrittsbestimmung bei.

Das Wesen des Priidicats liess hier seit der altesten Zeit bis auf den 
heutigen Tag nur den r e i nen  Infinitiv eintreten. Die Beispiele sind in 
Lafontaine nicbt zahlreich, und diese nur mit den Yerben der ersten Kate
gorie (etre, sembler, paraltre): (T est mo ur i r  deux foi que souffrir tes 
atteintes (III. 14, v. 12). Quelque soit le plaisir que cause la vengeance, 
C’ est Pa che ter trop cher que Pacheter d’un hien Sans qui les autres ne 
sont rien (IV. 13, v. 32). C’ est p r o me t t r e  beaucoup (V. 10, v. 13). Les 
lables ne sont pas ce qu’elles se mb l ent  etre (VI. 1, v. 1). Ma filie, . . 
e’ est trop v o r s e r  de larmes (VI. 21, v. 24). Messire Jean Chouart couvait 
des yeux son inort . . .  Et des regards s e mbl a i e nt  lui di re  . . . (VII-
II, v. 20). To u te chose pour toi s embl e  śtre evanouie (VIII. 1, v. 42.) 
IToffenser Ce s e r a i t  etre fon (IX. 7, v. 42). Etre bon aux mechants, 
C’ est  6tre sot (X. 2, v. 13). Quoi! jouir, c; est se v o l er soi-meme ? 
(X. 5, v. 10). Minos en ces deux morts s c m b l a i t  s’ etre mepris (XI. 4, 
v. 8). Si ce n’ est pas la rai sonner ,  La raison m’est chose inconnue (XI.
9, v. 32). II s embl e  a v o i r  des ailes (XII. 1, v. 7). Louis et le Destin 
me s e mbl e nt  de concert En t r a i n e r  Puniyers (XII. 10, v. 17). Dire 
des courtisans les clameurs et la ])eine Ser a i t  se eon su mer  en efforts 
impuissants (XII. 12, v. 49). La lunę, alors luisant, s e mb l a i t  contrę le 
sire V o u l o i r  favoriser la dindonnifere gent (XII. 18, v. 9).

2*
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Bei sembler und paraitre findetoft Aus l a s s ung  des In f ini t i  vs 
e t r c statt, wie es Lafontaine bei den Yerben der zweiten Kategorie immer 
thut: O Mort! . . . que tu me s e mbl e s  belle! (I. 15, v. 3). La naturę 
envers vous me semble bien injuste (I. 22, v. 17). Mais ton eorps me 
parai t  en merveilleux 4tat (II. 16, v. 11). .Paurais fait connaissance Avec 
cet anirnal qui m’a sembl ć  si doux (VI. 5, v. 24). Sous vos seuls auspices 
ces vers seront juges . . . dignes des yeux de l’univers (A Mmc de Mon- 
tespan, v. 34). '(Diese Beispiele vom Pradicat ohne Infinitiy zu erschbpfen 
konnte niclit meine Absicht sein !)

B. D e r  I n f i n i t i y  a i s  P r ii d i c a t z u m O b j e e t. Hiemit ge- 
langen wir zu der Construction des A c c u s a t i y s  mi t  dem I n f i 
n i t i y .  Von einer Construction des Acc. c. Inf. im Simie des Lateinisclien, 
wo der Accusatiy mit dem Infinitiy ais e i n e Begriffseinheit aufgefasst 
wurde und sowolil nach trans, ais intrans. Verben ais Object oder Subject 
des Satzes auftreten konnte, kann bei Lafontaine, wie in der ganzen nfr. 
Periode nicht recht die Rede sein.*) Im Franzosisehen ist der Accusatiy ais 
Object des Pradicatsverbs zu fassen, und von diesem Objecte wird nocli 
eine Thatigkeit ausgesagt: dies konnen wir am ldarstcn bei den Verben 
der W a h r n e h m u n g  seheu, nach denen der Infinitiy durch ein Particip 
oder einen Adjectivsatz ersetzt werden kann, wie es in den Latontaine’schen 
Siitzen geschehen ist: Voyez-vous c e t t e  ma i n  qu i  par les airs o h e- 
m i n e ?  (1. 8, v. 12). II entend la  b e r g f e r e  a d r e s  s a n t  ces paroles 
Au doux zephyr (II. 1, y. 44). Un milan v o i t d’en haut le  p a u y r e t  
s e d e b a 11 a n t sur Ponde (IV. 11, v. 34). II vit d e s  b e r g e r s  m a n- 
g e a n t un agneau (X. 6, v. 23). Auch bei f  a i r e und 1 a i s s e r empfindet 
die Spraehe nicht die Begriffseinheit des Accusatiys mit dem Infinitiy. Am 
innigsten ist diese Verbindung nach den Verben des W i s s e n s und 
Sa . g e ns ;  jedocli ist liier der Acc. e. Inf. nur a uf den Fali beschriinkt, wo 
das passiye Object ein Relatiyum  ist. Hier haben wir es mit dem echten 
Acc. c. Inf. zu thun. Im Grossen und Ganzen yerhielt es sich so auch im 
Afr., wenn wir von einzelnen Beispielen absehen, welche mehr Anlehnung 
an das Lateinische sind, also in Uebersetzungen. Wir treffen mit dieser 
Construction erst in der zweiten Halfte des 14. Jahrhundertes zusammen, 
und zwar, wie begreiflich, haufiger in der Prosa ais in der Poesie. Zahl- 
reicher treten Beispiele im 15. Jahrhunderte a uf) und im 16. Jahrhunderte 
gelangt diese Construction zu ihrer Bliite, namentlich bei Rabclais und Mon- 
taigne; auch Malherbe gebraucht sie nocli hie und da in seinen prosaischen

*) Vgl. Diez, III*, pag. 24(1 u. f.
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Schriften. Bei Corneille ist nichts mehr davon zu finden. — Seltener kam 
der Acc. c. Inf. ais Subject vor.

Nacli dem oben Gesagten glaube ich, hinreichend Grund zu haben, 
diesen Infinitiy bei Lafontaine (wie im heutigen Franzosisch) ais ein P r a- 
d i c a t z u m O b j e c t e zu bezeichnen. Dies findet sich :

1. Nach den Zeitwortern f  a i r e, 1 a i s s e r, v o i r und e n t e n d r e. 
Hier miissen wir unterscheiden, ob das Yerb im Infinitiy ein transitiyes 
oder intransitiyes ist. Weiterhin muss darauf Riicksicht genomtnen werden, 
ob bei einem transitiven Verb das S u b j e c t  und O b j e c t  d e s  I n f i 
li  i t i v s a u s g e d r i i c k t  i s t :  ist das Subject des Infinitiys n i c h t vor- 
handen, so ist der Infinitiy ein p a s s i y e s  O b j e c t  und es tritt der Acc. 
c. Inf. n i c li t ein (Lafontaine^sche Beispiele hiezu bei der Behandlung des 
Infinitiys ais O bject; ygl.pag. 30); ist bei einem trausitiyen Yerb das Object 
eutbehrlich, konnen wir es fiir unsere Zwecke ais intransitiy auffassen.

A. faire
a) bei I n t r a n s i t i y e  n. Wenn es im Alex. Sp. 28, Z. 4 heisst: 

Beis celestes, tu n o s  i f  a i v e n i r, so sieht man, dass die Construction 
des Acc. c. Inf noch lebhaft war, dass man bei der freien Stellung im Afr. 
n os  leicht ais Object von f a i r e  ansehen konnte. Allmaldich bat sich aber 
das Gefiihl yerandert: im Nfr. fiigt faire nur einen c a u s a l e n  B e g r i f  f  
zutn Verb, es wird mit dem Infinitiy ais e in  G an  ze s aufgefasst, und 
der Accusatiy erscheint ais Object dieses gleichsam agglutinierten Complexes. 
Daraus folgi, a) dass man nicht sagen kann je fais m on  f r b r e  ve  n i r, 
(5) dass in der Conjugatio periphrastica k e i n e  Congruenz des Particips 
eintreten kann, da der Accusatiy nicht Object zu faire, sondern zu faire 
mit seinem Yerb im Inf initiy ist, z.B.jelesai f a i t  entrer, aber n i c h t  
je les ai f a i t s  entrer.*) So sagt Lafontaine a) entsprechend : . . .  Et qui, 
f  a i s a n t f  1 4 c h i r le s  p l u s  s u p e r b e s  tetes, Comptera desormais 
ses jours par ses conquetes (A Monseigneur le Dauphin, v. 9). II marchait 
dhin |>as relevć, Et f a i s a i t  s o n  n e r  sa son ne t  te (I. 4, v. 6). Le 
loup deja se forge une fdlicitć Q,ui le  f a i t  p l e u r e r  de tendresse 
(I. o, v. 31). Andere Beispiele sind: II. 1, v. 10; 4, v. 9 ; 6, y. 6; 8, v.
38 ; 9., v. 27 ) III. 1, V. 39; 1:, V. 42; 2, y. 28; 3i, V,.24; 8, w: 42; 16,
V. 24 ; 15, v. 16 ; -  IV. 3, v. 35; 4, v. 26; 4, v. 61 ; 7, V. IG; 22, v .

35 y - v.  4, V. 19; 6, v. i30; 9, v. 4 ; 15, v. 7; 21, v. 4: VI. 1,, V.
4; 3, v. 2G; 3, \r. 32; 9, V. 12; U, v. 2; 20, y. 3; — VII. 5., V. 27 :; 8,
V. 2 • 9, v. 9 ; 9, v. 16 bis :; 12, v. 80; 18, v. 19; - - VIII. 2 ̂> V. 14;
V. 1 ó ,; 4, v. 42 ; 16, v. 354 24, v. 32; 22, v. 18; 23, v. 4 > 24, V. 14;

*) Vgl. Liicking, Franzosische Schulgranmiatik, § 379, besonderg b) 3) Aniu. 3.
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— IX. 9, v. 9; II
2, v. 158; 9, v. 13:

, v. 16; 18, v. 3 ; — X. 1, v. 99; 1, v. 103; 2, v. 27; 
10, v. 9; 11, v. 2; 12, v. 23; -  XI. 1, v. 8 ; 5, v. 33 ;

Kpił. v. 6; — XII. 3, v. 37; 4, v. 18; 10, v. 0; 12, v. 75; 15, v. 28; l8,
v. 16; 22, v. 15; 24, v. 5; 24, v. 13; 26, v. 39. — Fiir (3) liefert Lafon- 
taine kein Beispiel in seinen Fabeln.

b) Ist das Verb im Infinitiy ein t r a n s i t i  v e s  mit ausgedrucktem 
S u b j e c t  uni i  O b j e c t ,  so sollten wir zwei Accusative erwarten, einen 
al.s Subject des Infinitiys, welches bei der Construction des Ac-c. c. Inf. in 
den Accusatiy tritt, und den anderen ais Object der Thatigkeit des infiniten 
Verbs. Dies trifft aber nieht ein, da faire mit seinem Infinitiy ais ein ein- 
ziges (causatiyes) Verb angesehen wird, und kein frauzosisches Verb z w e i  
Accusative regiert. Der Urheber der durch den Infinitiy ausgedriickten Tha
tigkeit kommt in den D a t i v d e r  b e t h e i l i g t e n  P e r s o  n.*) So schon 
in der Passion: De sa raison si 1’esfreed que 1 o d e u f i l  li  f  a i u e i e r 
(Sp. 9, Z. 39). Selbst das Mfr. bat an dieser Structur nichts angeriibrt, und
wir finden sie bei Lafontaine wieder: LPescarbot prend son temps, f a i t
f a i r e  a u x  o e u f s  l e  s a u t  (II. 8, v. 16). O n  f i t  e n t e n d r e  a 
Pa igl e ,  . . . qtfelle avait tort (II. 8, v. 48); an diesern Beispiele siebt 
man, dass das Object auch durch einen N e t e n s a t z  ausgedriickt werden 
kann. Weitere Beispiele sirnl: Pour n o u s  f a i r e  e y i t e r  d e s  m a u x 
infiyitables (II. 13, v. 25). Oh! dit-il, j ’en fais faire autant Q,u’on m’ en 
f a i t  f a i r e !  (II. 14, v. 26). La plupar: s’en allaient chercher une autre 
terre, Quand Mćnćnius 1 e u r f i t  v o i i Q, u’ i 1 s e t a i e n t a u x mem-  
b r e s  s e m b l a b l e s  (III. 2, v. 41). 11 leur applique un mot qu’ un buste 
de heros L u i f i t  d i r e  fort h propos (IV. 14, v. 8). Un pen de courage 
v o u s le f e r a  t r o u y e r  (V. 9, v. 9). L’ autre uf a f a i t  p r e n d r e la 
f u i t e  (VI. 5, v. 32). Ebenso: VI. 8, v. 11; 10, v. 16; 16, v. 15; — 
VII. 12, v. 72; 18, v. 56; — VIII. 23, v. 16; — IX. 13, v. 2; 18, v. 
11; — X. 6, v. 35; 8, y. 6; 15, v. 45; -  XI. 7, v. 72; — XII. 1, v. 
32 ; 1, v. 82; 4, v. 3 ; 9, v. 21; 13, v. 8 ; 24, v. 34; 26, y. 42. -  In vielen 
Fallen ist faire mit dem I nf i n i t i y  gleichbedeutend mit einem anderen 
einfachen Verb, welches den Dativ regiert, wie das bei Lafontaine 5fter 
yorkommende fai re voi r  =  montrer  : On le l u i  f i t  bien v o i r ( VI I .  1, 
v. 62). Je t’ a i f a i t  v o i r tes camarades (VIII. 1, v. 45). On lu i  f a i t  
v o i r q u’ il est un sot (VIII. 7, v. 38). . . . Le chat . . . lu i  f i t  v o i r 
en moins (Pu u instant Q iP u n r a t  n' e s t  p a s  un ć l e p h a n t  (VIII. 
15, v. 30). Elle avait souhaitć d’apprendre quelque trait Qui lu i  f i t  v o i r, 
entre autre chose, Lhimour-propre donnant du ridicule aux gens (XI. 5, v.

*) Vgl. Liicking, a. a. O. und Franzosische Studien, I. pag. 395, *).
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69). — Es bleibt dann der Dativ auch gern, wenn der Satz ins Passivuni 
iibertragen wird : De par ]e roi des aniiuaux . . .  F u t f a i t  s a v o i r 
il s e s v a s s a u x Que chaąue esphce en ambassade Envoyat le visiter 
(VI. 14, v. 3).

Diese Structur mit dem Dativ der betheiligten Person tritt bisweilen 
auch analogisch auf, wenn auf faire ein Jnfinitiv in Verbindung mit einem 
p r a p o s i t i o n a 1 e n Objeet folgt: Coups de fourches ni d’ćtriviferes Ne 
] u i f o n t  c h a n g e r  de  m a n i 6 r e s (JI. 18, v. 38).

Auf die Lange konnte sich diese Construction nicht uberall halten. 
l)as Gefiilil fur die passiye Bedeutung, welche in einem solclien Ealle dem 
Yerb innewohnt, bat dahin gewirkt, dass man auch bei der activen Form 
des Iufinitiys diejenige Construction eintreten lasst, die sich beim Passiy 
findet: man gebraucht die Praposition d e  oder p a r  statt it: F a i t  es 
vous  eon ten ter par  ce couple cćleste (I. 14, v. 27). IAanimal . . . 
Eprouvait son adresse et sa force k jeter Ces morceaux de metal, qui se 
f ont  s o u h a i t e r  Par les humains sur toute ohose (XII. 3, v. 31). 
8o auch einmal in den Contes, II. 10, v. 10; II la f a i s a i t  
s u i vr  e . . . par  une vielle au corps tout rempli d’yeux. Ein Beispiel 
fur de: Peu de nos clnints, peu de nos vers, Par un encen-s flatteur amu- 
sent l’univers, E t se f o n t  e c o u  t e r  de s  nations ótranges (XII. 23, 
v. 62). — So tiefgreifend ist der neue Gebrauch jedoeli nicht, wie die Gram- 
matiker zu behaupten geneigt sind. Littró fuhrt a und par ais gleichbe- 
rechtigt au. Vorwiegend ist im heutigen Franzosischen allerdings par, 
aber uoch immer ist der Praposition a ein grosser Spielraum gelassen. 
Haufiger ist der Gebrauch des Dativs beim Pronomen personale ais beim 
Substantiy. Der Uuterschied der beiden Coustructionen liegt jedoch haupt- 
sachlich in der Natur der Verbinduug des Verbs f a i re  mit dem Infinitiv : 
ist die Verbindung eine so inuige, dass sie einem e i n f a c h e n  Ve r b  nahe 
konmit, welches zu seiner Erganzung neben dem passiven Objeet noeli 
einen Dativ der betheiligten Person bedarf, dann wird noeh heutzutage 
ohne Anstand der l)ativ gebraucht; wenn aber die Verbindung zwischen 
dem Infinitiv und faire keine so inuige ist, dann ist par gebrauehlieher.

Nun kbnnen wir fragen, ob denn nicht Beispiele zu finden waren, 
wo der Accusatiy ais Subject des Infinitivs verblieben ist, ob die Veran- 
derung in dem Dativ streng nothwendig ist. Wir mussen zugebeu, dass 
bei faire solche Beispiele am seltensten sind, aber das erste in der fran
zosischen Literatur vorkommende Beispiel im Eulalialiede weist gerade 
zwei Aeeusative auf: Voldreut 1 a f  a i r e d i a u 1 e s e r v i r (Sp. 3, Z. 31). 
Solche Beispiele kommen im siebzehnten Jahrhunderte auch, obschou
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vereinzelt, vor: En voici pourtant un, q u e de vieux talismans F i r e n t  
c h e r c h e r f o r t u n ę  au payes des romans (X. 14, v. 5). Ceux (=  les 
parents) du loup, gros messieurs, Po u t f  a i t a p p r e u d r c  a l i r ę  (XII. 
17, v. 24).

Wenn faire mit dem Infinitiv eines r e f l e x i v e n  Verbs verbunden wird, 
wird liaufig das Pronomen unterdruckt. Nothwendig ist jedoch die.se U li
ter d i- ii c k ung tiicht. Lafontaine’sche Beispiele sind: Et qui, fa  i s a ii t f l  e c li i r 
les plus superbes tetes, Comptera desormais ses jours par ses eonquetes 
(A Monseigneur le Dauphin, v. 9); — f l ć c h i r  kann jedoch aucli ais i li
tra ns iti v aufgefasst werden (videobenpag. 21). Cela m e f  a i t s o u v e n i r 
Dhine aventure etrange (l. 12, v. 11). Le moindre vent qui d’aventure 
E a i t  r i d e r  la face de Peau, Yous oblige a baisser la tete (J. 22, v. 
5). F a i s o n s  t a i r e Cetennuyeux deolamateur (X. 2, v. 63).

li. Kun konnen wir z nr Betraclitung des Ace. o. luf. bei l a i s s e r  
und den sieli gleich verlialtenden Yerbis der W al i rnel i  mu n g v o i r  
uiid e n t e n d r c  (und o u i r) schreiten. A uch hier habeu wir den traiisitiven 
Iiiiinitiv von dem intransitiven zn unterscheiden.

a) Bei I n t r a n s i t i v e n : II ouvre un large bec, 1 a i s s e to  m b e r 
sa p r o i e (I. 2, v. 12). Un jeune enfant dans Peau s e 1 a i s s a c b o i r
(I. 19, V. i3). U:n astrologue un jour s e la i ss a c ho i r .Au fond cPun
puits (11. 13, V. li Ldiypocrite 1 e s 1 a i s s a f a i r e im . 3, v. 19). So
nocli : IV . 2, V. i i : ; 3, v. 50; 4, v. 54; 22, v. l i ; — V. 3, v. 14; 6,
v. 24; — IV •4, V. 10; 8, v. 14 ; 21, v. 22; VII. 11, V. 15; VIII.
14, v. 48; 16., V. 53 ; 21, v. 11; 21, v. 31 ; -  IX . 2, v. 80; --  X. 2, v. 43 ;
-  XII. 5i v. 4 ; 6. v. 5; 12, v. 01 ; 20, v. 17; 27, v. 48.

.Pćtais en un lieu sfir, lorsquo je v i s p a s s e r  L e s  c e n i  te t e s 
dhine hydrę au travcrs d’une haie (I. 12, v. 13). C’est gratuPlionte Q,u'il 
faille v o i r ainsi c l o c h e r  ce  j e u n e  f i ls (III. 1, v. 51). V o y e z-v o u s 
ii nos pieds f  o u i r incessamment C e t t e  m and i te lnie, et crcuser une 
minę? (III. 6, v. 9). Tantót on le s  c ft t v u s  cbte h cóte na g e r ,  Tantót 
c o u r i r  sur Ponde et tantót se plonger (III. 12, v. 8). Ausserdem : III.
14, v. 10; - IV . 16, v. 6; — VI. 9, v• 4; 16, V. 12; 17, v. 2;
VII . 9, v. 12:; 10, V. 21; 12, v. 44; 16, V. 11 ) - VIII . 1, v. 55, 56
bis; 4, v. 46; 14, V. 29; 25, v. 9; 25, v. 30; 26, v. 36; 27, v. 27;
IX. 6, v. 15, 16; 11, V. 11; 16, V. 38; — X. 1, v- 163; 11, v. 22; 3, v.
2G;8v.  13; 15, v. 18; — XII. 8, v. 12; 12, v. 6; 26, v. 58. Audi r e v o i r :  
Je r e v o i s l e s  1 a p i n s . . .  r e v e n i r sous mes mains (X. 15, v. 27).

U e n t e n d  u n e n f a n t  c r i e r (IV. 16, v. 10). On e n t e n d i t 
a sou exemple, R u g i  r en leur patois m e s s i e u r s  l e s . c o u r t i s a n s
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(VIII. 14, v. 16). Je 11’ entends r e s o n n e r que des plaintes friyoles 
(X. 13, v. 24). U e n t e n d i t c h a n  t er  u n co  q du voisinage (XII. 
9, v. 56).

Andere Verba des Wahrnehmens komruen nur vereinzelt vor : Elle, 
s e n t  chaquejour D e l o g e r  q u e l q u e s  Ris, quelques Jcux, puis 1’Amour 
Puis s e s t r a i t s c h o q u e r et d e p l a i r e  (VII. 5, v. 30, 31). II me
se n ta i t vc n i r de cent pas la rondo (IX. 19, v. 10). — Un jour au
coin du fen, nos deux maitres fripons l i e g a r d a i c n t  r ó t i r  des marrons 
(IX. 17, v. 10). — Mon esprit diminue, au lieu qu’a eliaque instant On 
a p e r ę o i t  le v ó t r e  a l l e r  en augmentant (XII. 1, v. 6).

b) Boi T r a n s i t i v e n. Hier vei’l>alt sieli die Saclie anders ais be i 
faire: der Umstand, dass man neben laisser (voir, entendre) e n t r e r qn. 
aueli sagen kann laisser (voir, entendre) qu. e n t r e r ,  crkliirt cinerseits die 
Congmenz, die in der Conjugatio periplirastiea eintritt, andererseits aber 
aueli die Moglichkeit, dass das handelnde Subject des Iniinitiys im Aceu- 
satiy bleiben kann. Der Dativ erklart sieli boi laisser ans der yerwandten 
Bedeutung des Yerbs permettre;  boi voir yerspiirt man einigermassen den 
I)ativ der betheiligten Person, wie er sieli bei t r o u v e r, c o n n a i t r e
etc. findet. Im Afr. concurrierten beide diese Constructioncn. Im Nfr. land
sieli a uch hier die Praposition par oder de (in der Dicliterspraelie) ein. 
Besonders gem lindet sieli der Accusatiy ein, wenn dnieli den I)ativ eine 
Zweideutigkeit entstehen wurde.*)

Beispiele mit dem D a t i v : L a i s s o z-1 c u r j) r e n d r e un pied 
'che/, vous (II. 7, v. 19). Je v o u s l a i s  s e o b s o u r c i r m es r a y o n s 
(VI. 3, v. 21); — beini Pron. jiers. der ersten und zweiteu Person sielit 
man freilieh nicht, ob I)ativ oder Accusatiy genieint ist: ich reibe die betrof- 
fenden Beispiele hier ein. Le phre 1 u i 1 a i s s a <1 i g ( r e r s a d i s g r a c e 
(VI. 20, v. 34). Le Temps . . .  nie 1 a i s s e r a fr a n c h i r 1 e s a n s (A 
Mnie de Montespan, v. 16). (J’est a yous de conimander Qu’on me l a i s s e  
pr e c e de r ,  A mon tour, ma s o e u r  la te te (VII. 17, y. 24). Le pfcre . . .  
dćfendit que jamais On 1 u i l a i ssAt  pass  er l e seui l  de son palais 
(VIII. 16, v. 13). Ldiomme enfin la prie humblement De 1 u i l a i s s e r  
tout dtfucement E m p o r t e r  u n e u n i q u e b r a n c h e  (XII. 16, v. 6).

C’est un passe-temps De 1 e u r v o i r n e t t o  y er u n m o n c e  a u de 
pistoles (VIII. 7, v. 35). Vers un vieux batiment je le lu i  v is  p o r t e r  
(IX. I, v. 64). In On n o u s v o i t t o u s, . . . P i 11 e r 1 e s n r y e  n a n t, 
n o u s j e t e r  sur sa pean (X. 15, v. 47) ist n o u s vor v o i t gewiss ein 
Accusatiy. Autrefois on Peti t  vu s a u v e r  sa b e r g e r i e (XII. 1, v.

*) Vgl. Filek, Franzosische Schulgramraatik, § 134, Anmerkung.
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83). C’est une chose commune Que de lu i  v o i r  t r a i t e r  c e u x  qu’on 
croit ses amis, Coiume le chat fait la souris (XII. A Mme 1. D. de Bourg., 
v. 11). — Vgl. die afr. Beispiele: Ki lu i  v e i s t S ar raz i  ns d e s  mem- 
b r e r, Un m o r t  sur Faltre a la terre g e t e r. De bon vassal li poiist 
remembrer (Roi. Sp. 28, Z. 29). Soventes feiz lo r  v e i t  g r a n d  d o i  
m e n e r  (Alex. Sp. 25, Z. 11).

Beispiele mit dem A c c u s a t i  v:  II 1 a i s s e la t o r t u e  A l l e r  
son train de sdnateur (VI. 10, v. 20). L a i s s e z  d i r e  l es s o t s :  le 
savoir a son prix (VIII. 19, v. 39). L a i s s e - 1 e s, je te prie, ac l i e  v e r  
l eur  rep as (XII. 13, v. 22).

II arriva qifau temps que la chauvre se seme, Elle v i t u n m a- 
nant  en c o u v r i r maints sillons (I. 8, v. 8). Est-ce a toi d’e n v i e r la 
voix du rossignol, Toi q u e  bon v o i t  p o r t e r  ii Fentour de ton eol 
Un a rc-en -cie l . . .? (II. 17, v. 12). U v o y  a i t tous les jours C e l 
o b j e t  r a l l u m e r  sa l i a i ne  et sou courage (VII. 13, v. 15). J’a i 
vii daus le palais une r o bę  mai  mi sę  G a g n e r  g r o s  (VII. 
15, v. 47). Un d’eux v o y a n t  la t e r r e  en brique au feu dureie 
Vainre Feffort des ans, il eut la meme envie (IX. 12, v. 12). Ebenso das 
obige Beispiel: On u o u s v o i t t o u s . . . B i 11 e r 1 e s u r v e n a n t> 
nous jeter sur sa pean (X. 15, v. 47). ,Ba i v u d es  c h r o n i  q u e u r s 
a t t r i b u e r  le eas Aux passe-droits. (XII. 8, v. 22).

S’il n’avait e n t e n d u so n  c o m p t e u r  ii la fiu M e 11 r e clef 
dans la serrure, Les ducats auraient tous pris le meme eliemin (XII. 3, v. 34).

U fut tout ćtonne d’oui'r eette co hor te Le pr ocla mer mo- 
narque (X. 14, v. 45).

Besonders mit einem redexiyen Verb; Et dans cet ocćan on e ti t 
v i i  la f o u r m i s  S’e ffo rce r , mais en vain, de regagner la rive (U. 12. 
v. 4). — Tout FErfebe e n t e n d i t c e 11 e b e 11 e h o m i c i d e S’e x c u s e r 
au berger . . . (XII. 26, v. 60). — Aussitót on o u i t, d’une commune voix, 
Se p l a i n d r e  de leur destinee L es c i t o y e n n e s  des 6 t a n g s 
(VI. 12. v. 7).

Vgl. das afr. Beispiel: Qui douc v e i s t  la b e l e  Bi'a tri z 
S e s  c h e  v o u s  t ra i re ,  e s g r a t i n e r  s o n  v i s, IFu n p o i n g a. 
Faltre par les ongles c h a I r, Soz ciel n’a home qui piti<5 lFen preist (Gar 
Le Loh. Sp. 56, Z. 39 und ff).

Der Infinitiv etre erscheint oft unterdriickt: Maint oisillon se v i t  
e s c 1 a v e r e t e n u (I. 8, v. 57). U t r o u v e s o n  s u j e t  p l e i n  de 
rćcits tout nus (I. 14, v. 10). L ’un t r o u v a i t les dedans . . . i n d i g n e s
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d’ iui tel personnage (IV. 17, v. 4). (Aehnliche Beispiele zu erschopfen 
kimnte niclit raeine Absicht sein !)

In Bezug auf die Congruenz des Particips nach l a i s s e r  wollte man 
lunge Zeit hindurch ebenso verfahren, wie bei f a i r e .  Wirfinden nocli bei 
Raeine Beispiele der FI exions 1 o s igke it ais Ueberbleibsel des fruheren Be- 
strebens, das Partieip nach laisser undecliniert zu lassen. Nieht ohne grossen 
Widerspruch bat sieli tlie jetzt giltige Kegel zu behaupten vermoclit. In Lafon- 
taineks Fabeln (und Contes) fehlt es an Belegen fur diesen oder jenen Gebrauch.

2. Nach den Verbeu des Sage ns  undDenkens.  Nach diesen Verben 
begegnen wir der Construction des Ace. c. luf. nur in Re 1 at i v siitze n. Bei 
Lafontaiue sind die Beispiele ausserst sparlich : . . . Sans oser de longtemps 
regarder au visage Celni q u’e I le  c r o y a i t e t r e  mi geant nouveau 
(III. 4, v. 13). La done pour quelque temps il fixe son sejour, Se trou- 
vaut au eoucher, au lever, a ces heures Q u e l’on s a i t e t r e  1 e s ni e i 1- 
l eures  (VII. 12, v, 40). Hippocrate arriva dans le teraps Q,ue celni qu’on 
d i s a i t ifa v o i r r a i s o n  ni  s e n s  Cherchait, dans Phomme et dans la 
bete, Quel siego a la raison (VIII. 26, v. 30).

W as die Congruenz des Particips (iu der Conjugatio periphrastica) 
mit dem Relativ anbelangt, so kann man sagen, dass nach strenger Logik 
dieselbe nieht eintreten sollte, da dieses q u e doch eigentlich Subject zum 
Infinitiv ist; auch Littró spricht sieli fur N i e h t e o n g r u e n z  aus: der 
Sprachgebrauch verlangt jedoch Congruenz. Bei Lafontaiue (Fables) nieht 
zu belegen.

IV. Infinitiv ais Object.
1. Den Uebergang zu dieser Construction bilden die Verba mo dalia. 

In der Tliat ist liier der Infinitiv noch kaum ais Object fuhlbar, vielmehr 
bilden die Modalia mit dem Infinitiv einen e i n z i g e n Begritf, der bei einer 
reiehen Flexion leieht durch eine Endung ausgedriickt werden kann. Man 
erinnere sieli an die beiden Participien des Futurs im Lateinischen und 
au die sogenannten Verba iterativa der slavischen Sprachen.

Ausser v o u 1 o i r, p o u v o i r, d e v o i r, s a v o i r rechnet man hieher 
noch o s e r  und d a i g n e r. D a s  1 o g i s c h e  S u b j e c t  d e s  I n f i 
li i t i v s i s t  d a s S u b j e c t d e s M o d a 1 e. Die enge Verbindung 
des Modale mit seinem Infinitiv liess k e i n e  Praposition dazwischen treten ; 
das Afr. mit seiner Vorliebe fur die Praposition ił liess dieselbe allerdings bei 
einigen Modalieu, namentlieh nach v o u 1 o i r und o s e r ,  zu. Bei Lafontaiue 
fitiden wir selbstverstandlich nichts melir von dem alten Gebrauche. Sobald 
ein oder das andere dieser Verben seine urspriingliche Kraft ais selbstan- 
diges Verb zeigt, erscheint auch wieder die im Nfr. zur Bezeichnung des
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Objectsinfinitiys beliebte Praposition de. So bei devoir „schuldig seiu“,*) 
savoir „das Bewusstsein haben".

Hier reicht je ein Beispiel hiu, dagegen gebe ich der Vollstandigkeit 
wegen die Belegstellen an.

Yoiiloir: Tont bourgeois veut ba tir eomme les grand scigncurs (I.
3, v. 12). I. 3, v. 14; 4, v. 4; 7, v. 13; 11, v. 21; 13, v. 2 bis; 14, v. 28;
17> V . 7; — II. 10, v. 14; 10,, V. 35; 16, v. 4; 18, v. 34; 20, V. 27; —
III. 1, V . 80; 1, ',r. 7 ; 2, v. 13; 3, v. 20; 14, v. 11 ; 17, v. 11; 18, v- 8 ;

IV. 1, V. '19; 1, v. 45; 9, V. 13; 12, v. 7; 12, v. 58; 18, V. 45 bis;
18., v. 46; 21, v. 127; -  V. 1, V. 6 ; l, v. 22; 8, V. 16; 8, v. 35 13, v• i;
13,, v. 12; 19, V. 13; -  VI. 1, v. 23; 1, v. 30, 31; 19, v. 18; 19, V. 28;
— VII. 4■> v. 29; 3, v. 60:; 7, V. 1l ; 7, v. 34; 8, v-. 12; 12, v. 2 ; '6', v.
21 ; 17, v. 14> - VIII. 2’, V. 31 ; 4, v. 37; 5, V. 15; 7, v. 7 ; 7,, v. 14;
7, v. 23; 7, v. 37 ; 10, v. 32; 12, V. 23; 13, v. 4; 13, v. 36 ; 16,, v. 86;
17;, v. 35; 13, V. 36;; 19, v. 6; 20, v. 14; 21, v. 28 ; -  IX. 1, v. 91 ; 2,
V. 6; 2, v. 65 ; 3, V. 5, 6; 8, v. 27 ; 10, ''• 24; 14, v. 34; 16, V. 12; 19,
V. 20; X. !2, v,. 5;; 2, v. 43; 2, v. 80; 3, v. 2 ; 5, v. 14; 10, V. 58; 12,
V. 58; 14, V. 29; 14, v. 43 bis ; 16, v. 30 XI. 2, v. 21; 2,, V.. 33 ; 6,
V. 2; 5, v. 62 ; 6, V. 32; 7, V. 64; 9, v. 34; - XII. 1, V. 52; 1, V . 56;
1, v. 64; 1, v. 76 ; i,, v. 98 ; i, V. 107; 3, v. 394 4,, v. 28; 9. '/. i3; 9, v.
6; 9, v. 41; 10, v. 12; 12, v. 19; 12, v. 28; 12, v. 59; 12, v. 93; 13, v. 
7; 13, v. 17; 15, v. 98; 15, v. 122; 18, v. 9; 18, v. 12; 21, v. 3; 23, v. 
11; 24, v. 6; 25, v. 28; 26, v. 48.

Pouvoir: Le .collier dont je suis attache De ce que vous voyez est 
peut-etre la canse (1. 5,v. 35; — es schien mir gut, die Beispiele mit pen t- 
etre mit einzubegreifeu). II peut le d dolar er sana peur (1. 7, v. 4).
1. 7, v. 16; 8, v. 3; 9, v. 28; 10, v. 17; 11, v. 12; 12, v. 7; 12, V. 10;
12, v. 1 9 bis; 14, v. l ; 14, v. 15; 14, v. 33; 18, v. 7; 18, \- 22- 19, v. 21 ; 2 i ,v.
15 ; -  II. 1, v. 7 ; i, v. 22; 7, v. 13; 9', v. 35; 9, v. 38; 10, v. !29; U,
V. 14; 13, V. 3; 13, v. 6; 13, v. 10; 13, v. 33; 14, \•• 33; 15, V. 9; 15,
V. 15; 15, v■ 24; 16, v. 20; 18, v. 35; 19, v. 25; 20, v. 6; 20, V. 55, 56,
57 ; 20, v. 75; 20, V. 90; — III. 1, v. 3; 2, v. 24; 3, v. 19; 3, V. 23;
3, v. 30; 8, v. 2; 8, v. 14; 9, v. 6; 11, v. 6; 12, v. 10; 13, v.• 8:; 13> v.
24 ; 14, v. 8 i 17, V. 12; -  IV. 1, v. 5, 7; 1, v. 10 ; 1, v■ 14:; 1, V. 44;
1, v. 60; 4, v. 52 ; 6, v. 23; 6, v. 53; 6,, v. 56; 8, v 22- . , 10, V. 12; U,
V. 43; 12, v. 60; 13, v. 12; 15, v. 13; i17, v. 9; 20, v. 3! ; 21, V• 6; —

V. 1, v. 5; 1, V. 16 ; 3, v. 18; 5, v. 17 ; 7, v. 23; 17, v. 9 •w 7 19, V. 16;
20,, v. 8; — VI. 2, v. 15; 3, v. 16; 3, v. 29; 5, v. 39; 1>, V. 4; 11, v.

*) Vgl. Liicking, Franzosische Schulgrammatik, § 376, Anm. 2.
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22; 12, v•. 12; 13, v. 24 ; 18, v. 18; 20, v. 26; Epil. V. 13; — VII. 1, v
20; L v. 39; 2, v. 12; 2, v. 43; 1, v 47; 3, v. 27 bis ; 5, v. '7; ó,v- 32 ;
5, v. 35; 5, v. 40; 6, v. 29; 6, v. 30:; 6, v. 32; 12, v. 3 ; 12, v. 46 ; 15,
v. 3 ; 18, v. 28; 18, V. i56; 18, v. 40;; 18, V. 55; 18, v. 67 ; - -  VIII. 1.
V. 54; 4, v. 2; 4, y. 3; 4, v. 23 his ; 7, y. 12; 8, v. 5 ; 8, v. (3; 8, v. 23;
9, y. 38; 10, v. 34; 10, v. 42; 13, y. 21 ; 13, v. 37 ; 13, v. 41 ; 14, v. 19-
u , v. 25 ; 16, v. 14, 15, 16 dreimal ; 16, v. 74; 16, ■e. 91; 18, v. 35 ; 25,
v. 6; 25, v. 36 ; 25, 'v. 44 ; 26, v. 17; 26., v. 38; 27, v. 10; IX. 1, v.
3; 1, y. 18; 1, v. 24 ; i, v. 66; 5, v. 25 i 7, y. 42 ; 7, v. 72; 8, v. 2 ; 9>
v. 8 ; u , v. 33 ; 15, V. i25 ; 16 , v. 26 ; 17, y. 4; 18, y. 18; X. 1, V.
85; 1, V. 115; 1, y. 141 ; 1, v. 165; 11 V. 192; 1, v. 200 bis; 1, v. 208;
1, V. 213 i 2, v. 6; 2, V. 17; 2, v. 29; 5, v. 13; 5, ir. 19; 7, v. 8; 9, V.
16; 12, y. 22; 14, v. 19 ; 14, v. 23 his; 14, v. 35; 15, v. 52; 15, v. 60;
16, v. 6; —  XI. 1, v. 11 i 2, y. 12; 3,, V. 5; 3, v. 55•! 4, y. 24 ; 4, v. 27
his ; 5, v. 16; 5, v. (i15 ; 6, y. 7 ; 7, v. ‘Jl i 7, v. 49; 8, v. 6; 8,, v. 20 ; 8,
v. 215, 26 ; 9, v. 5; 9, v. 30; Epil., v. 13:; — XII. 1, v. 16; 1,, v. 63 ; U
v. 108; 2, v. 31; 4, v. 9; A Mons. L. D. de Bourg., v. 20; 5, v. 23; 7,
v. 19; 9, v. 6 ; 9, v. 46 ; 10, v. 8; 10, v. 13 ; 10, v. 19 ; 10, v. 21 ; 11, v. 10; 12,
v. 7; 12, v. 21 ; 12, v. 53; 12, v. 81 ; 12, v. 83; 14, v. 9 ; 14, v. 24; 15,
v. 34; 15, v. 46; 15, v. 103; 16, v. 3; 17, v. 11; 22, v. 17; 22, v. 19;
23, v. 39; 23, v. 70, 71 ; 24, v. 4; 24, v. 14; 24, v. 36; 25, v. 12; 25,
v. 14; 27, v. 5 ; 27, v. 67.

l)(‘voir : Kile cl o i t e t r e a moi (1. 6, v. 11). La seconde, par droit, 
me d o i t  ć c l i o i r  encor (I. 6, v. 14). 1. 14, v. 65; — II. 1, v. 28; 15, 
v. 8; 17, v. 10; — III. 1, v. 14; 1, v. 16; 1, v. 19, 20; 2, v. 1 ; 4, v. 
32 ; 4, v. 34; 6, v. 30; — IV. 2, v. 28; 22, v. 44; -  V. 8, v. 34; 19, 
v. 6, 7, 8, 9, 10; 20, v. 6 ; — VI. 7, v. 7;  19, v. 22; Epil., v. 4 ; — VII. 
1, v. 32; 7, v. 10; 8, v. 35; 9, v. 32; 11, y. 19; 11, v. 28; 12, v. 37;  
17, v. 30; — VIII. 1, v. 4 ; 1, y. 34; 4, v. 32; 5, v. 7 ; 5, v. 11 ; 9, v. 
29; 12, y. 16; 21, v. 19; 25, v. 1; — IX. 7, v. 54; 16, v. 10; 16, v. 40; 
- X. I, v. 137; 4, v. 41; 12, v. 42; 12, v. 47; 12, v. 55; 15, v. 57; - 

XI. 2, v. 16; 7, v. 26; 8, v. 19; 9, v. 38 ; -■ XII. 1, v. 69; 4. v. 18; A 
Mons. Le Duc de Bourg., v. 5 ; 12, v. 18; 12, v. 65; 14, v. 26; 24, v. 31,
32; 26, v. 52; 27, y. 53; 27, v. 61.

SilYoir: Je s a ura i m’ e l o i gne r ,  ou vivre en quelque coin (I. 8, y. 
11). On ne s a u r a i t  ma n ą u e r  de louer largement, Los dieux et leurs
pareils (1,14, v. 62). I. 21, y. 26; -  II. 1, v. 6; 1, v. 53; 1, v. 57; 3,
v. 17; 14, v. 7; 18, v. 36; — III. 2, v. 33; 6, v. 39; 8, v. 34; 10, v. 12;

IV.  5, v. 4;  14, v. 3;  21, v. 29; 21, v. 34; -  V. 3, v. 12; 8, v. 15;
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17, v. 24; 19, v. 18; -  VI. 3, v. 13; G, v. 29; — VII. 2, v. 34; 15, v
33; 18, v. G4; 18, v. G5 bis; — VIII. 1, v. 3; 4, v. 41; 8, v. 26; 10, v.
29; IG, v. 54; 17, v. 16; 17, v. 27 =  v. 33; 21, v. 25 bis; 26, v. 23; 
28, v. 42; — IX. 1, v. 41; 3, v. 21 bis 22, 23; 11, v. 12; — X. 1, v. 
108; 2, v. 45; 2, v. 71; 7, v. 3; 10, v. 50; -  XI. 2, v. 22; 5, v. 72; 7, 
v. 50; 7, v. 94; -  XII. 1, v. 42; 12, v. 31, 32; 15, v. 35,36; 15, v. 49, 
50; 23, v. 34; 26, v. 21; 27, v. (59.

Oser: X ’ o sani  plus des miroirs 6 p r o u v o r l’aventure (I. 11, v. 13). 
U. 2, v. 5; 5, v. 5; -  III. 4, v. 12; 4, v. 17; 6, v. 27; 18, v. 14;
IV. 1, V. 8; 1, V. 42; 3, v. 6; 10, v. 3;  12, v. 69; -  VII. 1, v. 44; 12,
v. 55; — VIII. 4, v. 4; 9, v. 14; 23, v. 5; — IX. 2, v. 81; — X. 6, v.
14; 9, v. 4; 10, v. 48; — XI. 4, v. 18; 6, v. 8; -  XII. 7, v. 34; 12, v. 
109, 110; 18, v. 18; 24, v. 9.

Daigner: Sur ses dons aujourd’hui da i gnez  porter  les yeux (A 
Mme de Montespan, v. 14). VIII. 4, v. 45; — XII. 26, v. 42; 26, v. 60.

2. Ebenso ist der Infinitiy pass ives  Ob j e c t  nach den Zeitwortern 
fai re und la isser, wenn das l og i s che  Subj ect  des Infinitivs u n be
kań nt ist, vgl. pag. 21.

Faire: Jamais, s’il me veut croire, il ne se f e r a  p e i n d r e  (I.,7, 
v. 13). II nVtait fils de bonne mfcre, 0,10, les payant a qui :nieux mieux. 
Pour ses aneetres n’en f it  fai re (I. 14, v. 60). Dans ce rćcit je pretends 
f a i r e  v o i r D’un -certain sot la remontrance vaine (I. 19, v. 1). Le refus 
des frelons f i t  v o i r Que cet art passait leur sayoir (1.21, v. 28). 1/autre, 
se f a i s a n t  p r i e r ,  portait, comme on dit, les bouteilles (II. 10, v. 5), 
Je conseille a ces gens de le f a i r e  e n c h a s s e r  (III. 1, v. 72). Ebenso;
III. 2, v. 13; — IV. 17, v. 1; 22, v. 15; — V. 1, v. 58; 3, v. 23; 19, 
v. 4; — VI. 20, v. 14; — VII. 1, v. 35; 15, y. 14; 15, v. 18; — VIII. 
2, v. 12; 6, v. 20; 13, v. 50; 14, v. 6; 16, v. 56; — IX. 7, v. 62; 10, v. 4 ; 
15, v. 30; — X. 6, v. 13; 10, v. 8; 14, v. 46; — XI. 2, v. 21; 15, v. 8 ; 4, v. 11; 
5, v. 3; -  XII. 2, v. 30; 6, v. 22; 12, v. 37, 32; 15,y. 24; 17, v. 22; 20, v. 36.

In gewisser Beziehung geliort hieher auch die Ansdrueksweise n e 
f a i r e  q ue mit folgendem reinen Infinitiy, die zur Einschrankung der Per- 
sonalform yerwendet wird: En toute affaire, ils ne f o n t  q u e  s o n g e r  
au moyen d’exercer leur langue (I. 19, v. 24). Les aoeurs filandieres N e 
f  a i s a i e n t q u e b r o u i 11 e r, au prix de celles-ci (V. 6, v. 3).

Laisser: Toujours par quelque endroit fourbes se 1 a i s s e n t prendre 
(III. 3, v. 31). Tous tant que nous somrnes, Nous nous l a i s s o n s  t e n t e r  
il 1’approche des biens (VIII. 7, v. 10). Ils etaient plus de mille Etm’ont 
l a i s s e  r a v i r notre pauyre Robin (IX. 19, v. 5). Le serpent, se lais-
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s an t a 11 r a p e r, Est pris, mis en sac. (X. 2, v. 7). Nous nous 1 a i s s o n s 
s 4 d u i r e Sur aussi peu de fondement (XI. 6, v. 44).

An diese beiden schliessen sieli wieder leiclit die Verba der W a h r- 
n e li m u n g an, wenn das Subject des Infinitiys u i e h t a u s g e d r ii c k t ist.

Yoir : Si tu v o y a i s m e t t r e  a la broche Tous les joura autant 
de faucons Que j’y v o i s m e t t r e  de chapons, Tu ne me ferais pas un 
semblable reproche (VIII. 21, v. 34 u. 36). Couelie-toi le dernier, et v o is
f erm er  la porte (XI. 3, v. 63). Ce que chez vous nous y o y o n s  e s t i-
mer  N’cst pas un roi qui ne sait point aimer (XII. 15, v. 48).

Entcmlrc: II en est peu qtii fort souvent Ne se plaisent d’e n t e n d r e 
d i r e  qu’au livre du Uestin les mortels petiyent lirę (II. 13, v. 9).

Oiiir: L’ autre. plus froid que n’est un marbre, Sc eoucbe sur le nez, 
fait le mort, tient son vent, Ayant quelque part o n i  d i r e  Q,ue Tours 
sYieharne peu souyent sur un eorps qui ne vit, ne meut, ni ne respire (Y.
20, v. 20). En avez-vous ou non O u i p a r ł  er? (X. 1, v. 29).

Seiltir: Un senl vit des yoleurs ; et se s e n t a n t  p r e s s e r, II mit 
entre eux et liii cette onde menaęante (VIII. 23, v. 7).

Der Infmitiy ist passiyes Object
3. nach den Verben des S a g e n s. Wie bei den Modalien ist aueli 

liier d a s S u b j e e t d e s  r e g i e r e u d e n V  e r b s z u g 1 e i c li d a s 
l o g i s e l i e  S u b j e c t  d e s  I n f i n i t i y  s. Sie liaben im Nfr. den 
blossen Iniinitiv nach sieli, eine Construction, die sieli im Afr. weniger haufig 
findct. Die nfr. Construction mit dem reinen Infinitiy beruhrt sieli mit der Con
struction des Acc. c. Inf. im Mfr. Au Beispielen dieser Art fehlt es in Lafon- 
taine’sFabeln ganz. Nach einigen Verben dieser Gruppe stehtwohl auch de, so 
nach p r o t e s t e  r n i e r, t ć m o i g n e  r, r e c o n n a i t r  e. Im Air. war 
freilich de niclit moglich, da sieli in dieser Periode diese Praposition nur dort 
einfand, wo es sieli um ein Genetiwerhaltnis handelte: ais mussiger Begleiter 
des Intinitiys, wie es im Nfr. geschieht, wurde de nicht yerwendet. Wenn eine 
Concurrenz mit dem reinen Infinitiy stattfand, konnte nur it dieselbe liber- 
nehmen.*)

4. Nach den Verben des G 1 a u b e n s  und M e i ii e n s. Su b j ec t  des  
I u f i n i t i v s i st  i d e n t i s c h mit dem des r e g i e r e n d e n  V e r b s

Croire : La Mort c r u t, eu yenant, T o b l i g e r  en effet (I. 15, v. 5) 
La jalouse Amarylle Songeait & son Alcippe, et c r o y a i t  dc ses soins 
N’a v o i r que ses moutons et son chien pour tómoins (II. 1, v. 40). Ifhommo 
c r u t  a v o i r tort et mit son lils en croupe (III. 1, v. 57). Ebcnso : III- 
4, v. 31 ; 8, v. 14; 17, v. 12; — IV. 7, v. 17; 9, v. 4;  15, v. 18; 19, 
v. 5; — V. 1, v. 46; — VI. 7, v. 8;  11, v. 23; A Mnie de Montespan,

*) Vgl. Schiller, Der Infinitiy bei Chrestien, p. 46.
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V. 40 ; — VII. 4, y. 9 ; - VIII. 2, y. 34; 7, y. 30 ; 9, y. 12; 9, v. 39
13, v. 57; 25, v. 19; - IX. 2, v. 29; 7, v. 13; -  >V 2, 61 ; 9, v. 10
10, y. 33 ; 11, y. 13; 11,, y. 31 ; — XI. 3, v. 40; 5, y. 57 ; - XII. I
v. 105 • •>> -a y. 33; 5, v. 2 ; 5, v. 24; 9, v. 52 ; 12, v. 62;; 23, y. 32 27, v. 5

Im Afr. war ein solcher Gebrauch kauin bekannt: ncben a trat aucli 
de ein. Die letztere Praposition findet .sieli bis hoeh in (las 17. und 18. Jalir- 
hundert liinein. Bei Lafontaine nur der reine Infinitiy.

Penser: Et ses yeux irrites P ensent  apercev  o i r une chimere vaine 
(1. II, v. 17). Tandis qu’a peine a tes pieds tu peux voir, Penses-tu l irę 
au-dessus de ta te te ? (II. 13, v. 4). . . . Ce nigaud . . . pense ótro bien 
sagę (III. 1, v. 53). Dites-moi, que pensez-vous fai re? (III. 15, v. 9). 
Eltenso: IV. 7, v. 14; — V. 6, v. 27; 11, v .22; — VIII. 13, v.5G; 18, v .33;

XII. 1, v. 58. Aus derBedeutung «etwas ku thun gedenkcm, in wel- 
elier penser aucli gebraucht wird, entwickelt sieli die Bedeutug «im Bc- 
griffe sein, etw. zu tluin», und wenn der folgende Infinitiv einen pessimis- 
tiscben Sinn in sieli schliesst, aucli die Bedeutung «Gefahr laufem: Un loup 
. . .  sc pressa . . . tellement Qu’il en pensa perdre  la vie (III. 9, v. 4). 
Be chien, yoyant sa proie en 1’eau representee, La quitte pour 1’image, et 
pensa se noyer  (VI. 17, v. 7). L’autre pensa inourir de dćpit et de 
honte (VIII. 13, v. 60). Le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage, 
Pensa t omber  de sa hauteur (X. 5, v. 34). Im letzten Beispicle sieht. 
man klar den Uebergang der urspriinglichen Bedeutung zu der abgeleiteten : 
Der Dicb dachte daran (glaubte, war nalie daran, lief Gefahr), von seiner 
llbhe hinabzusturzen. Dieser Gebrauch ist also urspriinglich nur beim per- 
sonliohen Subject, einem Subject, dem diis Denkyermogen eigen ist, moglich, 
erweiterte sieli yereinzelt (so bei Mnie de Sóvignć)  aber aucli auf siieli- 
lielies Subject. Die anderen zwei Verben, faillir und manquer, welche gleich- 
falls in dieser Bedeutung gebraucht werden, und zwar' mit dem rcinen oder 
mit dem priipositionalen Infinitiy (bei fail lir ist de und il fast sclion yer- 
altet, und manquer hat gewohnlich de naeh sieli) yerbunden, kommen bei 
Lafontaine nielit vor.

Archaistisch und yereinzelt gebraucht Lafontaine das afr. cni der:  Tel, 
comine dit Merlin, cui de enge i gner  autrui, Qui souyent s’engeigne soi- 
meme (IV. 11, v. 1) -
471, Z. 45: U c u i d e  a son propos yenir .  
scheintaueh cuider in der eben erwahnten Bedeutung von penser gebraucht 
worden zu sein; wenigstens ist sie in Cent nony. Sp. 458, Z. 2 nielit zu 
yerkennen : nous c u i d i o n s  tous mo u r i r  par la grand ardeur.

Pretendre, (siehe 6).

ebenso mit dem reinen Infinitiy wie Pathelin,  Sp. 
a son propos yeni r .  In friihcrer Spraehperiode
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Imagmer komtut in den Fabeln nur einraal in Verl)indung mit dem 
Infinitiy vor: Je m’ i mag i ne  vo.ir, avee Louis le Grand, Philippe Q,uatre 
ûi s’avance I)ans Pile de la Conference (XII. 4, v. 21).

5. Las logisehe Subject des Infinitivs ist identisch mit dem Subject 
les regierenden Verbs auch bei den Zeitwórtern des E r i n n e r n s  und 
Ver gessens .  Unter diesen kommt in Lafontaine’s Fabeln nur sc sou-  
v7 e n i r in Verbindung mit dem Infinitiv vor. Dieses Verb geliort jedoch nicht 
liieher. Las Verb oublier kommt einige Małe in den Contes vor: II 
o u b 1 i a de s e r r e r le toupet (C. I I . 4, v. 128). J’ayais o u b 1 i 6 de 
v o u s d i r e Que le dróle k son chien feignit de parler bas (C. III. 13, 
v. 240). II ne fant o u b l i e r  L  e Pa 1 1 e r voir et de Pen remercier (C. 
II. 1, v. 79). — Im Afr. wurde das Verb o u b l i e r  entweder mit reinem 
Infinitiy construiert, oder es trat auch die beliebte Construction mit a ein. 
In Cent  n o u v. n o u v. wird schon de gebraneht: II ne nous a pas o b i  i ć 
d’e , n v o i e r  ehevance pour Pentretenir (Sp. 456, Z. 28). Im Nfr. wird 
yorzugsweise de yerwendet, seltener k mit einer Niiance der Bedeutung: 
oubl i er  a chan ter  driickt den Gegensatz zu appr e udr e  a chan ter, 
also == pe r d r e  Phabi tude  de chan ter.

6. Verba «wol len,  wi inschen,  hof fen» mul das Gegentheil — 
«furchten»  bedeutend. Sub j e c t  des I n f i n i t i y s  =  Sub j e c t  des 
r eg i e r enden V e r b s.

A i m er: Lerreine Infinitiy ist die natiirlichste Construction nacli diesem 
Verb, urnsomehr ais es oft nur ein Synonym von y o u l o i r  ist; aber cben 
wie letzteres Verb im Afr. auch mit a hie und da gebraucht wurde, nahm 
die śiltere Sprache diese Construction auch bei a i mer an, welche fast 
ausschliesslich dem Nfr. geblieben ist. Es wurde yielfach auch de yersucht, 
besonders im sechzehnten Jahrhunderte bei Ca l v i n  und Mont ai gne ,  und 
wir finden Beispiele noeh bei Mass  i Ilon und B o s s  net im siebzehnten 
Jahrhunderte und bei Lamartine in neuester Zeit. In Fabeln von Lafontaine 
nicht yorhanden ; dagegen einige Małe in den Contes, und zwar mit ii: Le 
gouyerneur a i m a i t  h se f a i r e  ćcouter (C. II. 14, v. 746). Sagę sur- 
tout, mais a i ma n t  fort a r i r e (C. III. 3, v. 34).

Bei aimcr lllicux verlangt die neue Sprache den reinen Infinitiy ais 
Object wie im Afr. Nur yereinzelt findet sich in der alten Periode auch hier A.

11 fant que etiaąue soeur se charge par traitć Lu tiers, payable a 
yoloutó ; Si m i e u x n’a i m e la  mere en c r e e r une rento, Lbs le deces 
du mort courante (II. 20, v. 38).

Pretondrc in Verbindung mit dem reinen Infinitiy gebraucht Lafon
taine nur in der Bedeutung »Wil lens sein«; daher glaube ich, dasselbe mit

3
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Eecht hier eingereiht zu haben. Je p r ś t e n d s f a i r e  voir d’un eertain 
sot la remontrance vaiue (I. 19, v. 1). Parbleu! dit le meunier, est bieli 
fou du serveau, qui p r d t e n d  c o n t e n t e r  tout le monde et son pere 
(III. 1, v. 65). Ebenso: V. 5, v. 18; 16, v. 7; — YI. 3, v. 11; 6, v. 28;
— VII. 5, v. 2; 9, v. 7; 10, v. 3; -  VIII. 13, v. 62; 18, v. 38; -  IX. 
14, v. 1 4 ; — X. 5, v. 29; 7, v. 14; 10, v. 42; 12, v. 49; — XI. 5, v. 45;
— XII. 9, v. 62; 12, v. 16; 14, v. 5.

Der neuere Gebraueh gestattet auch de mit dem Infinitiv, wofiir man 
yergebens nach einem logischen Grunde suclit.

Souhaiter construiert Lafontaine mit de: Elle avait s o u h a i t 6 
d;a p p r e n d r e quelque trait (XI. 5, v. 67). Nous s o u h a i t o n s d e 
v o i r  leurs jours bientót bornćs (XI. 7, v. 71). In den Contes kommt 
wold aueh der reine Infinitiv vor. (Vgl. C. 111.4, v. 197). Diese f'aęultative 
Verwendung des reinen oder des von de begleiteten Infinitivs ist noeli 
be lite giltig.

Bei espórcr wnrde im Afr. der blosse Jnfinitiv gebrauebt, wie lieut- 
zutage, z. B. Dreit a Tarson e s p e i r e t a r i v e r (Alex. Sp. 24, Z. II); 
nur selten fand sich a ein. Die neueren Grammatiker sagen, nach es per er 
sei auch de gestattet, nnd wenn esperer selbst im Infinitiv stcht, sogar ge- 
boten. Lafontaine kehrt sich an diese Regel gar nicht: er gebrauebt den 
reinen oder den von de begleiteten Inlinitiv ganz promiseue.

Sur son roo Promethfie es póra D e  v o i r bientbt une fin a sa peine 
(VII. 8, v. 15). JV s p 6 r a i s, cria-t-il, e x p i r e r a vos yeux (XII. 26, 
v. 47). — Car d’e s p e r e r  1 e s s e r v i r a leur guise, C’est un abus (C. 
II. 16, v. 80). X ’e s p e r e z plus u s e r  de stratageme (C. IV. 6, v. 139). 
Auch beziiglioh dieses Verbs ist es schwierig, die Praposition de zu er- 
klaren: auch hier scheint de ein uberflussiger Begleiter des Objeets-Infi- 
nitivs zu sein.

Bei crailldre ist der reine Infinitiv, wie wir ihn im Afr. finden, die 
urspriingliche und natiirlichste Construction; von voruherein diirfen wir im 
Afr. auch a mit dem Infinitiy erwarten, welche Construction thatsachlich 
zu belegen ist. Die erstere Construction reieht bis hocli iu das sechzehnte 
Jahrhundert hinauf; gleichzeitig finden wir aber daneben aueh die moderne 
Eiigung mit de: La yieille, c r a i g n a n t  de l a i s  s e r  passer Pheure, 
Courait comme uu lutin (V. 6, v. 24). Ne c r a i g n e z  point d’e n t r e r  
aux prisons de la Belle (X. 11, v. 17). — Wenn im Afr. auch de nach 
c r a i n d r e  sich findet, so ist da eine andere Auifassung zu constatieren: 
eraindre ist i n t r a n s i t i y  geworden, und der Infinitiy mit de gibt die U r- 
sache  der B e f u r c h t u n g  an.



35

7. Nach den Verben «s t r e b e n, s i c h v o r n e h m e n, ii b e r 1 e- 
gen,  v o r g e b e n, v e r s u c h e u», die ais Trausitiya ein Nomen im Ac- 
cusativ fordem, steht im Nfr. der Inlinitiy mit de, im Afr. vielfach a. Da- 
neben geht im Mfr. aiieh der reine Itifinitiv, so besonders bei dć l i b f i r e r  
und conclure. Lafontaine steht mit seiner Construction nach diesen Zeit- 
wortern dort, wo wir noch heutzutage sind. Von der betraehtlichen An- 
zahl der hieher gehbrigen Zeitworter kommt resoudre bei Lafontaine vor, 
einmal conclure. Das Subject dieser Verben ist das reale Subject des ab- 
hiingigen Infinitivs.

Chacun d’cux r ć s o l u t  de v i v r e  en gentilbomme (LII. 2, v. 7). 
Aprbs divers avis, on r 6 s o u t, on conclut D’e n v o y e r hommage et tribut 
(IV. 12, v. 19). II retint tout ehez lui, r e s o l u  de j o u i r ,  Plus n’en- 
tasser, plus iPenfouir (X. 5, v. 31, 32).

Bei fciiulre gebraucht Lafontaine den Infinitiv mit de: 11 f e i nt ,  
a la pareille, D’e c o u t e r leur rdponse (VIII. 8, v. 12). Le trafiquant 
admire Un tel prodige, et f e i n t  d e  l e c r o i r e  pourtant (IX. 1, v. 53). 
So auclt in Contes: J’avais oublić de vous dire Que le drole h son chien 
f c i g n i t  de p a r ł  er bas (C. III. 13, v. 240). Dies ist auch die jetzt 
ubliche Construction; niclit. befremdend ist bei Lafontaine die Construction 
mit dem reinen Infinitiy, denn sie war dem Mfr, eigen: Lui, qui rfćtait 
noyice au mfitier d’assićgcant, . . .  F e i g n i t  y o u l o i r  grayir. . . (XII. 
18, v. 12). So auch in den Contes, (III. 3, v. 182). — Im siebzehnten 
.Jahrbunderte stand f e i n d r e  noch yielfach im Gebrauche in der Bedeutung 
von tarder  und wurde dann mit der Praposition a, wenn es affirmatiy, mit 
de, wenn es negiert war : Vous ne deyez point f e i n d r e  a me ie faire 
yoir (Mol. Misanthr. V. 2, v. 6). Nous f e i g n i o n s  a v o u s a b o r do  r 
de pour de vous interrompre (L’avare, I. sc. 5). Nous ne f e i g n o n s  p o i n t  
de m e 11 r e tout en usage (Ponre. I. sc. 3). Monsieur et madame, n e 
f e i g n e z  p o i n t  de  me m e t t r e  au nombre de ceux que vous airnez 
et qui vous aiment (Sev. Au comte de Guitaut, 23. nov. 1G73). Dieser 
Gebrauoh tindet sich bei Lafontaine nicht, und gilt jetzt fiir yeraltet.

Bei essayer wurde im Afr. mit lliicksicht auf das z u e r r e i c he nde  
Z i el der Infinitiy mit a gebraucht; im Mfr. findet sich auch der reine Infinitiv; 
so besonders bei Marot. Dasselbe konnen wir von taeher und clterclier 
sagen. Im Nfr. wird der Infinitiy mit de oder a gebraucht: und zwar bezeiehnet 
der Infinitiy mit de lediglich das Object der Thatigkeit ais solches, der Infi
nitiy mit a deutet das z u r e a l i s i e r e n d e  Object, das z u e r r e i c h e n d e  
Z i e 1 der Thatigkeit an. Bei Lafontaine ist essayer  von seltenem Gebrauche
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und wird mit de construiert; haufig dagegen kommt t ach  er vor, aher auch 
bei diesem Zeitworte i.st a selten :

E s s a y o n s  de e o n  t e r  la fable avec succfes (XII. 9, v. 28). — 
Un pauvre bftcheron . . . t a c h a i t  de  g a g  n e r  sa chaumine enfuinće 
(I. 16, v. 4). Votre race a t a c h e  de me nuire (II. 5, v. 6). On t A c h e 
d’e n t e n  dr e  La yolontć du testateur (II. 20, v. 19). T a c h e  de Len 
t i r  er, et fais tous tes efforts (III. 5, v. 28). So noch: IV. 18, v. 9; -  
V. 1, v. 15; -  VII. 7, v. 36; -  VIII. 14, v. 20; -  XI. 1, v. 26, 27; 
— XII. 12, v. 60. — Zweimal kommt in den Fabeln a vor: Ii t a c h e  
ii se g a r a n t i r  (VI. 9, v. 13). lAmimal . . . t a c h e a f a i r e  un saut 
contrę son bienfaiteur (VI. 13, v. 16).*)

Bei chercher  gebraucht Lafontaine nur a : On conte qu’un serpent...  
c h e r c h a n t  a m a n g e r  N’y rencontra pour tout potage Qu’une limę 
d’acier (V. 16, v. 3) und weiter in derselben Fabel, v. 15: Ceci skulresse 
a vous, esprits du dernier ordre, Q,ui, nTtant bons a ricn, c h c r c h e *  
sur tout a m o r d r e. — Je . . trottais comme un jeune rat Qui c l i e r c h e  
a s e d on n e r carriere (VI. 5, v. 6). Lhnsecte, sautillant, c h e r o h e a 
se r ć u n i r ,  Mais il ne peut y parvenir (VI. 13, v. 23).

Hieher gehbren auch die Zeitworter «b e g i n n e n, f ortsetzcn» .  Im 
Afr. verlangt commeitcer die Praposition a, welche die Ri chtung nach 
e in er Hand 1 u ng bezcichnet: Rolanz ad doel, si fut maltalentifs, En la grand 
presse c u m e n c e t  a f e r i r  (Roi. Sp. 31, Z. 17). Si c o m m e n ę a y  de 
cueur a s o u p i r e r  (Charl. D,Orl. Sp. 454, Z. 11). Voit L;Erembors, si 
c o m e n c e  a p l o r e r  (Romances, Sp. 49, Z. 30). Im Mtr. ist auch der 
reine Infinitiv versucht worden, und bei Rabelais ist diese Construction 
namentlich beliebt. Hem Nfr. ist die Construction mit a geblieben, aber 
nicht ohne Concurrenz mit de. Es hat sich sogar ein Unterschied der 
Bedeutung im Laufe der Zeit entwickelt, wie er oben bei dem Zeitworte 
ta c  h er bemerkt worden ist.**)

Auch Lafontaine gebraucht hier de und a promiscue, es scheint aher die 
moderne Unterscheidung der Bedeutung noch nicht ausgepragt zu sein : Mon 
sang c o m m e n c e  a se glacer (I. 12, v. 15). Le larron c o m m e  nę-ai t  
pourtant a s’ennuyer (IV. 16, v. 9). Ce discours un pen fort Doit c o in
ni e n c e r a vous deplaire (XI. 7, v. 82). — Un loup qui c o m m en <; a i t 
d’a v o i r petite part Aux brebis de son voisinage, Crut qu’il fallait s’aider 
do la pean du renard (III. 3, v. 1). La Re no mm de enfin o o m m o n y a de s e 
pl a i n d re (VI. 20, v. 20). Beispiele fikr die ubrigen iiieher gehorigen Vcrba

*) Vgl. den Satz : S’ils ne le firent pas, du moins ils y taeherent (IX. 11, v 19).
**) Vgl. Sclnnitz, Franz. Granun., pag. 249, 3.
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felilen in den Fabeln; in den Contes koratut eoiltiiuicr mit ii und achover 
mit de vor : II c u n t i n u e a jouer son rolet (C. II. 6, v. 52). — Ii a cli e va 
de se desespórer (C. II. 5, v. 119). En achevant ces raots, il a c h e v a  
d e v i v r e (C. V. 10, v. 449). — Hier einzureihen ist wolil auch das 
Verb entrcprciidre: C’est un dessein trfes dangereux Que d’ e n t r e -  
p r e n  dr e  de te p 1 a i r e (II. 1. v. 55).

8. Das reale Subject des Infinitiys ist identisch mit dem Subject des 
regierenden Verbs auch bei dem Verb «verdienen».  Hier war im Afr- 
der reine Intinitiy im Gebranch, und diese Constrnction reicht bis ins sech- 
zehnte und siebzehnte Jahrhundert. Ira Nfr. ist de eingetreten, wie auch 
schon bei Lafontaine: Tu m ć r i t e s  . . . d’ et re pasteur de gens (X. v. 15).

9. Ais letzte Gruppe von Zeitwortcrn, dereń Subject zugleich das lo- 
gisclie Subject des abhiiugigen Infinitiys ist, wollen wir die Yerba «v e r- 
s pr ec hen,  b e t h e n e r n ,  d r o h o ns anftihren. — Bei Lafontaine, wie 
in der ganzen nfr. Periode findet sieli nach diesen Verben nur der von de 
begleitete Intinitiy ein; im Afr. war die Prap. ii im Gebrauche. Im Mfr. 
fehlt es nicht an Belegstellen mit dem reinen Intinitiy.

Promettre : IAithlete avait p r o  m is d’en payer uu talent (I. 14, v. 
23). Toutes . . . Se p r o m e t t e n t  de ri re a son enterrement (III. 18, v. 
23). Die iibrigen Beispiele tur promettre finden sieli: IV. 18, v. 29; — 
VI. 4, v. 9; — VIII. (>, v. 13; 20, v. 47; -  IX. 19, v. 19; 19, v. 29; 
-  XII. 25, v. 34.

Bei mcnacer ist der Intinitiy passiyes Object, wenu die Person, der 
gedroht wird, nicht geuannt ist; ahnliche Beispiele in Lafontaine’s Fabeln 
nicht yorhanden. Ist die Person ais Object des Drohens genannt, so ist der 
Intinitiy ais instrunientale Bestimmuug zu fassen : File menaęa lupiter 
D’abandonner sa cour, d’aller vivre au dćsert, de quitter toute depen- 
dance (II. 8. v. 41). La mero aussitót le gourraande, Le menaoe, s’il ne 
se tait, De le donner au loup (IV. 16, v. 12).

Ais Verb der Aussage hat j u r e r  den reinen Intinitiy nach sieli; nur 
in der Bedeutung von «betheuern etw. thuu zu wolleu> gehort es hielier. 
Bei Lafontaine kommt es gar nicht iu den Fabeln vor, dagegen in den Contes 
einige Małe in letzterer Bedeutung: On jura De ne dire de cela (C. II. 
14, v. 615). Ebenso: C. IV. 11, v. 117; 13, v. 1; — C. V. 1, v. 3.

10. Endlich miigen ltier einige bei Lafontaine yorkommende A u s- 
d r ii e k e erwahnt werden, dereń Subject zugleich das reale Subject des 
abhangigen Infinitiys ist; der Intinitiy ist von de begleitet: Le roi des 
anirnaux se mit un jour en tćte -De giboyer (II. 19, v. 1). Cette deesse
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inconstante Se mit alors en Fesprit De voir nn homme se pendre (IX. 
16, v. 38). Un beau jour dom Bertrand se mit dans la pensfie D’en 
faire un sacrifice au liąuid manoir (XII. 3, v. 20).

Nun kommen wir zu einer anderen Ciasse von Zeitwortern; das lo- 
gisel ie Subj ec t  des ob j ec t i ven Inf i ni t i ys  ist entweder unbe-  
stimmt,  nicht ausgedriickt, oder es ist enthalten in der Form eines Dativs 
oder Aceusativs. Hieher gehoren:

1. Die Verba, welche «b efe h 1 en, rathen,  e r 1 a u b e n» and das Ge- 
gentheil «verbi eten»  bedeuten; ebenso die Verba der Aussage, insoferne 
sie diese Bedeutung in sieli schliessen. — Im Afr. wurde um so leichter 
neben dem reinen Infinitiv auch der Infinitiy mit A gebraueht, ais sieli hier 
gewissermassen d i e R i c h t u n g  naeh dem Gegenst ande  des B efe bies 
yorstellen lasst; de erscheint erst im sechzehnten Jahrhunderte, scliwankt 
aber lioeh vielfacb mit & and dem reinen Infinitiy. Im Laufe der Zeit trag 
de allcin den Sieg dayon.

Goiiimander: Lel ion. . .  Lui commanda de braire (II. 19, v. 10).
Conseiller: Et tous les ayocats . . . consei l lent aux heritieres De 

partager  le bien sans songer au surplus (11.20, v. 32). Je eonsei l le A ces 
gens de le fai re enchasser (III. 1, y. 72). Ebenso: VIII. 17, v. 24; 17, v. 
32; — IX. 7, v. 30.

Permettre : J’ai certaine affaire Qai ne me per met pas d’ ar r 6 ter 
en chemin (III. 5, v. 30). Permettent-ils A lear faiblesse De sai vre  pas 
A pas toates nos actions? (VIII. 16, v. 82'. Ebenso: IX. 11, v. 14 =  18; 
11, v. 21; — X. 15, v. 69; — XII. 3, v. 18.

Dćfeildre: Eh bien! defendez-vous aa sagę De se donner  des soins 
poar le plaisir d’aatrai? (XI. 8, v. 23).

2. Die Verba ensciglier and appreiHlre driicken oft den Gegenstand 
des Unterrichtes darch den Infinitiy mit a aus. So schon im Afr.: Souffise 
toy doncąues, frere, souffise toy de vivre en paix et tout par toy et apren 
a Fen e o n  ten  t e r  par nos meschiefz (Al. Chart. Sp. 452, Z. 10). Manchmal 
findet sich auch der reine Infinitiy: Ifans 1’ e n s e y n e d  . . .  lettra f  a y r’ 
en pergamin . . .  et f a y r  a seyr et a matin agayt encuntre. son yicin 
(Frgm. de l’Alex. d’Alb. de Bes. Sp. 20, Z. 6 u. ff.). So auch in spateren 
Perioden. Moliere construiert apprendre  auch mit de; Lafontaine mit a: 
Ces deax personnes-ci, plus honnetes que toi Deyraient f  a p p r e n d r e  
A v i v r e, oa du inoins A te taire (VIII. 12, v. 16). Ils n’avaient a p p r i s  
A c o n n a i t r e  Que les hotes des bois (XII. 12, v. 73). Ceux (=  les pa- 
rents) da loup, gros messiears, Pont fait a p p r e n d r e  A l i r ę  (XII. 17,
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v. 24). A p p r e n d r e  & se connai t re  est le premier des soins (XII. 27, 
v. 39). Dieselbe Construction hat instruire (C. V. 10, v. 55) und montrcr 
(C. III. 4, v. 481).

3. Hieher gehort auch das Verb demander, wena das Personalobject 
ausgedriickt ist, in welchem Falle dieses zugleicb logisches Subject des 
Infinitivs ist. Es kann das Personalobject auch fehlen, und dann ist das lo- 
gische Subject des Infinitivs ein unbestimmtes: in beiden Fal len ist der 
Infinitiy ais Object von de begleitet. Ist dagegen das logische Subject des 
Infinitivs gleich dem Subject von demander,  so tritt die Praposition ii ein: 
Deux hommes d e m a n d a i e n t  a 1 e v o i r promptement (I. 14, v. 38). 
Formell ist das logische Subject des Infinitivs gleich dem von demander  
auch in folgendem Satze : Je leur suis propre, et ne d e m a n d e  en somme 
Q,ue d’e t r e  admis (C. II. 16, v. 93); iibertragen wir aber den Satz ins 
Activum, so ist das logische Subject des Infinitivs unbestimmt, und de ist 
dann ara Platze : j e ne d e m a n  d e en somme que d e m’ a d m e t t  r e.

4. Hieher gehort auch proposer und offrir in der Bedeutung «v o r- 
s c h 1 a ge n». Ist dagegen die Bedeutung «s i c h e r b i e t e n» im Spiele, so ist das 
Subject des regierenden Vcrbs zugleicb Subject des Infinitivs: Elle o f f r e  
d’a v e r t i r de tout ce qui se passe (XII. 11, v. 16). — Ebenso ist das 
Subject des Infiuitivs gleich dem Subject des regierenden Verbs bei den 
reflexiven se pr oposer  und s’o f f r i r :  Je me suis p r o p o s 6 d’en faire 
vos retraites (III. 18, v. 23). P r o p o s e z-v o u s d’a v o i r le lion pour 
ami (XI. 1, v. 5). I)’ e n f a i r e  au prince un don cet homme s e p r o- 
p o s e  (XII. 12, v. 38). Un philosophe austbre, et n€ dans la Scythie, Se 
p r o p o s  a n t  de s u i v r e une plus douce vie, Voyagea chez les Grecs 
(XII. 20, v. 2). — S mf f r a nt  de la l i vrer  au plus tard dans deuxjours, 
lis eonviennent de prix (V. 20, v. 11). L’un . . . S’o f f r i t  de les j uger  
sans rdcorapense aucune (XII. 27, v. 8).

5. Der lufinitiv mit de ist passives Object auch bei dem Verb im- 
p liter: Je crains . . . qu’un rapport peu sinefere Ne m’ait a mdpris i m p u t d  
D’a v o i r diffćre cet hommage (VIII. 3, v. 16).

(Schluss folgt.)
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S c h  u 1 is a c h  r  i c h i  c  11

J D i r e c t o r .

I. Personalstand.
Lchrkorpcr iiml Lclirfaelicr-Ycrtheiluiiit.

a) D i r e c t o r :
1. Wenzel K orn, Doctor der Philosophie, k. k. Schulrath, Mitglied des 

k. k. Landesschulrathes, Mitglied des Czernowitzer Gemeinderathes, 
Ehrenmitglied und Vorstand des „Kronprinz Rudolf-Vereines“, Vor- 
stand des „Erzherzogin Marie-Valerie-Vereines“, Vorstand des Unter- 
stiitzungsvereines fur wiirdige Schiller an den conmiunalen Knaben- 
Yolksschulen, Yorstand des padagogischen Vereines „Fortach ritt“, 
Ehrenmitglied mehrerer humanitarer Vereine, gepriift tui- Mathematik 
und Physik, lehrte Mathematik (3 Stnndeu) in der I. Classe; wolint 
im Schulgebaude.

b) P r o f e s s o r e n :
2. Herr Elias Nimigean, Senior der Anstalt, Cassier des «Erzherzogin 

Marie-Valerie-Vereines», Custos dergeographischenLehrmittelsammlung, 
gepriift fur Geographie und Geschichte, Ordinarius in IV., lehrte 
Geschichte in IV., V. und VI.; zusammen wochentlich 10 Stunden.

3. Herr Georg von Tarnowiecki, Ausschussmitglied des „Kronprinz 
Rudolf-Vereines“ , Custos der geometrischen Lehrmittelsammlung, 
gepriift fur darstellende Geometrie und Mathematik, lehrte georne- 
trisches Zeichnen in II. b, 111., IV., darstellende Geometrie in V., 
VI. und VII.; zusammen wochentlich 18 Stunden.

*) Die Professoren sind nach der Ordnung der definitiven Anstellung aufgefiihrt.
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4. Herr Leon Kirilowicz, Ausschussmitglied des „Kronprinz Rudolf- 
Vereines'‘, Sccretar des „Erzherzogin Marie-Valerie-Vereines“ , gepruft 
fur ruthenische und deutsche Spraehe, Ordinarius in 111., lelirte ru- 
theniselie Sprache in allen Classen, deutsche Spraehe in Tli.; zusammen 
wochentlich 18 Stunden.

5. Herr Constantin Stefanowicz, gepruft fur Matheraatik und Physik; 
ais k. k. Bezirksschul-Inspector beurlaubt.

0. Herr Johann Fischer, rom.-kath. Weltpriester, Cassier des „Kronprinz 
Rudolf-Vereines“ , Custos der Schiilerbibliothek, lehrte rom.-kath. 
Religion in allen Classen, ferner Geographio und Geschiehte in 11. a! 
zusammen wochentlich 17 Stunden.

7. Herr Wilhelm Steiner, Ausschussmitglied des „Kronprinz Rudolf- 
Vereines“ , gepruft tur deutsche Sprache, Geographie und Geschiehte, 
Ordinarius in VII., lehrte deutsche Sprache in IV., V., VI. und VII., 
Geographie und Geschiehte in III.; zusammen wochentlich 16 Stunden.

<8. Herr Hierothkos Pihtjliak, Custos des chemischen Cabinetes, gepriift 
flir Chemie und Naturgeschichte, lehrte Chemie in IV., V. und VI., 
Naturgesehichte in VI., Kalligraphie in 1. a, I. b, II. a und II. b, 
leitete die Arbeiten im chemischen Schulerlaboratorium; zusammen 
wochentlich 19 Stunden.

9. Herr Micha Bl, Schr6CKenfi:x, Lcctor der franzosischen Sprache an 
der k. k. Franz-Josef-Universitat, k. k. Prufungseommissar fur die 
franzosische Sprache bei der k. k. Priifungscommission tur allgemeine 
Volks- und Biirgerschulen, gepriift fur franzosische und deutsche 
Sprache, Ordinarius in II. b., lehrte franzosische Sprache in II. a,
II. b, IV., VI. und VII.; zusammen wochentlich 17 Stunden.

10. Herr Leon Ilnicki, k. k. Hanptmann in der n. a. Landwehr, Custos 
des physikalischen Cabinetes, gepriift fur Mathematik und Physik, 
Ordinarius in VI., lehrte Mathematik in 11. b, VI. und VII., Physik in
IV. und VI.; zusammen wochentlich 19 Stunden.

11. Herr Justin Piiiuijak, Custos der Lehrmittelsamndung fur Freihand- 
zeichnen, gepriift fur Freihandzeichnen, lehrte Freihandzeichnen in
III. . IV., V., VI. und VII., zusammen wochentlich 19 Stunden.

12. Herr Calistrat Coca, gr.-or. Weltpriester, Mitglied der systematisch- 
praktisehen Abtheilung der Priifungscommission fur Studierende der
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gr.-or. Theologie, Ausschussmitglied des „Kronprinz Rudolf-Vereines“, 
Seoretar des Yereines „Soeietatea pentru eultura ęi literatura romana 
In Bucovina“ , Custos der Lehrerbibliothek, lehrte gr.-or. Religion in 
allen Classen und Geschiebte in II. b; zusammen wochentlich 17 
Stunden.

13. Herr Johann Zybaczynski, k. k. Lieutenant in der n. a. Landwehr, 
Custos des naturhistorischen Cabinetes, gepriift fur Naturgescliicbte, 
Mathematik und Physik, lehrte Naturgeschichte in I., II. a, 11. b,
V. und VII., Mathematik in III.; zusammen wochentlich 18 Stunden.

14. Herr Dionis Simionowicz, gepriift fur rumanische Sprache, Geographie 
und Geschichte, lehrte rumanische Sprache in allen Classen und Ge- 
schichte in VII.; zusammen wochentlich 17 Stunden.

15. Herr Anton Romanovsky, Lector der englischen Sprache an der k. k. 
Franz-Josef-Universitat, gepriift fur franzosische und euglische Sprache, 
Ordinarius in V., lehrte englische Sprache in V., VI. und VII., franzo
sische Sprache in III. und V. ; zusammen wochentlich 16 Stunden.

r) S u p p l e n t e n :

1(5. Herr Constantin MaximowiCz, gepriift fiir Mathematik, Physik und 
Stenographie, lehrte Mathematik in II. a, IV. und V., Physik in 111. und 
VII.; zusammen wochentlich 19 Stunden.

17. Herr Theofil Bruck, gepriift fur Chemie und Naturgeschichte, Or
dinarius in I., lehrte deutsche Sprache in I., II. a und II. b, franzosische 
Sprache in I. und Geographie in I . ; zusammen wochentlich 18 Stunden.

18. Herr Anton Pawłowski, k. k. Lieutenant in der Reserve, gepriift 
fiir Mathematik, Physik und geometrisches Zeichnen, Ordinarius in 
II. a, lehrte geometrisches Zeichnen in 11. a, Freihaudzeichnen in I. a,
I. b, II. a und II b; zusammen wochentlich 23 Stunden.

d) N e b e n l e h r e r :

19. Herr Franz Grilijtscii, Turnlehrer an der k. k. Lehrerbildungs- 
anstalt, ertheilte den Turnunterricht in 5 Abtheilungen żuje 2 Stunden 
in der Woche.
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20. Herr Johef Fronius, evangelischer Pfarrer, Mitglied des k. k. Lan- 
desschulrathes, ertheilte den evangelischen Religionsunterricht in allen 
Classen.

21. Herr Lazar Igel, Doctor der Philosophie, Landesiabbiner, Mitglied 
des k. k. Stadtsehulrathes, lehrte israelitisehe Religion in allen Classen.

22. Herr Gabriel v. Mor, k. k. Gyinnasialprofessor, gepriifter Lehrer 
der StenograplHo, lehrte Stenographie in 2 Abtheilungen zn je2Stunden 
in der W <)(! be.

23. Herr Isidor Wokobkiewicz, gr.-or. Weltpriester, Titnlar-Erzpriester, 
k. k. Universitatsprofessor, ertheilte Unterrieht im Gesange.
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II. Lehrplan.
A. Ucbcrsiclitliclie Ziisainincitstclhiiig der Lohrgegeiistiinde usieli ihrer 

■ wScheiitlichen Stuiuleiizahl.

Wochentliche Stundcnzahl in der

Lelirgegenstande I. 11. III. IV. V. VI. VII.

& C ] a s s e

1

1. O b l i g a t  o. 

R c lig io n ............................. 2 2 2 2 i 1 1

2 Deutsche Sprache . . . . 4 3 4 3 3 ; 3 3
9O Franzosische Sprache . . . 5 i 4 4 3 3 3 3

4 Englische Sprache . . . . — — - 3 3 3

5 Landessprachen*)- . . . . 2 2 2 2 2 2 2

6 Geographie uud Geschiehte 3 4 4 4 OO 3 3

7 M athcm atik........................ 3 3 3 4 5 h b

8 Physik . . . . —  i — 3 3 — 3 4

9 Darstellende Geometrie . — — : - - — 3 3 3

10 Geoinetrisches Zeiclmen . . — 3 9! ^ 3 — — —

11 N atu rgesch ich te  . . . . 9
O 3 ' — — 3 2 3

12 C h e m i e ................................................. — — — 3 3 3

13 F reih an d zeieh n eu 6 4 4 4 4 3 4

14 K a l l i g r a p h i e ................................... 1 1 i  — — — i — ' ---

Z u sam m en 29 29 2 9 31 33 ; 34 34

*) Obligat fur dieienigen Schiller, dereji Eltern sieli da fur entscheiden.
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2. U n o b l i g a t e .
1. Stenographie iri 2 Abtlieiluugen zu je 2 Stunden.
2. Turnen in 5 Abtlieiluugen zu je 2 Stunden.
;5. Gesang in wochentlichen 2 Stunden.

15. Yertheilung der Lohrgegenstiimle aut- die einzclnen Classen.

X. Classe.

Ordinarius: Herr Prof. Th. Bruck.

Religionslehre (2 St.). Fiir die gr.-or. Schiller: Glaubens- und Sittenlehre 
nacli Andriewiez. C. Coca.

Fiir die katholischen Seliiiler: Grosser Katechismus von Sclmster.
J. F is c h e r .

Deutsche Sprache (4 St.). Die Wortarten, Flexion des Nomen und Verbmn; 
der naekte Satz, Erweiterungen desselben, gezeigt und erklart an ein- 
fachen Beispieleu; Ortliograpliische Uebungen. Diotate, von dem Schiller 
in der Lection naehgeschrieben, vom Professor liauslich corrigirt. 
I.jectiire. Lautrielitiges und sinugemasses Lesen; Erklarung des Gele- 
senen. Besprechung desselben in dialogischer Form, miindliches Repro- 
ducieren des Gelesenen. Memorieren und Vortragen erklarter Gedichte, 
mitunter auch prosaischer Absehuitte.

Deutsche Aufsatze. Schriftliehes Wicdergeben einfachcr Erziihlungen oder 
kurzer Besehreibungen. In jedem Monat zwoi Hausaufgaben und eine 
Schularbeit. Tli. B r u c k .

Franzosische Sprache, wochentlich 5 Stunden. Leselehre. Formenlehre mit 
Berueksichtigung der Elemente der Lautlehre, und zwar : Das Sub- 
stantiv und sein genre, das Adjectiv qualitatif, Adj. possesif und 
demonstratif; I. regelmassige Conjugation; Bildung der zusammen- 
gesetzten Zeiten. Elemente der Orthographie; Construction des ein- 
faehen Satzes. Miindliehe und schriftliche Uebersetzung einfacher Siitze 
ans dem Franzosisehen und in dasselbe. Aneignung eines entspre- 
chenden Wortvorrathes. Vorbereitete Diotate. Kleine Hausarbeiten 
nacli Erforderniss; nile 14 Tage eine Schularbeit. Tri. B r u c k .
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Rumanische Spraehe (2 St.). Aeltere und neuere Orthographie; Wechsel 
der Liiute; die regelmassigen Formen des Nomen, Conjugation der 
Hilfszeitworter und aller Verba im Prasens. Uebnngen im Dictando- 
schreiben und im Uebersetzen leichter Satze. D. Simionowicz.

Ruthenische Spraehe (2 St.). Lautgesetze in ihrer Anwendung a uf Flexion 
und Orthographie; die regelmassigen Formen des Nomen, die zur 
Rildung einfacher Satze erforderlichen Formen des Zeitwortes ; 
Uebungen im Dietandoschreiben und im Uebersetzen leichter Siitze.

L. Kirilowicz.

Geographie, wochentlich 3 Stunden. Die Hauptformen des Festen und Fliis- 
sigen auf der Erde, ihre Anordnung und Vertheilung und die poli- 
tischen Abgrenzungen der Erdtheile ais ubersichtliche Beschreibung 
der Erdoberflaehe nacli ilirer naturliehen Beschaffenheit und politisehen 
Eintheilung, auf Grund des Kartenbildes. Fundamentalsatze der ma- 
thematischen und physikalischen Geographie, soweit sie zum Ver- 
stiindniss der einfachsten Erscheinungen nnentbehrlich sind und an- 
schaulich erortert werden konnen. Th. Bruck.

Mathematik, wochentlich 3 Stunden. Erorternng des dekadischen Zahlen- 
systemes. Die vier ersten Grundoperationen mit unbenannten und mit 
eiufach benannten Zalden ohne und mit Decimalien. Erklarung des 
metrischen Mass- und Gewiehtssystemes. Grundzuge der Tlieilbarkeit 
der Zahlen; grosstes gemeinsames Mass und kleinstes gemeinsames 
Vielfache. Gemeine Briiche. Verwandlunggemeiner Br ii che in Decimal- 
briiche und umgekehrt. Das Rechnen mit mehrfaeh benannten Zahlen.

Dr. W. Korn.

Naturgesehichte, wochentlich 3 Stunden. Anschauungsuuterricht, und zwar: 
L Semester : W i r belthi  e re, vorvviegend Siiugethiere und Yogel; 
eine Anzahl passend ausgewahlter Formen der iibrigen Classen. II. Se
mester : W i r b e l l o s e  T h i e r e, vorzugsweise Gliederthiere, nament- 
1 ich Insecten; einige der wichtigsten und bekanntesten Formen aus 
der Abtheilung der Weicli- und Strahlthiere. J. Zybaczykski.

Freihandzeichnen, wochentlich 6 Stunden. Anschauungslehre, Zeichnen ebener 
geometrischer Gebilde aus freier Hand nacli den Vorzeiclinungen, die 
der Lehrer an der Tafel entwirft und mit kurzeń zum Verstandnisse 
nothigen Erklarungen begleitet, nandich: Gerade und krummn Einien,
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Winkd, Dreiecke, Vielecke, Kreise, Ellipsen, Combinationen dieser 
Figuren. Das geometrische Ornament: Elemente des Flachornaments.

A. Pawłowski.

Kalligraphie, woehentlich 1 Stunde. Uebungen nacli Vorlagen.
H. Pihuliak.

II. Classe.

Ordinarius: Abtheilung A : Herr Prof. A. Pawłowski.
Abtheilung B : Herr Prof. M. Scitr6ckenfux.

Religionslebre, woehentlich 2 Stnnden. Fiir die gr.-oj'. Schiller : Geschichte 
des alteu und neuen Bundes nach Andriewicz. C. Coca.
Fiir die katholisehen Schiller: Biblische Geschichte des alten und 
neuen Testamentes nach Schuster. . J. Fischer.

Deutsche Sprache, woehentlich 3 Stunden. Vervo]lstiindigung der Formen- 
lehre ; Erweiterung der Lehre vom nackten und bekleideten Satze; 
die Satzverbindung und Satzordnung in ihren leichteren Arten. — 
Fortsetzung der orthographischen Uebungen. Alles Uebrige wie in der 
I. Classe. Alle 14 Tage eine Hausaiifgabe, alle 14 Tage eine Schul- 
arbeit. Th. Bruck.

Franzosische Sprache, woehentlich 4 Stunden. Fortsetzung der Formenlehre. 
Die Adjectifa numeraux Comparation ; die Pronoms ; die drei regel- 
miissigen Conjugationen; die Article partitif; das Adverbe; Prćpo- 
sitiou; Syntax des Pronom personel conjoint; Frąge und negative 
Form ; die gebrauchliehsten unregelmassigen Verben mit Austall des 
Stammconsonanten (verbes auf uire, ire, u. s. w.). Miiudliche und schrift- 
liche Uebersetzungen aus dem Franzosischen und in dasselbe. Yer- 
mehrung des Wortvorrathes. Vorbereitete Dictate. Lectiire leichter 
Erziildungen. Kleine Hausarbeiten nach Erforderniss; alle 14 Tage 
eine Schularbeit. M. Schróckenfuk.

Rumiinische Sprache (2 St,). Gesammte iibrige Formenlehre der flexiblen 
Redetheile ; die inflexiblen Redetheile ; die zur Bilduug einfacher Satze 
erforderlichen syntaktischeu Regeln. Alle 8 Tage eine Hausarbeit, 
alle 14 Tage eine Schularbeit. D. Simionowicz.

Ruthenische Sprache (2 St). Ausfuhrliche Behandlung der Formenlehre des 
Ycrbum; die anomalen Formen der iibrigen flexiblen Redetheile
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die inflexiblen Redetheile; die wichtigsten Grundlehren der Syn tax. 
Alle 8 Tage eine Hausarbeit, alle 14 rJ'age eine Schularbeit.

L. Kirilowicz.

Geographie, wochentlich 2 Stunden. Speeielle Geographie Afrikas und Asiens 
in topographischer und physikalischer Hinsicht mit Bezugnahme auf 
die klimatischen Zustande, namentlich in ihrem Zusammenhange mit 
der Vegetation. Lander- und Volkerkunde mit Berucksichtigung der 
Abstammung, der Beschaftigung, des Verkehrslebens und der Cultur- 
zustande der Volker uberhaupt. Uebersicht der Bodengestalt, der 
Stromgebiete und der Lander Europas. Speeielle Geographie der Ijiinder 
des westlichen und siidlichen Europa in der angegebenen Weise.

Geschichte, wochentlich 2 Stunden. Geschichte des Alterthums, hauptsachlich 
der Griechen und Romer, mit besoudcrer Hervorhebung des sagen- 
haften und biographischen Stoffes. J. F is c h e r , C . C o c a .

Mathematik, wochentlich 3 Stunden. Abgekiirzte Multiplication und abge- 
kiirzte Division. Las Rechnen mit periodisclien und mit unvollstan- 
digen Decimalbruchen mit Riicksieht auf die nothwendigen Abkur- 
zungen. Las wichtigste ans der Mass- und Gewichtskunde, aus dem 
Geld- und Miinzenwesen. Mass-, Gewicht- und Munzreduction. Schluss- 
reohnung, auf einfache und zusammengesetzte Aufgabcn angewandt. 
Lehre von den Verhaltnissen und Proportionen, dereń Anwendung; 
Regeldetri, Kettensatz; Procent, einfache Zins-, Discont-und Termin- 
rechnung; Theilregel; Durehschuitts- und Allegationsrechnung.

C. Maximowicz, L. 1 unicki.

Naturgeschichte, wochentlich 3 Stunden. Anschauungsunterrichf, und z war: 
i. Semester: M i n e r a l o g i e .  Beobachtung und Beschreibung einer 
massigen Anzahl von Mineralarten ohne besondere Rucksichtnahme 
auf Systematik, mit gelegentlicher Vorweisung der gewohnlichen Ge- 
steinforineu. XI. Semester: B o t a u i k. Beobachtung und Beschreibung 
einer Anzahl von Samenpflanzen yerschiedener Ordnungen; allrnalige 
Anbahnung der Aulfassung einiger natiirlicher Fatnilien; Einbeziehuug 
einiger Formen der Sporenpflanzen in den Kreis der Betrachtung.

J. Z y h a c z y n s k t .

Geometrie und geometrisches Zeichnen, wochentlich 3 Stunden. a) Geometrie: 
Elemente der Planimetrie bis zur Elachenberechnung.
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h) Geometrisches Zeiclinen: Uebungen im Gebrauclie der Reissinstru- 
mente. Constructionszeichen-Uebungen im Anschlusse an den iu der 
Planimetrie abgehandelten Lehrstoff und unter Berueksichtigung der 
einfachen ornamentalen Formen.

A. Pawłowski, G. v. Tarnowiecki.

Freihandzeichnen, wochentlich 4 Stunden. Zeiclinen raumlioher und geome- 
trischer Gebilde ans freier Hand naeh perspectivischen Grundsatzen, 
durchgeluhrt an passenden Draht- und Holzmodellen in nachstehender 
Reihenfolge: Gerade und krumme Linien, Polygone, Kreise, stereo- 
metrische Korper und dereń Combinationen ; einfache technische Objecte.

A. Pawłowski.

Kalligra]>bie, wochentlich 1 Stunde. [Jebungen nacli Vorlagen zur Heran- 
bildung einer leserliclien und gefalligen Handschrift. J. Pihuliak.

III. Classe.

Ordinatius: Het-r Prof. L. Kirilowicz.

Religionslehre, wochentlich 2 Stunden. Fur die gr.-or. Schiller: Liturgik 
nacli Andriewicz. C. C o c a .

Fur die katholischen Schiller: Katholische Liturgik nacli J. Friiiizel.
J. Fischer.

Deutsche Sprache, wochentlich 4 Stunden. Der zusammengezogene und zu- 
sammengesetzte Satz; Arten der Nebensatze. Verkiirzung derselben, 
indirecte Rede, die Periode. Systematische Belehrung iiber Ortho- 
graphie und Zeichensetzung. Lectiire. Genaues Eingehen auf die Ge- 
dankenfolge und Gliederung der grósseren prosaischen Lesestiicke. 
Scharfung des Sinnes fur die poetischen und rhetorisohen Ausdrucks- 
mittel. Bei der Erklarung classischer Gedichte sind leichtfassliche und 
passende biograplusche Notizen iiber die Verfasser mitzutheilen. Me- 
morieren und Vortragen. Aufsatze verschiedener Art, zum Tlieil sieli 
anschliessend an den Unterricht in der Geschichte, Geographie und 
in den Naturwissensebaften. Termine der schriftlichen Haus und 
Schularbeiten wie in der II. Classe. L. Kirilowicz.

Franzosisehe Sjirache, wochentlich 4 Stunden. Wiederholung und Erganzung 
der Formenlehre. Systematische Behandlung der uiiregelmiissigen Verben

f
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auf Grund der Lautgesetze; Verbes dćfectifs und impersonnels; 
Conjonetions ; der zusammengesetzte Satz; Syntax des Article; Au- 
wendung der Verbes auxiliaires. Miindliche und schriftliche Ueber- 
setzungen aus dera Franzosischen und in dasselbe. Leichte prosaische 
und poetische Lecture in einera franzosischen Lesebuche. Yersuche 
in mundlieher Reproductiongelesener Stiicke. Memorieren kurzer Lese- 
stiicke. Vermehrung des Wortyorraths, namentlich Aneignung der 
iiblichsten Phraseologie auf Grundlage der behandelten Verben. Vor- 
bereitete Dictate. Hausarbeiten wie in der II. Classe; jeden Monat 
eine Schularbeit. A. Romano vsky.

Rumanische Sprache (2 St.). Cursorische Wiederholung der gesammten 
Formenlehre, ergiinzt durch die selteneren abweiehenden Formen. 
Casuslehre. Leichte prosaische und poetische Lecture. Alle 14 Tage 
eine Hausarbeit und 1 Schularbeit. D. Simionowicz.

Ruthenische Sprache (2 St.). Cursorische Wiederholung der gesammten 
Formenlehre, erganzt durch die selteneren abweiehenden Formen. 
Casuslehre. Leichte prosaische und poetische Lecture. Alle 14 Tage 
1 Hausarbeit und 1 Schularbeit. L. Kirilowicz.

Geographie, wochentlich 2 Stunden. Specielle Geographie des iibrigen Eu
ropa mit Ausschluss der osterreichisch-ungarischen Monarchie, in der 
angegebenen Weise.

Geschichte, wochentlich 2 Stunden. Geschichte des Mittelalters unter steter 
Berucksichtigung der yaterlaudischen Momente. W. Steiner.

Mathematik, wochentlich 3 Stunden. Die vier Grundoperationen in allge- 
meinen Zahlen mit ein- und mehrgliedrigen Ausdrucken. Quadrierung 
und Cubierung ein- und mehrgliedriger algebraischer Ausdriicke sowie 
dekadischer Zahlen. Ausziehung der zweiten und dritten Wurzel aus 
dekadischen Zahlen. Fortgesetzte Uebungen im Rechnen mit beson- 
deren Zahlen zur Wiederholung des arithmetischen Lehrstoffes der 
friiheren Classen, angewandt vorzugsweise auf Rechuungsaufgaben des 
biirgerlichen Geschiiftslebens. Zinseszinsrechnung. J. Zybaczynski.

Physik, wochentlich 3 Stunden. Sogenannte allgemeine Eigenschaften der 
Korper. Aggregationszustande. W ar me l ehr e :  \' o! ums- und Aggre- 
gationsiindcrungen, Temperatur, Warmemengeu, Leitung und Stralilung. 
-  M a g n e t i s m u.s : Natiirliche Magnete, Uebertragung des Magne- 
tismus aufEisenund Stalli; Magnetismus des Erdkórpers; Declination,
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Compass. — E l e c t r i c i t a t :  Grundbegriffe, Vertheilung (Influenz); 
cinfaehe Electrisirmaschine. Galvanismus, galvanische Elemente, Wir- 
kung des galvanischen Stromes. Inductionserscheinungen.

C. Maximowicz.

Geometrie und geometrisches Zeichnen, wochentlich 3 Stunden.
a) G e o m e t r i e .  Flachengleiche Figuren und ihre Verwandlung. Fla

ch e n b e rech n u ng im Einklange mit dem beziiglichen mathematischen 
Lehrstoffe der III. Classe. Anwendung der algebraischen Grundope- 
rationen zur Losung einfacber Aufgaben der Planimetrie.

b) G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n .  Die in der II. Classe geiibten
Constructionen werden fortgesetzt, mit Beriicksichtigung des in der 
Geometrie behandelten Lehrstoffes vervollstandigt und ornamentale 
Anwendungen auf Falle und Beispiele aus der technischen Praxis hin- 
zugefiigt. G. v. Tarnowiecki.

Freihandzeichnen, wochentlich 4 Stunden. Uebungen im Ornamentzeichnen 
nach Entwiirfen des Lehrers an der Schultafel, ferner nach farblosen 
wie audi polychromen Musterblattern, wobei der Schiller in passender 
Weise iiber die Stylart des Ornamentes zu belehren ist.

J. Pihuliak.

Ordinarius : Herr Prot. E. Nimigean.

iieligionslehre, wochentlich 2 Stunden. Fur die gr.-or. Schiller: Allgemeiner 
Theil der Dogmatik, frei nach Andriewicz. C. C o c a .

Fur die katholischen Schiller: Allgemeiner Theil der Dogmatik; dann 
vom besonderen Theile der Dogmatik von Gott, dessen Eigenschaften 
bis zur Dreifaltigkeitslehre einschliesslich, nach Wappler.

J. Fischer.

Deutsche Sprache, wochentlich 3 Stunden. Zusammenfassender Abschluss 
des gesammten grammatischen Unterrichtes. Zusammeustellung von 
Wortfauiilien, mit Riicksicht auf Viełdeutigkeit und Yerwandtschaft 
der Wbrter gelegentlich der Lectiire. Das Wichtigste aus der Prosodie 
und Metrik. Lectiire wie in der III. Classe. In der Auswahl des 
Lesestoffes (von dem jedoch Uebersetzung poetischer Originale aus 
dem Lateinischen und Griechischen auszuschliessen ist) sind auch die
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antike und germanische Gotter- und Heldensage zu beriicksichtigen. 
Meraorieren und Vortragen.

Aufsiitze mit Berucksiehtigung der im biirgerlichen Leben arn 
haufigsten vorkommeuden Geschiiftsaufsatze. Termine der sehriftliehen 
Haus- und Schularbeiten wie in der II. Classe. W. Steiner.

Franzosische Sprache, wochentlich 3 Stunden. Formenlehre der Composita 
(subsłantifs und adjectifś) ; Elemente der Wortbilduug. Syntax, ins- 
besondere Rections-, Modus- und Tempuslehre. Mundliehe und schrift- 
liche Uebersetzung aus dem Franzosischen und in dasselbe. Pro- 
saische und poetisclie Leetiire in einem franzosischen Lesebuche. 
Miindliche Reproduction wie in der III. Classe. Memorieren kurzer 
Lesestiicke. Yermehrung des Wortvorraths. Dictate. Alle 14 Tage 
eine langere Hausarbeit; alle 4 Wochen eine Schularbeit.

M. ScHROCKENFUX.

Rumanische Sprache, wochentlich 2 Stunden. Tempus- und Moduslehre. 
Lehre vo:n Satzbau und von der L.terpunction. Fortgesetzte Leetiire. 
Alle 14 Tage eine Hausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit.

1). Sjmionowicz.

Ruthenische Sprache, wochentlich 2 Stunden. Tempus- und Moduslehre. 
Lehre vom Satzbau und von der Interpunction. Fortgesetzte Leetiire- 
Alle 14 Tage eine Hausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit.

L. K irilowicz.

Geographie und Geschichte, wochentlich 4 Stunden. a) G e o g r a p h i e  
(2 St.): Specielle Geographie Amerikas, Australiens und der osterrei- 
chisch-ungarischen Monarchie, mit Berucksiehtigung der Yerfassungs- 
verhaltnisse des Kaiserstaates. b) G e s c h i c h t e  (2 St.): Uebersicht 
iler Geschichte der Neuzeit mit eingehenderer Behandlung der Ge
schichte von Oesterreich. E. Nimigean.

Mathematik, wochentlich 4 Stunden. A l l g e m e i n e  A r i t h m c t i k : 
Wissenschaftlich durchgefiihrte Lehre von den 4 ersten Rechnungs- 
operationen. Grundlehren der Theilbarkeit der Żabien. Theorie des 
grossten gemeinsamen Masses und des kleinsten gemeinsamen Viel- 
fachen, angewrandt auch a uf Polynome. Lehre von den gemeinen Briichen. 
Yerwandlung gemeiner Briiche in Decimalbriiche und umgekehrt. 
Griindliches Eingehen in das Reclnien mit Decimalen, insbesondere
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in das Verfahren der abgeluirzten Multiplication und Diyision. Lehre 
von den Verhaltnissen mul Proportionen nebst Anwendungen. Lehre 
von der Auflbsung der Gleiclmngen des ersten Grades mit einer und 
mit mebreren Unbekannten nebst Anwendung auf praktisch wicbtige 
Aufgaben. C. Maximowicz.

Physik, woehentlieh 3 Stnnden. M e c h a n i k :  Einfachste Bewegungsarten. 
BewegungsparaileJogramme, Krafteparallelogramm. Begriff der Masse, 
erlantert mittelst der At\vood’schen Fallmaschine ; Sehwerkraft, Schwer- 
punkt. Der Hebel ais Wagebalken. Pendel. Entstehung krnmrnliniger 
Bewegung. Fliehkraft. Bewegungshindernisse. Experimentelle Ermitte- 
lung statiseher Verhaltnisse an einfachen Maschinen. Hydrostatische 
Fundamentalgesetze, specifisches Gewicht, relative Diehte. SegneFs 
Rad. •— Torrieellis Versuch, Barom eter, Mariotte’sches Gosetz, Luft- 
pumpe. — A k u s t i k : Das Einfachste iiber Entstehung, Fortpflanzung 
und Wahrnehmung des Schalles. Entstehung der Tonę im Allgemeinen, 
Mass der Tonhohe (Sirene). Tonerzeugung durch Saiten, Stimmgabeln, 
Platten, Pfeifen. Stimm- und Hororgan. — (Geometrisclie) O p t i k :  
Geradlinige Fortpflanzung des Lichtes, Reflexionsgesetz, Piane und 
spharische Spiegel; Breehung des Lichtes, Farbenzerstreuung. Sonnen- 
spectrum; Sammel- und Zerstreuungslinsen, Construetion und Demon- 
stration der Linsenbilder; Camera obscura. Das Auge, Lupę, astrono- 
misclies Fernrohr, zusammengesetztes Mikroskop. Galilei’sches Fern- 
rohr. Sonnenspoetrum. Strahlende Warnie. L. L.nicki.

Chemie, woehentlieh 2 Stnnden. V orbereitender Theil. Vorfuhrung der 
wichtigsten physikaliseh-chemischen Erseheinungen und Processe. 
Gedrangte Charakteristik der Elemente und der verschiedenen Arten 
der aus ihnen entstehenden Verbindungen. H. Pihuliak.

Geometrie und geometrisches Zeichnen, woehentlieh 3 Stunden. a) G e o- 
m e t r i e : Elemente der Stereometrie. Lagę der Geraden und Ebenen 
gegen einander mit Rucksieht auf die Bediirfnisse des Unterriehtes in 
der darstellenden Geometrie. Prisma, Pyramide, Cylinder, Kegel und 
Kugel; Grossenbestimmung der Oberflache und des Eauminhaltes 
dieser Korper. b) G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n : Erkliirung und 
Darstellung der Kegelschnittslinien, elementare Entwicklung ihrer 
wichtigsten Eigenschaften und dereń Anwendung zu Tangenten- 
Constructionen. — Darstellung des Punktes, der Geraden und der 
gewbhnlichen geometrischen Korper sowie der einfaehsten teehnisehen
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Objecte mittelst zweier orthogonaler Projectionsbilder auf Grund 
blosser Anschauung und im Anschlusse an den zugehorigen Lehrstoff 
der Stereometrie. G. v. Taenowiecki.

Freihandzeichnen, wochentlich 4 Stunden. Studien naeh den plastischen 
Ornamenten, sowie nach geeigneten schwierigen ornamentalen Muster- 
blattern, wobei gelegentlich aueh die mensehliehe und die thierische 
Figur in den Kreis der Uebungen eiuzubeziehen ist. Gedachtniss- 
Zeichneniibungen, wie auch fortgesetzte perspectivisehe Darstellungen 
geeigneter technischer Objecte. J. Pihuliak.

\/ _

Ordinarius: Herr Prof. A. Romanovsky.

Religionslehre, wochentlich 1 Stunde. Fiir die gr.-or. Schiller: Specieller 
Theil der Dogmatik nach S. Andriewicz. C. Coca.
Fiir die kathoiischen Schiiler : Der Rest des besonderen Theiles der 
Dogmatik nach Wappler. J. Fischer.

Deutsche Sprache, wochentlich 3 Stunden. Lectiire epischer und lyrischer 
Gedichte, sowie grosserer prosaischer Schriftstiicke; in die Auswahl 
sind auch charakteristische Abschnitte aus der altclassischen Literatur 
aufzunehmen. Elemeutare Belehrung iiber die wichtigsten Formen und 
Arten der epischen und lyrischen Poesie, sowie der yorzuglichsten 
prosaischen Darstellungsformen im Anschlusse und auf Grund der 
Lectiire. Uebungen im Yortragen poetischer und prosaischer Schrift
stiicke.

Aufsatze concreten Inhaltes im Anschlusse au die Lectiire und 
an das in anderen Disciplinen Gelernte. Beginn der besonderen An- 
leitung zum richtigen Disponieren auf dem Wege derAnalyse passender 
Aufsatze und bei Gelegenheit der Yorbereitung und Durchnahme 
der schriftlichen Arbeiten.

In jedern Semester 6—7 Aufsatze, in der Regel zur hauslichen 
Bearbeitung. W. Steiner.

Franzosische Sprache, wochentlich 3 Stunden. Wiederholung und Erganzung 
der Syntax. Systematische (logische) Behaudlung der Adverbialsiitze. 
Interpunctionslehre. Miindliche und schriftliche Uebungen. Lectiire 
von moglichst abgeschlossenen Musterstiicken de)' franzosischen Literatur
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biographischen Notizen iiber die betreffenden Antoren. Memorieren 
einzelner kleinerer Abschnitte. Verinebrung des Wortvorraths. Dictate. 
Kleine Spreeliiibungen im Anschlusse an die Lecture. Alle 14 Tage 
eine uintangreiche (2—3 Seiten) Hausarbeit; alle 4 Wochen eine 
Schularbeit. A. Romanoysky.

Englische Sprache, wochentlieh 3 Stunden. Lese- und Aussprache-Lehre 
auf Grund der leichtverstandlichen Lautgesetze; die Betonung mit 
Hinweis auf den germaniscben und romanischen Ursprung der Worter. 
Formenlehre sammtlicher Redetheile mit Uebergehung der yeralteten 
oder speciellen Fachem eigenen Formen. Syntas des einfachen Satzes 
das Yerhaltniss des Nebensatzes zum Hauptsatze, soweit die Kenntniss 
desselben zum Yerstandnisse einfacher Lesestiicke erforderlieh ist. 
Mundliches und schriftliches Uebersetzen englischer Satze in das 
Deutsche und umgekehrt. Englische Dictate iiber den in der Gram- 
matik und beim Lesen behandelten Lehrstoff. Alle 14 Tage die Ueber- 
setzung einer grósseren Anzahl Satze ins Englische ais Hausarbeit. 
Im II. Semester: Lesen Jeichter Erzahlungen in Prosa.

A. Romanovsky.

Rumiinische Sprache, wochentlieh 2 Stunden. Wiederholung und Erganzung 
des gesammten grarnmatischen Unterrichtes; Grundziige der Prosodie 
und Metrik. Die Wortbildungslehre. Lesuug von Musterstiicken der 
erzahlenden und beschreibenden Prosa. Aufsatze iiber leichtcre The- 
mata, mit Berucksichtigung der fur das praktische Leben nothwendigsten 
Formen. D. Simionowicz.

Ruthenische Sprache, wochentlieh 2 Stunden. Wiederholung und Erganzung 
des gesammten grarnmatischen Unterrichtes; Grundziige der Prosodie 
und Metrik; dic Wortbildungslehre. Aufsatze iiber leichtere Themata 
mit Berucksichtigung der fur das praktische Leben wichtigsten 
Formen. L. KiRlLOWlCZ.

Geschichte, wochentlieh 3 Stunden. Gęschichte des Alterthums, namentlich 
der Grieehen und Romer, mit besonderer Hervorhebung der cultur- 
historischen Momente und mit fortwahrender Berucksichtigung der 
Geographie. E. Nimigban.

Mathematik, wochentlieh 5 Stunden. A l l g e m e i n e  A r i t l i m e t i k :  
Kettenbriiche. Unbestimmte (diophantische) Gleichungen des ersten



Grades. Lehre von den Potenzen und Wurzelgróssen und insbesondere 
das Quadrieren und Cnbieren mehrgliedriger Ausdriieke, sowie das 
Ausziehen der zweiten und dritten Wurzel ans mehrgliedrigen Aus- 
driicken und ans besonderen Zahlen. Die Leiire von den Logarithmen 
und dereń Beziehung zu der Potenzlehre. Das System der Brigg’schen 
Logarithmen. Die Einrichtung und der Gebrauch der Logarithmen- 
Tafeln. Gleichungen des zweiten Grades mit e i ner  Unbekannten.

Geometrie der Ebene (Planimetrie), streng wissenschaftlich behandell. — 
Geometrische Grundbegriffe. Die gerade Linie, der Winkel, seine Arten 
und seine Messung. Parąllele Linien. Das Dreieck, seine Grundeigen- 
sehaften; Congruenz der Dreiecke und die daraus sieli ergebenden 
Eigenscbaften des Dreieckes. Das Vieleck, seine Grundeigenschaft; 
Congruenz der Yielecke, das regulare VTieleck. Eingehendere Behand- 
lung des Vierec.kes. — Proportionalitat der Strecken und Aehnlichkeit 
der ebenen Figuren, und zwar Aehnlichkeit der Dreiecke und die daraus 
sieli ergebenden Eigenscbaften des Dreieckes ; Aehnlichkeit der Vielecke; 
Flacheninhalt geradliniger Figuren, einiges iiber Verwandlung und 
Theilung derselben. — Die Lehre vom Kreise. Regelmassige dem 
Kreise eingeschriebene und umgeschriebene Vielecke. Kreismessung.

C. Maximowicz.

Darstellende Geometrie, wochentlieh 3 Stnnden. Wiederholung der wichtig- 
sten Lehrsatze iiber die Lagenverhaltnisse der Geraden und Ebenen. 
Durehfiihrung der Elementaraufgaben der darstellenden Geometrie 
iiber orthogonale Projection mit Riicksicht auf die Bestimmung der 
Sehlagschatten begrenzter Linien und ebener Figuren, vorzugsweise 
bei parallelen Liclitstrahlen. G. v. Tarnowiecki.

Chemie, wochentlieh 3 Stunden. Specielle Chemie, I. Theil: Anorganische 
Chemie. H. Pihuiaak.

Naturgeschichte, wochentlieh 3 Stunden. Z o o l o g i e ;  Das Wichtigste iiber 
den Ban des Mensehen und die Verrichtungen der Organe desselben; 
Behandlung der Classcn der Wirbelthiere und der wichtigeren Gruppen 
der wirbellosen Thiere mit Riicksichtnahme auf anatomische, morplio- 
logische und entwicklungsgeschichtliche Verhaltnisse, jedoch unter 
Ausschluss alles entbehrlichen systematischen Details.

J. Zybaczynski.



57

Freihandzeichnen, wochentlich 4 Stunden. Die Proportionen des raenschliehen 
Gesichtes mul Kopfes werden besprochen und naeli den Vorzeich- 
nungen des Lehrers an der Schultafel in Contouren eingeiibt. Gesichts- 
und Kopfstudien naeli geeigneten Gypsmodellen. J. Pihuliak.

VI. Classe.

Ordinarius: Herr Prof'. L. Ienicki.

Religionslehre, wochentlich 1 Stunde. Fiir die gr.-or. Schiller: Morallehre 
naeli S. Andriewicz. C. Coca.
Fur die katholischen Sehiiler: Katholische Si ttenlehre naeli K. Martin.

J. FisCHEK.

Deutsche Sprache, wochentlich 3 Stunden. J. Seniester: 1 jectiire einer 
Auswahl ans dem Nibelungenliede und aus Walther von der Vogel- 
weide, womoglieh naeli dem Grundtexte unter Hervorhebung der 
unterseheidenden Merkinale der mhd. und nhd. Sprachfornien. An- 
sehauliche Darstellung der Abzweigungen des indo-europaischen Sprach- 
stammes und der deutschen Sprache, Eintheilung der deutschen Lite- 
raturgeschichte in Hauptperioden; Pesprechung der grossen nationalen 
Sagenkreise im Anschlusse an die Lectiire des Nibelungenliedes; 
Aufklarung iiber die Gruudlegung der neuhoehdeutsehen Schriftsprache. 
II. Seniester: Lectiire prosaischer Schrittstucke, vorwiegend aus der 
classischen Literaturperiode ; lyrische Auswahl mit vorziiglicher Beriiek- 
sichtigung Klopstock’s, Schiller’s und Goethe’s; ein Drama von Schiller 
und eines von Lessing oder Goethe. Aufklarung iiber die Entstehung 
und etwaigen gesehichtliehen Grundlagen der in der Scliule gelesenen 
Dramen. Leichtfassliche Erklarung der Hauptpunkte der Dramatik. 
Uebungen im Vortragen prosaischer und poetischer Schriftstiieke.

Aufsatze wie in der V. Classe mit angemessener Steigerung der 
Forderungen eigener Production. In jedem Semester 6 — 7 Aufsatze 
in der Kegel zur hiiusliche n Bearbeitung. W. Steinek.

Franzbsische Sprache, wochentlich 3 Stunden. Abschluss des graininatischen 
Unterrichtes. Participialconstructionen, erachopfende Darstellung der 
Regeln iiber die Participes; die Periode; elliptische Siitze. Stilistische 
Uebungen. Jjectiire grosserer Fragmente descriptiver und didaktischer 
Prosa, sowie Muster der Epik, Lyrik und didaktischer Poesie,
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verbunden mit kurzeń biographischen Not i zen iiber die betreffenden 
Autoren. Sprechtibungen im Anschlusse an die Lectiire. Haus- utul Schul- 
arbeiten wie in der V. Classe. Der Unterricht bedient sich versuehs- 
weise der franzósischen Sprache. M. Sćhrockenfux.

Englische Sprache, wochentlich 3 Stunden. Vervollstandigung der Formen- 
lehre durcli die anormalen und schwierigen Elemente (Pluralbildung 
der Composita). Syntax sammtlicher Redetheile des einfachen und 
zusammengesetzten Satzes in den iibliehen Constructionen. Die noth- 
wendigsten Elemente der Wortbildung im Anschlusse an die deutsche 
und franzosische Literatur. Alle 14 Tage eine umfangreiche Ueber- 
setzung aus der Unterrichtssprache in’s Englische. Dictateirn Anschlusse 
an die Lectiire. Lectiire von Musterstucken erzahlender descriptiver 
und epistolarer Gattung, sowie leichtere Gedichte auf Grund eines 
Lesebuches. A. Koma.nov.sky.

Kumanische Sprache, wochentlich 2 Stunden. Behandlung von Musterstucken 
didaktischer und oratorischer Prosa. Grossere Aufsatze mit besonderer 
Riicksichtnahme auf die Lectiire der V. und VI. Classe. Uebersicht der 
Nationalliteratur bis in das 13 Jahrhundert. D. Simionowicz.

Ruthenische Sprache, wochentlich 2 Stunden. Uebersicht der altslavischen 
und ruthenischen Laut- und Formenlehre; Erklarung altslavisc,her 
Sprachdenkmale. Vergleichende neuruthenische Lectiire. Grossere Auf
satze mit besonderer Riieksichtnahme auf die Lectiire der V. und 
VI. Classe. I,. Kirilowicz.

Geschichte, wochentlich 3 Stunden. Geschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit bis zum westphalischen Frieden in gleicher Behandlungsweise 
und mit specieller Riicksicht auf die osterreichisch-ungarische Monarchie.

E. Nimigean.

Mathematik, wochentlich 5 Stunden. A l l g e m e i n e  A r i t h m e t i k :  
Arithmetische und geometrische Progressionen. Anwendung auf Zinses- 
zinsen und Rentenrechnung. Combinationslehre. Binomischer Lehrsatz 
fur ganze und positive Exponenten. Behandlung solcher hoherer 
Gleichungen, welche auf quadratische zuriickgefiihrt werden kiinnen, 
ąuadratische Gleichungen mit zwoi Unbekanuten, in einfachen Fiillen 
(synunetrische Gleichungen) mit mehreren Unbekanuten. Exponential- 
gleichungen. Fortgesetzte Uebungen im Gebrauche der logarithmischen
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Tafeln. Behandlung einiger der einfachsten Falle von unbestimmten 
Gleiclningen des zweiten Grades mit zwci Unbekannten.

Goniometrie und Trigonometrie: BegrifJ der goniometrischen Funetionen. 
Beziehungen zwischen den Funetionen desselben, verschiedener in einem 
bestimmten Zusammenhange mit einander stehender Winkel, ferner 
einfacher und aus diesen zusammengesetzter Winkel. Gehrauch trigo- 
nometrischer Tafeln. Aufgaben iiber goniometrisehe Gleichungen. — 
11aiiptsatze zur Auflosung des rechtwinkeligen Dreiecks und specielle 
Behandlung der betreffenden Hauptfalle. Anweudung auf' die Auflosung 
gleicli.sehenkliger Dreieeke und auf regelmassige Vielecke. Hauptsiitze 
zur Auflosung schiefwinkeliger Dreieeke. Anwendungen auf einige 
eombinirte Falle, sowie auf Aufgaben aus der Cyelometrie und der 
praktisclien Geometrie.

Stereometrie: Die wichtigaten Satze iiber die Lagę der Geraden im Raume 
jreuen einander sowie zu einer Ebene und iiber die Lagę der Ebenen 
gegen einander. Grundeigenschaften der korp. Ecke uberhaupt, ins- 
besondere der dreiseitigen korp. Ecke; Congruenz und Syminetrie. 
Eintheilung der Korper, Grundeigenschaften der Prismen uberhaupt, 
des Parallelepipeds insbesoudere und der Pyrami den. Bereclinung der 
OberHaclie und des Rauminhaltes der Prismen, der Pyramiden, des 
Pyramidalstutzes und des Prismatoids. Aehnlichkeit der Pyramiden 
und der Polyeder, die regulśiren Polyeder. Grundeigenschaften des 
Cylinders, des Kegels, der Kugel. Berechnung des Rauminhaltes dieser 
Korper und der Oberflache des geraden Cylinders, des geraden Kegels 
und Kegelstutzes, sowie der Kugel. Einige Aufgaben iiber Berechnung 
der Oberflache und des Rauminhaltes von Rotationskorpern.

L. It.nicki.

Physik, wochentlieh 3 Stunden. Methode der Physik. M e c h a n i k :  Statik 
des materiellen Punktes und starrer Systeme von zwei und mehreren 
fest verbundenen Angriffspunkten. Dynamik des materiellen Punktes. 
Mechanische Arbeit, lebendige Kraft. Gesetze der schwingenden Be- 
wegung. Krumnfinige Bewegung. Elemente der Dynamik starrer Sy
steme, Tragheitsmomente; Wagę. Begriff des Princips der virtuellen 
Bewegungen. Erlauterung desselben ani Hebel und an der schiefen 
Ebene. Anwenduug desselben auf die Decimalwage. Einige Erschei- 
nungen. welche auf der Rotation des ErdkSrpers beruhen. -  Hydro- 
statischcr Druck, Auftrieb; Ausflussgeschwindigkeit. — Gesetze von

5*
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Mariotte und Gay Lussac. Barometrische Hohenmessung. — W e 1 l en
ie lir e: Reflexion, einfache Brechung. Interferenz. — A k u s t i k :  
Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles in festen Korperu und in 
Gasen. Monochord, Tonleiter. I j . I u n i c k i .

Darstellende Geometrie, wochentlich 3 Stunden. Orthogonale Projection der 
Pyramiden und Prismen, ebene Schnitte und Netze dieser Kórper; 
Schattenbestimmungen. — Darstelluug der Cylinder-, Kegel- und Ro- 
tationsflachen, letztere mit der Beschrankung aut die Flachen zweiter 
Ordnung; ebene Schnitte, Beriihrungsebenen und Schlagschatten dieser 
Flachen. Einfache Beispiele von Durchdringung der gcnaunten Flachen.

G. v. T a r n o  w ie c k i .

Chemie, wochentlich 3 Stunden. Specielle Chemie, II. Theil: Chemie der 
kohlenstoffhaltigen Verbindungen. (Organische Chemie.) Theoreme der 
allgemeinen Chemie; Constitution chemischer Verbindungen. — Prak- 
tische Arbeiten (im Laboratorium) vorgeschrittener Schiiler der letzten 
zwei Classen der Ober-Realscluile kbnnen nur ausserhalb der obligaten 
Unterrichtsstunden stattfinden. H. Pihdłiak.

Naturgeschichte, wochentlich 2 Stunden. B o t a n i k :  Betrachtuug der 
Gruppen des PHanzenreiches in ihrer naturlichen Anordnung mit ttiick- 
sichtnahme auf den anatomisch-morphologischen Bau derselben und 
auf die Lebensverrichtungen der Pflanze im Allgemeinen: der Charakter 
der wichtigsten Pflanzenfamilien ist zu entwickeln, alles entbehrliche 
systematische Detail jedoch bleibt ausgeschlossen. H. Pihuijak .

Freihandzeichnen, wochentlich 3 Stunden. Studien nach antiken und modernen 
Gypskopfen; hierbei sind zur Forderung allgemeiner Bildung gele- 
gentlich uber Naturwahrheit, Charakteristik und stylisirte Aufiassung 
Belehrungen anzubringen. Freie Wiedergabe des kurz vorher Gezeich- 
neten aus der Erinnerung. J. P iiiuuAK.

VII. Classe.
Ordinarius: Herr Prof. W. Stein kr.

Religionslehre, wochentlich 1 Stundo. Fur die gr.-or. Schiiler: Kirchen- 
geschichte. (Nach eigenen Schriften.) C. Coca.
Fur die katholischen Schiiler: Kirchengeschiohte nach M. Robitsch.

J. Fischer.
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Deutsche Sprache, wochentlich 3 Stunden. Lectiire wie im II. Semester 
der VI. Classe, ausserdem Goethe’s ( H e r m a n n  und D o r o t h e a», 
und wo die Verhaltniss6 der Schule es gestatten, ShakespeareJs «Julius 
Casar» oder «Coriolan».

Zusammenhangende biographische Mittheilungen iiber die Haupt- 
vertreter der classisehen Literatur in einer dem Schulzweck entspre- 
chenden Auswahl uud Ausfuhrlichkeit.

Uebuugen im prameditierten freien Vortrage. In jedem Semester 
6—7 Aufsatze in der Mehrzahl zur hauslichen Bearbeitung.

W. S t e in e r .

Franzosische Spraclie, wochentlich 3 Stunden. Cursorische Wiederholung der 
wichtigsten grammatischen Lehren. Lectiire von langeren Musterstiicken 
rhetoriseher, reflectierender oder philosophisch-historischer Prosa, 
sowie clramatischer Dichtung, nach Umstanden eines ganzen classisehen 
Dramas, verbunden mit biographischen Notizen iiber die betreffenden 
Autoren. Leichte franzosische Aufsatze im Anschlusse an die Lectiire, 
und in der Schule vorbereitete Briefe. Sprechiibungen. Der Unterricht 
bedient sieli gelegentlich der franzosischen Spraclie. Hans- und Schul- 
arbeiten wie in der V. Classe. M. S c h r o c k e n f u x .

Englische Spraclie, wochentlich 3 Stunden. Vervollstandigung der Syntax 
durch die schwierigen Participial- und Gerundial-Constructionen, die 
elliptischen Siitze und die Interpunction. Alle 4 Wochen eine schrift- 
liche Uebersetzung aus der Dnterrichtssprache ins Englische ais Haus- 
und einer solchen, zeitweilig eines schwierigen Abschnittes aus einem 
englischen Prosawerk in die Unterrichtssprache ais Schularbeit. Lectiire 
historischer, reflectierender und oratorischer Prosa, sowie der Haupt- 
scenen eines Dramas von Shakespeare und abgeschlossener Fragmente 
aus der classisehen Exik oder Didaktik. Versuche miindlicher Repro- 
duction des Geleseneu in englischer Spraclie. A. R o m a n o v s k y .

Rumanische Sprache, wochentlich 2 Stunden. Lectiire schwieriger poetischer 
Werke. Uebersicht der Nationalliteratur vom 14. Jahrhunderte bis 
auf die neueste Zeit. Freie Aufsatze und Redeiibungen.

D. S im io n o w ic z .

Ruthenische Sprache, wochentlich 2 Stunden. Fortgesetzte Lectiire. Ueber
sicht der Nationalliteratur von der iiltesten bis auf die neueste Zeit- 
Freie Aufsatze und Redeiibungen. L. K i r il o w ic z .
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Geschichte, wochentlich 3 Stunden. Gesehichte der Neuzeit seit dem west- 
phalischen Frieden in derselbeu Behandlungsweise. — Kurze Ueber- 
sicht der Statistik Oesterreich-Ungarns* mit Hervorhebung der Ver- 
fassungsverhaltnisse. D. S im io n o w ic z .

Matbematik, wochentlich 5 Stunden. A 11 g. A r i t h m e t i k :  Grundlehren 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Einige Aufgaben aus der Lebens- 
vcrsicherungsrcchuung. Zerlegung imaginarer Ausdriicke in ihren 
reellen und iniaginaren Theil, die Berechnung des Moduł,s und Argu- 
ments und die graphische Darstellung complexer Grossen.

A n a l y t i s c b e  G e o m e t r i e :  Ais Einleitung Einiges iiber 
Anwendung der Algebra aut die Geometrie. Erlauterung der gebriiuch- 
lichsten Coordinatensysteme. Transformation der Coordinaten. Analy
tische Behandlung der geraden Linien, des Kreises, der Parabol. Eilipse 
und Hyperbel. Jede dieser Curven insbesondere, ausgehend von ihrer 
speciellen Grundeigenscliaft und mit Einschrankung auf jeno wichtigsten 
Eigenschaften dieser Linien, welche auf Breunpunktc, Tangenten und 

Normalen sieli beziehen, stets mit Zugrundelegung des rechtwinkeligen 
Goordinatensystems.

Quadratur der Parabel und Eilipse. Polargleichung des Kreises 
und jeder der Kegelschnittslinien unter Annahme des Brennpunktes 
ais Pol und der Hauptachse ais Polarachse.

Sphiirische Trigonometrie. Ais Einleitung die Erorterung der wichtigsten 
Grundeigenschaften des spharischen Breieckes (das Polardreieck). 
Grundformeln und Behandlung der Plauptfiille der Auflosung recht- 
winkeliger spharischer Dreiecke, sodann in gleicher Weise der schief- 
winkeligen Dreiecke. Flacheninhalt des spharischen Dreieckes. — 
Anwendung der spharischen Trigonometrie auf Stereometrie und auf 
die Losung einiger elementarer Aufgaben der mathematischen Geogra- 
pliie, etwa das Entwerfen der gebraucblichsten Netzarten fur Land- 
und Seekarten, oder auch eiuige der einfachsten Aufgaben aus der 
spharischen Astronomie.

Wiederholung des gesammten arithmetischen und geometrischen 
Lehrstoffes der oberen Classen, vornehmlich in praktischer \Vreise 
durch Losung von Uebungsaufgaben. L. I l n ic k i .

Physik, wochentlich 4 Stunden. M a g n e t i s m u s :  Magnetisches Moment 
eines Stabes. Erdmagnetische Horizontalintensitat, WebeFschcr Apparat.



E l e c t r i c i t a t :  Coulomb’sches Gesetz; electrische Influenz 
Ansammlungs-Apparate. OhnPsches Gesetz: chemische Stroraeinheit, 
Siemens^! he Widerstandseinheit; Proportionalitat der chemischen und 
der magnetischen Aetion; WebeFsche Stromeinheit, WebeFsche Tan- 
genten-Boussole. Magneto-electrische und electro-dynamische Induction. 
Andeutung einiger teelinischer Anwendungen im Gebiete der Electri- 
citiit und des Magnetismus.

O P t i k: Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes. Gesetz der 
Reflexion, Gesetz der Brechung, Anwendung zur Berechnung und 
Construetion der durch Linsen erzeugten Bilder. Spharische ohrotna- 
tische Abweichung. Fernrohre und Mikroskope.

Interferenz-und Beugungserscbeinungen.Polarisirtes Liclit. Doppelte 
Brechung. Chemische Wirkungen des Lichtes.

W ii r m e l e  h r e: Ausdehnungscoeffieienten, Temperatur-Correc- 
tionen; Lnftthermometer. Calorimetrie.Eigenschaften der Diimpfe, Hygro- 
ometrie, Erzeugungder Warrae durch inechanische Arbeitund umgekehrt.

A s t r o n o m i s o  h e G r u n d b e g r i f f e :  Tagi iche Erscheinun- 
gen des gestirnten Himmels. Astronomische Coordinaten. Bewegung der 
Erde. Priicesion der Nachtgleiclien. Zeitrechnung. C. Maximowicz.

Darstellende Geometrie, wochentlich 3 Stunden. Vervollstandigung des in 
der V. und VI. Classe yorgenommenen Lehr- und Uebungsstoffes, 
betreffend dieBeriihrungsaufgaben und Schattenconstructionen, Elemente 
der Linearperspeotive und Anwendung derselben zur perspectivischen 
Darstelluug geoinetrischer Korper und einfacher teelinischer Objecte. 
Wiederholung der wichtigsten Partien aus dem Gesammtgebiete der 
darstellenden Geometrie. G. v. T a r n o w ib c k i .

Naturgeschichte, wochentlich 3 Stunden. I. Semester; M i n e r a l o g i e :  
Kurze Darstellung der Krystallographie, dann Behandlung der wich
tigsten Mineralien hinsichtlich der physikalischen, chemischen und 
sonstigen belehrenden Beziehungen nach einem Systeme, jedoch mit 
Ausschluss aller seltenen, oder der Anschauung der Schiller nicht zugiing- 
lichen Formen. II. Semester : E l e m e n t e  d e r  G e o l o g i e :  Phy- 
sikalische und chemische Veranderungen im Grossen in zusammen- 
fassender kurzer Darstellung unter Bezugnahme auf passende Beispiele ; 
die hiiufigsten Gebirgssteine und die wesentlichsten Verhaltnis.se des 
Gebirgsbaues, wombglich durch Illustrierung an naheliegenden Bei- 
spielen ; kurze Beschreibung der geologischen Weltalter mit haufigen 
Ruckblicken bei Besprechung der yorweltlichen Thier- und Pflanzen-
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formen auf die Formen der Gegenwart und mit gelegentlicher Hinwei- 
sung auf stammverwandtschaftliche Beziehungen der Lebewesen.

J. Zybaczynski.

Freihandzeichnen, wochentlich 4 Stunden. Freie Wiedergabe des kurz 
vorher Gezeichneten aus der Erinnerung. Fortgesetzte Uebungen im 
Ornamcntenzeichnen, wie auf der zweiten Unterrichtsstufe, ferner nacli 
Massgabe der Zeit auch geeignete perspectivische Studien.

J. PlHULIAK.

Freie Lehrgegenstande.
S t e n o g r a p l i i e  wurde in 2 Abtheilungen zu je 2 wbeheiitlichen Stunden 

gelehrt, und z war in der I. Abtheilung: Wortbiidung und Wort- 
kiirzung nacli «Lesebuch der deutschen Stenograpliie von A. Kiihnelt» 
mit Zubilfenahrae der stenographischen Athologie von E. Faulmann. 
II. Abtheilung: Satzkiirzung und logische Kiirzung nach «A. KiihnelFs 
Lehrbuch der deutschen Stenograpliie* und ais Uebuugsbuch «Faul- 
uiann’s Solinie der Praxis». G. v. Mon.

G e s a n g. Der Unterricht im Gesange wurde in 2 wocheutlichen Stunden 
ertheilt. 1. W obobkiew icz.

G y ni n a s t i k. Die Realsohiiler erhielten hierin einen besonderen Unterricht 
in 10 wochentlichen Stunden. F. Grielitsch.

III. Themen,
welche den Schiilern der Ober-Abtheilung zur Ausarbeitung gegeben wurden.

A. In der deutschen Spraelie.

V  _ O IS jSSO .

1. Ein Tag aus den Ferien.
2. Wodurch kann eine Feuersbrunst entstehen?
3. Aus welchen Quelleii schbpfen wir die Keuutniss der Yorzeit?
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4. Wodurch wurde das Nationalgefiihl bei den Griechen rege erhalten ?
5. Welehe Yeriinderungen nelimen wir im Yerlaule eines Jahres an 

unseren Obstbaumen wahr?
6. Deutung der Mytlie «Das eieusische Fest».
7. Nutzen der Walder. .
8. Gewitter und Krieg. Parallele.
9. Wodurch gelang es Philipp von Macedonien die Griechen zu unter- 

werfen?
10. Beschreibung einer Stadt. (Nacli eigener Wahl.)
11. Wie kann mail sich in Bezug auf die Himmclsgegenden zureclitfinden ?
12. Schlaf und Tod. Parallele.
13. Sonntagsmorgen im Dorfe.

■Y7"I. Classe.
1. Leiden und Freuden des Landmanns.
2. Von welchen Umstanden hangt das Klima eines Ortes ab?
3. Meer und Wiiste. Parallele.
4. Wodurch kann cin Yolk weltgesohiehtliehe Bedeutung erlangen?
5. Rudiger von Pechlarn. Charakterschilderung.
6. Wozu werden Reisen unternommen ?
7. Welchen Bestrebungen der Mensohen verdanken wir die Krweiterung 

unserer geograpłiischen Kenntnisse?
8. Warum wurde Karl IV. ein Denkmal gesetzt?
9. Der Neugierige. Charakterschilderung.

10. Welchen Antheil liatte Oesterreich an der Pflege der Mittelhoeh- 
deutschen Litteratur?

11. «Wohlthatig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezahmt, bewacht;
Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er dieser Himmelskraft».

12. Wodurch wird im Drama Iphigenie auf Tauris von Gotlie Orests 
Heilung herbeigeliilirt?

13. Der Spaziergang; von Schiller. (Gedankengang.)

■V"II. Classe.
1. Welehe Vortheile bietet einer Stadt die Lagę an einem schiffbaren 

Flusse?
2. 1) i(i verschiedenen Verkehrsmittel im Zusammenhang mit der JEnt- 

wicklung der Cultur.
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3. Bedeutung der Ausstellungen mit Rucksicht a uf die Ausstellung iii 
Czernowitz im Herbste 1886.

4. Wallenstein ; ein Lebensbild.
5. Die Ursachen der Auswanderunffen.
6. Die Wunderwerke der Baukunst mit einantler yergliechen.
7. Was haben die beiden Erdtheile Europa and Amerika gegenseitig 

vou einander voraus?
8. Die Besitzung des Wirthes «zum goldenen Lowen»; nacli Gothes 

Hermann und Dorothea.
9. Schwert, Zunge, Feder.

10. Bedeutung des adriatischen Meeres fiir Oesterreicb.
11. Wodureli wird eine Landschaft schon ?
12. Ein Blatt aus Oesterreichs Siegeskranz.
13. Maturitatsaufgabe. W. Steiner.

B. In der rumiiuiseheii Sprache. 

■V- Classe.

1. Leni ciujut, fabuła.
2. Dunare yoinicu).
3. Legislajpunea lui Lycurg ęi cea a Jui Solon.
4. Toamna.
5. Lupul In gura rnortii.
6. Cand vrea omul.
7. Riul, ieoana yiefii omenesei.
8. Primavara.
9. Cum se serbearja pascile la noi ?

10. Folosu! lecturei.

VI. Classe.

1. Elementul istoric in poesia «Sentinela».
2. Stefan cel marę.
3. Reformele Imperatului Josif II.
4. Viea^a o caletorie.
5. Despre teritoriul locuit de romftni.
(>. Ce folos ne aduce ęcoala ?
7. Cum trebui se fie amicul adeyerat?
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9. Fa bine, nu te terae de ni me.

10. Cum a domnit Maria Tlieresia?
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T7- T T . Classe.

1. Despre dialectele Jimbei rouiaue.
2. Pastelurile lui Alexandri.
3. Aetivita.tea literara a lui Alexandri.
4. Meritele lui Pumnul pentru natiunea noastra.
5. Avu(,iea adcverata.
6. Agricultura este Inceputul culturei omenesci.
7. Ce insemnatate are Dunarea pentru monarchia austro-ungara?
8. Caracterul literaturei romane dela 1848 incoace.

D. Simionowicz.

C. In <ler rutln nisehcn Spraclie.

\2 -

1. C.ioirr. a Bc.ió.uopT,. (IIopoBHaHbe.)
2. K to ca  na,yr> MyicaMii .no,\iii T-fenniTB, tott. potobt. h anlipriTa Mynirni

- n Hao6opoTT>.
3. K to .iaco, tott, potobt. ii .ioskho eiiurT,rhTcvibCTBOBaTn.
4. Hicin saiaiHti ,ia.n> . lnicypri. . laicê eMOHaMrE> n c'ł> aicmn. naM'hpeniejn, V
5. KoTopwH napcTBa iipoir.soiiin.tu n;n> poaiiaBinonea MOHapxin A.iciccaii,;pa. 

Be.inicoro.
6. < ImicaiiŁe rpoMOCBÔ a n ero ynoTpeó îCHŁe.
7. O/pia óiiTiia MOace iph.iyid Boimy plummi.
8. ' le.My pospyimmn PiiM.iaHc Kap'rarenrb?
9. Ilue.ia a MypauiKa. (HopoBnaHLe.)

10. 'lewy Mort łOrypra T a  im 40.1 ro fiopoTiica ca. Piim.uihbmu ?

\/ _L. O l c t S 5 0 .

1. 3o.ioti,ih B'hiien,rŁ tip.rro âBHTib.
2. TpocTima nrpyniKOio lrlripy.
3. L’y6i«a — en Bbî ofitiBaHŁe u ynoTpeó.ieHbc.
4. Cnniiio poapyiuu.rb KapTareirb, Cpunio y HiiuTOiicii.n. HyMairrno, Cnuuio 

, 1,0611.um Miipa, Cipinio naóaBH.n. ^epacaBy.
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5. Kto BbiTpeBae, owinie ycnforb.
6. Kto na.iarae pyicy Ha nocnaupa, KOToptiH HeiipiiiTHyio b4;ctl npiiHO- 

chtt>? toii nocTynae ne poayMirhinne ott. nca, ih,o icycae icaMeHb, KOTpi.urb 
ero y^apeHO.

7. Cpe.yieirkicoBoe ptipapcTBO.
8. Cy4b6a Ko.iywóa, oTicpriBiiioro Anepincy.
9. KyKypy43a.

10. Paca a .rhiiimcTBO. (IIopoBHaHbe.)

V I I .  Classe.

1. Yace xarra cyak^bi ropiiTT,.
2. 3aBHCTŁ -i u tcye, cicopo Ha koto , necuacTbe npift^e.
3. Opaanrb c.iyuaecb u inramc icypa. cnycicaTiicb, ho icypasn. hiuco.ui 40 

oó.buct. ne iio.piHTucb.
4. ri<‘,My óli.io aaToueiiie y 4pcBHirxrb iiapo^or/b Tam. cpororo icapoio V
5. Axe.roe, Axen.oe ! CicasKii, nero rayMHTT. tboh bo.ihli ?
6. 3o.ioto a cepe6po. (IIopoBHaHbe.)
7. „Uo3HaH ce6e, 6yĄe srh te6e.“
8. Orne^biHiauiH ropbi 11.1 u Bynicanw.
9. <’noprb (ąyxoBrb .ąo.iaceHT. .tumb Meuenrb 4yxa plaiiaTiici..

10. 11Io 44eca iri. py4Hiiicaxrb V A . K 11 p 11.1 o b ii >i i>.

IV. Themata
fiir die scliriftliclicn Maturitiitspriitiingeii.

a) D e u t s c h e  S p r a c li c :
Welche Eigenschaften bewundern wir besonders bei den alten Romera ?

li) A u s dem  F r a nz o s i s c h e n i n’s D e 111 s c h e :
Franzosische Chrestomathie von Dr. E. Filek. Seite 230. Genbve et 

le Lćrnah bis Seite 232 Zeile 17.

c) A u s dem  D e u t s c h e n i n’s F r a n z o s i s c h e :  
Uebungsbuch zur Granimatik fur Mittelsehulen von A. Bechtel. Seite 72. 

Arion.
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cl) A n s de m E n g 1 i s e h e n i lPs D e u t s c h e :
Wershofen, Hilfsbuch fiir den englischen Unterricht; (Cothen, 188(>). 

Alfred tlie Great, pag. 88, Z. 2 von unten: At a period rohen . . . Gis 
pag. 89 Z. 28 . . . .  is still so dear to Englishmen.

1.
e) M a t h e m a t i k :

y /  1296 =  */, y /  59049

256 (  \ J  4096 )  =  y / 1048576

2. Die Seitenkanten einer dreiseitigen Pyramide sind gleich lang, und 
zwar betriigt jede 8-75 ”J und die drei zwischen ihnen liegenden Winkel 
sind : 28° 29', 30° 14' 12", 42* 16' 50"; wie gross ist das Vo]umen?

2 2
3. Ueber der grossen Achse der Ellipse: 16x +  25y =  400 wird 

ein Kreis beschrieben und an beide Curven vom Punkte: x, =  — 7 
y, — o Taugenten gezogen; der Winkel, den die beiden Tangenten ein- 
schliessen, ist der Scheitelwinkel eines gleiehsehenkligen Dreieekes mit den 
Sehenkeln gleich 1; wie gross ist die Pasis dieses Dreieekes?

/ ’) D e s c r i p t i v e G e o m e t r i e :
1. In einer schiefen Ebene E sind eine Gerade Lund 2 Punkte a und b 

'gegeben; man bestimme jenen Punkt c in der Geraden E, welcher von a 
und b gleich weit absteht.

2. Drei Punkte a, b und c sind gegeben ; man construire die Projectionen 
des duruh sic gelegten Kreises, die Tangenten in a, b, c, und den Sehlag- 
schatten des Kreises und der Tangenten auf die beiden Projectionsebenen.

3. Eine auf der 8pitze stehende quadratische Pyramide ist dureli eine 
schiefe Ebene zu schneiden ; es soli das Netz des Pyramidenstumpfes ge- 
zeiehnet werden.

4. Es ist das perspectivische Bild eines senkreehten Kreiscylinders
vom Radius r =  dessen Basis in der Grundebene liegt und dessen
Hohe h == 5 cjm ist, zu construiren.

(/) R u m ii n i s c h e  S ji r a d i e :
Despre doi na.

h) R u th e  n i s c h e  8 p r a c h e :
K to iipaB^uBBiń ue^ioBRKO^iiobegT. ?
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V. Stipondien und andere Unterstutzungen.

1. Vier Stipendien zu je 80 fl. jahrlich aus dem Bukowinaer gr.-br. 
Religionsfonde, bezogen von den Schillera : 1. Penteleiezuk Elias (II. b) ;
2. Maruszczak Jobami (III.); 3. Czerski Basil (V.); 4. Telimann Con- 
stantin (VT1I).

2. Dreizehn Stipendien żuj e 50 fl. jahrlich aus dem technisehen Stipendien- 
fonde der Landeshauptstadt Czernowitz, bezogen von den Schiilern : 
1. Czeppan Romuald (II. a); 2. Kosina Ladislaus (II. a); 3. Mondenach 
Simon (II. b); 4. Struś Anton (II. b); 5. Adelsberger Edmund (III.); 
G. Ditz Johann (11J.); 7. Edelstein Josef (III.); 8. Garfunkel Samson 
(IV.) ; 9. Columbus Ernst (V .); 10. Neunteufel Ferdinand (V.); ] 1. Weich 
Ludwig (1.); 12. Schestauber Yalerian (II. b ); 13. Ullreich Franz (IV.).

3. Zwei «Kronprinz Rudolf-Vereinsstipendien» zu je 30 fl. jahrlich, 
bezogen von den Schiilern: 1. Unterschiitz Martin (VI.); 2. Schmidt 
Franz (VII.).

4. Ein Handstipeudium aus dem Gefajlsstraffonde zu 150 fl. jahrlich, 
bezogen von dem Schiller der VI. Classe Lang Marzell.

5. Zwei Stipendien zu je 47 fl. 25 kr. jahrlich aus der Isak Rubinsteiidschen 
Stiftung, bezogen von den Schiilern: 1. Meisler Bruno (I.) und 2. An
tonowicz Kazimir (II.).

G. Ein Stipendium zu 60 fl. jahrlich aus der Stefan und Karolinę Sam- 
borski’sohen Stiftung, bezogen von dem Schiller der III. Classe Jacob 
Rychlik.

7. Der lobliche grosse Ausschuss der Bukowinaer Sparcasse bewilligte 
eine Unterstiitzung von 100 fl.

8. Frau Philipine Wolosiecka scheukte fur arme Schiller den Betrag von 
10 fl.

9. Der lobliche Ausschuss des «Kronpriuz Rudolf-Vereines» bewilligte fur 
arme und wiirdige Schiller der Anstalt an Schulgeldern 230 fl. und 
fur momentane Aushilfen 140 fl., d. i. zusammen 370 fl. 6. W.

10. Herr Ignaz Mayer, Piichter des Hotels zum «schwarzeń Adler» gab 
wiederuin mehreren braven Realschiilern durch das ganze Schuljahr 
uueutgeltlich taglich die Mittag- und Abendkost.

11. Uncntgelilich behandelt wurden arme erkrankte Schiller dieser Anstalt 
von den P. T. Med.-Doctoren : Skibiński, Wolan, Wysocki.
D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  f  ii h 11 si el i  a n g e n e h m v e r- 

p f  1 i c li t e t, i m K a m e n  d e r  s t u d i e r e n d e n  J u g e n d  f  ii r d i e 
i h m z u g e w e n d e t e n  D n t e r s t i i t z u n g e n  de n w a r m s t e n  
I) a u k a u s z u d r ii c k e u.
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VI. H. ii. Erliisse und Verfugungen von allgemei-
nerem Interesse.

1. Erlass des holien k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 
vom 26. Noveinber 1886, Z. 21790, verordnet, dass in Fallen, in welehen 
liber das Religionsbekenntniss eines Sehiilers einer Lehranstalt, an 
der nach dem Gesetze R e 1 i g i o n einen obligaten Lehrgegenstand 
bildet, ein Zweifel hesteht, einc Entscheidung liber das gesetzliehe 
Religionsbekenntniss des betreffenden Schiilers bei der politischeii 
Behorden von amtswegen zu erwirken ist.

2. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 
20. Noveinber 1886, Zl. 23151, verordnet, dass den Directoren der 
Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten iiberhaupt nicht gestattet 
ist, Schiller von Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten in Kost 
und Q,uartier zu nehmen. An Orten, in welehen mehrere Anstalten 
der bezeichneten Art bestehen, ist den Lehrern dieser Schulen unter- 
sagt, Schiller der eigenen Anstalt in Kost und Quartier zu nehmen.

3. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht, vom 
13. Marz 1887, Z. 4923, uormirt die Ertheilung des Privatunterrichtes 
der Lehrkrafte an óffentlichen Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten.

4. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 
2. April 1887, Z. 12294, yerorduet, dass der durch die Lelirer im Ein- 
zelnen und durch den Lehrkorper im Gauzen fur die Schiilerbibliothek 
bestimmte Bucherschatz nach Classen oder Gruppen von Classen 
gesondert und geordnet werde.

5. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 
16. April 1887, Z. 4727, verordnet: Ist ein Lehramtscandidat fur 
Mittelschulen, welcher nach der hohen Ministerial- Verordnung Anspruch 
hat, fur eine Verwendung im staatlichen Lehramte vorgemerkt zu 
werden, im Stadium der Ablegung der Lehramtspriifuug oder nach 
der erfolgreichen Ablegung der Lehramtspriifung in Folgę einer Mobili- 
sirung zum actiyeu Heeresdienste im stehenden Heere, in der Kriegs- 
marine, Landwehr oder im Landsturm einberufen worden und eingeriickt, 
so ist die von ihm im Stande der Mobilisirten zugebrachte Zeit bei 
Feststellung der Reihenfolge der Vorgemerkten d o p p e l t  in An- 
rechnung zu bringen.

6. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 
2. Mai 1887, Z. 8752, bestimmt, dass bei der Festsetzung der Semestral- 
noten s o w o h l  die miindlichen a is  a u c h die schriftlichen Leistungen 
der Schiller zu beriicksichtigen sind, damit die Zeugnisnote ais das
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Ergebniss aller Leistungen wahrend eines Seraesters und ais der an- 
nahernd richtige Ausdruck des Gesammtwissens und -Konnens eines 
Schulers am Schlusse des Semesters ersoheine.

7. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterriclit ver- 
ordnet, dass die Befreiuug von der Entrichtung des Schulgeldes an 
Staatsmittelschulen, wenn im Uebrigen die in der hohen Verordnung 
vom 12. Juni 1886 verlangten Bedingungen der Schulgeldbefreiung 
yorhanden sind, aueh solchen Sehulern belassen, beziehungsweise zuer- 
kannt werden kann, welche die Classe f r e i w i l l i g  wiederholen.

VII. Lehrmittel.
Die Lehrmittelsammlungen sind theils dureh Ankauf ans der Jahres- 

dotation, theils dureh Geschenke yermehrt worden.

I. Bihliothek.

a )  Z - i e i L i e r T o i T o l i o t l T - e ł s :  :

Custos: Herr Brofessor C. Coca.

Im Schuljahre 1886/87 wurden angekauft:
Verordnungsblatt des Unterrichts-Ministeriums i 886. Oesterr.-ungar. 

Monarchie, Lief. 1—5. Ortsrepertorium von Galizien und der Bukowina. 
Allgem. Naturkunde, Efr. D—11. Geographisclie Zeitschrift 1886. Botanische 
Zeitsehrift. Germania. Dingler, polytechnisches Journal. Zeitschrift fur 
ósterr. G(lmnasien. Kotli, orthogr. Uebungsbuch. Schematismus der osterr. 
Mittelschnlen. Behm, geogr. Jahrbuch VII. Zeitschrift fur Realschulen. 
Hergenrother, Kirchengeschichte. Zeitsehrift fur mathem. und naturw. Gn- 
terricht. Archiy fiir slayisclie Philologie, VI. Bd. Kosmos von Di’. Vetter. 
Stimmen aus Maria-Laach.

G e s c h e n k e :
K. k. Unterrichtsministeriiun:

Statistik der Seesehifffahrt und des Seehandels in den osterr. Hafen. 
1884. Nayigazione Aust. Ung. A1F Estero 1884. Commercio de Trieste 
1884 und 1885.

Verlagsbuchhandlung von P ar d i n i:
Geschichte und System der Natur von Dr. Thomassen. Wbrterbuch 

der deutschen Sprache von K. Schwenk, 1855. Dr. E. Fresenius, quanti-
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tative Analyse. I. Bd. 1875. L. Sohmued, Leitfaden zum geschiehtliehen 
CJnterricht, 1. Thl. 1867. A. Miillerls allgemeiucs Worterbuch auslaudischer 
Eigennamen von Dr. B. Arkossy. Specielle darstellende Geometrie von 
G. Sclireiber.

YTrlagsbuchhandluug von F. T e m p s k y :
Lehrbueh der allgem. Geschichte fur die uuteren Classen der Mittel

schulen. I. Tld. 8. Auli.
Verlagsbuchhandlung von J. v. K 1 e i n m a y e r :

Lehrbueh der Geographie fur osterr. Mittelschulen von Dr. A. Supau.
6. Auli.

Verlagsbuchhandlung von A. II 6 1 d e r:
Lehrbueh der Geographie fur die uuteren und mittleren Classen der 

osterr. Mittelschulen von Dr. F. Umlauft. li. Cursus.
C. M o r a r i u :

Hermann und Dorothea, ubersetzt in’s Rumiinisehe von C. M orariu.
Prof. A. R o m a n o  v s k y :

Index zu Dicz Etynol. Worterbuch der rum. Sprache von Dr. .1. IJ- 
Jarnik.

Prof. C. C o c a :
Biblioteca pentru tinerinea romana broęura I î II.

To ) S c Ł i . T a . l e r T s i T o l i o t ł i . e l i : :

Custos: Herr Professor Johann Fischeu.

Angekauft wurden :
Schmid, Frzahlungen, Lfr. 23—31. Der praktisehe Stenograph. Hofer, 

Kiistenfahrten, Lfr. 2—22. Kammerstenograph. Bliitter fur Stenographie. 
[Jnser Vaterland, die Rheinfahrt, Lfr. 1—21. Griesbach, iiber die allgemeine 
Bildung. Lehnei1, Kitle und Klebemittel.

G e s c h e n k e :
Verlagsbuchhandlung P a r d i u i :

Die gnadige Frau v. E. Wiehert. Diehtungen von A. Griin, 12. Aufl. 
K u rzęs Lehrbueh der Chemie von II. Roseoe. I )i(- Selmie der Chemie von 
Dr. J. Stoekhardt. Das Leben im Wasser von G. Jiiger. Turnschule fur 
Knaben und Madchen. Orthographisehes Sehul-Worterbuch vou D. Saudres.

2. MUnzeiisaiinnluiig.
Custos: Herr Professor Johann Fischer.

Die Gesammtzahl der in derselben befindliehen Miiuzeu betragt. 630 Stiick.
łt
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3. Fiir Gcographie.
Custos: Herr Professor Elias Njmioean.

Neue Uebersichtskarte von Oesterreich-Ungarn, 10. und 11. Lieferung. 
8 Blutter.

4. Physik.
Custos: Herr Professor L eon Ilnioki.

16 Elemente von Bunsen. Stbpsel Rheostat. Zwei Spectralrohren. 
Phosphorescenz-Rohren. Accumulator.

5. Chemie.
C u s t o s : H e r r  P ro fesso r  H . P i h u l i a k .

Aethylaldehyd. Buttersaure. Eibrin ans Blut. Fibrin ans Pflanzen. 
Chlorcalciumoylinder. Flaseben. Pulvergl:iser. Berzelinslampe fiir Weissglut. 
M ensur ans Glas. Pneumatische Wannę. Schmiedeiserne Retortę.

6. Naturgeschiclite.
Custos: Herr Professor J. Zy baczyn sk i.

18 Cylinder mit Glasstopel. Schiissel und Krug. Krystallnetze. Holz- 
gefasse. Bohrer. Hammer. Feile. Ochsenkopf. Kibitz. Schraubstock,

G e s c h e n k e :
Austernsebale. Grosse Ohreneule. Kleine Ohreneule. Schleiereule. Pe

likan. Rebhulin. Waldeule. Sumpfgeier. Lappentaueber. Bandwurm. Kreuzotter. 
Zaline. Kiemen vom Hecht. Die wichtigsten Tnstrumente zum Abbalgen und 
Ausstopfen, (Gesehenk der Schiller der 11. Classe A und B).

VIII. Znr Chronik der Anstalt.

Das Sehuljahr wurde ani 1. Scpteniber 1886 mit einem feierliehen 
Gottesdienste erbffnet, und hierauf den Schiilern die Disciplinarordnung 
bekannt gegeben.

Der regelmiissige Unterrieht begann am 2. Scpteniber.
Den 4. October und PJ. November, ais <len Tagen der Allerhochsten 

N a m e n s f e i e r  1 h r e r k. u n d k. M a j e s t ii t e n, begieng die Anstalt. 
in feierlicher Weise mit einem solennen Gottesdienste, welehem die Schiller 
und der Lehrkbrper beiwohnten.



75

Die liolie k. k. Łandesregierung hat mit dem Erlasse voiu 13. Oetober 
1886, Z. 11377, dem Herrn Professor Hierotheus P i li u 1 i a k die z we i te 
und dem Herrn Professor Georg v. T a r n o w i e c  ki  die d r i t t e  Quin- 
quennalzulage zuerkannt.

Von der Jury der im Monate September 1886 in Czernowitz abge- 
lialtenen Landesausstellung wurde der gr.-or. Oberrealscliule fur Schiiler- 
arbeiten das «Ehrendiplom» zuerkannt.

Unter allgemeiner Theilnahme wurde am 4. Jan ner 1887 um 3 Uhr 
Nachmittags die Leiclie des am 2. Janner verstorbenen Probecandidaten an 
der gr.-or. Oberrealscliule, Herrn Bernhard B r e o h e r, zu Grabę getragen. 
Herr Bernhard Brecher, der noch nicht das 25. Lebensjahr erreicht hatte, 
hat an der hiesigen gr.-or. Oberrealscliule rnaturirt. Nachdem er am 9. Juni 
1886 die Lehrbefahigungspriifung fur Mathematik und darstellende Geometrie 
an Oberrealsehulen bei der k. k, Gymuasial- und Realschul-Prufungscom- 
mission in Wien mit besonders gutem Erfolge bestanden hatte, trat er zu- 
folge des holien Landesschulraths-Erlasses vom 27. August 1886, Z. 1528, 
in dieselbe Anstalt, der er fruher ais einer der be,sten Schiller angehbrte, 
ais Probecandidat ein, wo es ihm gelang, sich bei Collegen und Schiilern 
in dieser kurzeń Zeit schon Achtung und Liebe in vollstem Masse zu 
erwerben.

Der unerbittliche Tod gestattete nicht, dass er nun die Friichte seines 
Flcisses geniesse.

Dem Sarge folgten die niichsten Angehorigen des Verstorbenen, der 
Lehrkorper und die Schiilci' der gr.-or. Oberrealscliule, die auch Krauze 
gcspendet hatten, und seine zahllosen Freunde und Bekannten. Den Sehmerz 
seiner greisen Eltern und seiner Braut zu schildern, siml wir ausser Standc.

Die Zeit, die alle Wunden heilt, wird wohl auch iliren Sehtnerz lindcru, 
wobei sie das Bewusstsein stiitzen mogę, dass der Verstorbene in ehren- 
vollem Andenken bleibt bei Allen, die ihn kannten.

E r r u h e i n F r i e d e n.
Die Semestralpriifungen der Priva.ti.sten wurden am 28. Janner abge- 

halten. Am 29. Janner wurde das c r s t e  Semester mit der Yertheilung der 
Zeugnisse geschlossen und am 3. Februar das zwei t e  Semester begonnen

Am 17. April feierte die gr.-or. Oberrealscliule das Nam e n s f est  
S e i n er k. u ud k. Ho h ei t des I) u reh 1 a u c h t igs te n Kr o n p r i nzen 
E r z h e r z o g  Ii u d o i  f, des  P r o t ę  e t o r s d e s «K r o n p r i n z- 
11 u d o 1 f-V e r e i n e s» zur Unterstiitzung armer und wurdiger Realselniler, 
mit einem solennen Gottesdienste, welcher tiir die Sclniler gr.-or. Confession
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in der Kathedrale und fiir die katholischen in der rom.-kath. Pfarrkirche 
abgelialten wurde.

Se. Excellcnz der Herr Minister fur Cultus und Unterrielit liat mit 
dem holien Erlasse vom 9. Juni 1887, Z. 9396, den Professor an der gr.-or. 
Oberrealschule in Czernowitz, Herrn Elias Ni mi gean,  in Anerkennung 
seiner besonderen verdienstliehen Leistungen im Lehramte in die VIII. 
Rangelasse zu befordern befunden.

Die scbriftliehe Maturitatsprufung wurde vom 23. bis 28. Mai, die 
miindlicbe hingegen vom 7. bis 9. Juli abgelialten.

Die scliriftliehen Versetzungspriifungen fanden voin 20. bis 30. Juni, 
die mundlichen vom 1. bis 5. Juli statt.

Die kirchlichen Uebungen fanden in der gesetzlich vorgeseliriebenen 
We i sc statt und bestanden in dem Hoehamte zu Beginn und ani Schlusse 
des Sehuljahres, in der Exhorte und dem Gottesdienste an Sonn- und Feier- 
tagen, in religiósen Uebungen in der Cliarwoclie und in der dreimaligen 
Verrielitung der beiligen Bcichte und Communion.

Am G. Juli wurde das Schuljahr 1886/87 mit einem beiligen Dankamte 
und der Vertheilung der Zeugnisse gesehlossen.

8. Juli 1887.
Am 7. und 8. Juli war die Stadt Czernowitz so gliicklich, unseren 

Durcldauebtigsten Krouprinzen in ihren Mauern zu beherbergen, und audi 
der gr.-or. Oberreal,schnie ward die hohe Ehre eines Besucbes von Seite 
des c r h a b e n e n  G a s t e s  zu Theil. Nachdem schon am 7. Juli Abends 
die Schiller der gr.-or. Oberrealschule vor dem festlich decorierten und 
glanzeiul beleuchteteu Sehulgebaude im Spalier aufgestellt, Se. k. ini(l k. 
Hoheit bei Seiner Ankunft mit jubclnder Begeisterung begriisst, versam- 
melten sieli die Lehrer und Schiller der Anstalt am Morgen des 8. Julu 
um d e n T li r o n e r b e u in den eigenen Raumen der Anstalt festlich zu 
empfangen. Einige Minuten naeli 10 Uhr fuhr der Wageu vor, und Seine 
kais. II o li e i t, von dem Herrn k. k. Landesprasidcnten und Seiner Hochsten 
Suitę begleitet, stiegen ans, ehrfurchtsvolI begriisst vom Berichterstatter und 
vom versammelten Lehrkorper. Im einfach aber wiirdig ausgeschmuckten 
Exhortensaale, wohin sieli Se. kais. H o h e i t  verfiigten, hatten sieli die 
Schiller der Anstalt versammelt und gab der Schiller der VI. Classe S z y 
m a ń s k i  in einer kurzeń Ansprache der freudigen Begeisterung derJugend
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A usdruok, mit einem dreimaligen Hocli auf den DnrcldiUiehtigsten Kron- 
prinzen schliessend, in welches alle Anwesenden jubelnd einfielen.

Se. kais. II o li e i t geruhtcn nun in herablassender Weise zu danken 
nnd liessen sieli hierauf die einzelnen Mitglieder des Lehrkorpers vorstellen, 
jeden der Vorgestellten mit einigen huldvolleti Worten begliickend. Audi 
einige Schiiler der obersten Classen wurden durcli kurze Anspraclien aus- 
gezeielinet. Ais dann Se. kais. H o li e i t sieli anschickten den Saal zu 
verlassen, da fand der bisher zuruckgehaltene Jubel seinen Durelibruch und 
die von der Leutseligkeit und Liebenswiirdigkeit des erhabenen Kai ser-  
sprossl i ngs aufs hochste begeisterte Jugend brach in brausende II o c h- 
r u f e  ans, welclie noch lange naclihallten, naclidem Se. kais. II oh e i t 
den Wagen wieder bestiegen und sieli verabsehiedet halten. — Unaus- 
lbschlieh bat sieli das Bild des e r h a b e n e n  T h r o n e r b e n  in die 
Ilerzen der Jugend eingegraben und mit g u l d e n  en L e 11 e r n wird der 
8. J u l i  de  s J a li r e s 1887 ais F r c u d e n- u n d E h r e n t  a g in der 
(iesehichte der Anstalt glanzen.

Ans pr ac he  des Sehi i lers der VI. Classe Szymański :
„ E u c re  k. u n d  k. H o h e it! D u rch lau ch tig ster H c r r  F/rzherzog!
In tiefster Ehrfureht wagę ich im Namen der Schiiler der gr.-or. Ober- 

realschule den Gefiihlen hochster Freude und jubelnder Begeisterung Aus- 
druck zu geben, die uns alle ani heutigen Tage im innersten Ilerzen bewegen 
und erseliiittern.

Dieser gliiekliche Tag wird uns allen ein Sporn sein, in uuentwegter, 
muthvoller Naeheiferung De s j e n i g e n ,  der der ganzen osterreiehischen 
Jugend ein leuchtendes Vorbild geworden, zu allen Zeiten unsere jungę 
Kraft fiir* unser yielgeliebtes Vaterland einzusetzen, um dereinst, sei es mit 
den friedliehen Waffen segenspendender Wissenschaft zum Wohle unserer 
Mitbiirger thiitig zu sein, sei es im blutigen Kampfe bereit zu stehen zu 
Schulz und Trutz, getreu dem Wahlspruche unseres erlauchten Kaiser- 
hauses: Yiritms unitis.

Unser Durchlauchtigster Kronprinz, Seine kaiserliche Hoheit Erzherzog 
K u d o 1 f  lebe hocli!»
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IX. Statistik der Schiller.

r.

C  1

ri.ii i i . b

a ,

i i i .

s

IV.

s

V.

©

| VI. VII.

. 53
3 B  
N Sc3

1 .  Znhl.

Z u  E m ie  des Sch u ljah res
1885 /8 (5 5 8 4 4 — 3 2 2 2 28 19 11 2 1 4

Z u  A n fa n g  des Sch u ljah res
1 8 8 6 /8 7 6 3 37 3 6 3 4 41 2 5 2 5 19 2SU

W a h re n d  des Sch u ljah res
e i n g e t r e t c n ............................ 5 3 9

1 m G a n zc n  a lso  aufgenonim en 6 8 3 8 3 6 3 7 41 2 5 2 5 19 2 8 9

W a h re n d  des Sch u ljah res  
a u s g e t r e t e n ............................ 15 0 •>O 4 2 8 i ? 4 5 2

Scln ilerzah l zu E n d e 1 8 8 6 /8 7 5 3 2 0 3 3 3 3 3 9 17 18 15 2 3 7

D  a r u  u t e r :

O effeu tlic h e  S ch iiler  . . . 5 3 2 9 3 3 3 3 3 9 17 18 15 2 3 7

l ’ r i v a t i s t e u ................................... — — — — — — — —

2 .  ( ł e b u r t s o r t  ( Y a t c r l a u d ) .

O r t s a n g e h o r i g e ............................ 1 6 15 18 13 12 2 o
O 3 8 2

B u k o w i n a .......................................... 10 3 4 5 1 1 6 8 2 4 9

( i a l i z i e n .......................................... 13 5 6 6 3 4 8 4 8

B o h m e n .......................................... — — i 1 1 — - — 3

M a ł i r e n .......................................... — — i 1 1 1 — — 4

N ie d e r-O e ste rre ic h  . . . 2 2 — 2
11 | — — 6

U n g a rn  .......................................... — 1 i 1 1 j — 1 — 5



79

1.

<

11. a

D  1

l i .  l)

a ,

nr.

S

IV.

s

V.

0

VI. VII.

Zu
-

sa
m

m
en

R u m a n i e n .......................................... 1 0 4 2 4 5 4 2 1 3 2

R u s s l a n d .......................................... 1 1 1 l — — — 1 r>

D e u t s c l i l s in d ................................... 1 — — — — — — i

F r a n k r e i c l i ................................... — — — — — 1 — — i

T i i r k e i ................................................. — l — — — — i

M n t t e r s p r a c h e .

D e u t s e l i .......................................... 3 0 21 19 19 2 3 11 11 10 i r»(

K u m i i n i s c h ................................... 1 2 2 1 1 2 2 2 13

R u t h e n i s c h ................................... 1 — — 1 — 1 2 1 i;

P o l n i s c l i .......................................... 1 4 5 11 12 13 3 2 2 6 2

C z e c h is e l i .......................................... — 1 1 — — — — 2

A r m c n i s c h ................................... 1 — — — — 1

R u ssisch ............................. _ — — 2 — — 2

Ungarisch ........................ — - — — — 1 — 1

/. Rcliyiómbekc nutu i a u.

Rómisch-katholiseh 20 12 17 18 24 .D 7 109

Grioeliisch-katholisch . 3 — — 1 1 — — — 5

Armenisch-katliolisdi . . f) 2 2 1 — 1 — 11

Gricchisch-orientalisch . . 1 2 2 l 3 3 4 3 19

Anneniscli-orientalisch — — — — — — — —

Kvangeliseh........................ 5 1 1 1 1 2 1 1

M osaiscli............................. 19 13 11 12 10 7 7 3 82
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I.

<

I I .  a

2  1

i i . i)

a

i i i .

s

I V .

s

V .

0

V I . V I I .

Zu
-

sa
mm

en

5. Lcbensnlter a»i Schlusse 
des Sdndjnhrcs.

11 Jahre a l t ........................ y — — — — — — 9

^  »  » ........................ 1 7 6 8 — — — — 3 1

13 „ „ ........................ u 7 8 3 — — - - 29

14 „ „ ........................ 0 8 11 8 3 — _ 3 0

15 „ „ ........................ 5 0 3 13 9 1 — — 3 7

^  »  f J ........................ 2 2 3 8 9 4 1 — 29

J ,  y y .......................................... 1 — — 1 1 3 4 i — 20

1 8  „  „  . . . . . 1 — .... — 2 4 4 4 15

1 0  „  „ ........................ _ — — — 2 3 5 7 17

20 „  * .......................................... — — — 1 1 i 4 7

.21 „  „ ........................................... 1 — — — _ - — 1

fi. ( 'la ss  i fi m  tin n .

a)  Zu Endo des Schuljahres 
1880/87.

1. Fortgangsclasse mit Vorzug 2 2 1 — 4 2 3 2 1 0

I .  Fortgangsclasse . . . . 44 20 17 10 22 1 2 8 0 145

Zn einer Wiederliolungsprii- 
fung zngelasscn . . 4 4 0 7 4 1 4 2 32

II. Fortgangsclasse . . . 1 3 8 7 8 2 2 5 3 0

I I I .  Fortgangsclasse . . 2 — 1 3 1 ' — — 7

Zu einer Naclitragsprufung
i 1zugelassen ................... — — — — — —

Ausserordcntlichc Scliiiler . — — — — — — —

Summę 53 29 33 33 39 17 18 15 237
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O  1 a, $ s e CDi ćN £
I. II. a II. b i i i . IV. V. VI. VII. aCŁ

b) Nachtrag vom Solmljahre 
1885/86.

Wiederholnngsprufungen wa- 
ren bewilligt . . . . 16 7 1 ------ 8 6 9 7 OO 56

Eutsprochen haben . . 15 7 — 8 6 9 7 3 55

7. Geldleistnngen der Schiller.

Das Schulgeld zu zahlen waren 
yerpflichtet:

im I. Semester................... 68 24 17 17 20 17 12 10 185

im II. Semester . . . . 26 18 19 20 24 9 10 9 135

Zur II alf te waren befreit:

im I. Semester................... — — — — 1 -- — — 1

im II. Semester . . . . — — — — 1 — ! — — 1

Ganz befreit waren:

im I. Semester................... — 14 19 20 19 8 13 9 103

im II. Semester . . . . 27 11 14 13 14 8 8 6 101

Die Aufnahmstaxen betrugen 113.40 4.20 | 6.30 10.50 10.50 1 16.80 — j  6.30 168.00

Die Lehrmittelbeitrage be
trugen ............................. 68 38 36 37 41 25 25 19 289

8 . Bcsucli des Unterrichtes 
in den rclatic-ohligaten und 
nichtobligaten Gegemtdnden.

1 .  Rumanische Sprache . . 7 7 5 7 10 1 8
O
O 2 49

2. Ruthenisehe Sprache .  . 2 — ; — 3 2 2 2 1 12
i
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I.

O  1

II. a II. b

a

III.

s

IV.

S

V. VI. VII.

1  ̂
Ń |

K

3. Stenographie................... — — j — 15 i 14 7 8 6 50

4. Gesang............................. 10 8 6 Q !o 6 5 •tO 1 1 42

5. Turnen in 5 Abtheilungen 37 38 23 24 20 12 9 ii 169

.9. Stipendien.

Auzahl der Stipendien 1 2 : 4 5 ! 2 3 2 2 21

Gesanimtbetrag der Stipendien fl. 50j 100 230 290 100 180 180 110 124i)

X. Maturitatspriifung.
Zu der ara Schlusse des Schuijahres 1886/87 abgehaltenen Maturitats- 

priifung haben sieli 15 offentliche Schiller uud 6 Externisten (darunter zwei 
zum zweitenmale) gemeldet. Drei offentliche Schiller erhielten ein Zeugniss 
der R e i f  e m it  A u s z e i c h u u n g  und 5 offentliche Schuler und 1 Ex- 
ternist ein Zeugniss der Reife, 3 offentliche Schiller und 5 Externisten 
diirfen erst im Septemhertermine 1886/87 uud 4 offentliche Schuler a uf 
Grund der Semestralleistungen erst im Juliterraine 1887/88 sieli der Ma
turitatspriifung unterziehen.

Yerzeichniss der Abituricnteii,
welche sieli im Juliterraine 1886/87 der Maturitatspriifung unterzogen und 

das «Zeugniss der Reife» eihalten haben.

£
n

N a m e 
des

Abiturienten
Gębo ren 

ani

Yaterland
und

Geburtsort
Priifungs-
Ergebniss

Gewiihlter
Bernf

i Holzer Aron Leib 5. October 
1867 Galizien, Leniberg reii' Technische

Hochscliule

2 Linke Karl ll.Decem- 
ber 1868 Russland, Bełz reif mit Aus- 

zeiclinimg

3 Popowicz Dem eter, 
von

14. Janner 
1869

Bukowina, Czer- 
nowitz reif

Hoelisclinle
fur

Bodencultur
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a:
N a m e

des
Abiturienten

Geboren
ani

Yaterland
und

Geburtsort
Priifungs-
Ergebniss

Gewahlter
Beruf

4 Schmeisser Juliu.s 15. Febr. 
18G8 Galizien, Zablotow reif mit Aus- 

zeiclinung
Technische
Hochsehule

5 Telimann Const. 12. Mai
18G8 Bukowina, Sereth reif V

d Schmidt Franz 23. Octo- 
ber 18G7 Galizien, Kolomea Militar-Aka-

demie

7 Verona Arthur 24. August 
18G8 Rumanien, Braila reif mit Aus- 

zeichuung ff

Ś Wiszniowski Sta- 1. April Bukowina, Czer- reifnislaus 1868 nowitz V

;» Stolarczyk Willi., 
Externist

25. .Janner 
1865

Bukowina, Czer- 
nowitz Forstakademie

XI. Aufnalime der Schiller fiir das Schuljahr

Das nachste Schuljahr beginut ara 1, Septeinber 18H7.
I)ie E i n s c h r e i  bu n g der Schiller iu die e r s t e  Classe wird vom

15. bis 17. Juli, danu vom 1. bis 3. September vorgeuotnuieu werden.
Die Einschreibung und Aufuahme iu die iibrigen (II.— VII.) Classeu 

wird wie bislier im Herbsttermine bis zum 3. September stattfiuden.
Diejenigen, welclie in die e r s t e  Classe ais offentliche Schiller oder 

ais Privatisten aufgenommen werden wollen, haben iu Begleitung ihrer 
Eltern oder dereń Stellvertreter in der Directionskanzlei zu erscheinen und 
sieli mit dem Taut- oder Geburtsseheiue auszuweisen.

Jene, welche aus einer offentlichen oder mit dem Oeffentlichkeitsrechte 
yerseheuen Volksschule kommen, haben ausserdem ein von dem Leiter derbe- 
treffenden Anstalt ausgestelltes Frequentationszeugniss mitzubringen, in 
welchem die in der Yolksschule erhaltenen Noten aus der Religionslehre, 
der deutschen Sprache und dem Rechnen angegeben sind.

Die wirkliche Aufnahme in die e r s t e  Classe hangt von dem Er- 
gebnisse der Aufnahmspriifung ab, welche vom 15. bis 17. Juli und vom 
1. bis 3. September stattfiuden wird. Bei derselbeu werden zufolge des



hoiien Unterrichtsministerial-Erlasses vom 14. Marz 1870, Z. 2370, folgende 
Anforderungen gestellt:

a) jenes Mass von Wisseu in der Religiou, welches in den ersten vie.' 
Jahrescursen der Yolksschule erworben werden kann;

b) Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutscheu und lateinischen 
Schrift, Kenntniss der Elementu der deutschen Formenlehre, Fertigkeit 
im Analysiren und richtige Anwendung der orthographischen Regeln 
im Dictandosehreiben;

c) Uebung in den vier Grnndreehnungsarten mit ganzen Zahlen.
Sehiiler, welche von einer andern Lehranstalt kommen und sich zur

Aufnahme melden, haben ausser dem Tauf- oder Geburtsscheiue aucli das 
letzte Semestralzeugniss yorzulegen.

Schiller, welche im yerflossenen Schnljahre im Laufe des Semesters 
die Anstalt verlassen haben, miissen gemiiss dem hohen Unterriehtsministerial- 
Erlasse vom 6. October 1878, Z. 12884, aucli wenn sie durch Wiederholuug 
der Classe ilire Studien fortsetzen wollen, einer A u f n a h m s p r i i f u  ng 
aus allen obligaten Gegenstiinden sich unterziehen und die vorschrifts- 
miissige P r ii fu  ng s- und A u f u a h  m s t a x e entrichten.

Alle Schiller haben bei der Einschreibung einen Lehrmittelbeitrag von 
1 li, diejenigen, welche der Lehranstalt bisher iioch nicht angeliiirten, aucli 
noch die Aufhahmstaxe von 2 ti 10 kr. zu entrichten.

Die W i e d e r h o 1 u n g s- und N a c h t r a g s p r ii f  u n g e  n finden 
vom 1. bis o. September statt.

Das Schulgeld betragt in den vier unteren Classen 20 fi, in den drei 
oberen Classen 24 fl. jahrlich.

Der Berichterstatter schliesst mit dem Ausdrucke des herzlichsten 
Datikes an alle Gonner und Freunde der gr.-or. Oberrealschule und bittet 
dieselben, ihr Wohlwollen der Lehranstalt aucli fernerhin zu bewahren.

C z e r n o  w it z, den 15. Juli 1887.

Dr. Wenzel Koni,
k. k. Schulrath und Oberrealschul-Director.
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